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—  Einxturz  der  QuabaetwOaka.  Von  (U.)  Haadieka. 
XLIII  1555. 

—  Dasselbe.    LI  ls.',4. Ein-  und  Ausfuhr  des  Deutschen  Reiches.  XXVU 
950,  XXXI  1186,  XXXV  1266,  XL  1489,  XLIV 
1588,  XlilX  1780. 

Einweihung.    E.    der    neuen    Duisburg- Hornberger 
Rheinbraeka.  XUU  1558,  (Bariofatigaag)  XLIV 
1597. 

Eisen,  licstimnmni;  iIoh  Srliwafala  in  B.,  OnBwaran 
nnd  Stahl.    XXXIV  I2:t(). 

—  Formfinderun^  uml  Urueb  von  E.  und  Stahl.  Von 
a.  Man.   XXXIV  1238. 

—  ExparimanlaUa  Stodian  flbar  die  Bedoktion  nnd 
dio  Karbidbildung  baW  E.   XXXVI  1301. 

—  Baitrige  <nr  QeBchichte  dos  Es. :  Die  Eisen- 
industrie an  der  Dill.  (Zum  .100 jähriffen  Bi'Htehcn 

der  „AdolfshQtte".)  Von  C.  Dünge».  XXXVIII 
IS41. 

—  Zur  Geschichte  dea  £'a  in  der  EifeL  XXXIX  1374. 
—  KolorinietriochA  Titanbaatimmaag  in  Oaganwart 

von  E.  XLIII  1544. 

—  Die   a1aktrol3rtiaebe  Theorie    des  RoHtatii^ritfes 
Ton  E.    Von  Dr.  llinrifliHrn .    XLIV  l.^s,!. 

—  Beitrag  zur  LutBcliwrihiii^'  ili-s  K'»  im  Kji'llinHi'lieii InduktioiiMofi'u.  Von  Dr.  A.  Sdimi.l.  XLV  l(;i:j. 
Der  EiniluU  wiederholter  HeliiHtun^'  auf  die  Fentig- 
keit  des  E's.    XLVI  ICTO. 

—  Faaaivierung,  Paaaivitit  nnd  Aktivierung  von  E. 
Von  Dr.  K.  Bornemann.   XLVI  1671. 

—  atiekstailbaattmmang  in  E.  und  StaU.  XLVIl  1700. 
—  Uaber  die  epexillaebe  Wirme  dea  EV.  Von  Dr.-Ing. 

P,  Oberhoffer.    XLIX  IHH. 

—  Feber   dit>    Beziehung   der   Kegeldruckbärte  zur 

strork^'ren/.e  bei  E.  and  StahL   VoB  Dr.  Altona' Lu-on.    L  1820. 

—  Zur  OaseUehte  daa       In  NtadarSatarraleb.  LII 
1861. 

Oadiaganaa  E.  LII  1878. 
—  Laglerangan  daa  B^  nlt  Chrom.   Ltl  1889. 
—  (Siehe  aneh  Bdidaan;  FlaBeiaen,  OuBeiseo  uaw.) 
Eisenbahnen   (aiaba  Oasehwlndigkait;  Staataaiaan- bnhnnetz). 

Eisenhahn  Frachtsätze  («i<  lic  .\u!*nabmefr<u  liUiit/i- 
Eisenbahnräder,    l  elier  ilie  llerMtoIlung  ton  KU.  Zu- 

Hchrilt  Ton  K.  Lindemann.  XXXIV  1880. 

—  Dasselbe.  Zoaclirift  von  P.  Eyarmann.  XXXIV 1281. 

—  (Siaba  aaah  Stablridar.) 
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VI 

Eisenhahnschwellen.    KiHnriu-  K.  in  den  Vi-reinigtcn 
SijKit.ri.  lia9. 

Eisenhahnungliick.    K.   Ihm  Strauuberg.    XLV  1638. 
Eisenbauwcrkstättcn.    AmerikuiiMdie  E.    Ton  J.  HL 

Baudliolz.    \XXV1  128ü. 
Eisenbeton.   Neuere  Veraucbe  mit  E.   XLVIl  1710. 
Eisenbetonbau.    Neaere   Foradiuigea  im  Oebiot« 

de«  VTes.   Von  M.  Poerater.   XLIX  1757. 

Eisenblech.    Apparate  untl  F'"inrir'litiini,'en  zur  wntt- 
nii'lrlfolien  Bontiinrnung  der  Verluwt/ilTcr  von  K  en. 
XWVil  wr.v.i. 

~  VeredluDguverkehr  mit  K.  usw.    XLV  1Ü41. 
—  (Siehe  auch  Blcrbo;  8tablbl«eb.) 
Eisen-Blei.   XXX IX  1401. 
Eisen-Cadmium.   XXXIX  1401. 
Eisenderatellung.  Elelitriach«  £.  XXXIX  1891. 
—  IMe  Prozeeee  der  E.   (Von  Dr.-Inir.  F.  Preise.) 

\1  VI  IHM-,. 
hi->crKt:ahtRe«erbe.  E.-  und  StalildrHlit^-cwerlic 

Altena.    LH  1  R«2. 
Eisen-F.infuhr   und   -Ausfuhr.     Orottbritannieii«  L. 

XXIX  I0T2.  XXXIV  12:14,  xxxvm  i8«8,  XLn 
1505.  XLVil  1704,  LI  1853. 

—  Siehe  «neh  DeatieUuid:  Ein*  and  Aufabr.) 

Eisenerzanalyse  (unter  .Kanada«).  XXXIX  1384. 
Eisenerzaufbereitung  (siebe  Aafbereitunir)- 

Eisenerze.  Förderung,'  und  Vornaiid  von  I!"n  im  Lahn-, Dill-  und  hi'nnrhlinricii  lirliiete  wiilin-nd  de8  Jahres 
Vm,.    XXIX  1072. 

—  E,  auti  0»'«terrt!ich-rnj;arn.     1,11  1872. 
—  E.  in  Afrika.    LH  IHT.!. 
—  £.  in  Neneeelaad.   LH  1873. 
—  (Slaba  aach  Grieehenland;  Raaenarte;  Eiaaastehi- 

berffbaa.) 
Elsenerzer  Erzberg.   XLIII  1551. 
Eisenerzeugung.   HußlandH  K.  and  StaUaraengnuf 

Im  .Iiilir.'  lyiMj.    XXIX  1073. 
—  iSichi-  uiicli  KolieiHeni'r/.eiiffun^; ;  Stahle r/.c  11  ;ru  11  fi^t. 
Eisenerzförderung.  L.  und  -Verbrauch  der  Vereinigten 

Staaten  in  Jahre  1906.    XLIX  1782. 
—  (Siehe  aaeh  Eiaeninduatrie ;  ßergwerkaiaduatrie.) 
Eisenerz-Gewinnung  und  •Verbrauch  der  wichtigsten 

Staaten.   XLVII  1704. 

Eisenerzgruben.  Oer  S<  hwediache  Staat  und  die  lapp- 
Undihrli.:i  1:     XLVHI  1730. 

Eisenerzindustrie.    Scliwedens   K.   im   Julire  l*.»oi;. 
XXXVI  12H'.t. 

Eisenerzkonzessionen.    Her  Kampf  um  die  K.  bei 
DeutHch-üth   in  doii  Jahren  1865  bis  1870.  Ton 
Dr.  Webmann.   L  1809. 

—  (Siehe  aneh  I^appland.) 
Eisenerzlager.   Entdecicung  gewaltiger  E.  an  Mayari 

auf  Kuba.    XXXVI  1299. 

—  l)a8^^■ilM■.     (Siehe  MU<  ll   l!r/!.it'i  r.  I 
Eisenerzlagerstätten.    K.  in  Kiirunavnara  und  Luosxa- 

varii.     XXIX  1076. 
■ —  licfürclituniren  einer  liiil<li;reti  KrHeliöpfutic  der  K. 

CiroUliritanuiens.    X\X\  1270. 

—  Die  Entatehuttg  der  lappiftndiecben  £.  Von  Dr. 
O.  Stntser.   XXXTII  1822. 

Eisenerzverschiffungen.  E.  Tom  Oberen  See.  XLU.W. 
—  HabMellio  (Hiebe  auch  unter  V.  Nachrichten  vom 

Kisi'iimarkta  —  Indnstrielle  Rnndseliaa:  Eiaenera- 
Teri<and). 

Eisenerzvorkommen.  Hie  R.  in  den  Uemeinden 
JultltaajSrTi  und  Uellivare  im  »chwediacben  Re- 
gierungsl>czirk  Norrbotten.    XLIV  1571. 

Eiaeofarbe.  Neae  blaa-echwane  E.  ala  Roatsohnta- 
miltel.   XL  1485. 

Eisengewinnung.  ?..  im  Fieblelgabirga.  XXXIX  1874. 
—  E.  in  Suage.x.    XXXIX  1374. 
Eisengießerei.   Ausstelhing  Ton  Nenheitea  der  üL 

XXIX  1077. 

.Ni'uerungon  an  Trockenkamiin m  für  Ken  und 
Stahlgießereien.   Von  E.  Prejtag.   X.\J!iL  1103. 

Eisengießerei.  Hie  E.  der  Finna  IL  IJovcrmnnn 
Naebf.    XXXVI  1277. 

—  Aua  amerikaniHchen  F.'en  und  Stahlgießereien.  Von 
C.  Geiger.    XLVIII  1739,  L  1811. 

—  (Siehe  auch  Oiefierei;  Oraueiaen-Oiefierei.) 

EisengieDereiwesen.  Stand  dea  modernen  E*a.  Von 
0.  Lejrde.  XLIX  1787. Eisenguu.  Teredlnngeverlcebr  nilt  lüsenhleeh,  rohen 
Waren  niH  nicht  Hcbmiedbnreni  F,.  und  Ablllleil 
von  verziuktciii  Iühi'h.     XLV  1641. 

Eisenhochüfcn.     üi  Stimmung  der  OichtgaMmen^e  und 
deren  Wiiruu'-Ktlrkt  liei  K.    Von  Josef  von  Ehren- 
wertb.    XX  XVI  12U2,  XL  14:t.^. 

Eisenhütten.  Lage  der  alten  E.  (Von  Dr.-Ing.  F.Freiae.> XLV  1617. 
Eiaenhöttenbetrieb.  B.  in  Anslraliea.  XLV  1689. 

—  ErzeniniiaBe  des  B*es.   (Von  Dr.-Tnjqr.  P.  Preiae.) 

XLVII  IC'.M. Eisenhüttenindustrie  ihiebr  F.iMHiiinii.ihtric;  llütten- 
iiiiliii'trie  I. 

bisenhüttenlaboraiorium  (Kiebc  .Mitteilungen  aus  d.  H. ; 
Uanptlaboratorinm.) 

Eisenhüttenwerk.  Wie  muß  dax  llauptlaboratorinm 

eines  aenseitlichen  E's  beat^baflTen  sein  Ton  Anguat 
Kayaaer.   XXX VII  1815,  XXXVIII  1858. 

—  NeuptiinSHtorreirhiaehenirsB.  Ton Dr.plng. Theodor 
NH.k.    \i.vi  11 1  ,  xLvn  1686,  XLvni  ms» 

(  Herirhtigun;,' I  I.  isJ^i. 
—  (Siebe  aueb  Friedrii  h-.Mfml-Hütte.l 
Eisenbütienwesen.  Da«  K.  im  Alturtum.   Von  Dr. -Int;. 

F.  Freiae.  XLV  1Ü15,  XLVI  1665,  XLVII  lüyj. 
Eisenbätie  Oberschlesien  («tobe  Verein  deutscher 

EiaanirfMtenlente:  Zweigveraine). 
Eiseolriltte  Südwest  (siebe  Verein  dentseher  Eiaen- 

hOttenleute:  Zweigvereino). 

EiaenindttStrie.    E.  IndienN.    XXVH  '.158. 
—  VnrhSitnis  der  i  tiropiiiAcIten  Einfuhr  in  der  E. 

Indien«.    XXVH  It.'.'.t. —  E.  Irlanda.    XXXII  1171. 

—  Die  E.  Lnxembnrge  im  Jahre  1906.  ZXXTI 
1298. 

—  Beitriga  snr  Oesehiehte  des  Biaaaa:  Die  E.  an  der 
DUL  (Znm  SOOjahrigen  Beetehen  der  ̂ Adolb- 
hfltte«.)   Von  C.  DSnges.   XXX Vin  1841. 
Spanien»  Bergwerlce»  nnd  B.  im  Jahre  19(M. 
XXXVIII  13(52. 

—  E.  ic  Luxomhur;,'.     X.XXIX  1373. 
—  Hie  E.  < )e(iterreiehit  wülin-nd  (l4'r  let/.ten  2.')  .labre. 

Von  Wilhelm  Kestran.  k.    \1,  140."\  14.(2. 
—  Ueber  die  (}eecbicbto  der  £.  im  Uarx.  Von  (A.) 

Oeyer.   XL  1418. 
—  Frankreichs  Bargwerka-  nnd  E.  im  Jalure  19(M. 

XLIII  1547. 

—  E.  Portugals.    XLVII  17o<t. 
-  E.  an  der  KQate  dos  Stillen  Ozeans.   XLVill  174'J. 
—  Die  Bergwerks*  and  E.  Belgiens  im  Jahre  1906. 

XLIX  1781. 

—  Japans  Bergverk«-  und  E.    XLIX  1783. 
—  Bergwerks*  and  £.  Italien«  im  Jahre  1906.  LI  1854. 
—  Zar  Oescbicbte  dar  atairiadien  E.   LU  1868. 
—  (Siehe  auch  Indastrio;  Oeaterreieh;  Barg^  nnd 

CflttnnwPHen.) 

Eisenkarbid-I^estimmung.  Apparat  zur  <]uantitativou 
E.  in  Kinenkohlenntoff-Legieruniren  (unter  „Neue 

LaboratoriumMapparnte".!.    XXXIX  1403. 

Etsenkoblenstoff- Legierungen,  l'eber  den  äugen- bllelclioben  Stand  unserer  Kenntninae  der  Erotar* 
mnga-  nnd  Erlultangavergtnga  bei  E.  Von  Dr.-Iag. P.  Oeerena.   XXX  1098. 

—  l'iHf'nkarbid-TU'^timtnun^  in  F..  (unter  uNooe  LalMH 
rjitiiriumn<ippariite"K    XXXIX  1403. 

EisenlegieruTigen  (niehe  (  hrom-.Nickel-E.). 
Eisenmarkt  iniehi'  Nnehrii  btcn  vom  E.). 
Eisen-Platin.   XXXIX  Noi. 
EisenralHnation  (aiebe  Chlor). 
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Eisemilllei).   Einige  Temebe  mit  E.  Ton  B.  TarUy. 
XLV  1640. 

Eisenschwellen  (»iehe  CiHenbahouDglück). 
Eisensteinherghau.    K.  in  Nicderüttemidk  LII  187t. 
Eisen-Thallium.    XXXIX  Hol. 
Eisen-  und  Stahl-Berufsgenossenschafteo.  D«r  Qe- 

8rbaft8uinf&nf;  d«r  E.    XLV  1682. 
Eisen weric  Altbütteo.  (Von  Dr.«Iiif .  ThMHlor  Kaak«.) 

XiiVm  1785. 

Elsenwerlt  Kladno.   CTon  Dr.-Tni;.  Theodor  Naalce.) 
XI. VIII  1728. 

Eisenwerk  Königshof.  iVon  I»r.-Ing.  Theodor  Naske.) 
Xi.VIII  lT-i2. 

Eisenwerk  Trzynietz.    i  Von  Dr.-lng.  Theodor  Naske.) 
XLV  II  168«. 

Bseo-Wismut.  XXXix  uoi. 
Elektriacber  Antrieb.  E.  oder  Dnmpfnntfleb  Ar  R»- 

venienttsBan.  XUX  1788. 
—  (Siehe  aoeb  ReTenfer-WalsenatraBen.) 
Elektrische  Eisendarstellung.    XXXIX  inoi. 

Elektrische  Energie,    (tewinnung  e'r  E.  aus  Bohr- lOohorn.     XXX  VI  II 
Elel(tri$che  Induktionsöfen.    LII  1^78. 
Elektrische   Kraft.    Wirtachaftlicho  Verteilung  der 

ton  Hochöfen  gewonnenen  e'n  K.   XL  14.35. 
Elektriscber  Ofen.   I>io  Erzeugung  von  Roheisen  im 

elektrischen  0.   Von  Dr.  B.  Nennaan.  XXXT 
1266,    (Rericbtigung)    XLII  1510. 

—  (Siehe  aiu:li  Iii'l\iktii>n>ii>fi:>n.'i 
Elektrisches  Schmei/verfahren.  Qualitative  Arbeit 

in  diT  Stabie^zcugu^^'  und  e.  8.  Ton  O.  Tballnor. 
XLVU  1677,  XLVm  1721. 

EkktrlSCbe  Starkitromanlagen.  Kritiache  Betrach- 
toagen  Aber  die  SicherheitaToraehiiften  f&r  den 
Betrieb  o'r  8.  Ton  P.  Yabla.  XLIT  1581. 

Elektrische  Zentrale  (siehe  HMteumtnito). 
Elektrolytiscbe  Theorie.  Die  e.  T.  des  Roatangriffea 

TOD  EiHen.    Von  Dr.  Flinriehspii.    XI. IV  1583, 
EIckiro-Reversierstraßenantrieb.    .\l.l.\  IT'JO. 
—  i>iiii.-  aurli  KcverHior- Walzen»tr&ßen.) 
Elcktro-Schmclzanlage.    E.  in  Kalifornien.  XXXVII 

Elektroatalilofen.  Vergleichende  Studien  an  einigen  B. 
Ton  (F.  R.)  Biohbolr.   XXVII  954. 

—  2000  Chargen  in  einem  E.    XXIX  1077. 
Emaildraht.    Herstellung  von  E.    XXXtX  1894. 
Emaille  iniobe  Abfall-IC». 
England  (Hifho  (iroUtiritannienl. 
EntschweRung.  Ht-itra^  /.ur  E.  des  Eisena  im  Kjolliu- 

Hclien  Induktionsofen.  Von  Dr.  A.  Schniid.  XLV  1613. 
Erdölbezirlc,  Wietzen  Wlrtachaftlichc  und  technische 

MitteUungen  ftbor  den  W.  £.   XLIV  1692. 
Eratamingserschetnungen  (aleho  Metallographie  dee 

Roheisens). 
Erzberg.    Kisenerzer  E.    XLIII  ISftl. 

Erzdampfer.    E.  „Nordsee-,    XXVU  988. 
—  Löschen  eine»  E»,    XLIX  1790. 

Erze  (siehe  Manganene;  Blaenetae;  Niekelone;  Wolf- 
ramerzü  usw.i. 

Erzlager.    Die  neuentdeoklen  B.  inllayari  aafKnba. 
XXXVm  1358. 

Erzlageratitten  (aieha  mekelerilageirattttaB). 
ErzvcrFracbtung.  B.  Aber  doo  Dortmnnd«BaM*KaaaI. 

XUIl  1553. 
Eizvorrlie.  B.  dar  Welt.  XXXIX  1883. F. 

Fach  vereine  (siebe  Berichte  Ober  Versammlungen 
au*  F.). 

Fabrzeitverkünuag  (aiahe  Verein  deatacher  Maaebinen- 
Ingenienre). 

Falkland-Inaeln.  Torf  von  den  F.   LII  1868. 
Fehlgüsse.    (Von  O.  Höhl.)   XXXV  1268. 
Ferrolegierungen.   .\nalvHe  nmF.  mit  hohem  Obiom- 

gohalte.    XXXIV  1230. 

Vli 

Ferrorflizlum.  XLfTT  1548. 
Ferrosilizium -Verbindungen.    Bentimiunnf;   dp»  Si» 

UziuniH  in  F.  und  .MetallHÜi/iden.    XXX.  IlOU. 

Festigkeit.    Der  EinHuli   wiederholter  BelaslUBg  aaf 
die  F.  de«  Eitens     XLVI  1670. 

Festigkeitseigen.schaften.  Die  F.derlfotalleinWinne 
ond  Kalte.   XXX  Vi  1301. 

Ficbtelgebirge.  Eiaengewinnnng  im  F.  XXXIX  1S74. 
FlamnAten  (siebe  Oie6erei-F.). 
Plußeiaen.   Erfahmngen  bezflglich  BrOchigkeit  und 

Schweißbarkeit  den  F's.    XXXIV  I'-MT. 
—  .^ItiTii  de.H  F'h.  .Mit  ItiMiierkun^'en.  Von  (F.  R.) 

EichhntT.    XL  u:i'2. 
—  Zur  Frage  der  Reinigung  von  Hob-  und  F.  mittels 

Chlor  und  Chlorverbindungen.  Zaaebrifik  Ton  (QeoTg) 
Teicbgriber.   XLII  löOl. 

—  Uebcr  die  Einaatihirtnng  Ton  F.  Ton  (O.)  Mara. 
XUII  uia 

—  (Siebe  aaeb  Stahl.) 
Formänderung     F.  und  Bruch  von  Eiaen  and  StaU. 

Von  (i.  .Mars.     \XXIV  123;». 
Formmaschinc  i-ii  lir  .Morse  Iron  Workm. 
Formmaschinenhetrieb.    Die  Uielierei  fUr  F.  der 

Aplerbecker  liiitte,  Brügmaau,  Wefland  &  (So.  in 
Aplerbeck.    XXXil  1149. 

Formsand.  Ueber  Anfbereitnag  nad  BefSrdamng  doa 
Fee  in  den  OieSereien.    Ton  J.  Krane.  XLII 
1485,  XLin  1596.  XLIV  1578. 

—  Dasselbe.    BeMiiri  i  iiuntr.    XLIV  i5Ts. 
—  (Siehe  auch  .Samiftiifiiereitung ;  .Sumltransiiort.) 
Frachtsätze  («iehe  AuMuahmefraehtHHt/i'). 
Franko  Waggon.  Ein  befremdliche«  UerichtsurtoiL 

XLII  1490. 

Frankreich.  F's  Hoehofenwerke  am  i.  Juli  1907. 
XXXUI  1805. 

—  Fs  Bergwerke-  nnd  ESaenindaaWo  im  Jabre  1908. 
XLin  1547. 

—  F'n  Robeiseneraengnag  Im  araten  Halbjahre  1907. XLIV  1589. 

—  F's  Stahlerzengaag  im  omtaa  Halbjahre  1907. XLVIU  1747. 

—  (Siehe  aneh  Kohlenförderung ;  Boheiaea-  aad  Stahl- 
ersengoi»;  Biaeaen-Oewinnnng.) 

Friedrich  •Alfired-Hfitle.  Die  F.  n  Rheiabaneea. 
XL!  1445. 

Fundamenderung.  Schnelle  F.  der  HochSfen.  Von 

(B.)  Kraynik.   XLIV  1594. 
G. 

Gas  (Biobe  Koksofengase ;  HoehofengoMe). 
Gasanalyse.  Neuere  Apparate  für  O.  XLIII  1543. 
Gasdynamoa.   WirmoTerhraach  von  O.  and  Turbo- 

dynumoB  in  HBttenxentralen.    Ton   E.  Rieeke. 
XLVHI  1719. 

Gasentwicklungsapparat.    Neuer  O.  nach  .\.  Kleine. XLVII  1701. 

Gaserzeuger.    Neuerung  «n  (j'n.    XX.\.III  1200. Host  lur  (i.    Von  II.  Goohtz.    LI  1855. 
Gasmaschinen  (siebe  äauggaemaechine). 
Gasmaschineuzentrale.  DtemodemeO.  Ton M. Langer. 

XXXIU  1190. 
—  Daeselbe.  Zoeebrift  von  F.  Dorfe.  XXXTIII 1861. 

—  DatüHelbe.  Zuschrift  von  M.  Langer.  XXXVIII  l.'iCl. 
Gasreinigung.    Uefährlichkoit  des  bei  der  trockenen 

und  naMHen  Gl.  niodergeeebiaganen  CHohtgaaatanhee. 
XL  1436. 

GassammelrObre.  Nene  O.  nnd  Babnaiehoruag.  XXXII 
1167. 

Gasam8tenerventi](nnt»r,]|artmTerfiabr«n*).  XXXIX 1392. 

Gay  lev.  DaeO^ebeWindtroeknangsTerfabren.  XXXIII 

12(>(J. 
—  Windtrockiiungsanlago  uach  (i.    XLT  1639. 
Gebläse,   c.  und  Nebeneinrichtaagea.  (Ton  Dr.-Ing. 

F.  Freise.)    XLVI  1655. 
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Gcbläscmaschine.    (icMchw itidigkeitHmfoser  für  (J'n. 
XXXIX  IHHs. 

—  (8it>he  Auch  ätablwcrksgebläaemaschine.) 
Gebläsewind  (siebe  Wlndtrockiuuigwftiiitlirwi ;  Vind- 

trockoangunlage). 
Gebrtttchsmustereiiitragungen.  XXVn  948,  XXIX 

1070.  XXXI  1188,  XXXII  HOB,  XXXIII  I20S, 
xxxnr  1282,  XXXVI  1295,  xxxvii  me, 
XL    1426,    XL!I  XI.III  I5H,    XLIV  ISHS. 
XLVI  1065,    M.\II  lT(f2,    \L\III    174H.  XI.IX 
1778,  L  1816,  LI  ISM. 

Gebrauchsmuster-Streitigkeiten.   Si  lii«>di*gori(hti-  bei 
G.    XL  1438. 

Gefügebestaadteile.  Die  6.  gebirteter  Stähle.  XLU 
1507. 

—  DuMlbe.   Znaohrill  von  Piene  Breail.   L  1815. 
—  DMaelb«.   Znaohrifl  von  A.  SdilUler.   L  1815. 
Gehärtete  Stähle.    Ueber  g.  8.    Yon  (O.)  Man. 

XLII  1506. 

—  Bin  Oefü^'i'boHtaiidti-ilo  g'r  8.    XLII  K'>07. 
■ —  DaBselbe.    /iicirlirift  von  i'ierro  Hri'uil.    L  1H15. 
—  Dasaelbe.    Zuschrift  von  A.  Schflller.    L  isi.'i. 
Gcilivare.  Die  EiaeoerzTorIcommeit  in  den  tiomeinden 

Jnkkeajlrvl  «od  G.  im  echwediaehen  Begieniage- 
beairlc  Korrbotlen.    XLIY  1571. 

—  (Siobe  auch  Lappland.) 
Generatoren  ihIcIh'  ( inHi  r/(Mii:i'ri. 
Geoloßische  Gesellschaft,  Deutsche.    XXX  1110. 

Ceologische  Verhältnisse.    Die  g'n  V.  dti<  Mittol- 
rheingebiet«;*  und  die  darauf  lK>>;ründot<'n  InduHtrieo. 
XXVII  951. 

GeorgiS-Marientiütte.   Die  neue  DolomitmOblenanlage 
der  O.  bei  OeBsbrOdc  Von  KniiOenoD.  XXIX  I0«6. 

Gerichtsuneil.    „Franko  Vaggoo*.    Ein  befremd- Uches  G.    XLII  1496. 

Geschichte.    Hi'iträgp  zur  (J.  de«  KiHcn« :  Pie  I'iMen- 
iiiduMirii'  Uli  lii'r  Dill.    (Zum        jiihrijri'ii  Hi/ntehen 
der  „Adolfnliütte".!  Von  C.  DiintriH.  XXXVIII  1341. 

—  Zur  G.  doH  EiBcns  in  der  Kifoi.    XXXIX  1374. 
—  Zur  G.  düA  DrabtHcila.    XXXIX  1374. 
—  Zni  O.  der  üeacbatze.   XXXIX  1376. 
—  Ueber  die  G.  der  Eiaenindaatrie  im  Hanc  Ten 

(A.)  Geyer.   XL  1412. 
—  MeilenateininderG.derUoheiNenerzPutrunf:.  L1819. 
—  Zur  G.  dl'«  Kinens  in  Xiedrrri-urri'ii  fi.    LH  llSßl. 
—  Zur        dor  stiMrinrhon  LincniiuiiiMtric.     LH  1H62. 
—  (Sii  liu  auch  .Mtcrtiini. I 
Gcschnniedete  Stahlräder.  G.  s.  für  Kisenbahnwagen. 

L  1822. 
Geacbfitze.  Zur  Geachichto  der  O.  XJUÜX  1875. 
Geichwindigkeit.   O.  tob  154,6  km  in  der  Stande. 

XXXIII  1205. 
Geschwindigkeitsmesser.    O.  fflr  OcblAsemaHchinen. 

XXXIX  Liss. 
Gewcrbchygicnc.    Intornatiouale  AuHstellung  für  Un- 

fitllM-rhutuni^,  G.  und  ArbeiterwoliUialiri,  Budapest 
1907.    XXXV  127:i. 

Gewerblicher  Rechtsschutz.    Der  DüB-Heldorfcr  Kon- 
«reB  für  g.  B.  Tob  Dr.  jor.  et  pbil.  £.  XIoeppeL 
:XXIV  1218. 

—  DaBitelbe.    Veraammlnnglberiebt    XXXVII  1830, 
XXXVIII  1364. 

Gichtgase  IHii'lit>  llitrhurrn^HHfl. 
Gichtgasmenge.  Hrstimmung  der  (j.  und  doron  Wärnie- 

Klfekt  bei  KiHonhochüfon.    Von  Joeef  TOD  BbrOB» 
wertb.    XXX VI  1292.  XL  1435. 

GiCbtCMStaub.    Gefährlichkeit  de»  bei  dor  trockenen 

and  naseen  Oasreinigong  niedergeaeiüageoeB  O'ee. XL  1486. 
Gichtverteller.    O.  für  Hochöfen.    XXXII  1172. 
Gießen.    Da«  G.  vintta  schweren  Stück*-!*  bei  bosclirnnk- 

ton  Sihniel/-  iiiid  llrbi'ViHTi'  liHi:i:.'<i).  XI.V  li.i^s. 

Gießerei.     IHe   G.    lur    l''i>rniutuMi:biueDbecrieb  der 
Aph.-rbecker  lliitt<-,  Briiginami,  Weylaad  dt  Cie.  in 
Aplerbeck.    XXXII  1149. 

Gießerei.  Ufher  Aufbereitung  und  Beförderang  dea 
Forin^iiiiilrs  III  den  ti'i-n.  Von  J.  Kraia.  XUI 
1485,  XLlll  1536,  XLIV  1676. 

—  Daaeelbe.    Beaprechung.     XLIV  1578. 
—  (Siehe  auch  Eiaengiefierei ;  Oraueiaen*Oie8erei; 

StabIgieUerei ;  TempergieBereien;  Witk«  vitaer  Berg> 
bau-  und  Kioenhattengewaricaoliaft.) 

GieBerei- Anlagen.  Die  G.  der  KttnigUehen  Faeh- 
Rchule  far  die  Ki«en- und  Htahlinduatrie  de«  Siegener 
Landes  zu  .Siegen.  Von  (II.)  Haedicke.  X.XVII  9S9. 

Gießereibauten.  Her  Entsvurf  und  die  AuafUhraog 
Ton  G.    Von  E.  I  reytnc.    XXXVII  1324. 

Gießereibetrieb.  spi/iallegieraBgea  Im  G.  (Voa 
O.  Höhl.)    XXXV  1269. 

—  (Siehe  anoh  Prazia  and  Theorie.) 

GieftereifBChleote.  Veteanmianga  -  Aaseiga.  XXXJ 
1148,  XXXn  1180,  XXXIV  1244,  XXXVI  1308. 

—  Veraammlnng  der  6.  am  13.  Hept.  1907.  XL  1430. 
—  Dasaelbe.  Vortrag  von  lA.)  (ieyer:  Ueber  die  Oe- 

»chiebto  der  Lihfiiindimtrie  im  Harz,    XL  1412. 

— -  Dasselbe.  Vortrag  von  J.  Kraus:  Uelter  Aufbe- 
reitung und  Beförderung  de«  Forni-tandcs  in  den 

OieUereien.    XLii  1485,  XLIU  1536,  XLIV  1576. 
—  Daaaelbe.  BeapreohangdeeTorerwftlmtea  Voriragee. 

XLIV  1578. 
—  Veraammlungs- Anzeige.  XLVIT 1718, XLVnil76«, 

XLIX  IT.'i; 
Gießerei-Flaniinölen.  l'eber  G.  Von  Dr.-Ing.  GeileD* kir.ben.     XXXI  11  :f2. 
—  (.Siehe  auch  Morse  Iron  Worka.) 
Gießerei  Koks.  Ueber  britiachen  Boehofen-  and  G. 

XXXV  1271. 

Gießereimann.   Der  O.  in  Vergangenheit,  Gegenwart 
nnd  Zukunft.   (Von  O.  H6bl)   XXXV  1888. 

Gießet«!- Mitteilungen.   XXXI  1182,  XXXIII  1200, 
XXXVII  1324,  XLV  1628,  XLVIII  1788,  L  1811. 

Gießpfanne.    XXXIX  1390. 
Gießwagen  (siehe  Hebcmittoli. 
Gillbausen,  Gisbert  (aiehe  Lbren-Promotion). 
Glühofen.   G.  fOr  Bleehe  (nntar  .Oefen*).  XXXIX 1898. 

Goa  (rieh*  Maogaaennot). 
Graphit.  Amerikaniache  Leitmethoden  für  die  Be- 

atiinmung  von  Silizium,  Schwefel,  Phoft|ihor,  Man- 
gan,  Kohlenstoff,  0.  im  HoheiH.  n.   XLVIl  Kiyj. 

Graphilansammlungen.  Zur  l  ra;,'c  der  i'.ntHtebung von  Hodensauen  und  (•.  in  Iloi  lnvfcuircstellen.  Von 
Bernhard  (»sann.    XLII  1491,  XI.III  1529. 

Graphitbildung  (siehe  Metallographie  des  Kohci«, nsi. 
Graueisen<iieikrei,Die.  Von£.FreyUg.  XXIX 1U73. 
Griechenland.    Aaebentang  von  Mineralien  in  O. 

XXVII  951. 

—  Bergbau-  und  HOttenerzeugniaae  G'a  im  Jahre  1908. 
LI  1S5I. 

Großbritannien,  (i's  Kirten  -  Hinfahr  und  -Auafubr. 
XXIX  11)72,  XXXIV  1234,  XXXVÜI  1868,  XLU 
I.'nir>,  XL VII  1704,  Li  1858. 

—  l'eber  den  engliachea  and  deataeben  Scbiflbao. XXIX  1075. 
—  BefBrebtangen  dner  baldigen  EreehSpfong  dar 

EiaenerzIageratlltaB  O  b.   XXXV  1270. 
—  Ueber    britiachen    Hochofen-    und  Qießereikokx. 

XXXV  1271. 
—  G  s  Itoiii  i^cncr/euuuuij  und  Hochöfen  im  ernten 

Halbjahre  {'M'l.     XLII  l.'x).'). 
—  G'h  Burgwerks-  und  KokainduBtrie  im  Jahre  l'.W<. XLIV  1589. 

—  Q'a  Stahleneagong  im  rnten  Halbjabre  1907. XLV  1682. 

—  ( Siebe  auch  Handelafragen,  Britieeb-imperialiatiacbe ; 
KoblenfOrdernng;  Robeiaen-  and  Stallienteagang ; 
l'  iii  nie;  Kisenerz-Oewinnimu.) 

Groüdrahtseilbahnen.    XXXI  1140. 
Guillet.    G  H   Lntersuchungen   Ober  Quatembalible. 

Von  (Dr.  i::.)  Kedeady.   XXX  1110. 
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Gußeisen.  Hotallur^ie  des  Q's.  Von  B.  Ogann.  Be- 
richtisuijjf.    XXVH  960. 

—  Ueber  daw  Hdiwinden  des  Q't.    ]LLV  1628. 
—  Keeps  ScbwindongdcufMi  für  6.  Ton  Bcmliard 

Omuw.   LI  ISiS. 

>-  Z«rit0raof  Toa  O.  dareh  Salnol«.   LH  1888. 
Gußputzerei    (siehe  Gießerei:    Die  O.   für  Form- 

niai«chiiienb<>trieb  der  Aplerbpcker  Hiltto;  FiHßn- 

gi^Berei :  Die  K.  «ier  l''irnia  II.  Bovermann  Nachf). 
Gußstahlweric  fHiohe  Witkowitzor  Bergbau-  und  Eiaen- 

hüttcu>ri<  werkschaft). 
Gußstücke  iNielie  WerkHttteke). 
GuBwaren.   BcHtimnuing  doa  Sehwefeb  in  Eiaen,  Q. 

ood  StebJ.  XXXIV  1280. 

H. 

Haarmann,  Dr.  -  Ing.  A.  Yorleihnng  der  Carl>Lna^ 
l>.  nkmünzo  an  Dr.-Ing.  A.  H.    LI  18:tl. 

Hahn,  Oskar.    Nachruf.    XI-VII  1715, 

Hahnstcherung.  Neue  üassammclröhn- und  II.  XXXII 
11G7. 

Haadelsfrann,  Britisch  •  imperialistiscbe.   Von  Dr. 
E.  Treaeher.   XXXI  IISS. 

Hannover.  Tt  phniseh« Hoelitdra]« !a H. (•l«h« Diplom- 
baupt|irii  fünften). 

Hirten.    Ueber  da»  Hirten  d«a  StablM.   Top  (O.) 
Mar».    XMII  ir)47. 

—  (Sieliti  Hurh  '^iIiienenlilrteB.) 
Hirteofen.   LH  1886. 
Hinung.  XXXIX  1395. 
—  (Sieh*  raeli  Einntzli.;  StUde.) 
Harz.   Ueber  die  Qeaehielite  der  Elienlndnatrte  im  H. 

Von  lA.i  Ccypr.    XL  1412. 
Hauptlaboratorium.    Wie  niuli  das  H.  eines  neuzoH- 

lichcn   EiftfnhüttonwLTki'H   bcHrhafTen   Hoini"  Von 
Auffust  Kaysser.  XXXVll  iai5,  XXXVIII  1353. 

i-iebemittel.    H.  und  Tranaportmittol  in  Stahl-  und 
Walzwerlcsbetrieben.    Von  Dr. «log.  O.  Stuiber. 
XXVIII  965. 

—  (Kell«  auch  KutileTerkran.) 
Hebezeug.  H.  zur  Bewegung  von  EeUw.  L  ISM. 
Heimarbeit  (ilelia  Zevlmltartmnd  Denteober  Inda« 

»triellerl. 

Heizwert.  Noue  Konnel  für  die  Bereebnnnf  dee  H'ee von  BrennHtofien.    XXXIV  1230. 

—  BeBtimmuni;  doa  H  m  der  Kokaofengaae.  LH  186B. 
H^roult -Verfahren  (siehe  fioheiaen:  Die  Ersengaag 

TOB  B.  im  olektriaehra  Ofea). 
Henetevina.  Dae  B«tf>  and  Hüttenweaen  in  Bomien 

oBd  der  H.  fm  Jahre  190«.   XXXII  1171. 

Hilfeleistung.    Anloitunp  zur  erwt»»n  IL  bei  ITnfAlIen 
im  elektrischen  Hetriobe  (unter  , Verband  doutsclier 
Klektrotechiiiker-i.    XXXIII  IS06. 

Hill  Clutcb  Company.   L  1811. 
Hochofen.  Der  erate  H.  In  Pennarhanien.  XXXIX 

1376. 

—  Der  experimeaMle  Waohwela  dar  Schaebliaraifcang 
iaa  H.  itnk  aaqgaaeUadenan  KohlanatoJL  Ten 
Bembsrd  Osann.  XLY  I6C9. 

Hochöfen.    Oichtvcrteiler  für  II.    XXXII  1172. 

—  WirtHcbaftliche  Verteilung;  der  von  den  II.  ge- 
wonnenen eloktriM  lii  ii  Kraft.     XL  14:),'). 

—  ÜroUbritanniena  lioheiaenerzeugung  und  H.  im 
eraten  Halbjahre  1907.    XLII  15Ü5. 

—  Schnelle  Fnadameatiaraag  Yon  H.  Von  (E.)  KravnUc 
XLIT  1694. 

—  (Siehe  anoh  EiaenhoehBfen.) 
Hochofenanlage.  Die  H.  der  Atilcolcan  Iran  Com- 

pany, Ltd.,  bei  l'ort  Arthur  (Ontario).  Yoa  Oakar 
Sim'nierabach.    XXXIII  1197. 

—  (.Siehe  auch  Friedrich- Alfred- Hütt©  ;  Witkowttaeir 
Bergbau  and  Kiaenbattengcwerkachaft.) 

Hochofenbodenstein.  Waaacrgekllbller  H.  Zaiebrift 
von  Bernhard  Oaaan.  L  1814. 

Hochofengase.  WirtHchafiiiclu'  Erzeugung  motoriacher 
Kraft  in  Hüttenwerken  bei  Verwmdnng  TOnKoka- 
ofen-  und  Ji'n.   XXX  11Ü9. 

HochofengONftU«.    Zur  Frage  der  Entatehung  von 

Bodenaanea  and  Oraphitaasaminlnngen  in  H'n. Yon  Bernhard  Osann.  XLII  1491,  XLm  1629, 
Hochofenindustrie    Zur  EntwieUong  der  aaierlka» 

niachen  H.    XXXI  1137. 

Hochofen-Koks.    L'eber  brttiaehan  H.  and  CKieBerei- Kok».    XXXV  1271. 

Hochofenschlacken,    l'ober  cbemiHch-phjaikaliaehe VerhAltniaae  der  hochbasimchen  II.  und  Zemente. 
Von  Dr.  Karl  ZulkowHki.  XXIX  1062,  XXX  1008. 

Hochofen-  und  Stahlweric  H.  a.  8.  in  Dalntb  am 
Oberen  See.  XLIII  1S66. 

Hochofenwerke.  Erzeugung  der  deutarhen  H.  XXVII 
949,  XXXI  1135,    XXXV  12(1.'),  XL  1428,  XLIII liJi,  XLVIII  1746. 

—  Frankreich»  H.  am  1.  Juli  19Ü7.  XXXIII  1205. 
Hochschule.    Die  Technische  IL  in  Brealau  (aiebe 

Verein  deutscher  Eiaenbfittonleute  [ZweiffTereine]. 
Eiaonhatte  Oberechleeien:  Haaptvenamnuang  vom 
20.  Olttober  1907). 

—  (Siehe  anch  DiplombauptprQfangen.) 
Holzkohlengewinnung.  H.  in  den  Verainigtan  Staaten. 

XXXIX  1376. 
HoIzkohlenroheisenci/eu[;u n^.    II.  in  lieti  Vereinigten 

Staaten  (unter  „Ho<  Ijotenhetrieh- ).    XXXI.X  1387. 
Holzschwellen  (aiobe  Eiaonbahnunglück). 
Hübnerit.    AnalfHenmethodo  für  Wolframit  und  II. XXX  1107. 

Hfiltenbatrieb.  Ergabniaaa  das  acbvediacban  Berg» 
banes  and  H'ee  fm  Jabre  1906.   XLIX  1781. 

—  (Siehe  a\ich  Kiisenhütti?nl)etrieli  i 
Hüttenerzeugnisse.    Her;,'liiiti  uml  II.  driechenland« 

im  Jjilire  l!)it*;.     i.l  is:,4. 

Hüttenindustrie.    Baukörper  von  geringem  Wärme- 
leitungaveriniigon  für  die  H.    YoB  Dr.  Steger. XLVII  1097. 

HQtten-  und  Walzwerfca-Benibgenossenscliaft  Die 
Bheinisch-WeetfUieehe  H.  a.  W.*B.  im  Jahre  1906. 
XXXVll  1826. 

Hüttenwerk  iHiehe  EiaonbQitenwerk). 
Hültenzenirale.     WArmeverbrauch    Ton    Uaa-  und 

Torbodynanos  fai  H'n.  Von  E.  Riooke.  XLVIU 1719. 

I. 
Indien.    Eiaenioduatrie  Fa.    XXVIl  958. 

—  Yerlilitnia  der  europAiacben  Einfbbr  in  der  Eisen* 
iadaatrie  Ta.  XXVII  959. 

—  (Siehe  anch  KoblenfBrderung;  Ostindien). 
Induktionsofen,    Drr  •  Ii  kiris  he  1.  nach  dem  System 

Kcii  hlinj,'  -  H  iiii  nhaiiMi  i\  \'on  Dr.  IL  Wedding. 

XI.V  Kill,'-.. —  Beitrug  /.ur  liutHcliweriung  dea  Eisen«  im  Kjellin- 
achen  I.    Von  Dr.  A.  Schraid.    XLY  161S. 

—  Elektriacbe  I.    LU  1878. 

Industrie.    I.  ond  SozialpolitUc.    Yon  R.  Kranae. 
XXVII  944. 

—  Die  geologi»chen  Verhfiltniaae  dea  Mittelrheinge» 

bietet  unil  die  ilarfiuf  liegründoten  I'n.   XXVII  'j.')l. 
—  Ständif^'e  .VuhMtolluntrBkammiaaion  für  die  deutache 

I.    1.1  is.^i;. 
—  (Siehe  auch  Eiaenindustric ;  Hütteninduatrie). 
Industrielle  Rundschau  (genauen  InbaltHverzeichnia 

aiebe  anter  V).  XXVU  963,  XXVllI  1052,  XXIX 
1079,  XXX  1115,  XXXI  1144,  XXXlI  117«, 
XXXIV  1243.  XXXV  1274.  XXXYI1806.  XXX VII 
1.H38.  XXXVMI  1369,  XL  1440,  XXXXH  1618, 
XLIH  1.^5',».  XLIV  l.Vj;i,  XLV  1(142,  XLVl  1C72, 
XLVII  171J,  XLVIII  I7.'.4,  XLIX  17^4,  L  H25, 

LI  1S.'>7. Internationale  Vereinigung   für   den  gewerblichen 
Rechtsschutz.    XXX  VIII  1364. 

Irland.  Eiaenindastrie  Fa.   XXXlI  1171. 
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Iron  and  Steel  liulitate.  XnMekmif  dei  L  «.  8.  L 
XXX VDI  1867. 

—  HarbttTenammlnn?  1907.  XXXyTIlSSl,  XL  1431, 

1506,  XLiii  1.-.»:. 
Italien.    Hi-rj,'« erk»-  uiiJ  l.it«riuinJuiitrio  Ts.  im  Jahre 

Jahre  l'MÜ.  1,1 
—  (Siehe  auch  Kohlenförderung;  Koheisen-  uod  ̂ itahl- 

eneogang). 

J.
 

Japan.  J'e  Rorrvvi  rkx- luul  lü^'-nitidustrlfl.  XLIX  1788. 
—  (Siehe  auch  Kuhloufiirdoruu^.) 
Jubiläum.  J.  der  Adolfthtttte.  XXXTI I80S  (XXXVm 

1341). 

—  F.  I.an^p»  filnfzijfjnhriRCB  Berufcj.    XXX  \'I  13i>s. 
—  Emil  Krablera  fflafaigjftlirigea  Beruf«].  )LL111 1564. 
Jukkeejlrri.    Die  EiseneriTorkoiaiaeii  la  den  Oe> 

meinden  J.  and  GelÜTare  im  achwodiaeliett  Reg^ 

rungabesirk  >'orrbotten.   XLIV  1571. 

K. 

Kaise^-^X■ilhelm-Kanal.  KrwcitiTutii,' «Ii"« K'«.  XXX \  II 1 

Kalifornien.    I^lfktro-Schiiu'lzanl«^,'«'  in  K.  \.\.\VIi 

KUte.   Die  Festigkeitaeiifenacbaften  dar  Metalle  ia 
Wirme  and  K.   XXXVI  1801. 

Kinada.  K'a  RoheiaeBenengniif  in  enten  Halbjelire 1907.    XXXIV  1234. 

—  (F.i8cnerznnnly«>'.i    XXXIX  irtH4. 
—  (Si(>lieaurh  llaiidcUrraLri'n.  Hritisch-itnperialietieehe; 

Kuhifiiiririieruiitf;  H.i!i.i-<i'n-  und  Stnhli-rzengWIg.) 
Kantileverkran  (siehe  Ki8t'nwerk  Trz)  riitazl. 
Karbidbildung.    Expcriniontclle  Studien  üIkt  div  Ke- 

daktioD  und  die  IL  beim  Eiaen.   XXXVI  laOl. 
Kartelle.    Arbeiteehmerrerblade  —  K.  —  Arbett- 

^eberTerbftnde.  Von  Dr.  Leo  Voeaen.  XLIX  1772. 

Keep.    K'b.  flchwindani^Hkurvon  fOr  OuBeiaen.  Ton 
lirruliard  Osnnn.     LI  l'^^'-'. 

Kcctman,  Theodor,    .\iiclirul.    XXX  1114. 
KcReldruckhärte.    llehcr  dii-   lic/iohutuf  di-r  K.  zur 

.Strerkgren/u  bei  Eisen  und  Stahl.   Von  Dr.  .VIfoua 
Leon.    L  1820. 

Kerbschlagbiegeprobe  (aiehe  ScUagbiegeprobe). 
Kerbschlagprobe.  Die  K.  im  IfetorislpHlfnDgeweeea. 

Von  Dr.-lng.  b.c.  Ehrennlierger.  L  1797,  LI  1888. 

Kesselbleche.    Zur  Fra^e   der  RiBbildnng  in  K'n. 
Von  (F.  K.l  i'.ichhoir.    XXVII  «34. 

Kiefer,  Josef.    Nachruf.    XXVlii  1052. 
Kiirunavaara.    KiHi-norxlngeraUllMl  in  E.  «ad  Lneeia- 

Tara.    XXIX  1076. 

—  (.Stehe  auch  Norrbotten;  ].B|iplan<l.i 
Kipperanlagen.   Neuere  K.  Von  Dr.-liig.  U.  Stanber. XLVIfl  1749. 

Kiruna  iHichi-  Lappland). 
Kivira-Steinkohlenvorkomtnen.    K.  in  DentBch-Oat» 

afrika,     MAIll    \1  r.K 

Kjcllinschcr  Induktionsofen.   Uoitrag  aur  Eutuchwef- 
lung  de«  Eieen»  im  K.  l.    Von  Dr.  A.  Sehndd. 
XLV  l(;i3. 

—  (Siehe  auch  Röchling-RodenliMieer.) 
Kladno  (aiehe  Eiaenwerk  K.). 
Kleine.    Neuer  Oeaentwlcklnngsapparat  naeh  A.  K. 

XLVII  1701. 

Knappschafts  -  BerufsKenossenschaft,  Die.  XXXVI 

Koalitionsrechi  iHiHlic  /.uutralvDrband  Deutscher  In- 
duHtriellcr). 

Kohlen.    Verxu<  hr  über  die  iulSorMtc  Druckfeiitigkeit 
von  K.    Von  ,  i:  I  Krajmk.    XLlV  1594. 

—  Helwaeng  aur  Uewegnag  von  K.   L  1820. 
KohlenrSrderang.   Die  K.  der  Welt  im  Jahre  1906. 

XXXV  1-2I-.7 
—  KuUlands  K.  im  Jahre  l'JUÜ.    XXXV  ri»»7. 

KoblenfSrderung.  K.  und  KokHerzHugung  der  Ver- 
einigten Staaten  im  Jahre  190«.  XLVia  1747. 

—  (Siebe  such  Bergwerkaindnatrie.) 
Kohlen-Gewinnung.  K.  und  -.Außenhandel  di  ̂   T»i  ut- 

Hchen  Hi'icln'!*  im  ersten  HaUijabri'  1907.  XXXli 
1171. 

Kohlen-Lastautomobil.    Da»  K.    XLIV  15<j5. 
—  (Siehe  auch  Kraftwagen.) 
Kohlenproduktion.    Die  K.  der  Vereinigten  Staaten 

im  Jahre  lUut).    XX XI II  1205. 
Koblenainre.  K..  ala  eine  Haupturaeehe  dea  Beetena. 

XXXV  1270. 

Kohlenstoff.  Der  experimentellf  .Vachwein  der  Scbai-lit- 
zerittrirunir  im  Hochofen  dureb  auw;:o?'ebicdoni'n  K. 
Vnii  l;.riiliJinl  Osann.    XI. V  1626. 

—  Ainerikani-i  Iii'  I.i'itmethoden  für  die  Uestimmung 
von  Silizium,  Scbwcfol,  l'bo?>pbür,  MaagaUf  K.^ 
(iraphit  im  Kobeihen.    XI.VU  1699. 

—  Da»  Verhalten  von  K.  und  Phosphor  im  StabL 
Von  <W.)  EUender.   XLIX  1790. 

—  (Siehe  auch  Gi«en-Kohienstolf-Legierungen.) 
Kohlcnstoffstahl.    Frbolnu.-  v^n  Ni<  kot  und  K.  von 

der  reberla^tuMi;.     .\  \  \  1  .\  Uül. 
Koks  (siehe  llc)rbi)fen-K. :  Turfverkokiing). 
Kokserzeugung.    Die  K.  der  Welt  im  Jahre  1905. 

XXXVIII  i:^6:j. 
—  Kohlenförderung  und  K.  der  Vereinigten  Staaten 

im  Jahre  1906.    XLVIII  1747. 

Kokaioduatiie.  Oretbritannieae  Bergwerke»  und  IL 
im  Jahre  1906.    XLIV  1569. 

—  (Siebe  aurli  HiT^rwerküinduntrip.) 
Koksöfen.     Teinirnituren  in  K.    XXXI  113!,1. 
—  (Siebe  nin  b  I  »i'^lillntiKn-*- K . i 
Koksofengase.  \S  irtKi  iiattliriie  lir/eu^ung  mutoriucber 

Kraft  in  Hüttenwerken  liei  Verwendung  Tcm  K'n 
und  Hochofengaaen.    XXX  1109. 

—  Bestimmung  dee  Beiswertes  der  K.   LII  1868. 
Koksofengas -Verwertung.   XXXIX  1381. 
Koksofentür  (heizbare).   XXXIX  13R0. 
Kongreß.     Der    DiisHeldorfer    K.    für   >re  werblichen 

Reebtt.^^^llll»^.  Vnn  Dr.  jur.  et  pbil.  E.  Kloeppel. 
XXXIS 

—  DasHellie.  Ver^iiinmlungtiberieht.  XXXVll  1330, 
XXXVIII  1.JI.I. 

Köntgabof  (siebe  Eiseawerk  K.). 
KnbICfvCaoU.  E.  K'e  fOnfsigjähriges  BemrejubillBm. 

XLm  15C4. 
Kraft.  Wirtsrhaftliche  Erzeugung  motoriacher  K.  in 

Hüttenwerken  bei  Verwendung  TOn  Kokaofen»  aad 
1I<.<  li.ifen;,'aNen.    .XXX  1109. 

Kraftwagen.  Kon-truktionigmadlagen  fBr  den  Bau 
von  K.  .Xl.ll 

—  (Siehe  auch  Kohleii-l.aHtiiutonndiil.) 
Krane  (aiehe  llebemittel;  KantUeTerkran). 
Krankenkasaen.    Di«  Beorgaaiantion  der  E.  (siehe 

Zentralverband  Deutneher  Industrieller). 
Kinjpp.   Hin  Stammhalter  im  Hause  K.   XXXIV  1244. 
—  Ein  Denkmal  für  Friedrich  .Ufred  K.  XLVIIII717. 
—  (Melle  Blieb  Friedricli- Alfred-Hütte.) 
Kuba.  Kni'lcckiinc  i^cwaltigor Eiaaneralagor an  Mavari 

aul  K.    XXXVl  1^99. 

—  Die  neiientileekteu  Brslager  SU  Mnynri  nnf  K. 
XXXVlli  lS5ti. 

Kupolofen  (siebe  BekaperatiT^K.). 

L. 

Laboratorium  (Hiebe  Mitt.ilunf^en  ana  dem  Eiaen- 
hattenl.;  Hauptlaborntorium  i. 

Laboratoriumsversuche    Die  Krreichnag  hoher  Tem* 

peraturen  bei  L°n.    X.\.\III  1207. Labn-Gebiet.     Förderung  und    VerHand  von  Elaea- 
eraen  im  Lahn-,  DiU-  und  beaaohbarten  Oebiete 
wihrend  des  Jahree  1906.  XXIX  1072. 

Landes- Eisenbahnrat.   Bemfnng  eim  Fr.  Spriagernm 
in  den  L.    XLVI  1676. 
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XI 

Lange,  F.    F.         fünfzif^jabrif^es  Rcrurajubilliinu 
XXXVI  1308. 

Lappland.    Die  ICnUtohung  der  laiiplüinUjictu'n  KiMon- 
(•rr.l«i;crHtÄttfii.  Von  l>r.  t>.  Stut/.(>r.   X  X  X  \  1 1  1  :i  J 

—  I)t>r  SfhwediHche  8taat  und  die  laiipltiiKliKrlifn 
l'.iaeiierz^jrulien.    XL  VIII  17H6. 

Legierungen.        den  Rittontt  mit  Chrom.   LH  1889. 
—  (Siebe  auch  L:ist>n-KohU>nHtoir-L.;8p6Stal-L.;Cliroia« 

Nickel- Kirti>n-L.;  Man|;an-L.). 
LieferanssbedinKunKen  (Miohe  Normal^L.). 
Litcraturangaben  (hw  Iib  1.  Hürlifrscha«  antor  IXI»; 

2.  Zi'itHohrifti'UHi'hau  unter  III  b). 
Lloyd  s   Register.    L.  K.  of  Kritish  and  Foreign 

!?hippin';.    L  iHlu,  (Herichtijriinj;/  l.l  1«50. 
Lokomotiven  (siebe  äcbnellzug-L.). 
Löschen  eines  Erzdamprers.   XLIX  1790. 
Ln^Denkm&nze.  Verleihung  der  C«rl-L.  an  ]>r.-lag. 

A.  HMrmanD.  LI  1881. 
Lunkerbtldung.  Zur  Frag«  der  yermeidnn«  der  L. 

Von  Adalbert  Obbolzer.  XXXI  1117.  XWII 
Luossavaara.     Pli^enorzlaserftättcn    in  Kuruiiavaara 

un.l  L.     XXI\  lOTf,. 

—  (.Siehe  auch  Norrbotten ;  Lappland.t 
Lusitania  («iubc  Ozoan-Scbnolldainpfer). 

Luxemburg.    Die  KineninduMtrie  L's  im  Jahre  190t>. XXXVI  1298. 
~  Eiaeninduatrie  in  L.  XXXIX  1878. 
—  (fflehe  Meh  Boeiiofenwerke;  Ein-  ud  Analahr  dea 

Dentaebaa  Beiehaa.) 

M. 

Magnesitanalysen.    LH  1870. 
Magnetische  Aufbereitung  (siehe  Aufbereitung). 
Mnngnn.  Amartkaidaeha  Leitmetboden  ffir  die  Be« 

atimmnng  von  Siliainm,  Sohwalal,  Phosphor,  M., 
Kohlenatoir,  Graphit  im  Roheisen.   XL VII  1699. 

Manganerze.    M.  in  I  ngarn.    I.II  1874. 
—  (Siehe  auch  (iriechenland). 
Man^anerzförderung.    .M.  (>!<tindi«na.   XLIX  1788. 
Manganerznot.    XXXIV  1286. 
Manganerzvorkommen.    H.  aaf  den  Philippinen. 

XLIil  1556. 

Mnaganle^erangoi.  Nenea  Terfahren  snr  Herste]« 
Inng  Ton  M.  Ton  Wilhelm  Venator.  XLYIII  1751. 

Manganspat.   M.  in  Dalmatieo.   LH  1874. 

Mannheim.    Von  der  M'er  Ansstellunn:.    XXIX  1077. Marktberichte  (siehe  Nachrichten  vom  Ei«onmarkte). 
Aiartinöfcn.  IJeHehickonijNTarriehtunK  für  .M.  LH  IMH4. 
Martinstahlwerk  (»iehe  Kittenwcrk  Triynietz;  Eisen- 

werk  Kladno). 
Marx,  EmiL  Maohraf.   XXiX  1084. 
AiMcbinenbao*  und  fUdneisenindustrie  -  BerufSi- 

genossenschaft  XXXI  1142. 
—  (Siehe  anch  unter  V.  Machrichten  vom  Eiaenmarkte 

lndu!«triclle  KundHohau.) 

.Watcrialprüfungsamt.    Bericht  fihor  d'n'  Täti^'kcit  den 
K.iiii;,Hiciien  M"o«  im  HetriehMjahre  r.toü.  XLIX  IT'.H. 

Materiaiprüfungswesen.    Die  Kerbnohlas:prohe  im  .M. 
Von  Dr.-Ing.  h.  c.  Ehrenaberger.  L  1707,  LI  183:). 

Materinitrusportvorrichtung  (s.  Eiaenweric  Trxynietz). 
Mayari.  Entdeckung  gewaltiger  ISaenerslager  m  M« 

•nf  Kuba.    XXXVI  1299. 

—  Die  neu  entdeckten  Erzlager  zu  H.  aof  Kuba. 
XXXVIII  13.'.8. 

Metalle.  Die  Festipkeit^evifengchaften  der  M.  in 
Wärme  und  KSlte.    XXXVI  IHOI. 

Metallindustrie.  Die  wirtHehaftlicbe  Bedeutung  der 
M.    Von  IL  Neumann.    XLIÜ  1542. 

Mctaliogranhie.  2nr  M.  dea  Boheiaene;  1.  Yeranche 
Aber  den  Yerlaaf  der  OraphltbUdnng.  Ton 
E.  Heyn  und  O.  Bauer.  XLIV  1565,  XLV 
1621.  —  2.  Einige  Bemerkungen  zur  Literatur 
Ober  die  ErotarrungserHcbeinungen  bei  weitiem  und 
grauem  Koheisen.   Von  E.  Heyn.   XLV  1624. 

Melnllographie.    Zar  M.  des  Roheisens.  Zuschrift 
»OO  Dr.-In>7,  V.  Goerens.    XLIX  177i;. 

—  Dasselbe.    Ziihehrift  von  L.  Heyn.    XI. IX  177S. 
iMetallsilizide.    Htstimmuni,'  dis  Sjji/iuins  in  Ferro- 

8iliziumTcrhlMi1iiiii:en  und  M'n.    XXX  1106. 
Metallurgie  des  Gußeisens.   Von  B.  CNwnn.  Be- 

riehtiKung.    XXVll  960. 
Meteoreisen.    Stahl  und  M.   XLII  lfi07. 
Mineralöl  (siehe  £rd61besirk). 
MinisterlalerlaO  (stehe  Sobomsteine). 
Mitteilungen    aus    dem  Eisenhüttenlaboratorium. 

XXX  1100,  XXXI  111.4,  XXXIV  r2:iii.  XI.  1124. 

XLIII  i:.4.i.  XI, VII  uii.'.i. 
Mittelrheingebiet.    Die  geologiacheu  VorhältniaM«  des 

M'cN   titiii   die  darauf  begründeten  Induatrien. XXVll  951. 

Modelltischlerei.  Anordnung  einer  II.  auf  beaehtink» 
fem  Raun.  XXX  III  1200. 

Morse  Iron  Vorks.  L  1812. 

Motorische  Kraft.    ■WirtHi  hnftliehe  Fr/eugung  m*rK. 
in  Hüttenwerken  liei   \'er»  emliiii^  von  Kolcsofau- 
und  Hni'hnteiiirii-ieM.    XX  \ 

Muldenbeschickung  isiehe  IL  ltüiiiittel). 
Mur  (aiehe  Steiermark). 
Museum  (siehe  Dentsches  M.  in  Hflncheo). 

N. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  (i,'<MiHiies  InlialtMver- 
zeichnii«  hiebe  unter  V.).  XXVll  IM'.I,  XXVIII 
1052,  XXIX  107'.».  XXX  III...  XXXI  1144,  XXXII 
117ti,  XXXIII  1210,  XXXIV  124.1,  XXXV  1274, 
XXXVl  1306,  XXXVII  i;ia8,  XXXVIII  i;iG9. 
XL  1440,  XUI  1511,  XLIII  1557,  XLIV  1599. 
XLV  1843«  ZLVI  1872,  XLVU  1712,  XLVIU 
17S4,  XLIX  1784,  L  18*5,  LI  1857. 

Nachrufe.    Gustav  l'apponheim.    XXVil  860. 
—  ,h.H,  I  Kiefer.    XX  VIII  1052. 
—  Knill   Marx      XXIX  10S4. 
—  Theodor  Keetman.     XXX  1114. 
—  Theodor  Sebmer.    XXXII  1171». 
—  Hermann  Rudolph.    XXXlll  1212. 
—  Wilhelm  Heinrich  Uhland.   XXXiV  1241. 
—  Heinrich  Theodor  Wnuneflnan.  XXXV  1876. 
—  Hubert  CÜaus.    XXXTTT  193». 
—  JuliuB  '.IUI  der  Zvpen.     XXXVIII  1878. 
—  Otikar  Huhn.     XLVIl  171,'.. 
Nebenprodukte   (heim  Hisenhüttenbetrielie).  (Ten 

Dr.-Ing.  F.  Freine.)    XLV  II  U.'.»«. 
Neukaledonien.    Die  Aufacbließung  du  Nlekeiar^ 

lagerstitten  in  H.   XXVli  953. 
Neuseeland.  Biaenerse  in  K.  LII  1878. 

—  (SieheanchHande]sfragen,Briti8cb-imperialistisohe). 
Nicketbestimmung.  Schnelle  N.  im  StahL  XL  1425. 
Nickcler/c.    XXXIX  1384. 
Nickclcr/laKcrstätten.    Die  Auf-tchließunj:  der  N.  in 

.N.-iikfih'iliMiien.     XXVll  '.».'ul. 

Nickellegierungen  (niebe  ('hrom-Nickel-Eisenlegie- 
ruugen). 

Nickeistahl.    Erholung  Ton  N.  und  Kohlenatoibtahl 
von  der  Ueberlaatmg.  XXXIX  1401. 

NIederSsterreicb.  Zur  Qesehiehto  des  Eisens  in  M. 
LH  1861. 

—  Einengteinberffbau  in  N.    LH  1872. 
Nordostsee-Kanal  (Hiebe  KaiHer-Wilhelin-Kiiiinri. 

Nordsee.    Erzdampfer  N.    XXVll  :i  .s, 
Nord«'estIiche  Gruppe  des  Vereins  deutscher  Eisen- 

undStahlindustriellercsieheTereindentaeberElaen- 
nnd  Stalüinduatrieller). 

Normal  -  Lieferungsbedingungen.  N.  fBr  Stahl- 
schienen.  XLIlT  1556. 

Norrbotten.  Die  Eiecncrzvorkommen  in  den  Ge- 
meinden JukkaHjiirvi  unil  fiellivare  im  schwe- 

dischen liegierungobezirk  N.    XLIV  1571. 
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O. Oberer  See.    Ei«enerzverMi'hilTiinj,'i'n  vom  Oheron  S. 
M.  u:iii. 

—  Hochofen-  and  Stahlwerk  in  Uuluth  am  Oberen  S. 
XLIII  1556. 

—  (Siehe  ueh  anter  V.  Necbricbten  t.  Eiienmarkte  — 
IndaetrfeOe  BettdeelUMi:  Oberer  Soo.) 

Oberschlesien.    Zweites  ObereohleeUcIiea  Arbeiter- 
Sänper-BiindeMfest.    XXVII  959. 

—  Dio  WnuHorverBorgnnp  il»>ri  nlior-Ji-lilpHNrlifii  In- 
(iiiMtriclu'zirki'i*  (Kiolic  Verein  rieuthclicr  lüscnliütt»-»- 
leutc  [ /wvii^vcrt'inc  |.  I  jHriiliütt*-  OIm' rschleBien  : 
HauptversaninilunK  vom  'M.  (>kt<jl)er  I'JÜT). 

Oder.  Ausbau  der  o.  als  WaascrHtraße  (»iehv  Ver- 
ein deutscher  £isenhiktteiileate  IZweigfereine].  Eisea- 

bfltte  Oberschlesien:  Haaptvenemmlnng  ▼om 
20.  Oktober  1907.) 

Ofen.  O.  zum  SchtenenbSrten.  Von  Otto  Tegel. 
XI.VII  1708. 

—  (.Siehe  hucIi  Kupolofon;  Elektrischer  Ofen;  Indok- 
tionsofen;  llflrtcofen.) 

Oefen.    X\.\IX  lH'.i:!. 
l,.*^.  auch  Ut^^'i-iit-nitivöfen ;  TemperSfen;  MutinOfen.) 

Offerteo  (siehe  Angebotsarbeiten). 
Oel  (siehe  ErdObexirk). 
Ostafrika  (siebe  Deutacb-Ostafrika). 

Oesterreich.     Itorgbau-  und  HüttonerzeugninNe  O'a 190r.  und  190H.    \XX  iiint. 

—  Die  EiseninduHtrie  ( >'«  wühreiui  der  ii  i/ti  ii 
25Jahro.    Von  Wilhelm  Kentraiiek.   ,\  1.  I4ii."..  1  4:t'2. 

—  N(>ueH  in  r)»turrei(  liijtfhon  EiftenhUttenwerkeu.  Von 
I»r.-Int:.  Theodor  .NaHki'.  XI, VI  l<i4.\  XLVII 1680, 
XLVlll  1728,  (Bericbtiffung)  L  1828. 

—  (Siehe  meh  Patente;  NiederOeletreieh.) 
Oesterreich-Ungarn.    Eisenerze  auM  0.    TJi  1872. 
—  (Siehe  auch  KohlonfSrderung ;  HohciHon-  und  Stabl- 

iTzeu^'uni;  ;   EiHencrz-l  icw  iniiun;j.  l 

Ostindien.    .Man^fftner/forderung  <  >'(*.  I  78.T. 
—  (Siehe  auch  Indien.) 
Ozeeo-Schnelldampfer.  L)er  erste  0.  mit  Tnrbinen- 

betrieb.  XXXIY  1S35. 

P. 

Pappenheim,  GutUIT.   Hechruf.    XXVII  960. 
Passivierung.    P.,  PaaaiTitfit  und   Aktivii-runir  von 

F^isi  ü.     \  Uli   jtr.  K.  Uruiicmann.    \I.VI  1(;7I. 
Patentanmeldungen.    WVii  XXI. X  1070,  XXX 

iniT.  Iii::.   \\\11    lir,7,  XXXIII  l"Ji)2, 
XXXIV  UHI,  XXXV  XXXVI  XXXVU 

XL  i4Jti,  XI. II  ir.o:i,  XI. III  i:.44.  XLIV 
1585.  XLVl  1Ö64,  XLVU  1301,  XLViU  1748, 
XLIX  1778,  L  1816,  LT  1851. 

Patente.  Britische  l'atent*-  (Nummornverzoiehnis  siehe 
unter  IV.).    XXXVI  12,f7,  XI, IV  1587.  XLV  1630. 

—  DüutHelie  KeiehH|.iiti'iiii'  iKIiiHKen-  und  Numinern- 
ver/.eitliiiiM  Hiebe  unter  IV.i.  XXVII  '.>4s,  XXIX 
1071.  XXX  MOS,  XXXI  UM,  XWll  IM.s, 
XXXIII  1202,  XXXIV  1232.  XXXV  12il3,  XXXVI 

1296.  XXXVIl  1327.  XL  1420,  XLII  l.'.03,  XLIII 
1644,  XUV  1586,  XLT  1629,  XL  Vi  l«i66,  XLVll 
1702,  XLVIII  1744,  XLIX  ITT»,  L  1816,  LI  ia51. 

•—  FranzöBi.^i-he  Patente   (Nammernveneittluiia  eiehe 
unter  IV. i.    XLIV  IMl. 

—  ( )ertterreiihische  Patente  (Numnu-rnverzeiciinis 
siehn  unter  IV.).    XLIII  154.^.  XLIV  ir)H7. 

— •  Patente  der  Vor.  Staat*>n  (Nuinmern\erzeii  hni« 

siehe  unter  IV.).  XXXVI  1297,  XXXVIl  i:i2<j, 
XI4I  1504,  XLT  1630,  XLTIU  174Ö. 

Palcntrectat  (siehe  Reebtssehats;  Deutscher  Ver- 
ein osw.). 

PnlemoBteraurzÜKe  (unter  ̂ Terein  dentseher  Inge- 
nienre").    XXVII  it.Vl. 

Peodelhammer  iftii'lie  KerlMchlnLiiirohe i. 
Pennsylvanien.  Der  erste  Hochufuu  in  P.  XXXIX  137(>. 

Peasionsvenicherung.    Die  P.  der  Primtbeemten 
(»iehe  Zentralverbiind  Pcutseher  Industrieller). 

Petroleumindustrie.    .S|iexialaasstellnn^  ,fOr  die  I*., Hukarpst  1907.    XXXII  1174. 

Philippinen.  .Mangjanerzvorkommen  auf  den  P.  XUII 
1556. 

Phosphatkreide.    Auanahmefraehtsätze  für  P.  XLII 
1510,  XL  VI  16G8. 

Pbospbor.   Amerikanisobe  Leitmethoden  fQr  die  Be- 
Rtimmnng  Ton  Silizium,  Schwefel,  P.,  Man^ran, 
Kohli  iiHtnff,  tiraphit  im  Rohpinen.    XLVU  U>;n». 
l>aH  Verhalten  vnn  KohleniitotT  und  P.  im  Stahl. 
Vom  (W.i  Eilender.    XLIX  1791. 

Platin  (hiebe  läsen-P.). 
Pommern.    HaMenerze  in  P.    LH  1872. 

Portlandzement  (siehe   Verein   doutHchor  Portland- 
Zement-Fabrikanten). 

PoraicaJ.Ei«enindnetrieP'e.  Von  Otto  Vogel.XLVIl  1709. 
Portugienisch-Indien  (siehe  llani^anerniot). 
Possehl,  L.,  &  Co.  (nielie  Erzdampfor  „Nordsee*). 
Praxis   und   Theorie  (im  Gießereibetriebe).  (Ton 

0.  li.dil.i    XXXV  12i;8. 

Prescott  Company.    XLVIII  I74tt. 
Preußen.     Erweiterung;   und   Vorvoll.ituii<li;^'^ung  dee 

pieuAiaehen  StaatBeisenbabnnetzes.    XLli  1609. 

PrindpIMSt  Jolanda  (siehe  dtapellauO. 
PrivatteMBte.    Die  Pensionsveraiehemng  der  P'n (sif*be  Zentratrerband  Deutseher  InduetrieUer). 
I'rotile.    Eine  neue  Rlobtoiaaebine  für  Schienen  und 

I'.    XXXVI  I2S4. 

Pyrometer.    .'*pib-.trv::i>.trien:'niie-<  1'.     .XXlX  lnTi.. 
—  Teller  DptiKi'lie  l'v ri>inetrie  und  ein  neues  1'.  Von 

II.  Wanner.    XX'X  1112. 
—  Neue  Pyrometer.   LH  1h69. 

Q. 

Qualitative  Arbeit.   Q.  A.  in  der  Stahlerseunrang  und 
elektririeheH  Seil rnelzTerfabreo.   Ton  O.  TbiUlnor. 
XLVU  |(;T7.  XLVIII  1721. 

Quaternärstähle.    (uiillet.*  rntersuehunpen  über  Q. 
Von  (Dr.  E.»  Kedesdy.    XXX  1110. 

Qnebec.    Einsturz  der  im  Bau  begri Renen  BrSoke 
aber  den  St.  Loreoistrom  bei  Q.  XL  1436. 

Quebecbrflcke.  Einetars  der  Q.  Ton  (ff.)  Haedleke. 
XLIII  1555. 

—  Zum  Einsturz  der  H.   LI  1854. 
R. 

RaFHnation,    B.  des  Eimens  (siehe  t'hlor). Rasenerze.    R.  in  Pommern.    LH  1872. 

Rechtsschutz.  Der  DaBHeldorfer  Konpreß  für  ge- 
werblichen R.  Von  Dr.  jur.  et  pbil.  £.  KloeppeL 

XXXIV  1218. 
—  DaHNolbe.  Versammlnngaberleht  XXX Vll  1880, 

XXXVIII  1364. 
Reduktion.  Il\]ii  rinnintelle  Studien  Qber  die  R.  und 

die  Karliidbildung;  beim  Einen.    XXXVI  1301. 
Referate  und  kleinere  Mitteilungen.  XXVII  958, 

XXIX  1075.  XXX  III«,  XXXI  li:<!».  XXXII  1171, 
XXXIII  12u,^),  XXXIV  12:i.),  XXXV  l2Tu,  XXXVI 
12tf9,  XXXVU  laSl,  XXXVUI  1366.  XL  143«, 
XLII  1507,  XLtn  1558,  XUV  1692,  XLT  I8M, 
XLVI  KlßH,  XLVII  1708,  XLTIU  1748,  XLIX 
1788,  L  1818,  LI  1854. 

Regenerativöfen.  Ein  verlieswerte«  llMiHteuenitn;»- 
plockeiiventil  für  R.   Von  (ILi  Uille.  XXXVIl  i:U9. 

Rckuperativ-Kupolofen.    Ein  R.    XXXIII  1201. 
—  DttHHelbc.    Zuschrift  von  Carl  Rein.    XIj  1422. 
—  ÜasBilbe.    Zuschrift.    XL  1423. 
ReversierstraOenantrieb  (siehe  Elektrischer  Antrieb; 

Elektro-R.). 
Reversier-U'al/enstraßen.    Zum  heutigen  Staad  der 

olektri-f.h  lictriebeinn  K.     LI  I8:?9. 

Rheinbrücke.    Linweiluuif;  lier  neuen  Pnit«l>iir^-lIom- 
bcrger  R.    XLIII  155»,  (iiericbtigung)  XLIV  1597. 
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Rbeinbausen.    Die  Friedridi- AUnd-HlUto  su  II. 
XLI  1445. 

Rheinlande  (deh*  Mittelrheingebiet). 
Rheinland-Westftilen  (siehe  anter  Y.  Nachrichten  vom 

Eisenniarkte  —  InduHtriollf*  KundHrlmu  i. 
Rbeinscbiffahrt.    Die  Bedeutung  der  K.  XXXI  1141. 
Rteliards.  DiagnuniB  tod  R.  XXXIX  1400. 
Ricbtinasebtn«.  läne  bm«  R.  für  Sehieoen  and  Pro- 

ffle.   XXXVT  1««4. 

RilTelbildunK-        auf  der  OlMriUoh«  der  Sebieoen» 
icöpfe.    XLIIl  im:! 

Rißbildung.    Zur  VrAgc  der  H  in  Kflase]bleeh«tl.  VoD 
(F.  R.)  Eicbhoff.    XXVII  934. 

RtebllnC-Rodenhauser.    Der  elektriarhe  Induktione- 
ofen  nach  dem  Syatam  R.   Tod  Dr.  ü.  Wedding, 
XLT  ieo&. 

Robeisen.  Zur  Frage  der  Reinignng  von  R.  nnd 
FloBeisen  raittetfl  Chlor  and  ChlorTerbindiin|;en. 
Zusrliriff  villi  ii;,.,.r-)  Tficli>,'r8ber.    XLIl  1501. 

—  Zur  Mot«llo^rrt|ihii'  dcx  H'h:  1.  Versnrho  iihor  den 
Verlauf  dor   < i rjijiliitbildun;:.     V<in    K.  Hevii  und 

0.  Bauer.  XLIV  1565,  XLV  1021.  —  2."  Einige Bemerkungen  zur  Literatur  Aber  die  Erstarrunga- 
encfaemangen  bei  weifiem  aod  granem  R.  Von 
RHoyo.  XLYieSd. 

—  Anerikanliehe  Leitmethoden  fflr  die  Beettaunaag 
Ton  Silisium  usw.  im  R.    XLVII  1699. 

—  Zur  MetalloKDiiihie  de»  K'a.  Zneollrift  Toa  ])r.-lng. 
1'.  (ioorons.    XMX  lllti. 

—  Dasaelbe.    Zuschrift  von  K.  Hoyn.    XI.IX  1778. 
Robeisenerzeugung.  Die  K.  der  Vereinigten  Ktaaton 

im  ersten  Halbjahre  1907.   XXXIV  1234. 
—  Kanadaa  B.  im  eretea  Haibjabre  1907.  XXXIV 

I2S4. 
—  Erzeuirunt,'.  Verbraaeh  and  Tonal  von  Roheiaea. 

XXXV  in:,. 
—  Er/i  ii L'un^,'  vcin  Rohi'ih«'n  im  elektrlHclien  Ofen. 

Von    Dr.    Ii.    Neumann.      XXXV    1250,  XLII 
1. MO. 

—  OroBbritanniena  R.  und  Hochöfen  im  eratea  Halb- 
jahre 1907.   XLII  1606. 

—  Fraakrdeha  R.  im  errten  Haibjabre  1907.  XLIT 
1889. 

—  MeilenHtcin  in  di  r  (ipiirbicbte  der  R.    Ii  1819. 
—  (Hiebe  auch  DcutxchUnd  :  Rrzeun^ang  der  deut«chen 

HochofenworkL' :  WTciiiiirie  .'^tdaton:  I)io  Leistung,' 
der  Koks-  und  Anthrazitliocliöfen;  lioizkotalenrob- 
eisenerzeugung;  Spanien;  Franicreieb;  Ratiaad; 
Schweden;  Belgien;  Italien.) 

Robeisen-  und  Stablerzeugung.   Die  B.  der  Welt 
im  Jahre  190f,.    XXXV  r2(u. 

Rohmaterialien   (im   Eisenhüttenwesen).    (Von  Dr.- 
In-.  F.  FrfiHc.l     XLV  161»;. 

Rohre.   Die  Prüfung  von  K'n  auf  äuüeren  Ueberdruck. Von  E.  PreuB.    LI  1844. 

—  (Siebe  aaeb  Spillrobre). 
RObrenwalzwerk  (alehe  Wittowitier  Bergbau-  and 

Fi«cnbüitcn?ewerkHrhaft). 
l^ombacher  Hüttenwerke  (siehe  Elektro- Itoversior- 

HtralScnantriftil. 
Rost.    K.  für  Gaserzeuger.    Von  Tl.  Uoohtz.  LI  1855. 

Rostangriflf.    Die  eloktrolTtii^i  hi'  l  in  orie  dcsR'eiTon Eisen.    Von  Dr.  Uinricbaen.   XLiV  1583. 

Rosten.   Kobleniiare  alt  eine  Haaptanaobe  dea  B*a. XXXV  1270. 
Rostschurz.  XXXIX  1398. 
Rostschutümiitel.   Nene  blan<sebwane  Siaenfarb«  alt 

R.    XL  U35. 

Rudolph,  Hermann.    Nachruf.    XXXIIl  1212. 

Rußland.    H'h   Kli^en-  und  Btablerzeugung  im  Jahre 1806.    XXIX  1073. 

—  B'a  Koblenförderang  im  Jabre  1906.  XXXV  1267. 
—  (Siebe  aaeb  Roheimi<>  uad  Stahleneugung;  Eiaea* 

ert'GeiHBaaag.) 

S. 

SSgen.   Versuche  mit  zahnlosen  S.   XXXVI  1299. 
Salzsole.  Zerstörung  Ton  Gußeisen  durch  8.  LH  1888. 
Sandaufbereitung  («ioho  OicUorei:  Die  G.  für  Form- 

muhchiiuMilictrioh  di-r   .VpUsrbecker  Hütt«:  EiHen- 
t'iuliiTt'i :  Die  V..  der  l'irma  II.  Bovermnnn  Nm  lif.), 

Sandtransport  (siebe   Gießerei:    Die   (i.   für  Knrin- 
maschinenbetrieb  der  Aplerbecker  Hütt«'). 

Sankt  Lorenzatrom.   Einaturz  der  im  Ban  begriffenen 
BrOeke  Uber  den  S.  L.  bei  Qnebee.   XL  1486. 

—  (Siehe  auch  QnebeebrOcke). 
Sauggasmaschine.  Die  8.  fOr  den  Sohlffabetrieb.  XL1438. 

Siulen  (siehe  Kl-^i  nxl  ilen). 
Scbacbtzerstörung.  i>iT  experimentelle  Nachweis 

der  8.  im  Hoi  liiifi'n  dinrh  ausgeHchiedenen  Kollien- 
•toff.    Von  Ucrnbard  Osann.    XLV  162ö. 

SetMlIdampferbei  GasmascbinenfsieheOasmasohlnen» 
zeatrale.  Zoaohriften). 

Scbamotten.  üeber  Dmekfestigkoit  tob  8.  Zuaebrifit 
von  Fritz  W.  LQrmaan.   XL  1423. 

Schamottesteine.  Ueber  Druckfestigkeit  Ton  .S"n. ZuMchrift  von  Fr.  W, niickc.    XLVI  UiS«. 

—  DjiH.selhe.    ZuKchrift  von  l'rit/.  W.  Lürmnnn.  XLVI itK;2. 

Scherbeanspruchung.  Das  Verhalten  von  Maierialien 
bei  reiner  S.    Von  E.  Preuü.    XXXIV  1228. 

Scbiedsgericbte.  S.  bei  Uebraucbamneter  -  Streitig» 
keiten.  XL  1488. 

Schienen  Erfahrungen  mit  dem  TaltMlofen  ent- 
stammenden  8.    XXXI  1137. 

—  i'.iMc   neue   Kicbtnaaebiae  flir  B.  and  Profile. 
XXXV  l  1284. 

—  (Siehe  auch  8tablschienen.) 
Schienenbrüche.   Zur  Frage  der  S.  in  .\merika.  Von 

Dr.-Ing.  ().  l'etersen.    XXXIV  1217. 
Scbienenbirten.    Ofen  snm  S.    Von  Otto  VogeL 

XLTII  1706. 
—  (Siehe  auch  Hirten.) 
Schienenköpfe.   RifTelbildnng  anf  der  Oberfläche  der 

S.    XLIIl  15.5:^. 
Schiffahrt  (Hiebe  KheiDBcbiffabrt). 
Schiffbau,   lieber  den  engUsehen  und  deatscbea  8. 

XXIX  1075. 
ScbifPsbetrieb.  Die  Saaggaamaaebiae  flIr  den  8. 

XL  1438. 

Seklaelceil  (steh«  Hoehoreneeblaeken). 
Schlacicenmi  sc  h  frage  (siehe  Verein  deataeber  Port- 

laad-Zement-Fabrikanten). 

Scblagbiegeprobe.  Ueber  den  t^cgenvsHrti^'cn  Stand 
der  8.  mit  eingekorbten  Stäben.  Von  Fingolbert 
Leber.    XXXI  1121,  XXXII  1100. 

Schmelzeinrichtungen.  (Von  Dr.-Ing.  F.  Freise.) 
XLV  1617. 

Scbmelzverfabreo.  Qualitative  Arbeit  in  der  Stabl- 
erzeagunir  nnd  elektrnehoa  8.   Ton  O.  Tliallner. 
M  VIl  )ii:T.  XLVIII  1721. 

Schmiedbarer  Guli.    Von  E.  Freitag.    X.XIX  1074. 
Sch  m  i  e  d  c  t  ü  c  ke.  S.  Ton  tMaebtanawerten ▲bmeasnngen. 

XLVI  106it. 
—  (Siebe  auch  Werkstücke.) 

Schnelldampfer  (siebe  Ozean-S.>. 
Schnelldrebstahl  (siehe  Drobarbeit). 

ScbnelUbbrten  (siehe  Geschwindigkeit;  Verein  deut- 
seher  Maaebinen-Ingenieuro). 

Schnellzug-Lokomoiivea  (siebe  Verein  dentsclier  Ma- 
sch iiicti-lnuonieurc  I. 

Schornsteine.     Kritische    Iktrachtun^cn    ülur  dea 
trouüisihen  Ministerialerlali  vom  30.  v\pril  1902 
etrcITH   AusfQhrun^sbestimnuingcn   für   den  Bau 

von  8'n.    Von  H.  »elf.   XXXVIU  13(>8. 
Schweden.    8's  Seenersindaetrie  im  Jabre  1906. 

XXXVI  1298. 
—  Dar  Sebwedisebe  Staat  and  die  lappiiadieoben 

J^aenangmben.   XLVHI  1736. 
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Schweden.  ürgebaiMe  de«  »cbw«dUdieo  Bergbaue« 
nnd  HattenbotriebM  im  Jalin  190«.   XLuT  1781. 

—  Brenntorf  in  S.    Lfl  1865. 
—  (Siehe  auch  fii«enerzl«gerstfttt«n;  KoUenfOnlennif ; 

Itnlu  iBon-  und  StehlnwnganKi  Norrbolton;  EImb« 
erz-(tewinming.) 

Schwefel.  Bostimmun^'  den  8's  in  Eisen,  Qo6w«r«ii 
und  Stahl.    XXXIV  1230. 

—  Amerilcan lache  Lt^itmetbodon  fQr  die  Bcstimmang 
TOB  GKliiium,  &,  Phoephor,  Mangan,  Kohlenstoff, 
Graphit  im  Roheisen.   XL VII  1«99. 

~  (Siebe  ancb  Entuchweflung.) 
Schweißbarkeit.    Erfuhrnngen  bc/ii^'licli  Hrfichi);keit 

und  s.  des  FlnßcisonH.    XXXIV  1 ::. 
Schweißen  (Autofforu-  Scliwi'ißoiiiruhtun^).    XX XIX 

1399. 

Schwellen.  Verwendung  von  eisernen  S.  («iehe  Ven-iu 
deutscher  Ei»enhüttenleute  IZweigvereinej.  KiHeii- 
ilAtte  OI>orecbleaien:  HanptTaraammInng  vom  20.  Ok- 
tober  1907). 

—  (Siehe auch  Eisenbahnschwellen;  B!tienl>ahnnnKrlflck.) 

Schwere  Stücke.   Daß  tiieBen  eines  s'n  ä's  bei  be- 
Hi  hrHiikteo  Schmels-  nnd  HelwTorricbtanfag.  XLY 
1628. 

Schwinden.    Uober  das  S.  das  Gußeisens.  XLV  1028. 
Schwindungskurven.   Keep«  S.  für  UuBeisen.  Von 

Bernhard  Osann.    LI  1842. 

SculUn  Galagber  Iron  and  Steel  ComiMnj.  XLTUI 
1789. 

Schmer,  Theodor.    Nachraf.    XXXII  1179. 
Sicherheitsvorschriften.  Kritische  Betraclitungen  Aber 

dio  S.  für  ilt'ii  Hetrieh  elektrischer  Starkatrom- 

anlagon.    Von  1'.  Vahle.    XLIV  1581. 
Siegen.  Die  (>iet(erei-Anlageti  (l*>r  Königlichen  Fach- 

schule für  die  Eisen-  und  Stahlinduntrie  des  Siogcner 
Landes  za  S.    Von  (II.)  Hacdickt-.  XXVII 

Silizium.  Bestimmung  daa  S'e  in  Ferroailiainm- Ver- bindungen md  MetallriUsiden.   XXX  1108. 
—  Amerikanische  Loitmethoden  fflr  die  Bestimmani; 

von  !?.,  Schwefel,  l'hoNphor,  Mangan,  Kohlenstoff, 
fJraphit  im  Kohcisen.    XI. VII  Itijl». 

Sinteranlage  («ii^hit  Eisenwerk  Trzjtiiotzf. 
Soci6t£  de  rindustrie  Minerale.   XXVII  954. 

Sonntagsruhe  (siehe  Zontralverband  Deutscher  Indu- 
Btrieller). 

Srainipolitilt.  Indnatria  n.  8.  Von  S.  Ktms«.  XJL  VII 944. 
—  (Siebe  andi  SaairalTeiliaad  Dantoehar  ladnatrlaUer.) 

Spanien.   S*B  Boiywerk»-  nnd  Eisanladnstria  im  Jabra 
190B.    XXXV  Iii  13C-_'. 

—  (Siehe  auch  Koiii.  tif  r  l*  riiii}: ;  Koheisan- and  Slaiil- 
erzeugung ;  EiHenerz-Ufwinnung.) 

Spannungen.  Ueber  bleibende  S.  in  Werkstücken  in- 
folge Abkablung.  Von  E.  Heyn.  XXXVU  1309, 

XXXVni  1347. 
—  Innara  8.  im  StaliL  XXXIX  1400. 
Spezialaussteltung.    S.  für  die  Petrolenmindnatrie, 

Bukar.Ht  I'jnT.    XXXII  1  174. 
Spe/iallcnierungen.  iS. iniOieljereibetrii-b.(  VouO.lIöhl.i 

\\\\  r.'».9. 
Spezifische  Wärme  des   Eisens.    Uiber  die  s.  W. 

d.  E.    Von  Dr.-Ing.  P.  < »borhoffer.    XLIX  1764. 
Springorum,  Fr.  (siehe  Laodes-Eisanbabnrat). 
Spfilrolire.  Haltbarkelt  der  8.  L  1818. 
Staatseisenbahnnetz.   Erweiterung  und  Veryollat£ndi- 

gung  des  prouBischen  S'es  im  Jahre  1907.  XLII 
I  .')ri'.t. 

Stabciscnwalzwcrk.  Nciie^*  kontinuierliches 8.  XXXIII 
1IK8. 

Stahl.  Heiitiiiiinun^' ileti  Schwefels  in  Eisen,  (iußwaren 
und  S.    XXXIV  1230. 

—  Formänderuur  und  Brach  Ton  Eisen  nnd  8.  Von 
G.  Hara.  XXXTV  1239. 

—  Ualier  die  Chrombestimmung  im  8.,  insbesondere 
bei  Anwesenheit  von  Wolfram.  Von  Q.  t.  ICnorre. 
XXXV  1251. 

Slabl.  Innare  Spannongan  im  S.    .\XXIX  140O. 
—  Uabar  dia  Baatimmug  von  AVolfram  itn  8.  bei 

Oaganwart  von  ChrmiL  Von  F.  WiUj  Hinrieliaeii. 
XL  1418. 

—  Schnelle  Xickelbestimmnng  im  S.    XI    ]  V2:k 
—  Ueber  f:.>b,irtete  S  e.     Von  (O.)  -Mar.H.     WM   I  .'.OG. 
—  S.  und  Mrtn.i  I  iht  ti.     XLII  15(iT. 

—  Die  (iefünebirtlmultoile  gehärteter  S  e.   XLII  1507. 
—  Dasselbe.    Zuschrift  von  l'ierre  Breuil.    L  1816. 
—  Dasselbe.   Zuschrift  von  A.  Schaller.    L  1815. 

—  Dabar  daa  Hirten  d.S*es.  Von  (G.)  Mars.  XLIII 1647. 
—  Stickstoffbostimmnng  üi  läaan  nnd  8.  XLVII 1700. 
—  Daa  Verhalten  von  Kohlenstoff  nnd  Phosphor  Im  8. 

Von  (W.)  Lilen.ler.     XI.IX  IT'JO. 
—  Ueber  die  Beziehung  der  Kegeldruckbarle  zur 

Streckgrenze  bei  Elsen  und  8.  Von  Dr.  Alfons 
Leon.    L  1820. 

—  (Siehe  auch  Flußeisen;  QuaternärstAhle ;  Vanadin- 
Stahl;  Nickelstahl;  KoUanatoffstabl.) 

Stablbleeb.  Bawlasamngnkanai  aaa  8.  XXXm  1207. 
Stahldrahtgewerbe.  Eisen-  nnd  S.  in  Altena.  LII  1862. 
Stahlerzeugung.    Rußland«  Eisen-  nnd  S.  im  Jahre 

190r,.    XXIX  1073. 
—  Die  Hobei»en-  und  8.  der  WhH  im  .Iiibre  1906. 

XXXV  rjtiT. 
—  OroßbritannienH  S.  im  ersten  Halbjahre  1907. 

XLV  16a2. 
—  Qualitative  Arbeit  in  dar  8.  nnd  alektrischaa 

Sebmelzverfahrwi.  Von  O.  Thallnar.  XLVII  1877, 
XL  VIII  1721. 

—  Frnnkrcichs  S.  im  ersten  Halbjahre  1907.  XLVIII 
1747. 

—  Eriiel)liche  Ersparnisse  in  der  S.    L  1819. 
■ —  (Siehe  auch  Spanien;  Frankreich.) 
Stahlgießerei.    Von  L.  Kreytag.    XXIX  1073. 
—  Neuerungen  an  Trockenkammern  für  Saan-  nnd 

S  an.   Von  £.  Frey  tag.  XXX  1108. 

—  Ana  amerikanischen  Elsen- and  8*en.  Von  C.  Geiger. 
XLVIII  1739,  L  1811. 

Stahlhärten  (»iebe  Gehärtete  ätahle). 
Stahlguß.    Neues  Verfabran  aar  HaratoUnng  von  8. 

XXIX  1076. 

Siahlräder.   Oaaehmiodato  8.  fUr  ISaanbaluvragan. 
L  1822. 

Stahlscblenen.  Normal-Uafantngabedingnngan  (Or  8. 
XUU  1866. 

—  (Siehe  auch  SchienenkOpfa.) 
Stablwcrk  isiehr  Frieilrieb- AirrtMl-IIütte  ;  Thmiianstabl- 

irerk ;  lloehofoii-    und  Stahlwerk;  (iuLiHtablwerk ; 
Martinstahhverk). 

Stahlwerksbetriebe.  Hebe-  und  Transportmittel  in  S'n und  Wai/werksbatriaban.  Von  Dr.-Ing.G.8taabsr. 
XXVlll  905. 

Stablwerksgeblisemaschine.   Die  nana  8.  der  A.-0. 
„Union*"  zu  Dortmund.  XXVU  888. 

Stammhalter.  Ein  8.  im  Hause  Krupp.  XXXTV  1244. 
Stapellauf.  Der  unglückliche  H.  (des  Danpfam  .Frin* 

zipesea  Jolanda").    XL  VI  lt">70. Starkstromanlagen.  KritiH«  he  Hi  tracbtunRen  über  dif 
Sicherbeit«Ti»r»chriftiMi  für  den  Betrieb  elektri- 

scher 8.    Von  P.  Vnble.    XLIV  l'.si. 
Statiatischcs.  XXVU  949,  XXIX  1072,  XXX  1109, 

XXXI  118».  XXXU  1171,  XXXIII  1205,  XXXIV 
1234,  XXXV  1265,  XXXVI  1298,  XXXVIU  1862, 
XL  1428,  XliU  1&06,  XLin  1546,  XLIV  1688, 
XLV  1682,  XLVn  1704,  XLVIO  1746,  XLIX  1780. 
LI  \Hrt3. 

Steiermark.    Zur  Uexchichte  dar  slailladian  Eisen* 
induHtric.    LH  1862. 

Steinkohlenvorkommen.    Ehrlra-S.  In  Deataeh^Os^ 
afrika.   XLVIII  1748. 

Stickstoihufnahme.  8.  baim  Zamanliaran.  XXXIX 
13'.t5. 

Sticksioffbestimmung.  8.  in  Eisen  nnd  Stahl.  XLVII 1700. 
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XT Styier^tem.  QavidiidiMtrfowidwKlisto  Im  S'aO's. XLVni  17«. 

Stoßwirkungen.  Ueber  die  Untersuchungen  von  Unu  h- 
erschcinuniron  infolfjo  von  8.    Von  K.  Preuli.  \1jV 

Strausberg.    EisenbahnungliUk  b<  i  S.    XLV  lUHH. 
Streckgrenze.    Uebcr  die  Bezii'hutt^  <lur  Kcf^rldnick* 

bMe  mr  8.  von  EImd  uad  ÖtabL  Von  Dr.  Alfons 
L«mi.   L  18ia 

Sfidafirik«  (sieh«  Hmdelsfragwi,  Britüeh  •  impwia» 
Ustinche). 

Südwestafrika  (siehe  Deutach-S.). 
Sussex.    Eiaen^winnun^  in  S.    KXXIX  1374. T. 

Talbotofen.  Erfahrungen  mit  dem  T.  «BlitainiiiMiden 
aehienen.   XXXI  1187. 

'    Talsperrenbau.  Dar  T.  fai  DenlicUaad.  XXXII 1178. 
Tarifvertrlge  (aiaha  ZeatralTorlNUMl  DeatMber  lada« 

utrieller). 

Taylor.    T'h  üiitcrsnchungaa  lllwr   rationelle  Dri-h- 
arln^it.     Von  A.  Wallichd  and  Dr.-Ing.  0.  Petersen. 
XXIX  1U53,  XXX  ins.,. 

Technische  Angebotsarbeilen.   Ueber  die  Vergütung 
für  t.  A.    XXVII  962. 

Technische  Hochschule.  Die  T.  H.  in  Brealan  (siehe 
Terein  dentseher  Bisenhllttaoleato  [Zweigvereine]. 
Bisanblttte  ObeneUaalan:  Haaptversanuiuaiig  vom 
20.  Oktober  1907). 

—  (Siehe  auch  Diplomhauptprilfun^jcn.t 
Temperaturen.    Die  Erreichung  hoher  T.  hei  l^abora- 

toriutnrtverauchi'n.    XXXIII  1207. 
TempergicQereien.  Einigen  aber  T.  Von  Willi.  Malier. 

XXXV  1247. 

Temperguß.  (Sielie  Sebmiodbarer  Gaß.) 
Tempef«ten.  üebarT.  yoBOir.Riaft«ttar.  XLYI165S. 
—  (i^iohe  auch  MorBO  Iren  Worka.) 
Thallium  («iehe  Ei8en-T.). 
Theorie.    I'raxi><  und  T.  (im  OiaBareibeliiaba).  (Ton 

O.  Hühl.)    XXXV  r2tl8. 
Thomasstahlwerk.   Da»  neue  T.  iIch  .Aachener  Hfitten^ 

Aktien- Vereins  in  Kothe  Erde.    X1.01  1525. 
Tilanbestinimung.   Kolorimetrisehe  T.  in  Gaganwart 

von  Eiaaa.   XUII  1544. 
Torfl  T.  von  den  FalUaad-Inseltt.   LH  1858. 
—  (Siehe  auch  Brenntorf ) 
Torfverkokung  T.  mit  Oewinnun^  il«r  Xebenprodnkte. 

XXXIX  1377,  LH  IStlti. 
Transportmittel.  Hebe-  und  T.  in  Stahl-  uml  Walzwerku- 

betrieben.    Von  Dr.-Ing.  G.  Stauber.    XXVIII  9<5. 
Transportvorrichtung  (siehe  Matahaito'anaport). 
Trockenkammern.   Neuerungen  an  T.  für  Eisen-  and 

StaUgtaAereien.   Ton  B.  Frarlag.  XXX  1108. 
Trocknung  des  Gebllsewindes  (siaka  Winteoetaianga« 

Verfahren). 
Trzynictz  (siehe  Eisenwerk  T.). 
Turbinenbetrieb.    Der  »rata  Oiaan«8eluMlUampfar 

mit  T.    XXXIV  1235. 

Turbodynamos.    'Wftrmeverbrauch  Ton  Qas-  und  T. in  H&ttansantralen.  Von  K.  Biaeka.  XLVill  1719. 

U. Ueberdruck.   Die  Prflfang  von  Rohren  anf  ioSeren 
U.    Von  E.  I'reuß.    LI  1S44. 

Ueberlastung.  Lrlidlmit,'  von  Nii-kfl-  mul  Kohli-niitolT- 
ittahl  von  (Iit  1,     \\  \1\  1 

Uhland,  Wilhelm  Heinrich    Xariimf.  \XX1V1241. 
Umschau  im  In-  und  Ausland.  XXVII  ',»5^.  XXIX 

1075,  XXXi  113»,  XXXlt  1171,  XXXIU  1205, 
XXXIT 1S85,  XXXT 1S70,  XXXVI 1299,  XXXVII 
1381,  XXXVIII 1866.  XL  1436,  XLUI 1553,  XUV 
1692,  XLV  1638.  XL  VI  1668,  XLVH  1708,  XLTlH 
1748,  \\A\  17SS.  I.  1818. 

Umsteuerungsglockenventil.  Ein  verbeaserteB  U.  für 
BagaoaraliTSfan.  Ton  (H.)  QUle.  XXXTn  1819. 

UnMIverhQtung.  Internationale  Ausstellnng  für  U., 
Oewerbehvgiene  und  Arbolterwohlfahrt,  Bndapait 
1907.    XXXV  1273. 

Ungarn.    Manganerze  in  V.    LII  1874. 

—  (Sieh«  auch  OeKti'rreich-l'.i 
Union.  Die  neae  Stahlwerka -  Oebläaeniaacbine  der 

Jl^.  aU."  SB  Dwtmnnd.  XXTII  988. 

V. Vanadinstahl.   Ueber  einige  Eigenachaftan  daa  T'aa. 
Ton  (W.)  Eilender.    XXXVIII  1367. 
V.  in  den  Voreiniia^tcn  Staaten.    LII  1S9L 

van  der  Zypen,  Julius.    Nachruf.    XXX VIII  1372. 
Ventil  (siehe  IlmstenerungsgloelcMiT.;  QaaamstaaarT.). 
Verbinde  (siehe  Vereine). 
Veredlungsverkehr.  V.  mit  Eisenblech,  rohen  Waren 

aaa  nieht  aahmiadbaram  BisangaB  and  AbfUlen 
von  TSfsinktan  Kaan.  XLT  1841. 

Verein  deutscher  EiaengieOereien.  XXXI  1189. 
—  Haoptrersammlung  am  14.  Sept.  1907.    XL  1480. 
Verein  deutscher  Fisenhüttenleute.  Aenderungen  in 

der  Mitglieil.rliste.  XWII  904,  XXVIII  1051, 
XXIX  1083.  XXX  nie.  XXXII  Its.  XXXIl  MBO. 
XXXIII  1212,  XXXIV  1244.  XXW  127ti,  XXXVI 
i;i08,  XXXVI 1  i;(40,  XX XVI II  KI71,  XL  1444, 
XLU  1524,  XLIU  1564,  XLIV  1604,  XLV  1644, 
XLTI  1676.  XLTII  1TI6,  XLVm  1756,  XLIX 
1796,  L  1828.  LI  1860. 

—  Vereinabibliothek.     XXVIII    1051,    XXXI  1148, 
XXXIV  1244,  XXXV  1276,  XXXVI  l.tOH,  XL 
MM,  XLIII  15f,4.  XLIV  1604,  XLV  1644,  XLVI 
1676,  XLIX  179*;,  LI  1M60. 

—  Hauptversammlung  vom  12.  Mai  1907:  liebe-  und 
Transportmittel  in  Stahl-  und  Walzwerksbetriebea. 
Tortrag  von  Dr.*Iag.  0.  Staabar.  XXVIU  965. 

—  Haaptversammlnng  vom  8.  Dasambar  1907:  An^ 
kOndigung.  XLV  1644,  XLTI  1676,  XLTU  1716, 
XLVI  II  1756,  XLIX  1796. 

- —  Dasselbe:    Vcrsammlungsbericht,    LI  1829. 
—  Voratandssitzung  vom  13.  November  1907.  XLVII 

1714. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute  (Zweigvereine). 
SsanbQtte  Oberechleeien :  AnkOndigung  der  Haupt- 
venMumlang  vom  SO.  Oktober  1907.  XXXIX  1404^ 
XL  1444. 

—  Daaselbe:  Bericht  Ober  die  Hauptvenammlnng  vom 
20.  Oktober  1907.    XI.IX  1784. 

Ei!*L'uhiUte  SiklweMt :  Aiikündiirung  der  Hauptver- 
sammlung Tom  9.  Kehruar  1908.    XLVII  1716. 

—  Dasselbe:  Aus  dem  Protokoll  der  Vorstandasitsang 
vom  5.  November  1907.    LI  18ti0. 

Verein  deutscher  Eisen»  und  Stahlindnstrieller. 
Nordvestlicbe  Gnu»«.  Terafaudsaitaang  vom 
28.  Oktober  1907.  XUT  1604. 

—  Geschäftliche  Mitteilnag.  XLVUI  176«. 
Vereine  (sonstige!. 
—  Verein  ileut.ai'lier  Iii^'ciUL'ure.     XXVII  9.51. 
—  Soci«>te  de  rinduätrie  Minerale.    XXVii  954. 

—  American  Poundrymen'a Asaeeiation.  Ton£.Frej- 
tag.    XXIX  1078. 

—  Association  des  Ing^ntanra  aorlia  de  TEeola  de 

Udga.  XXX  1109. 
—  Alliretnetner  Dentseher  Beif  mannstag,  XXX  1110, 

XXXVIH  1H<;5. 
—  l»eiitHc.he  (ieidogiKt  ho  (ti-m  ilfit  hilft.     XXX  1110. 

.\merican  Society  for Teslinf;  .Materinl-i.  XXXI  lLt7. 
—  Verein  deutscher  Werk/iougmascbinenfabriken. 

XXXI  1138. 
—  Verband  deatocher  Blektroteohniker.  XXXIII 120B. 
—  The  British  Fonndmnan'a  Aasoeiatton.  Tod 

O.  H5IÜ.  XXXT  1208. 
—  Dentseher  Terein  fQr  den  Sehnts  den  gewerblichen 

Ei-.P.tum«.    XXXVll  n^O,  XXXVIII  1364. 
—  Internationale  Vereinigung  für  den  gewerblichen 

Beehtasehnts.  XXXTUI  1364. 
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XVI 

Vereine  (sonstige). 
—  Iron  and  Steel  lutitate.  Entstohun^.  X>lXVIII  1367. 
—  DumiIIm.  UerbttTsnaminlaae  1907.  (Tagenordoang) 

XXXVn  1881,  (Barieilt)  XL  1481,  XLU  1506, 
XUII  1647. 

—  Verein  zarBefOrderunerd.Oewerbfleißes.  \LIV1590. 

—  Verein  doutHcliiT         hin.  nint:.  nieuro.  XI. IV  l.")9'2. 
—  Zentriiiverband  l><'utHi  her  liiiiu.striflli'r.  XI,V  1033. 
—  ViTL-iii  deutscher  l'ortland  -  Zenu'iit- Fabrikanten 

(£.  V.).  litsricbt  von  Dr.  Htriiiann  Pasaow. 
XL VII  170&. 

—  WaMerwirteelieftliolisr  Verband  dar  waatdaalactaiwn 
iDdnatria.   XLVU  1708. 

Vereinigten  Staaten,  Die  (siehe  auch  Amerika).  IMa 
LeiMtuni;  der  Koka-  und  Anthrazit-iluciiSrail  in 

den  Y.  S.  XXVII  <t.M.  XXXI  lliJ",  XXXV  1868, 
XL  14811,  XLIV  15H'.',  XLIX  ITH'». 

—  KiHt-rne  RiKonhuluiitohwi'llen  in  den  V.  S.  XXXIllH*?. 
—  Die  Kohlenprodulttion  in  den  V.  8.  im  Jabre  1U06. 

XXXIII  1206. 

—  Die  RolieiaanantanirBng  der  V.  8.  im  aratan  Halb« 
jabre  1907.   XXXIV  18S4. 

—  Holzkohlonffowinnunff  in  den  V.  S.    XXXIX  I37B. 
—  llolzkohlpnri>lici«««nfir/.oiu*uii>,'i.d.V.Ö.  XX.XIX  1387. 
—  KuiilL'ii-Förili  i-iiii^'  iinii  Kokserzeugang  der  V.  Si. 

im  .laliH'  l'.nti;.    XI. VIII  1747. 
—  EiBener/.fördcriinL:  iiiiii  -Verbraueh  dar  V.  8.  in 

Jahre  litOti.    XI. IX  17^2. 
—  Bauxit  in  den  V.  S.  von  Amerika.    LH  1671. 
—  Vanadiamatahl  in  den  V.  &  LU  1891. 
—  (Siehe  auch  Patente;  KohlenfSrderang;  Bobaiaan» 

und  Stahler/'iiiriini;;  Kalifornien;  Wolframane; 
Eittonerzgewinnuni; ;  Stiller  ()/eiin.l 

Vereins-Nachrichten.    XXVII   ;hu.   XXVIII  1051, 
XXIX  lO'^i.  XXX  nKi,  XXXI  ihh,  xxxii  iit-.». 
XXXllI  Ulli.  XXXIV  1244,  XXXV  127(5,  XXWI 
1308,  XXXVll  1339,  XXXVIII  1371,  XL  1444, 
XLII  1524,  XLIII  1Ö64,  XLIV  1604,  XLV  1644. 
XLVI  1676.  XLVU  1714,  XLVUl  1766.  XLIX 
1796,  L  1888,  LI  1860. 

Verkoken.    V.  in  Destillationa-KokiOfen.   LU  1867. 
—  (Sii'lic  mich  Torfvorkolcnnif.) 
Verlustziffcr  von  liisenhlcclicn.    Ainmrate  und  Ein- 

riclitun^'en    zur   wattmctrischi-ii   Hoatimmung'  der 
V.  T.  E.    XXXVII  1333. 

Verxinittea  Eisen.  VerediungsTerkebr  mit  Eiaenblecb, 
rohen  liraran  ana  nicht  achmiedbaram  BiiMigitS 
und  AbfAUen  Ton  t.  E.   XLV  1641. 

Vierteljahres-Marktbericht  (aieha  nnter  T.  Madi- 
rlehtaa  vom  ISiaanmarktc). 

W. 

WagRon.    ̂ Franko  W.".    Ein  bi  frcmdlichea  Oerichta- 
urtt'il.    XI, II  l4'Jt;. 

WalzenstraOen  (Siehe  KeTaraier-W.). 
Valzprozeft.  UI  1884. 
WaUstflcke  (siehe  WerkatOcke). 
Walzwerk  (aiehc  Stabeiaen walawerk;  Friedrich-Alfred» 

Iliiit.';    Ui'.hr.'Mujilzwerk;  Biaanwerk  Trsyniata; F.iMi-iiwrrt,  Klji'hliil. 
Valzwerksantriebixichi'  Kh  ktriacber  Antrieb;  Eiaktro» 

Kcv('r*ii-ri*tr)»iienftntrirb|. 
Valzwerksbet'iebe.     Hebe-  und  TranttjKirtmittol  in 

Stahl- und  W'n.  Von  Dr.-Iag.Q.  Stauber.  XXVUI966. 
WandermMmmlung.   XXI.  intemattonala  W.  der 

BohriD(;enieure  und  Bohrtechniker.  XXXI  1138. 
Warenzeichenrecht  («iehe  Kechthsii  huts:  Dentacher 

Verein  usw.). 

Wärme.  I>ie  FeKti^kiMlMi'i^'ciiMi  haftiMi  cb-r  .Metalle  in 
W.  und  Külte.    XXXVI  i:!oi. 

—  l'eber  die  npezifiscbc  W.  des  Kigena.  Von  Dr.-log. 
['.  tlb.  rhutTer.    XLIX  1764. 

Wirme-Effekt.  Beatimraong  der  Gichtgaamenga  nnd 
daran  W.  bei  EiaaDbocb6fen.  Von  Joaef  ▼on  Ehren» 
«artb.   XXXVI  129S,  XL  1435. 

Wirmeteitungsvennögen.  Baakfirper  Ton  geringem 
W.  far  die  Hftttaninduatria.  Von  Dr.  Steger. 
XLVU  1697. 

▼irmeverbmieh.  W.  ron  Oaa»  nnd  Tnrbod7n»moa 
in  Hnttensentralen.  Von  E.  Riecke.  XLVIU  1719. 

WXrmofen.    W.  fOr  Blocke  (■iobo  Block wArmofen).  - 
Wassergas.    Ueber  W.    Von  IL  Oieka.  XXXIII 

llHl.  XXXIV  1223. 

Wasserstraßen  (»ii-lie  iMi-rl. 
Wasserversorgung.  I>ie  NV.  de*  obersehleniriehen  In- 

daatriebe/irket)  ixiehe  Verein  deiitHclier  Kiaenhütten^ 
lenta  [Zweigvereine].  EiaenhQtte  Oberachleaien : 
Hanptveraammlnng  vom  20.  Oktober  1907). 

Wasserwirtscliafliicber  Verband  der  weeMeutsebeii 
Industrie.    XLVII  1708. 

Wattmetrische  Bestimtnung.  .Vpparate  um!  I'inrich- 
tunt:''!!  zur  w'n  Ii.  der  Verlu^tziiTer  von  Kisen- XXXVII  i;s:i3. 

Wedding,  Geheimer  Bergrat  Dr.  .Vunzeichnung. 
XXXIII  1212. 

Welt.  Die  ILobleufdrderong  der  W.  im  Jahre  1906. 
XXXV  1267. 

—  Die  Kohei«cn-  und  Stahlerzeognng  der  W.  im 
Juiir.'  im  Ii;.    XXXV  1207. 

—  Dil'    KnkM.r/iMi>,'ung  dar  W.   im  Jahre  1906. 
XXXVIII  \H>.H. 

^  KrzTorrÄte  der  \V,    XXXIX  1383. 

Werkstücke.   Uebor  bleibende  Spannangen  in  W*n 
infolge  Abkablung.    Von  B.  Heyn.    XXX VU 
1309,  XXXVUi  1347. 

Wietzer  ErdSlbezirk.  Wirtacbaftliehe  and  techniache 

Mitteilnni;eii  üImt  tlm  \V.  F.     XLIV  ir)',t2. 
Winderhitzer.    .Neue  .\ri  stoirnrner  W.    X.X.XI  1139. 

Windtrocknungsanlage.  \V  mu  h  (iaviey.  Xl.V  ii;39. 
Windtrocknungsverfahren.  DaaUayleyacbe  W.  XXXIII 1206. 

Wismut  («iebe  Eiien-W.). 
Witkowitzer  Bergbau-  und  Eisenhütteneeverkacbaft 

(Von  Dr.«lag.  Theodor  Naaka.)   XLM  1646. 
Witwen-  und  WalsenverBlelierung  (aiehe  Zentral- 

V.  rbiiiid  r>eut«clier  Induatrieller). 

Wolfrani.    l'iber   ilie   Chrombeatiinmung   im  ätabl, 111^1  i.'-MtMi.'re   b>'i  AnireHonlialt  von  W.    Von  Q. 
T.  Knurre.    XXXV  1251. 

—  Ueber  die  Beatimmung  von  W.  im  .Stahl  bei  Geigen 
wart  von  Chrom.   Von  F.  Willy  Hinricliaen.  XL 
1418. 

Volframerze.  W.  (in  den  Vereinigten  Staaten). 
XXXIX  1385. 

Wolframit.   Analjeenmetbode  für  W.  nnd  Hfibnerik 
XXX  1107. 

Wuppermann,  Hdnricb  Theodor.  Naehmf.  XXXV 
1276. 

z. 

Zalinlose  Sig»d.  Versnobe  mit  8*0  8.  XXXVI  1299. 
ZeitscbriftentclMU.  (Oenane  lalults-Ueberaicht  unter 

Illb.l    Bearbeitet  Ton  Otto  Vogel.    XXXIX  1373, 
LH  \HC,\. 

Zement,  l'eher  ebenu!4rh-|ihysika]iHcbe  Verliältni»i«e 
der  hoclib««i«<'lirn  Hoehofensrhlacken  und  Z'e. 
Von  Dr.  Karl  /ulkowaki.   AXIX  1062.  XXX  1098. 

—  (.sifhe  auch  Verein  dentaeiier  PoHlaad-Zement* Fabrikanten.) 

Zementieren.    Stiekatofrauftaabme  beim  Z.  XXXIX 
1 39r.. 

Zentralverband  Deutscher  Industrieller.  Dclejrierten* 

ve^Ham^llun^,'.    Xl.V  Ii  ;',. Zolltarif.    Der  neue  auätraliache  Z.    XLVI  1662. 

Zollwesen   (aiebe  Handelahagen,  Britiaoh>lmperla> 
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richt an  Berg-  und  lldttenechulen.  Nobat  Anhang: 

Die  Bfichaischen  En-  md  KoUenTorkoniaien. 
XXXVU  1337. 

Mc.  Villiam,  Andrew,  and  Percy  Longmtttr.  General 

Foundry  Practica.    'jC^TCn  1175. 
Meyer,  Dr.  Alfred  Golthold.  Eisenbauten,  ihre  Qe- 

»chiehte  und  Aestbetik.  Zu  Ende  geführt  Ton 
Wilhelm  Freiherrn  von  Tettau.    XXXI  1148. 

Nast,  B.  (Bearbeiter;  hivUc  llandtmc.li  l'iir  llisenheton). 
Neudeck,  G.  Da«  kleine  Buch  der  Technik.  XXXVI 

180«. 

Neumaim,  H.    Die  Verbrennnngakraftmaaehinen  in 
der  Prazia.  XLU  1611. 

Nowak,  A.  (Bearbelier;  doha  Haodbaek  ftr  Bieea« 
beton). 

Oppel,  Dr.  A.    Wlrt!tLhaft!(j;(  ogra[ihiü  der  Vereinigten 
Staaten  von  Nitrdainerika.     XXXVII  13;iÜ. 

Orthey,  Max.   Die  i:i..enhüttent  hemie.  XXXVII  1336. 
—  Lahoratoriumsbuch  für  den  HiMenhüttenchomiker. 

XLIV  1597. 

Penzier,  Joiianaea.  Biamarck  und  die  «Hambuiger 
Naduiehten*.  L  Bd.  XZXm  1108. 

—  Jagendgeschichto  den  Ffireten  Blanavek  (bla  18B1). 
XLVII  1712. 

Pila.  H.  Aligemeinea  ProfilTeneichnis  der  grofien 
denteehen  Wabwerke.  XL1II  1667. 

Plattner,  Carl  Friedrich.  Probierknnet  mit  dem  Löt- 
rohre, bearbeitet  Ton  Dr.  Friedrich  Kolbeck. 

Siebente  Auflage.    XLV  ir,4I. 

Recke,  Dr.-Ing.  Oskar.  Druck-  und  Ueechwindigkeits- 
Verhältniage  des  Diimpfes  io  Freitlrahl •  Oraas- 
turbinen.    XLV  l(i4-2. 

Rudolphi,  G.    Die  kaufminnische  Fabrikbetriabi* 
Buchfabrung  and  -Verwaltong.   L  18S4. 

Rupp,  H.  (siehe  Vemebarg,  P.). 
Ruer,  Dr.  Rudolf.    Hetallogriqdila  in  elemeaterer 

Darstellung.    XLIX  1794. 
Scheffler,  Dr.-Ing.  Kurt.     Die   We-itorwal  It.me  in 

ihren  für  den  Kerrttniki  r  wiclitig»tcn  KigenHchaften. 

XL  14;r.< 
Schindler,  Karl.    EiHenkonatroktiooen  im  Hochbao. 

XJ.VI  1672. 

ScblOter  (eiebe  Weathoff  ond  8.). 
Schmidt,  V.  H.  (aiehe  Benoker,  J.). 
Schön,  Fritz.  Die  .Schule  de«  Werkzeugmachen  nnd 

daH  Härten  de«  Stiililen.    XXXVl  1305. 

Schubcrth,  H.  Ha  id-  und  HilTHbueli  für  den  prak- 
tischen MetalUrbeiler.    XXXII  1176. 

Schulz-Bnesen,  B.  Die  OenoBaenachaft  anr  Baga- 
lierung  der  Vorflut  und  der  Abwftaaerreinigong  im 
Kmschergebiet.    LI  1 856. 

Schulze,  F.  V.  Otto  (Bearbeiter;  elehe  Handbaeb  fOr 
ESeenbeton). 

Stahlwerks -Verband  1  HcrauH^-Hher  :  nifdie  niHenhshn- 
Frachten  -  Tarif  iiir  LiseQ  und  iStahi  dea  8|iezial- 
turifs  Hl. 

Ste^'Ctnann,  Dr.  R.  (siehe  Ilaberstroh,  IL). 
Steiler,  Paul.    Nationale  Bankpolitik.    XXXIII  1209. 
Stephan,  P.    Die  Luftseilbahnen.    XXXIV  1242. 
Strecker,  K.(Ueberaetzeri  siehe  Thompson,  SiUanus  P.|. 
Taylor,  Fraderick  W.   Tb«  Art  of  Cutting  Metoli. 

XL  1440. 

Tettau.  Wilhelm   Freiherr  von  (aleha  Mejer,  Dr. 
Alfred  (J otthold I. 

Thompson,   Silvanus    P.     Die  dylla^)oelektri^ehen 
Muxehincn.     Siebente    .\ufla;;e.     Uebontetzt  von 
K.  Streeker  und  F.  Ve.s|ier.    lieft  I.  XXXVII 1886. 

Tille,  Dr.  AI.  (siehe  Wernebarg,  ?.). 
Tolksdorf,  B.  Dergewerblieh«BeebtaeehntifaiD«ntaeh> 

land.   XXIX  1078. 
Truchot,  P.   Lea  Pyritos.    L  1884. 
Urbahn,  Karl.    Ermitt>  luni;  der  liilligaton  Betrieba- 

krnft  für  Fabriken.    XXXVII  i;!:i7. 

UtZ,    Ludwig.     .Mod.'riie    I  ulii  ik,iiil;i-i  .Kl. 11    1  i)  II . 
Valentin,  Ernst,  und  Dr.  Fritz  Huth.  Entwerfen  und 

Berechnen  von  Kraftwagen.  L  Band:  Dae  Wagen- 
geatell.  XL  li88. 

Vesper,  V.  (UebMtelier;  siehe  Thonpeon,  SilTaaaa  P.). 
Weddiag,  Dr.  Hermann.  Ausfabrlichos  Handbuch  der 

Elsenhattonkunde.  Zweite  Auflage.  Vierter  Band. 
Friite  l.iefi  rung,  zweites  Buch.    XXXIV  Itil. 

Weidlich,  E.  (niehe  Haberstroh,  H.). 
Weigel,  Robert.  Konstruktion  und  Berechnung  elek- 

trischer Maschinen  und  Apparate.    XLIX  ll'JH, 
Werneburg,  P.,  O.  Henze,  H.  Rupp  und  Dr.  AI.  Tille. 

Der  UandeLihafen  der  Saarstfidte.  XXXVII  1337. 
Westhoff  nnd  Schlüter.  Aligemeinea  Berggeeets  fhr 

die  PreuB.  Staaten.    Zweite  Auflage.  XLIII  1557. 
Wuczkowski,  R.  (Bearbeiter;  siehe  Handbuch  für Eixenbcton). 

Wupperman,  Dr.  Herman.  Die  Induhtrie  eninillierter 
Blei  hgeschirre  in  Deutschland.    XLVUI  I75:t. 

Zipkes,  S.  Kontinaierlicbe  Balkenbrficken  aus  Eisen- 
beton in  Theorie  und  Aasfiihraog.   XXXIII  1210. 

Zöllner,  Dr.  Aug.  Eiseuindustrie  ond  Stahlwerke- Yerband.  XXXni  1208. 

zur  Nedden,  F.  Das  praktische  Jahr  des  Haaefaiaea- 
baa-Volontiirs.    XLVII  1711. 
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n.    VerseiohniB  der  beBprochenen  Bücher,  deren 

H«r*«igeber  bezw.  Bearbeiter  aii^'> -^'t-i 

AnnaleBf Wirtschaftspolitische.  KrNter  Jnhr^Mti^'  1906. 
HemvmmbeD  t. Friedrieb QiAscr.  XX1XI078. 

Eismb«liB>Pirtclitm«Tarfr  fBr  Eisen  und  Stahl  de« 

Spezialtarifs II.  Heraasgegeben TOm  Stahlwerke* 
Verband.    Nachtrag  III.    XXXIV  18«. 

Gesetz,  Das.  über  Kleinbahnen  und  PrivatanschluR- 
hahnen.     I'rliüiu-rt   von    W.  (ileini.     IV.  .\ufl. 

Gewerbe- Unfall  Versicherungsgesetz.  IX.  Aufl.  Uer- 
auHgcffi'bcn  von  F.  Caapar.    XXXIO  1S09. 

Handbuch  für  Eisenbeton.  HerantgMeben  von  Dr.- 
Ibk.  f.  toq  Bmperger.  III.  Buid,  1.  und  2.  Teil: 
BanaaefObrangen  aas  dem  Inj^onieurweacn,  be- 

arbeitet von  P.  von  Em pi> r(;er,  A.  Nowalc, 
r.  W.  Otti>  Sihulzo,  K.  Wuczlcowalci»  Fr. 
Lorey  und  JJ.  NaHt.     XI. IV  löttS. 

Industrie,  Die,  im  Gebiete  des  Mittelrhcinischen  Be- 
zirtisvereins  deutsclier  Ingenieure.  XXXI  1143. 

Verfaaier  nicht  genannt  oder  bei  denen  nar  der 
on  iet:  naeh  dem  Alphabet  der  Titel. 

Jahresbericht  des  Vereins  für  die  bergbaulichen 
Interessen  iin  Oberberaamishezirk  Dortmund  für 
das  Jahr  igOS.  U.  (Slatlsllsehsr)  TetL  XLUIlSST. 

Lexikon  der  gesamten  Technik.  Heranagogeben  Ton 
Otto  Lue irer.  Zweite  Aufl.  IV.  Band.  XLII  1510. 

Meyers  Kleines  Konversaiions  -  Lexikon.  Siebente 
Auflai,'!'.    Zwcitfr  Hand:   Canibridfjü  bis  (ializicn. 
XXXIII  1210. 

Normalien  im  Maschinenbau.    HerauBge^eben  von 
Ijudw.Loewe&Cü.,  Aktieni^DsoIlerhaft.  XLV  1641. 

Stempelsteuergesetz.  Preußisches,  lieransgegebea 
TOB  P.  Loeek.   VI.  ämO.  XXXIU  1209. 

m.  Titelanseigen: 

XXVII  900.  XXIX  1078.  XXXI  1144,  XXXII  117f', 
XXXIII  1210,  XXXIV  1243,  XXXVI  1306,  XXXVII 
1338.  XL  1440,  XLIV  irjit9,  XLV  1642,  XLVH 
1712,  XLVIIl  1753,  XLIX  1794,  L  1825,  LI  1857. 

lUb.  ZdtschriftejucbaiL 

(Die  Titel  der  Referate,  die  In  der  aZeitsehriftenaehan"  eathalteB  sind,  haben  elttselB  an  den 

betr.  Stallen  dea  „SacbTerzeichniieee''  Anfnahmo  gefunden.  —  Einfache  Quellenangaben  sind 

mit  U'xUv  der  nachfolgenden  qr*t*in*^*<^hen  Inhalta-UeberHicht  nufzuK^uohen.) 

I. 
IL 

IIL 

L 
II. 
IIL 

IV. V. 

VL 
VII. 

VlIL 

L 
II. 
IM. 
IV. 

L 
U. 

IIL 
IV. 
V. 

I. 

IL 

IIL 

I. 

II. 
UL 

1H7C,  LII  1866. 

XXXIX  1379, 

1881, 

A.    Allgemeiner  Teil. 
GeBchichtliche».    XXXIX  I3TH,  LII  1861. 
Die  Lage  der  Eiseninduatrie  in  den  einaelnen 
Lindem.  XXXIX  187«,  LII  1864. 
AUgemeineB.    XXXIX  1376,  LU  1864. 

B.  Brennstoffe. 

Holz  und  IL)l/k..hle.  XXXIX 

Torf.    WXIX  i:t77,  LII  ist,,' 
•Steinliuhle    und  liraunkolilo. 
LII  1866. 
Koka.    XXXIX  13Hü,  LII  18C7. 
Petroleum.    XXXIX  1381,  LII  1868. 
Natnrgaa.   XXXIX  1361,  LU  1868. 

Generatorgas  und  "WMnrgta.  XXXIX LII  1SC8. 
üicUtga».    XXXIX  1381,  LU  1868. 

C.  Feuerungen. 

Pyromttrie.    XXXIX  1382,  LII  18G9. 
Rau.  Iifrajce.    XXXIX  1382,  LII  1869. 
DamidkeHBeireoeruDgcn.  XXXIX  1382,LU1869. 
Eraeugung    besonders    bober  Temperaturen. 
XXXIX  1882,  Ln  1889. 

D.  i'ciR-r Testes  Material. 

AUgemeinea.   LU  1870. 
Feaerfeeter  Ton.   LU  1870. 
Dolomit.    Lir  1870. 

Jdogneait.    LH  1870. 
Bauxit.  XXXIX  1883,  LU  1871. 

E.  Schlacke  und  Schlacken zement. 

XXXIX  1383,  LII  1871. 

F.  Erze. 

LiHcncrze.    XXXIX  1383,  LII  1872. 

.Mangan-,   Nickel-,  ('hroni-  und  Wolframerze. 
XXXIX  1384,  LII  1874. 
Röatnng,  Seheidung  and  Brikettierung.  XXXIX 
1881»,  UI  1876. 

G.  Verktanlageo. 

Beeehreibung  einzelner  Werke.  XXXIX  1386, 
UI  1875. 

Mu'.:l,illr:.,iH|.<,rt.     XXXIX   HSi;,  LII  IsTT, 
.Aligenieinea  über  WorkBoinricbtunj^ou.  XXXIX 
1386,  LII  1876. 

H.  Roheisenerzeugung. 

XXXIX  1867,  LII  1876. 
1.  Gießereiwesen. 

1.  Neuere  Oieüereianlagen.  XXXIX  1389,  LU  1876. 
II.  Schmelaen.   XXXIX  1889,  LII  1876. 
UL  ForuereL   XXXIX  1389,  LII  1877. 
nr.  OiaBarel-Ehirichtungen.  XXXIZISSO^  LIII877. 

K.  Erzeugung  des  schmiedbaren  Eiaena. 
I.  .Schweißuirten.    XXXIX  1390,  LH  1871. 
IL  FluBeisen.    XXXIX  1392,  LII  1H83. 

L.  Verarbeitung  des  schmiedbaren  Eisens. 
L  Walzwerke.   XXXIX  1893,  LII  1884. 
U.  £isenbahnsehieneannd«8ehwellea.  XXXIX  1894. 

LIT  1886. 

HL  I'un/criilfttton.    XXXIX  13;t4,  LH  18Sr>. 
IV.  (Ji'Hi  hiit/i'    iinil    tii'Hcho^se.       XXXlX  1394. 

I.Ii  HNi.. V.  Kolirfubrikaiion.    XXXIX  1394,  Lil  1886. 
VL  Drabterzeugungaad-Verwendang.  XXXIX1S94, 

LII  1886. 
VII.  Olflben  and  Hirten.  XXXIX  1895,  LU  1886. 
VUL  VebersidienmitaadereB Metallen.  XXXIX  1898, 

LII  1887. 

M.  Weiierrerarbeitung  des  Eisens. 
XXXIX  1399,  LH  1887. 

N.  Eigenschaften  des  Eisens. 
XXXIX  14Ü0,  LH  1»88. 

O.  Legierungen  und  VerMadungen  des  Eisens. 

XXXIX  1401,  ta  1889. 
P.  Materialprüfung. 

1.  Mechanische  Prüfung.   XXXIX  1402,  LII  1891. 
1.  Allgemoinos.    XXXIX  1402. 
2.  rnterHucliun^  beaonderer  Materialien. 

XXXIX  1403. 

3.  Lieleruagsvorsehriften.  XXXIX  1403. 
n.  Mikroskopie.   XXXIX  1408,  LH  1892. 
III.  .\nahtis.huH.    XXXIX  1403,  LII  1898. 

1.  .Vllir(Mnein«>s.    XXXIX  1403. 
2.  UnterHucbunc  <ler  Krzc,  den  Kiscaa  DOd  asiner 

Lflgiurungen.    XXXIX  1404. 
8.  Brennatote.  XXXIX  1404. 
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IV.  Patentverzeichnis. 

Deutsche  Reichspatente. 

Klaise  1.  Aiifberaltuiifl. 

1T4  005.  Dillinger  Fabrik  frelochtor  BIccfae  Franz  M^- 
Ku'in  &.  Co.,  A.-(}.  Becherwerk  mit  durch- 
lfl8Hii;i'n  BccIhtw  iimion  zum  rrirdi'rn  und 
>;lci<  bznitij;en  l  int«  hisHorn,  inslicHondurt'  von 
Keink.-ble;   XXXV  12G3. 

175  765.  MetnllurgifclK;  (iescIlNi  huft  A.-G.  Vorrich- 
tung lor  ma(^nctincla'ii  .Sfbcidung,  Itei  der 

eia«  Trommel  gwiwheii  MagnetpolaB  um  eiafln 
featotohendea  Ebeakern  rotwrt.  XXIX  107  L 

179  8S6.  Maschinenbau-Anstalt  Humboldi  Einrichtung 
*ur  Entwasnorun«»  von  Feiiikohlcn.  XXXII 11C9. 

179790.  Aiif:ii><t  Zrillcr.  Vorrichtung  zur  mn^jnctiiiclion 
Autbereitung  von  Erzen  und  anderL-iii  Uuk 
inittelx  eine«  durch  ein  Ma^'nctfeld  gerahrtea 
magnctisierbaren  Rosteg.    XXXI  li:i4. 

180  422.  Peter  Altona.    Schwingsieb  zum  Eatwäaacrn 
Ton  Waschprodoktea  oad  snm  KlsMieren  tob 
Kidrira,  Koks,  Eies  bbw.  XL  1427. 

180  92S.  MetallurgiBcho  OesellHcbaft,  A.-O.,  und  »a- 
M!hlnenbau-.\natalt  Humboldt.  Verfaliron  und 
Vorrichtung  zur  Trennung  von  Stoffen  ver- 

schiedener magnetischer  Erregbarkeit  unter 
Verwendung  sich  kr«nMBd«r  fmbtmtgwug»' 
mittel.    XLV  1630. 

182851.  Gustaf  Abraham  OranstrSm  und  Hjalmar 
Laodbohm.  Verfahrta  zara  Ladea  aad  Ab- 

laden manetiseber  Ene  oder  dersleichen 
mIMele  euMC  elektromacnetiielieB  Kraaee. 
XLVII  170S. 

182617.  William  Jo.iliua  Patterson.  Verfahnii  zur 
Behandlung  Ton  Kohlen  fdr  die  Kokerei  anter 
Beantsung  der  Kohlen  als  Filter  (Qr  dee 
Waeehwaaeer.   XLVIll  1744. 

I8S8S6.  AngBet  ZSUer.  FOrderbaad  für  aiacaetiache 
Sehalder  mit  swei  SbereiBaader  negeodea 
Ptolea,  swiaehaa  welekM  daa  Baad  tdaiilardi» 
gefUirt  wird.  XUX  1779. 

Klasse  7.    Blech-  und  Drahtcrzeugung. 

174  878.  Otto  Heer.    l'ilgerHchrittw)il/,werk  2um  Aun- 
atreeken  von  Kohren  und  anderen  Uohlkör- 
pen,  bei  welchem  die  AuMtreckaag  durch 
aiek  itladig  im  gleiekaa  Sinna  drakeade  «ad 
darek  Verschiebung  ihres  Tragblockea  Tor- 
und  lurOckbewegte  Kaliberwalzon  erfolgt. 
XXIX  1071. 

174 '.<n|.  lli-inr.  Ehrhardt.  Walzkaliber  für  l'ilgor- 
sclirittwalzun.    XXIX  1071. 

l7t>9.S6.  Otto  Briede.  l'il^fcrwnlzwork  mit  schwingio- 
den  Walzen.    XXXV  12t;4. 

177  489.  Firoia  Tbjaaaa  &  Cie.  Verfabian  mr  Her» 
atellaag  tob  aebmiadeiaerBea  Hnffea  aa 
Rohren.    XXX  1108. 

177  C83.  Anton  Schöpf.  IIa«pel  för  Bandeisen  und 
dergleichen.    XXXIII  120:i. 

177  tiU'i.  Otto  llriede.  Verfahren  zum  Auswnizen  von 
nahtloHcti  Kiihrcii  und  di-r^l.  iiuf  einem  Dorn 
unter  abwechselnder  Benutzung  von  Stre<'k- 
und  LOaungawaUen.    XXXIV  1232. 

179121.  8iemeaa>8diBekert> Werke  O.  m.'b.  H.  Aa- trieb  fttr  WabeaatraBen.  XXXU  1170. 
179  717.  Theodor  Ocrk.  Ziehrolle  Ar  Drakteiek- 

maHchinen.    XXXII  1108. 

180009.  l'hristian  IlQbnK'yLT.  Vorfahren  und  Vor- 
richtung, um  Rohre  oder  Vollkörper  durch 

absatzweises  Ausstrecken  Tom  größten  nach 
dem  kleiaatea  Dorcbmeeaer  kia  koniach  za 
siekea  oder  sa  «alMD.  XXXYI  1296. 

180 (MIO.  Max  Ifaaaeamann.  Walzwerk  /um  Streckea 
TOB  RohreB  usd  aaderea  Uohik5rpera  mit» 
tett  mehrerer  aafelnaader  folgeader  Wabea- 
paarc  oder  WalzeDsAtze  mit  zunehmender  Oo- 
achwindigkeit  und  beweglichem  Dorn.  XXXVII 
in2T. 

182  2tf4.  Otto  Heer.  Filf^tThclirittwalzwork  zum  Auu- 
atrccken  von  Uolircn  und  inuleren  Hohlkör- 

pern, bei  welchem  die  .\uHHtre<'kuDg  durch 
aich  ständig  im  gleichen  Sinne  drelMBde  Bad 
darcb  Verackiebung  ihrea  Tragbockea  Tor>  Bad 
aarfiekbewegte  Kallberwalzaa  erfolgi  L 1817. 

182  296.  Iroquois  Sfachino  Company.  EinziehTorrieh- 
tuDg  für  DrahtzichmaHcfainen  mit  in  Reihe 
hintereinander  ^'eBchaltc  ton  Ziobelaaa  aad 
/i.-htrotnmelii.     XI.VIIl  1744. 

188095.  Wilhclru  Kodewald.  Vorrichtung  zur  ller- 
steliunf;  atumpfgoacbweißtcr  Rohre  in  einem 
einzigen  Ourckgange.    1<  1817. 

188  808.  Alazaadar  Pagaaj  aad  flbiarioh  LabraaaB. 
YorriektaBg  aam  Weilea  tob  Bobreo  mit 
mekrerea  gleichzeitig  arbetteaden  Bollen« 
kOpfea.   LI  1851. 

Klasse  10.  Brennstoffe  usw. 

181  100.  Wilhelm  Klünne.    Liegender  KokNufL'n  mit 
ZugwochHel  und  WärmeHpeichcrn  für  die 
Vorbrennungsluft.    XLIl  1503. 

181888.  Heiarieb  Kleutgea.  Terfataren  zur  Heratel- 
long  von  Braoakobleabrlketta.   XLV  1629. 

181592.  Heb.  Fischer.  Einrichtung  zum  Festklemmen 
und  Freigeben  der  StamjiferHtangen  Ton 
KohIi':ixtain|ifina8i'hinen  in  uinem  auf  und  ab 

bewegtHH  UluitMi'hlittcn.    XLIV  i:>Hi;. 
181 655.  Franz  Meguin  &  Co.,  Akt.-Ge«.  Kohlen- 

atampfmaactaine  mit  durch  Saug-  und  Preß- 
luft betriebenem  Stampfer.   XL  VI  1667. 

182  286.  Emil  Wageaer.     Liegeader  Kokaofaa  mit 
OewInnuDg  der  Ncbeaprodakte,  bei  welebem 
die  mit  Regeneratoren  vi'rbur.iirn.  n  Hciz- 
wfindo  in  zwei  voneinander  ututMiiingige, 

hintereinander  liegende  Läii^'Hliiilfti  ri  L:ctt'ilt 
sind  und  in  jeder  Heiz» nmilHnt^tthälfte  für 
sieh  mit  Zugumkohr  suwio  Werhüel  dar  OaS» 
fObrung  gearbeitet  wird.    Li  185S. 

188  096.  Franz  Joaeph  CoUin.  Liegaader  Kokaofea 
mtt  MBkreebtea  HeiaaOgea  aad  swei  oberen, 
Obereinanderllegenden  verbindoBgakanflten  f  Dr 
diese.    L  1817. 

1H3  108.  LudwiiT  Weili.  Vcrfatircri  zur  lIcr.HicUung 
fester  hart>T  HrikettH  auw  .•*tü<kii;on  oder 
pulTeri;;i;n  Stoffen,  wie  Erzen,  (iemiitehen 
Ton  Erzen  und  Koksgrux,  Anthrazit,  Stein- 
oder  Holzkolile  and  dergleichen,  wobei  daa 
Brlkeitiergnt  ratt  Kalkhydmt  Terndadit  nnd 
feaekt  mit  EakleBtiare  aater  Draek  be- 
kandelt  wird.  L  1817. 

183281.  Valtar  Sekumacher.  Vorrichtung  an  Kokti- 
kohlon-Stampf-  und  Beschirkungi^ntaHchinen 
für  KokHÖfen,  um  l»4'im  Zurückziehen  dcH 
StampfkastenbüdenH  aui«  dem  Koksofen  ein 
Stauchen  und  AhbriM  kclu  dea  Kohlaablockea 
an  Terbfltea.  XLIX  1779. 

188  670.  Bobert  Barlea.  Stekoader  Kokaofea  mit  Oe« 
winnung  der  Nebenprodukte  und  Beheizung 
der  WAnde  durch  Bunsenbrenner.  XLVlII 
1744. 

Klasse  12.  Chemische  Apparate  und  Prozesse. 

176  581.  Gottfried  Zacbocke.  Entetftubungsvorrichtung 
für  Lnft  and  Gate.  XXXIU  1204. 
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175  665.  <teor<;o  Mario  Capell.  Vorrichturii;  z.  Wft-irlicn 
und  Iteinigt-n  Ton  Oason.    XXVII  948. 

176  452.  £icfaer  Hatten- Verein  Metz  (!k  CMc.  Yorrichtane 
snr  Vorrvinigang  von  Uichtgaucn,  bestoliena 
M«  eianr  Aanld  kiateruDander  «iig«ordaet»r, 
dnrehbrocheaer,  dnreh  FlOisffrkeU  hindareh- 
»)ewt>^rtiT  MotalUrhoibcii.    XXXVI  l'2'.<f!. 

177  :t05.  Krnst  WeilSe  und  (".  Kii'lM'lltarli.  Hoühofcm- 
jfaMr<-itii:;iT.    XXXIII  120.!. 

179  602.  Michael  Dree«.  Vorrirlituii^'  zur  t;c<;«>"»cit'SC 
unniittelbareD  Ik'einHuHMung  von  iiaHoii  oder 
Dlmpfen  mit  FlOasigkeiten.  XXXU  1169. 

179  CM.  Oebr.  KSrtiag,  Akt'Oet.  OMninigvr  nr  Ab- 
•cbeidnng  Ton  staubförmigen  feeteo  oder 
flQBHi(:en  Vernnrpini);uni;on  aas  Oaaen  mittels 
i:i  d.  ii  Hihiilt^-r  HiMik n'iht  zur  Zufjriclituni; 
■  lfs«iHSfH  in  fiitii'r  Vcrti-ilun;;  fiui:(>H]iri{/tfn 
WasBOfB.    XXXI  1134. 
Axel  Sablin.  Verfahren  zur  Heinigung  von 
Gicht-  und  anderen  Gasen,  bei  welchen  dma 
Qm  in  einem  Zickinckwege  eine  rotterende, 
gel8«lierte  nnd  benetito  Tramm«!  darehstrSmt. 
XXXII  1169. 

Wenzel  Heß.  Mit  Was8erein8|>rit/uii^  arbei- 
tende Vorrichtung,'  zur  Koiiu;,'ung  von  (iatteu, 

insbesondere  von  (iicbtgatien,  mit  Absperr- 
ventUenindenZn-niid  AUettnngea.  XXXTII 
1327. 

Louia  Schwan  dt  Co.,  Akt.-CJes.  Verfahren 
und  £inriehtiiiig  nun  EntatMiben  von  Omou, 
inibeeondere  Ton  Hfittenmaeb,  towid  d*r 
Luft  auB  Rlondo-  und  TonmOhlen  mitteb  bo- 
we(jter  Ilitiii<>riiiHBe.  XI.  1427. 
Allifrt  Klrtcnlians.  Ncrfiihrtni  zum  KiMniL'''n 
Ton  Ubhöii,  hei  welchem  durch  Zcntrifu^'ieren 
die  Oase  mit  einer  \Vat«chHÜHHii;kcit  in 
Wecbnelwirkung  gebracht  werden.  XLV  1629. 
Karl  Emmerich.  Yerffthnn  zam  Reisigen 

OaMa»  ioeboModora  van  Hoohofangaeen 
B««MttwB  TOB  NoloroB.  L  1817. 

179  686. 

180  116. 

ISO  117. 

180868. 

18S94S. 

178  888. 

176  811. 

175  812. 

178814. 

175816. 

176816. 

176  817. 

176  898. 

178688. 

Ktaaoe  18.  Eisenerzeugung. 

J.  Eduard  OoidHi  luniil.  \  rrlHhrcti  zii:u  Zii- 
eamnienballcn  mulmiger  Eittcnur/.e  durch  citu' 
UaBtiamme  im  Drehofen.  XXX  1108. 

Axel  Sahlin.  Vorrichtung  zum  aliMctzcnden 
Droben  dee  mit  einem  VorteilungHrobr  ver» 
•ebenen  PttUtriebtemvoBHoebAfen  XXVII  948. 
Julius  Albert  Elraer.  Terfabrea,  Qobliee» 
luft  fQr  ilochßfen  oder  »oti'stiLre  <  »efen  mittel» 

hvsrroskopitscber  Salze  odor  der^'l.  zu  trocknen. 

XXXI  \\■^^. 
Walther  Mathesius.  Anwendung  doH  Vcr- 
fehrene  nach  Patent  166492  zur  AhBchei- 
dang  von  VemaioiniganMn  ans  Metali-,  be- 
eondere  ElMnbSdorn.  XaIX  1071. 
Oustave  Hin.  Elektrischer  Ofen  znr  Enten» 
gang  von  8tahl  oder  zur  Herstoilnng  von 
Metallogiorungon,  in  di'tii  ilie  Erhitzung  de» 
MetallbadeH  durch  dcHiteu  Lcitungawidcrstand 
beim  Durchgang  doi  Stromoo  bewirkt  wird. 
XXXiV  12:13. 
Bobart  Abbott  lUdfield.  Vorfahren  zur  Her- 

stellung gohArtetar  Paniergeacboes«  one 
Nickel-Chrom-StahL  XXXIV  1283. 
Benrather  Maschinenfabrik,  Actien  •  Gesell- 
Schaft.  Mit  einem  Biocluangenkran  verban- 
dene  Hilfshebovorriohtttng  f8r  TiofSfeBdoolcaL 
XXXV  1264. 
Foetter  &  Co.,  Akt.-Oc».  Auh  mt  hrcrcn  leicht 
auswechselbaren  Schienen  zunaiuincugeHetztü 
Oleitbabn  mit  ciu^a>loK'tom  Kühlrohr  fQr  Stoß-, 
Roll-  und  andere  Oefen.  XXXiV  1288. 
Angost  Knaaer.  Terfahren  nr  HoreteUnng 
von  Ziegeln  aas  Oichtotaub.  XXXIII  1204. 

177  306.  Uiusc|>|>e  ( 'attaneo.  Kinri<-htung  zum  Trocknen 
von  (f ehläBeluft  für  metallurgiacbo  Zwenko 
durch  Abkablung.    XLII  1504. 

178  188.  Montagne  Moore  und  Thomas  James  lleskett. 
Ofenaolage  snr  Eneagnug  von  scbmiedborom 
Eisen  nnmittelbar  ans  feinkfiraigem  Eisenen 
durdi  na<  heinftnderfci!i:f>ndcs  Behi  ndeln  der 
Er/.f  in  ciiiotii  Kiiwi-  udcr  Vorwurm-,  einem 
Hi'iliiktionN-  und  einem  .SchmelzraaiOO  Blit 
reduzierenden  (JaBen.    XXXVI  1296. 

178  808.  Ludwig  Weiß.    Verfahren  /um  BrikottiorOB 
von  EisenabUlien.   XXXil  1170. 

179  566.  Friedrieb  C.  W.  Timm.  YerüdireB  rar  Kr- 
aeugoBg  von  ElaoBschwamm  bm«  BnoB  aad 
dergl.  unter  Benntzung  regenerierter  belSer 
(üi'htgaHe  alh  KeduktionKiniltcl.   XXXII  1170. 

17i*öti7.  Henrather  .Mahchincnfulirik,  Act. -Och.  Kipp- 
vorrichtunj;  für  Koheihi'niii Ihi  her.  XXXI  1134. 

179  739.  Carl  Henning.  Verfahren  zur  HerNtollung 
eine»  dichte  UüBse  liefernden  KobeiBenH  durra 

Mischen  von  flassigem  Roheisen  mit  fiasaigom 
StaU.  XXX  1106. 

180078.  Haaehinenban.Anstait  Humboldt.  Verfahren 
Bom  yorbebsndeln  von  zn  trooknender  foncb- 
ter  Lnft,  inabesoadere  für  doB  IbMhofoBbotrIob. 
XL  1427. 

181191.  Rrnttt  OHtcii.  Verfahren  zur  Erzeugung  Ton 
Stahl  im  Hochofen  unmittelbar  aus  Erz. 
XLIII  154.V 

181  662.  Xnate  Baoklund  nnd  Birgar  Fritiof  BnrmBB. 

Fahrbare  Beeebiekangsvemehtang  fttr  Hooh* 
OfoB,  bei  weldier  der  OfenabschluB  während 
des  Besebickens  durch  das  neschickungsgefSS 
selUat  heri;cstetlt  wir.!.    XLVII  17Ü3. 

181  »88   UuHtave  (ün.    Verfahren  zur  iOrzeugung  ton 
Stahl  au*  rohem  oder  teilweise  gereini|^eni 
Eisen  in  cinetii  niehrriiumigen  elektrischen 
Ofen,  bei  dem  das  Metall  ununterbrochen 
vorsdüedeno  Riumo  des  Ofens  dardifliett 

nnd  dabei  der  Oxydation,  Redaktion  wrf  Rück- 
kohinng  unterworfen  wird.    XL  VI  1667* 

182  OlK.  VVrdinnnd  Vabikampf.  Form  für  dss  Brennen 
lmsi-i{  iier  neHhemerliirnenliiiden.  XI. VII  170.^. 

182  95U.  Jünkerather  (JewerkBchaft.    liefestigung  von 

gußeisernen  Schlackenküheln  an  der  Bloch- 
pfanne  von  Seblackenfürdcrwa^en.    El  1852. 

183  509.  Robert  Abbott  HadHeld.    Vorfahren  zur  Her- 
stoilnng von  Sobienen  und  anderen  Profli- 

Stacken  »ne  MaBganrtahL  XUX  1779. 

Klasse  10.  Elsenbahnbau. 

180041.  Kalker  WerkzpugmaRchinon-Fabrik  Brener, 
Schumacher  &  Co.,  .\ktien-(ieBellBcbaft.  Ein- 

richtung zur  Verhinderung  deH  WandeiBS 
von  Eisenbahnschienen.  XXXVII  1327. 

181995.  Oeowes  Monard.  SebloBOBetoBTerlaaehaBg. 

XLVf  1666. 
Klasse  21.    Elektrische  Apparate. 

176  455.  MotslIurgiHkn    l'atentaktiubtdaget.  Elektri- Bcber  luduktionaofOB  nach  PalOBt  186606. 
XXXVI  1237. 

177  177.  Andre  Fauchon-Villeplee.  Elektrischer,  durah 
Indnktionastrdme  beheizter  Ofen  in  Gestalt 
einer  Beaaemorbinie.  XXXTV  1882. 

177  778.  GnsUve  Oin.  Elektrischer  Ofea  mit  BMhroreB, 
durch  Zwiscbeoeiektroden  dBaevad  Uator- 
einander  geeehaltetOBSchmelMtoUeB.  XXXm 
1203. 

177  774.  Vladimir  Mitkeviteli.  VerfHhreii  zur  elektre- 
tiier  mischen  Metallliearbeitung  mittel«  NNechitel- 
Htromlicbthogen».    XXXlU  1203. 

179  527.  Vladimir  Mitkevitoh.  Verfahrea  sur  elektro- 
thonBlaohMi  MotaUboBrboitnBg  gomlB  Patent 
177  774.   LI  1851. 
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IHM  J27.  Otto  Frick.    Elektrischer  Tranaformatorofen. 

XXXVII  132". 181 819.  QottaT«  QiD.  In  die  Soble  eiae«  elekkruchen 
OfeiM  •iogebavteHctsIIaMctrod«  nitHSMiing 
inr  Dnrchleitnng  eines  Kflhimittel«.  XLYI 1 667. 

188822.  Nik  Wallin.  Elektrischer  Induktionsofen 
zum  kontinuierlichßii  Vorarhoiton  von  Et/fn 
and  dergl,  insbesondere  zur  Metallgewinnung. 
L  1816. 

Klasse  24.  Pettenincnnlagen. 

175 181.  ThomM  Stepf.  OaaerMuer  mit  in  der  Feuer» 
aone  des  Sdiaehtee  behue  TerhiBdernng  des 
Ansetzens  von  Schlack«  elDgeeeMen  KOlil- 
kßrpern.    XXX  1108. 

175  8S2.  DcutAcho  Bauke  Gas  OesellHdmft  m.  b.  H. 

OanerzeiigungSTerfahrun.    XXXV  1264. 
175  884.  Oebr.  KSrting,  Aktiengeaellscbaft.  Einrich- 

tung snr  ReinigoDg  des  Roitea  and  zur  Ent- 
feraong  der  Ajehe  ond  SchlMken  aun  dem 
lutoren  Teile  von  SeliMlitfettemngen.  XXXIV 
1S88. 

176882.  I.oais  Alfxnnder  DaTid.  OaBcrzcuger  fnr  nm- 
kflirlmnii  liitriil)  mit  filier  don  Schacht  in 
iwt'i  Kanirncrn  (i-ilernli'n,  ni\rh  (liuMi  las  an 
die  VerkokungBZone  roiihendoi»  Scheidewand. 
XXXV  1264. 

176  644.  Ernst  Schild.    UmaelieltTentil  für  Luft  und 
Gas.   XXXin  1204. 

177888.  Aktieii-QeMlleflheft  OSrlitier  MMehlneobM- 
Anstett  ond  BisengieSerei.   Boettoeer  Oee- 
erzeager,  bpriondrtrH  für  liiturninilse  BmOB* 
•toffe,  mit  in  der  Mitt<'lachne  de»  Vcr^asaag** 
schachtoK  in  der  hi'ibcytrn  Zone  oder  unter 
dieser  liegendem  (iiiHab/uj;.  XXXlll  1203. 

178 180.  Heinrich  Siewera.  Vorfahren  zur  Eneagung 
▼OD  teerfreiem  Qu  dnreb  Verbrenne  einea 
Teilet  dee  eargegebeneB  BreaDtloflRte  in  dem 
oberen  Räume  eines  Gaserzeugers,  Entgaanng 
den  andern  Teile«  und  llindurchluitung  der 
entweichenden  Alitrace  durch  di^'  im  unteren 
Teile  dt'M  SrliHchle?«  helindliclie  L^iühonde 
HrenoBtoBVliicht.    XXXll  llTn. 

179  830.  Aag.  ftübenkamp.     Vorrichtung  zum  Ent- 
fcnm  der  Schlacke  bei  Gaserzeugern  mit 
einem  nm  Entfernen  der  Sohlaeken  naeh 

vüUn  nmlefbnreB  Boit  ud  einem  den  Ein- 
mit  beim  Abeehlneken  etSttenden  Hilfneefc. 
XXX  1108. 

180163.  FriedrichThicle.  OsHcr/ouK'er.  XXXVII  1327. 
180787.  A.  Fionlek.  Vnrrichtunjj  zur  Entfernung  der 

Brennstoffrückattlnde  hei  Schrä^roMtfouerungon 
mit  einer  im  ächlackenxcliacht  liegenden  ge- 

neigten Führung.    XLIIl  1545. 
180  999.  Locieo  OeBtif  und  Soci^td  Nonvelle  dee 

EtebHteemenla  de  L'Rorme  et  de  In  Blnire. 
Kegelförmiger  FAmati  für  Oasersenger  zur 
Verteilung  des  BrcfinntolTeH  nach  der  Wand 
des  Verbrennuiif,'!tr«uiiica  hin.    XL  1426. 

181  Ü61.  Paul  Schmidt  i!t  DeH^Ta/,  TechnischeH  Bureau, 
O.  m.  b.  II.  Vorfall ren  zur  Vergasung  von 
teerbaltigen  Brennstoffen  in  einem  System 
von  IWM  oder  mehr  einzeln  zu  betreibenden 
Oaeenengem,  durch  welche  neobeinnader  der 
Brennetoff  gnlanict,  bis  er  tm  letsten  Toll' 
•tfindii,'  vcriraHt  wird.    Xl.IIT  1545. 

181  343.  O.I'oiitz.  Si  hräj^rostfi-uorun^  mit  an  deren  unte- 
rem Ende  »n^rebrachtem  Drehront.  X  1.1  II  If>44. 

181 840.  Friedrich  Kirsch.  Doppelroststab,  denscn 
EinzelstSbe  zwischen  ihren  Enden  ao  mehre« 
ren  Stellen  miteinander  verbanden^,  eiad. 
XLVII  1708. 

181 880.  A.  Bering.  Kettenroet  nH  qmrKogendm,  um 
ihre  Liogudue  tehvlBCbnrto  Koelatiben. 
XLYI  1686. 

1RI  R99.  Carl  .Manderla.  .ScharlochTerschluß  an  Oas- 
erzeugern.   XLVI  1667. 

181 987.  John  Beddiffe.  Vertnbrein  nm  Betriebe 
eiaea  Ouerseogere,  bei  welchem  rieb  naten 
an  den  feststehenden  Brennatofficlineht  eine 
oder  mehrere  rotierende,  die  Asche  abfOh- 
rende  Kammern  anMchlicOon.    XLVI  lOfiG. 

lS2  4*'i9.  Hermann  Zutt.  \Variiiorrontfeucrung.  XLVIII 1  744. 

182  &08.  Ed.  Hana|)|)c.  MundatQck  fQr  zentrale  (iao- 
abfBbrungsrohrc  von  Oaserzeugern  mit  meh- 

reren Qbereinander  liegenden,  kefeletnmpf- 
fSrmigen  HoblkörperD.   LI  1862. 

182  685.  .Haurits  Danlei  Chnrlouis.  Qaaeneagange- 
anläge.    XLVII  1702. 

188  781.  H.  A.  Theodor  Lange.  TreppriiniHt  mit  in 
ihrem  vorderen,  dem  Feuerrauin  zugekehrten 
Teil  durchbrochenen  Ko»tplatten.    LI  18.'j2. 

188068.  J.  Eduard  Uoldschmid.  Waasergaaerzouger, 
der  durch  ein  Sanggebliae  warmgeblMea 
wird.   L  1817. 

188  105.  8ocl^t4  Internationale  da  Oai  d*Baa  Breveta 
Strache  S""^  .\ni«>.  WaHHr>rj.^a!<przeugnngeTer* 
fahren,  bei  welchem  die  ans  Steinkohle  oder 
deri,'lcichen  unter  ZutijhrurjL:  vnu  erliit/.tem 

M'aH.-^erilnmpf  ̂ ewoniieiien  Oase  ilnri-h  irlOhen- 

den  Koka  geführt  «erden.    XLIX  \1','.>. 188  674.  Ernst  8chmatolla.  Gaserzeuger  mit  stnfen- 
artig  untereinander  angeordneten  nnd  in  daa 
binere  de>  Sebacbtet  TortpriagoBdea  Feoo* 
raagea.  L  1816. 

Klasse  31.  Glellerei  und  Formerei. 

174  876.  Berliner   l'"ormpadcr  -  Wi  rke    Frit/,  Kripke. 
Verfahren  zur  Herstellung  vun  .Modulipulver. 
XXVII  948. 

175  481.  L«uis  Ronaeean.  Schmelzofea  mit  Laftzufilh- 
rang  eowobl  nnter  den  Rott  als  andi  in  die 
VerbrennnngBgaae.   XXVII  948. 

176  038.  Vereinigte  Schmirgel-  und  MaNchinen-Fabri- 
ken,  Acticntje-'ellHchnft,  vormal»  S.  ( )|i[n'nheim 
Ä  Co.  und  Schlosinitror  &  Co.  Sutidstrabl- 

>^        I  Ml  lipnt/.maHcbine  mit  feHttitehetiilcn  nüsen  IS 
'  umlaufender  TrommeL    XXXIII  1204. 

176245.  Edwin  AVinckler.  Ans  ciHernom  Hin^'  mit 
eiiueeetsten  eiteraen  ZabnformblOcken  be- 
atoGeBdeHartgaBlbrmfllvZalmrider.  XXXin 
1204. 

176  246.  Benratber  Maschinenfabrik, Actiengesellschaft. 
BUn  k/an;;e,  deren  Schenkel  in  Ffibraagea 
hewe-lich  «Ind.    XXXV  1264. 

176650.  .\uffuwt  Kooh.    Schmelzofen  mit  Oelfcuerung 
und  zwei  oder  mehr  abwechselnd  nie  Schmelz- 
oder  Vorwürmeranm   dienenden  Kammern. 
XXXlll  1204. 

177  128.  Oraf  Panl  de  Hemptinne.   Terfabren  nnd 
Vorrichtung,  blasenfroio  und  stet«  gleich- 
mAHii;  schwere  hoble  Blöcke  durch  Schleuder- 

guß herzustellen.  XXXIV  12;t:t. 
177  222.  Eisenhütten-  und  Hmudlierwerk  Tangcrhütte 

Franz  Wagenführ.  KreisteÜTorrichtung,  ins- 
besondere fflr  Raderformmaschinen.  XXXII 

1168. 
177  864.  Bepp  &  Beather.  Onrobziebformmaeebine 

mit  drehbarer  Hodellplatte.    XXXYI  1896. 
177  418.  Alphonse  ßaillot.     Kupolofen  mit  Verbren- 

nnng  der  der  Oicht  zustrebenden  Oase  und 
Zamieehea  deraelbeB  inm  Oebldeewind.  XXXIT 

1282. 
178810.  Angu^t  Koi  h.  Sidimelzofen  mitOelfeuerungund 

zwei  abwechselnd  alsSchmelz-  oder  Vorwftrmo« 
räum  dienenden  Kammern.   XXXIII  1802. 

178  888.  Heiarieh  l.oge.  VerfahrMi  mr  Beetimmnng 

der  liditigcn  Lage  der  Modelle  aof  Modell- 
XXX  1106. 
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178  (94.  Henry  Edwin  HodgMO  nnd  J«niM  Hkrflsy. 
Lagorong  för  den  auf  einem  Wagen  dn^h- 
harcn  Formtisch  oinor  Formmaschine.  XXXIII 
1203. 

179  231.  Wilhelm  BeckHchäfor  nnd  Paul  lU-rkHchfirer. 
Yerfahrenund  Modell  sarHmtellunt;der OieB- 
kMil«  bei  der  UAudfotneni.   XXXU  1170. 

IT9  81I.  Hermann  Laiuberr. .Kippbarer  TiafttlidinMli- 
ofen.   XXXII  IIU. 

179  700.  Georg  RietUtter.   ffippbarer  Tiegelachmelt- 
of.n.     KW  IliiR. 

180  0118.  Ho[i|.     KiMitliiT.    Formma^ii  hin«?  mit  Modell- 
urul  Dur.h/u'hphiUo.    XXXVIl  1.T28. 

180  462.  Lucas  1>.  liaaenkamp  and  Diedericli  Liosen. 
Modollwalsa  war  Heretettanf  tho  OnBfernen. 
XL  1427. 

180  50S.  Frans  Tangerding.    Torriehtaag  m  Her* 
Btellnng  fon  Formen  fOr  Riemschoiben  obne 
Tetlang  im  Kranze,  aber  mit  Teilung  in  der 
Spoichenebene.   XI.  1427. 

181  021.  Benrather  Maschincnrabrik.Actiengosellachaft. 
Blockznu^'o,  denn  Schenkel  in  FOhrangen 
beweglich  »ind.    XLill  1545. 

181  681.  Boliert  Samuel  Logen.  Verfahren  und  Verrieb« 
tnng  snr  Ueratelinag  von  Stablfomigafi  Ter- 
eehiedener  Hirto  nltteb  Einbringen  von  Bitte- 
mittcln   —  .Mangan  oder  K^lueutofF  —  in 
die  Ouliform.    XLIV  1586. 

161  900>  Henry  Madison  8ci)>le  und  Monroe  Lee  Romh. 
AuH  Sand,  Leinöl  und  einem  Kohlcnwasaer- 
stoff  beatebende  FormmasHe.    XL  VI  I0ß6. 

182  399.  Fritz  Faxer.   Drehbarer  Formtiach  rar  Aof- 
nahme  eentoeobter  Boiuformen.   LI  1852. 

182  688.  Hermann  von  Forator.   Verfabren  nr  Vor- 
hlltang  der  Lnntcerbildnng  beim  QieBen  von 
Metallen  durch  .Vnchgießen.    XLVI  ICtl«. 

182  «39.  Lambert  Vüu.     FormkaKtenhalter.  XLVIII 
1744. 

183  3.S6.  Sydney  Jossoii  Kobinson  und  (it  orge  Hodger. 
Geteilte  Blockform.    XLLX  17  7.». 

188  499.  Emilie  Minna  QriniU  geb.  Lederer.  Modell- 
pnlver  nnd  YerCalireB  sn  deaeen  Herateilnng. 
L  1816. 

168  764.  Biwin  Boaabardt.   Herdofen  mm  Sebmelsen 
UeiiMrer  Metalimengen.  XUX  1779. 

KlasM  40.  Hflnenvesen. 

176  657.  Ludwig  WeiHH.    Verfahren  zum  Brikettieren 
von  MetaUabfäUen  und  Erzen.  XXVII  948. 

179409.  Kari  Angnst  KOline.   Verfahren  snr  Dar* 
Stellung  von  Metallen,  Metalloiden  oder  Le- 

gierungen der8e1hon  miteinander  and  mit 
Aluminium  aus  (ii'inengen  von  Aluminium 
mit  den  ««aerntollljaltigen  Verbindungen  der- 

jenigen Elemente,  welche  nach  dorn  Alu* 
miaiamtbermitverfahren  yon  Ooldecfamidt  in 
einlieiilichcr  re;;uIiniMcber  Form  niebt  dar* 
atoUbnr  eind.  XXXU  1169. 

179486.  Fonderiea  Laminoirs  de  Blaelie  8aini- 

Vaast  Soci<'te  anonyme.  Verfaliren  und  Vor- 
richtung /.um  meclinni'*clien  Beschicken  von 

kalten  oder  erhitzti  ii  rii  t,'L'lii,  Ri-torton  und 

dorgleicheu  mittel»  i'reliluft.    XXXU  llt»9. 

Kluse  40.  Mechanische  Metallbearbeitung. 

176449.  Emil  Lanirteinrieb.   Lnftdruckhammer  mit 
Saug*  nnd  Blrlcolben  in  einem  gomeingamon 
Zylinder.    XXXI  1134. 

177  000.  Otto   Hrinde.     Verfahren  zum   Bilden  von 
K<>|>fen  an  Nieton  mit  vollen  Sehlfton. 
XXXIV  1233. 

178  689.  Jean    Iti'che.    Fallhammer  mit  Zngorgan* antrieb.   XXXU  1170. 

179999.  Karl  Kohnl   Biegeraatehine  fttr  Flaoh-  and 
FaxHoneixen  mit  drei  in  gleicher  Riohtnng 
angetriebenen  Walzen.    XXXVII  1826. 

180000.  Otto  H.-or.  RichtmaBehino  für  Rohre,  WnUm 
und  FaKHunei^en.    XXXVII  L(28. 

180002.  Siomens-Schuckeit- Werke  O.  m.  b.  H.  Ver> 
fahren  zur  R«fe«tigung  von  teilweiee  vcritenk- 
ton  Stiften  in  Platten.    XXXVII  1828. 

160  087.  ̂ nm  dt  Schmiti.  Sebmiedeiweaee  mit  Knie* 
heheYantrieb  nnd  veretollbarem  Hab  wthrend 
de«  Oanffog  der  MaHrbinn.    XXXVII  1328. 

18U900.  Erntet  l'uterH.  t^teuerung  für  Uiemonfail* 
hämmer  mit  ständig  nmlanfender  HnbieliMbe. 
XXXVII  1827. 

180  901.  Ernat  Langbeinrich.  RichtmaMchine  fflr  Walz- 
•abe  mit  verstellbarer  Richtrolle.  XLV  1629. 

181  107.  Hngo  Seele.    Richtbank  fQr  Flach-  oder  Uni- veraaloison  und  Ähnliche  Profile.  XLV  1089. 
181 584.  ErnMt  Langheinrich.  Profileiaensehere  mit 

luu  b  dem  Trägerprofil  profilierten  Schneidc- 
int'H-41'rii  am  geradlinig  und  schräg  gegen  den 
Träger  geführten  McHBoraehlitton  nnd  nm 
MaHi'binL-natänder.    XLll  1603. 

181 680.  AnhaltiT  llufoiscnfabrik  (Inhaber  Werner 

SeboltM).  Dampfhammer  stiit  swei  flber- 
einander  liegenden  ZrBndern.   XLIV  1686. 

161681.  Haniol  &  Lneg.  Vorrichtung  cor  Heratel* 
lung  von  Bandagenringen  au*  nur  eintnal  er- 
bit/tcii  lllüi  keri  in  ununterbrochener  Reihen- 
f«)l(;e  biü/.nni  Ferti!:walzen  demelben.  XLVII 
l7o;<. 

182  992.  Haniel  &  Lueg.    Ilydrauliache  Luppenschere 
mit  nur  einem  PrciSzylinder.    XLVID  1744. 

188  482.  Karl  Woitaik.   Uogenhaltor  snm  Ifieten  oder 
äehwe{8en  enger,  langer  Rohre.   LI  1661. 

Britische  Patente. 

3H7.  llorace  Worth  Lauli.   Direkte  F-iHi  ngcwinnung 
auB  Eiaenerzen.    XLIV  1587. 

800.  Lonie  Storno.    Trocknen  von  tiebliaeluft. 
XXXVI  1297. 

960.  Walter  Henry' Webb«  WilUam  George  Brettel und  Alexander  John  Adamoon.  Troelraen 
von  UeblüseUift.    XI-V  H 

6  030.  Henrv  William  Coupe  Annablo.  Verfahren  der 

iiarKt'ellun^'   von  koUenstothrmem  Ferro* Chrom.    XLIV  1587. 
6486.  Robert  A.  II adfleld.  Verfahren  snr  Herstellung 

nnd  Behaodinng  von  Eisenlegierungen  fttr 
elektromagnetische  Maeehinen  nsw.  XXX.VI 
1297. 

10  881.  Claude  Vautin.  Gewinnung  Ton  Metallen  ans 
ihren  Oxyden  und  dert;!.  unter  Benutzung  veo 
Reduktionsmetallen.    XLIV  1587. 

17  181.  Montague  .Moore  und  Thomas  James  Heskett. 
Verfahren  der  direkten  Stahlgewinnung. 
XXXVI  1297. 

24  647.  Lonis  Storno.  Trooknen  von  QeblftMwind. 
XXX  VI  1297. 

sr.         Französische  Patente. 

367  884.  Walther  Henry  Webb,  William  Uoorgc  Brettel 
und  Alexander  John  Adamaon.  Verfahren  der 

Vorbeliandlang  von  Oobläaeluft  für  metall- 
nr^ebe  Oefen.   XLIY  1587. 

868  698.  Montague  Moore  nnd  Thomas  James  HeeketU 
Direkto  Clsea-  and  Stahlgewinnnng.  XLIV 
15^7. 

369  251.  Louis  AlexanderDavid.  Verfahren  der  direkten 
Bisen-  und  Stahlgewinnnng  ane  Bisenpijriten. 
XUV  1687. 

871096»  William  Bpein  Simpson.  Verfahren  zum  Ze- mentieren von  Eilen  nnd  Stahl.  XLIV  1687. 
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jrr.      Oesterreichische  Patente. 

n  T96.  El«ktro»tebl,  O.  m.  b.  H.  Ttrtaktva  war  Dm- 
mcydatioB  Ton  FloBeiara,  FbiSatahl  und  dergl. 
XLIV  1587. 

S7  847.  WItkowitzor  Bergbau-  \ind  EiKenbiittcii^'Owork- 
schsft.  Verrabren  tur  ̂ f^gluinerierung  fein- 
kürniiror  Erze  od«r  dMaulttger  H atorialiMi. 
XI, III  1545. 

n,.  Patente  der  Vereinigten  Staaten. 
805041.  C.  P.  Tnro«r.   Anwirmofon.   XLII  1604. 
817  747  lind  817  790.  George  W.  Bollmann  und  Ernest 

W.  Mardhall.  IlochofengchrSr^aufzug.  XXXVII 

^tl'tt.ir).  John  W.  Dou^jhcrtv.  L)op|ielter  (Hebt Verschluß 
für  Hochafon.    XLV  103O. 

^>186H4.  11.  Orev.    Blockform.    X\XVI  1297. 
^IIU891.  Edward  C.  Jones.  Ga8roinij;or.  XXXVII  1889. 
818818.  M«reutBatlieabug.  YerfakreasarGewiiuiug 

▼on  EiMB  tm  MiBM  Braen.   XLT  1681. 

819  143.  Robert  KSnig.  RShrenwaI/.w(>rk.  XLV  It;:t0. 
819  538.  KirtlandC.Uardner  UniTersalwalzwerk.  XLII 

1504. 

819  818.  Harenco  Taylor.  Mawelnbrecher.  XLII  1504. 
820  065.  AJbreditB.N«aiiiMia.  VerteUoiiCBvoRielitaiiit 

fBr  lUs  BMchiekmc  toh  HoehSrav.  XXXTII 
1389. 

820 144.  Erwin  C.  Sberman  und  W.  W.  Me  XeUey. 
Kippwagon  für  Sehlaeken  «ad  dmlticliwi. 
XXXVI  1297. 

888880.  William  K.  Miller  und  Paul  V.  Cole.  Anwärm- 
Sfcn  fOr  RlScko  und  dergl.    XLVIU  1745. 

888502.  C.  E.  Bowron.    HuHchiikungtrorrlehtiiiif  fUr 
Kapolöfeo.   XLV  1831. 

888889.  Jolin  C.  Oromwall.    Kippbarer  Rardofea. 
XLVIU  1746. 

823  70.1.  T.  Sharp.    Vorricblunj:  zum  Brikettieren  von 
MetallrtlifÄllen.    XLV  ICHI. 

HL>4  itiO.  Henry  Alken.   UinHclialtventil.   XLVIll  1745. 
S24  5I8.  P.  .M.  VVobor.  Univeritalwalzwork.  XLV  1630. 
825  348.  Iklgar  F.  Frice.  Verfaliren  sur  HerateUnng  von 

icolilenatoffamen  EiMnlagianiDgen.  XLVIII 
1746. 

886  688.  Victor  Defaya.  RegeneraltT-Hordofen  fBr  dt« 

Erzeugunff  von  Stahl.    XLVIII  174.''>. 
825  (143.  Edward  L.  Ford  und  (.'barlnu  F.  i'arki«.  .Scbräg- 

Mfang  nir  HoebAfan.  XLVIII  1746. 

V.  Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Aatien  -  C^oimandit  -  GeaaUachaft  Aplarbaekar  Hfttta 
Brokmann,  Werland  ft  Co.,  .\plerb«ck.  XXXVm 

Actii  n-Ut'Bi'llHcliaft  Hrfmcrhiltic  /.u  Wcidfiiiiu.   X  1,111 
1559. 

Actt«3n^;eii«llH(-haft  CharlottoiihiUto   in  Xieder-rheldcn. 
XLII  1518. 

Actien-OeMUacfaaft  Qörlitaer  Maacbinenbau-Anttalt  and 
BiMütlaCerai,  (Mrlits.  XUV  1599. 

AetiengweIlachaftLaucbhamnier,RieBai.8a.  XliK  1618. 
Actien'Qeiellacbaft  Megf^cnor  Walzwerk,  Meggen  i.  W. 

XXX  VI  II  KiTO. 

Arliengt'Hi'llHcbaU  Oberbilker  titahlwerk  vorm.  C.  Poena- 
^'cn,  (Heaban&cae.,  MaMMorr^ObarbUk.  XLVI 
h;T3. 

AktiengoHellacbaft   Alpbona    Ooatodla,  Dllaaaldorf. 
XXVU  968.  » 

Akfla»4ewlla<baft  Bargiaehar  Orabas-  nid  HflHan- 
VaMiB  in  HoobdaU.  XLH  1518. 

Aktlenf;eae1lachaft  Brown,  BoTeri  &  Cie.  in  Baden 
i-^rhwHi/.).    XXXIV  1243. 

Aktii'ngcscUdchaft  der  Piilinjjer  Hüttenwerke,  Dillin- 
gon  a.  d.  Saar.    XLII  151<J. 

Aktien-UesellHchaftDflaaeldorferEisenbabnbedarf  vorm. 

Carl  Weyer  &  Co.  zu  DQaaeldorf-Oberbilk.  XLIV  1599. 
Aktianfaaallaebalt  «BiaaDwark  Botba  Erda*  In  Dort- mund.  XLII  1619. 

Akticngeaeltscbaft  fOr  Feld-  und  Kleinbahnen-Bedarf 
vormals  Orenstein  &  Koppel,  Berlin.  XXVII  968. 

Aktien-(ie8ollBcbaft  >  iL'deDicheldener  UQtta  in  Nladar- 
üchehlcn  (Kreil  Siegen).    XLII  1519. 

Aktii  n^'C  Hi  llscbafk  RolandahBtta,  Waldaaaa  a.  d.  8Ieg. 
XL  1442. 

Aktien-Uesellschaft  Warateiner  Urnben-  und  Hütten- 
VaraiB  m  Waiatain  in  Waatfalao.  XLVI  1678. 

Aktien  -  Qeealttebaft  Wtlbelm  -  Hatnriebaverk  Torm. 
Wilh.  Hcilir.  Orillo  zu  DüBscldorf.    XLIII  1550. 

Allgenicin«  Klektricitut8-(fCHL'll8chaft  ZU  Berlin.  XXiIX 1795. 

AlDDiiniumproiH.    XLII  1517. 
Amerika  (siebe  Vereinigte  Staaten  von  A.). 
Annener  Oufietahlwerk,  Actien  -  Oesellachaft,  Annen 

i.  W.   XLVI  1674. 

Aaker-Werko,  Aktian-Oeaellacbafi,  wmnala  Haafatan» 
borg  &  Co.,  Bielefeld.   XLIX  1796. 

Aplcrbccker  Hotte  nsw.  (»iaha  AeH«B>OoouDaDdi^ 
^•eaellschaft  A.  U.  naw.). 

a  Arcbimadea*,  AetiainOeaaUaebaft  fir  Stahl-  nnd  Blian« indnstria  in  Barlia  aad  Braalaa.   XLVI  1674. 

Asiatische  Türkei.  Dia  Oaacbiftilaga  ia  dar  A'a  T. XXXV  1274. 
AuMtmlivti.  lliHHii- uiul  StnhliMilualriaiB  A.  XXVII  1163. 

BandeitjL'iiwulzwerke    (bioIk'    Vereinigung  HheiniKch- 
WeHtfaiincber  B.). 

Baroper  Walzwerk,  Actien-GeaeUachaftf  Barop.  LI  1858. 
Balglan.  Belgischer  Stahlwarka-Varband:  PiaUtaat- 

atdlaagaa.  XUI  1517. 
Bergban-  nnd  RiaenindnetrlaVanaaalaiidi.  XLVIII  1764. 
Bergbau-  tiiul  Iintton-Acticn-deBoUaobafl  Priadrlcba- 

hütle  zu  ll.  nlorf.    XL  1442. 

BergiHi  her  (irubi  ii-  und  Httttaa-VarelB  (daha  Akttaa- 
UesellHchaft  B.i. 

BiBmarckhatte  zu  BiHinarckhütte,  D.-S.    XLVI  1674. 
—  (Siehe  auch  Stahlwerke  Kt«h.  Lindeuberg.) 
Blaöhwalnmk  Sehnls  Knaadl,  Aatiaa-Oeaaliaehaft  ga 

EMan.  hl  1858. 
Bochnmer  Verehi  fOr  Bergbau  und  Oa6atab1fabrikatton 

zu  Bochum.    XLIII  löGO. 
Böhler,  Gebr.,  Ä-  Co.,  .^kticmgoHollHchaft,  Berlin  (siehe 

iStahlwcrko  Uiih.  Lindeuberg). 
BiibiiiiHcbu  .MontungeaoUacbafk  in  Wien.  XLVI  1675. 
üraunkohlen-BriketUVerkavfavaraia,  O.  in.  b.H.,  C61b. 

XXIX  1082. 
Bramarh6tte  (alaba  Aekiaa-OaaaUaahaft  B.). 
BritiHch-Ostindien.   Elten-  and  IbtaUladoetrla  in  B. 

XXXVIll  1370. 
Brown,  Boveri  Ä  '  o    imii  Ih!  AktiougosellAuhaft  B.) 

('H|iito  »t  Klein,  AktiengeBellsehaft  zu  Benrath  a.  Rh. 
XLV  Ui4:!. 

Charlottenbatte  (siehe  ActiengooellHchaft  C). 

Chemnitiar  'Warkreugniahohinon  -  Fabrik  vorm.  Job. ZimmennaniL,  Cbemnits.  XUI  1519. 
C6bi-ll6Baner  Bargwarka- Aetlen-Varata,  Crenzibal. 

XL  1442. 
Cnstodie,  Alphont«  iniulie  .\ktiHnge8ellNchaft  A.  C). 

('saky  (Hiebe  (traf  Ladislaus  <'.). 
Deutsche  WerkzeugmaHchitien-Falirik  vormals  Sonder- 

maini      Stier  in  Chfiiinit/..    XLII  1519. 

Deataoh  -  Lu.\emburgiscbe   Bergwerks-    und  Ildtteu- 

Aktiengeaellscbaft  zu  Boeham.  XLIII  15)'.o. Daataeb-Oeatarraiebiaeha  MannaanaannrSbren- Werke  an 
DttBaeldorf.  XUV  1600. 

Dillingrr  Kttttanwarka  (^a  AktiaogaMlIaebalk  dar 
D.  U.>.  . 
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Din^lerache  MasohiMafalwik^  A.-0.,  ZweibrtekwB. 
XKXI  1148. 

Drahtwalzwerke  (sieho  Verband  deutscher  D.). 

Dniabar^r  M Mebia«nlMui-AJtti«ii-OMeUachaft  vormiü« 
Baflhein    KMtmaa,  Daltbarg.  XLYII  1718. 

Dniabiirger  Matehinenbaa  -  Akliengeaellsehaft  vorm. 
Bechern ftKeetman  —  üochfelder  Walzwerk,  Actien- 
Verein  in  Duiwlnirg.    XL  VI  ll>74. 

Dü8S«l(lurf«r   ICiHunlmtinbedarf  iMiohc    Aktion  -  ftosoll- 
schaft  D.  E  ). 

Düaat^ldorfer   Hi8enhütton^'C)<t>ll8chaft    /.u  DüHHi-ldorf. 
LI  1868. 

OAMeldorfei  EiwB-  und  Dratatindiutri«,  AktMn-G«Mll- 
mImA  n  DaHeUerf:  XZZY  1«75. 

Dtaaldorfer  RfibraniiMlutri«,  DBlMMorf  -  ObotUlk. 
XXXVI  i.m. 

Eisenbahn  (eiehe  Sibirische  K.i. 

Eisouerz.  Zur  Auefuhr  gQdrusaiacher  E'e  Qber  die 
Wastgrenze  Rußlands.   XXXI  1147. 

—  Anafuhr  von  E.  und  Manganerz  ttbar  Nikolajew  im 
J»bre  im.    XXXIII  1211. 

—  B.  in  Korwagen.   XLV  1843. 
BfMaenrtrwHid.   AnsBiebten  da*  E*aB  ▼«■!  dam  Obaran 

See.    XXXI  1147. 
—  Schwedisther  K.    XXXII  1178. 
—  (Siehe  auch  uatar  L  SaehTUMkihnli :  BiMiieraveis 

Bchiffungcn.) 
EiaeninduHtrie.  E.  und  BUhlindastrl«  io  AutraliMi. 

XXVII  963. 
—  E.   und   MetelUndutria  in  Brittaeb  •  OstinditD. 

XXX  vm  1370. 

—  Japan  und  die  auilAndiBcba  E.  XL  1441,  XLTII 15C3. 
—  BtTjrbau  und  E.  Ncuspüland«.    XFA'III  17.'i4. 
Eioon  -  Iiuludtrio   zu  Mondc-n   und  Schwerte,  Aktieii- 

(JeHolIrtchnft  in  Schwert.'.    XEIV  1600. 

Eieenrnarkt.    Vom  tschwoditicben  K'e.   XXXVIII  1369. 
—  Vom  englischen  K.    XLV  1642. 
—  (8ieba  aaeb  Bobaiaanmarkt}  Viertaljabrea*Markt- 

bariebto;  Stahlwerka-Verbaad,  A.-0.n  DOBaeldorf; 
Roheisengeachart.) 

Eisen-  und  Stahlwerk  Hoeach,  AktiengeaellBebaft  In 
Dortmund.    XI. II  1510. 

Eisenwerk  Maxiniilianshatte  in  Rosenberg  (Obprpfal/,i. 
XXXII  117». 

Blaenwerk  Nürnberg,  A.-G.,  vorm.  J.  Tafel  &  Co., 
Nflrnberg.    XLV  1643. 

Blaenwerk  BoUie  Erde  (aiebe  Akttenfeiellsebaft  £.). 
Bmif eider  Hfitte,  Akl-Oee.  in  EiaerTeld.   XL  144«. 
Eoglnnd.  Vom  cn>»li8chen  Roheiscntnnrkto.  XXVII 

9«1,  XXXIV  124:^,  XXXVI  IWt;.  XXXVII  1388, 
(XLV  1642),  XLVIl  1712,   XLIX  IT'M.  LI  1857. 

—  Englisch-japaniacbea  Stahlwerk.    aXXI  1147. 
—  Engliitcbe  Bisen'*  ud  Btohlwerfce  in  Jahre  1906. 

ULKSl  1807. 

—  Yom  •DfUeehen  BiBenmarkte.   XLV  1648. 
—  (Siebe  aneb  Orofibritaanien;  BoheieengeBobift; 

Roheisenmarkt.) 
Er/v(>rknufHi,'c«elI«iliaft.   Französische  E.  XLVI  KmH. 
EMcliwi'ilor  Borgwi'rk« -Verein  zu  Eschweilcr- 

XI. IV  1601. 

Eschweiler  -  Köln  -  Eineuwerke,  Aktlengeiteüschaft  zu 
Eschwciler-Pampchen.    XLIII  1561. 

Eecbweiler-Batinger  Maacbinenbaa'>Akti«og«eeU*ebaft 
ra  EBchweiler-Ane.   XLIII  1981. 

Fa^oneisen -Walzwerk  L.  ManDBlaadt  ft  Oiei^  Aktien- 
gesellschaft /II  Kalk.    XXXV  1878. 

Frankreirh.  v.mi  rranzi^siaeheD  EoUen-  nad  Koka- 
markt.    XXXII  1178. 

—  FranzösiNfh©  ErzverkaufsgoMellsehaft.  XLVI  Ii>73. 
Qaamotoren-Fabrik  Deutz,  Aktien-* ieselUchaft,  Ciiln- 

Dentz.    XL  VII  1713. 

Oaa-  und  Siederobr  •  Syndikat  n  Dfiaaeldorf.  Ver> 
Itngarnng.   XXYfl  961. 

Oeisweider  Eisenwerke.  .\ etiengttidlsehalli  Geisweid 
(Kreis  Siegen).   XL  1442. 

fieortcB-^larien-Berirw crkn-  iiiid  Hütten- Verein«  Aktian- 
geHellsfbaft  zu  OHnabriick.    L  1826. 

(iesellschaft  für  Elektrostablanlagen  mit  beschrlakter 
Baftungi  Berlin'^NonDendamm.  XL  1448. 

OSrlUter  Xaaddneaban-Anetalt  (etehe  AeMen-Oeeell* 
Bchaft  G.  M.). 

Grobblechwalzwerke  (siebe  Verband  deutseber  O.). 
Großbritnniiicn.     Vierteljahres  -  Marktbericht.  Yon 

II.  Komiel..'rk.     XXIX   1080,  XLII  1,^14. 
—  (Siehe  auch  England.) 
OulS»tahl-Wcrk  Witten  in  Witten  a.  d.  Kühr.  XLII  1520. 

Gutehoffnungshütte,  Aktien-Verein   für  Bergbau  und 
Uattenbetrieb  xa  Oberbaaaen  8  (Bheiniand).  L  1827. 

Haftpfliebtrerbaad  der  d««l«di«i  Kieiip  ud  Btabl- 
indnatrie.   XL  1441,  XLTni  1756. 

Hagener  OuBatahlwerke,  Hagen.  XLYII  1718. 
llnrpener  Bergbaa-Aetien-OeeellicbafI  m  Dortornnd. 

XLIII  i5(;i. 
Ilasjier  Kisen-  und  Stahlwerk,  Ilaapc  i.  W.    XLVI  1674. 
Hernadtbulor  rngarische  Eiaenindustrie,  Actien-Ucsell- 

Nchaft  zu  Budapest    XLIV  1602. 
Hoobfelder  Walxwerk,  Aet.- Verein  in  Duisbarg.  LI  1868. 
—  (eiebe  aneh  Dnlaburgar  Haaehinenbaii-AkHengeeell- 

Schaft  vorm.  Bachem  lü  Keelman). 
Ilocbufcnwerk  Lübeck,  AktiengeaeUschaft  in  Herren- 

wyk bei  Lübeck.  (Vom  Boheioenmarkt)  XXX  1116, 
XLII  1520. 

Hflstener  QewerkseliHtt.  AktiengBeeUaebaft  in  HAaten 
in  Westfalen.    L  1828. 

Indien  (siebe  Britiach-Oat-L). 
Japan.  BaaUaeh-japaniacfaeo  Stablwark.  XXXI  U47. 
—  J.  and  die  anellndiaebe  BtsenindaatTte.  XL  1441, 

XLIII  LM',3. Kalkor  Werkzeugmaachinenfnbrik  Breuer,  Si'buinachcr 
&  Co.,  Akt.-Oes.  in  Kalk  bei  Kiiln  a  üli     XI,  1443. 

Kattowitzer  Actien-Ueseilachart  für  Bi'r;:bau  und  Eiscn- 
battonbetrieb  in  Kattowits.    XXVII  963. 

Koblen-Sjndikat  (aiabe  BbeiniBcb-WestflUiachoa  K.J. 
Kobleo- und  Kokamarkt.  Vom  fraai6deebea  K.  XXXII 

1178. 

—  (Siehe  auch  Rheinisch- Westfllisches  Kohlen-Syndi- 
kat ;  Viertel  juhres-Mnrktborichti'.  ( 

Kühl.    Vrrdingung  für  eine  neue  Hheiiihrücke  in  K. 
XXXI  1147. 

Krupp,  Fried.,  A.-O.,  Essen  a.  d.  Ruhr.    XXX  1116, 
XXXVIII  1370,  LI  1858. 

Lage  dea  Boboiaengeecbiftea  (aiebo  BobeiaengeBcbftft; 
Robeisonmarkt). 

Lang.-^rlieder  Walzwerk   und  Verzinkereien,  Aktien- 
( M't>ellHcbaft  in  Lang.Hcbeiie  a.  d.  Ruhr.  XLII  1580. 

Liiuclilinmmer  (siehe  Actiengesellschaft  L.). 
Lothringer  Eisenwerke  in  Ära  an  der  Mosel.  XLIX  1796. 
Lothringer  Hiittenverein  Anmoti>Flrfeda  in  EjMsMio* 

gen.   XLIV  1601. 
Lotbringer  Walzengielierei,  ActioDgeaellsebafl«  Bneea- 

doff  (Lothr.).   XLiU  1661. 
Lnxembarg.  (Die  Lage  des  Roheieengeaehlftea)  L1885. 
Luxombun,'L'r    üei  ̂ iw.rk^i-    wm]    Snarbrüfker  Eisen- 

hütten-A  ktii'iij.,M-HfllHi:liatt.  Hurlmchorlliitte  bei  Saar- 

brücken.   XLVIU  17:i.'i 
.Manganerz.    .'Vusfubr  von  Hi-cn  und  M.  über  Niko- 

lajew  im  Jahre  1906.    XXXIII  1211. 
—  Aoafabr  vonM.  Uber  Rio  de  Janeiro.  XXXIil  1211. 
HirktBehe  MaeehinenbauansUlt  Ludwig  Stnckenkols 

A.-0.  zu  Wetter  a.  d.  Rubr.   XLIV  iVHt, 

MaHchinenbau-Aktiengt'KellacbaftTOrmalaStarkeftHoir- 
mann  in  Ilirsehberg  (Scbles.i.    XT.1VII  1714. 

Maschinenbau -<  iosollsehaft   Karlsruhe    in  Karlsruhe 

(Baden).    XLII  ir.2l. 
Maschinenbau-  und  Kloineiaeninduatrie-lierufsgeoossen- 

Bchaft.   XXXII  1179. 

—  (Siebe  auch  nnter  L  Saebveneiobnie.) 
Hasehtiien»  nad  Armatnr- Fabrik  Toraiala  Klein, 

8chanaUa*BeGkar,FnBkeiithal(Bboiivla]s).  XLV 
1643. 
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Heggencr  Walzwerk  (itiehe  Actien-GeHelloi  haft  M.  W.(. 
ÜMAlM-EnbMirk.  Zum  StnUc  im  IL  XXXUi  1210, 

XKXV  1274. 
—  (Siehe  auch  Oberer  See.) 
N'ibmascbinciifalirik  Ivarlsraht!  Toriii.  Haid  &  Nru  in 

Kftrlsruhp  iKailen).    XI, II  läUI. 

KouKeeland.  HtTi^liau-  und  KiÄfiiimliiMtrio  X"h.  XI.VIII 1754. 

Kiedcrseheldenor  Hütte  i  siehe  Aktien-UeaeU«cba(tN.li.). 
Nienburger    KiKungieliert'i    uttd    MaacbinMtCtbrik  in 

Niwibiirg     d.  Saal«.   XLVU  1714. 
inkolajew.  Anafnlir  Ton  Eiani-  und  Manganerz  llbar  N. 

im  Jahre  IftOfi.    XXXIII  1211. 

NordiHfhe  Rlektrizitüti«-  und  Stahlwerke,  SchellmQbl 
ht'i  Dan/ik'.    Xl.V  1643. 

Korwegen.    Eisener/.  in  N.    XLV  1643. 
Oberer  .See.   AuHHirbton  dcA  EäaroertTtraaodet  von 

dem  Oberen  ».   XXXI  1147. 

—  (Siehe  anch  Meaaba-Ersbexirk.) 
OterMUter  Steblwsrk  (aiebe  ActiwuwieMicbift  a*&). 
ObmeUMtm.  Ylorteljabret-Matklberieht.  XXIX  tOT9, 

XUI  1513. 

0l»er8cbleBl»che«  RoheiHeiiHvndikat,  Zuhr/.e.  Verlänge- 
rung.   XLVII  ITIL'. 

Uberi»chleMinohi>  Stuhl«  i'rkH^'rsellhcliaft  zu  Kerlin. 
XXVII  901,  XI, IV  15;)9. 

Oobtioa-Sebooker  QewerkBcbaft,  Ochtliia.  XUV  1608. 
MdaBburgisehe  EiMabfllteii  •  OMellfduft  su  Aofiirt- 

febn.    XLTX  1795. 

Oetiodien  (aieho  Britiscb^O.). 
Peipers  &,  Co.,  AkticngeaeUaebaft  fBr  WalMonB  ia 

Siegen.    XXXVIII  1370. 
Phoenix,  Aktien-UeHell.Hcliaft  fOr  Bergbau  und  HflttOD* 

betrieb,  Duiitburg-Kubrort.    XLIl  1521. 
Piedboeiir,  ,1.  1'.,  &  Co.,  Köhrenwerk,  A.-G.  in  Ellar 

bei  OOaaeldorf.   XXIX  108S. 

Prager  EiMB-Iadintria-GMeUBehaft  In  Wien.  XLVI 
1675. 

Preußen.  SchienenliefemncendcH  Stahlwerk»* Verbandes 
an  den  HreußiMcben  Staat.    XL  1441. 

Hhoinbrürke.  Verdingung  für  eine  neue  R.  bei  Kdln. 
XXXI  1147. 

RheiniachcStablwerke zuDaisburg-Ueiderich.  XXXVIII 
1371. 

Rhainiaoh-WMtliliMhm  Kohlen -Syndikat.  VerMod- 
Berictat.    XXVTI  «CS,  XXXn  1176,  XLUI  löM« 
XI.VIII  IT.'54. 

—  Hauiitvcrsammlunp.    XXVII  9tJ3. 
Rheinland -WeBtfalen.  Vlt'rtiljalirffi-.Marktliericbt.  Vmi 

Dr.  W.  Beumer.    XXVll  iX.l.  XLII  1511. 

lUmamurHn V  -  äalgo  Tarjuner  Eiiton werks-Aoiieitgeeell» 
achaft  zu  BntUpett.   XLIV  1603. 

Bio  de  Janeiro.  Aufahr  von  Hnngnaem  über  R. 
XXXUI  ISU. 

Robefaenireeebxrt.  Die  Lage  dee  R*ei.  XXXIII  1210, 
XXXVl'274.  XXXVII1  1369,  XL  U40.  XLIlL-il", 
XLIV  l.'.yj,   XLVI  1672,   XLVIll  1754,   L  1825. 

Bobeiaenmarkt.  Vom  ent;liBchen  R"e.  XXVII  961, 
XXXIV  1243.  XXXVl  laiHK  XXXVII  1338,  XLlll 
1567,  XLVII  1712,  XLIX  1  794,  LI  1857. 

—  Tom  R'a.   XXX  1115,  XXXI  1146. 
Roheiaen^yodlka*  (eiebe  BolidNBniufct;  ObeneUaei- 

Mhea  R.). 
RolaadahOtte  (siehe  Aktiongesellschafl  R.). 
Ronibacher  HiittiMiw erku  zu  Komtmcb.    1,1  is.'iM. 
Riimelinger  und  St.  Ingberter  Hochofen-  und  Siuhlwerkf, 

A.-O.  in  Kutinlingün-St.  Ingbert.    XXVIIl  1052. 
Kotiland.    Zur  AuHfuhr  NQdrasBischer  Eisenerze  über 

die  Westgrenze  R's.    XXXI  1147. 
Sichuedia  Onfietabllabrik  in  Dfthlen  bei  Dreiden. 

XL  1448. 

Binhehehe  MMchinenfabrik  Tonnala  Rieh.  Hertmann, 
AktfeageaeUschaft  in  Cbemnits.   XUI  152S. 

Schienenlieferungen.    8.  des  .Stahlwerkf-YerbandeS  an 
den  Preußischen  Staat.    XL  1441. 

SehieB,  Emat,  Werkzeugmasi  hinenfabrik,  Aktieageeell» 
Rchaft  in  DOaMldorr.    XLIU  1661. 

^^rhiffbanatahl-Vereinigung.    XXX  1116. 
."^rhrauben-,  .Muttern-  und  Nieti'iifabrik.  .\ktiengesell'* 

Behalt,  Danzig-Sübellmahl.    XLIU  1561. 
Schweden.    Behwedieeher  EiMBerxToraaad.  XXXII 

1178. 

—  Vom  Bchwedisehen  Eiitenmarkte.  XXX  VI  Ii  \:\ti9, 
SchweiBoiMenwcrke  (Hivhu  Vereinigung  der  Rhciniecb- 

Westfüliachen  S.) 

Bibiriache  Eiaenbabo.   Die  Verlegong  daa  zweiten  Qe- 
teiaei  auf  der  a*n  E.   XXXTU  1889. 

sii-;rn  -  s.  iingi  r  (iuBstalil -  Aetien -Verein,  Solingen. 
XXXVlll  1371. 

Siegerlfindcr  RiaenHteiiivi>ri>iii,  (>.  m.  Ik  H.,  Siegen.  Ver- 
kaofstätigkeit.    XLUI  155n. 

Sieg- Rheinische  Hütten- Ai  tien-OoHellschaft  m  Frie- 
drich-Wiibclmshatte  (Sieg).    L  1828. 

Sod^td  Anonyme  des  Acieries  d'Anglenr  in  Renory- 
Au^ear  (Belgien).  XLVII  ITH. 

Soci^te  Anonnne  des  Act^rlee  da  France,  Paris. 

XLIV  irn; Soci'  ti'  Anoiiunu   lii's   llautn  -  h'uurneau.v  &  Arit-rie» 
d'AthuM  lu  AthuH  (Luxemburg).    XLIII  1563. 

BociiHe  Anonyme  de»  Haut«  -  Fourneaax,  Ferge»  et 
Acieries  de  Thv-Ie-Chateau  &  MarelaeUe  In  Mar- 

eiaaUe  (Belgien).  XLVI  1675. 
BodLM  Anonyme  dee  Ueinee  Mdtaliargiqnei  da  llainant, 

Couillot.    XLIV  1603. 

Soci^tt''  Anonvme  John  C'ockerill  in  Seraing  (Belgien). 
XLV  11,44. 

Sofii'ti''    Anonyme  Mötallurgiiiue   de  ('i»uilli.'t,  (  uuillL't 
(Belgiern.    XLlll  1503. 

Societe  Anonyme  .M<'tallurgii(uc  Dni*-|iroTicnno  du  Midi 
de  Ia  RusHie.    LI  lH60. 

Bocidtd  dee  Acivriea  de  Longwy  in  Hont-Saint-Martin. 
XXXVII  1889. 

Soeiete  Mi5talIurgiquo  de  Sambre-et-Moaelle,  Ment^y- 
sur-Sambre.    XLIV  1603. 

Stabeisenverband.    L  isjCi. 
StahIhKrti-nde   .Metalle.    Zur   Frage  der  Versorgung 

der  Stablinduxtrie  mit  k  m  M'n.    XXXIII  1211. 
Stahlindustrie.  Eisen- und  S.  in  Australien.  XXVII 968. 

—  Zur  Frage  der  Versorgung  der  S.  mit  atahUlirteB- 
den  MetaUen.  XXXiU  1211. 

Stahlwerk.   Engliaeb-japaniflchea  8.   XXXI  1147. 
Stahhvrrko   Oebr.  Braninghaiu,  AktiengeeeUeehafl, 

Werdohl  i.  W.    XL  1U:J. 
>>talilwerko   Rieh.  Liiidenberg   Aktiengi  Bt  lUi  haft  Xn 

RomM'heid  Ila8t.-n.    XLIl  1523,  XLIV  1602. 
Btabl  w  er  k  ()  1'  k  1  II  g,  A  k  t  i  > '  II  goaeUaeiiafl,DdHeldorf-Lieren- 

feld.   XXXVl  130ti. 
StablwerkaTerbaad.  Beigiaeher  8.:  PretefeetatellangeB. 

XUI  1617. 

Stahlwerke -Verband,  A.-O.,  DOaaeldorf.   Beriebt  Aber 
die    OesehaftKlage.     XXVIII  1052.    XXXII  1176, 
XL  1441».  XLIl  1516.  XLVU  17l;t,  LI  1H57. 

^  Vor«und-Beri.  bt.  XXX  1 1 15,XXX1V1243, XXXVIII 
13tj9,  XiJII  1557,  XLVII  1712.  LI  1H57. 

—  Jahreebericht  für  l'.<06/07.    XXXI  1144. 

—  Sehlenen- Lieferangen  dea  S'ea  an  den  PreuAiseben Staat.   XL  1441. 
—  Halbzeug-  und  Formeisen-Preiae.   L  1826. 
Htreik.    7.um  S.  im  MeMaba-Erzbezirk.  XXXni  1210, 

XXXV  1274. 

Südilcutftrhc  'rrtii,'orliiiiuili'rvercinigung,  Mannlieini. 
.XXIX  10H2. 

Tennessee  Coal,  Iron  and  Railroad  <.'iim(ian_v  —  United 
States  Steel  l^)rjiuratiou.    XLVI  1676. 

Thom^e,  Friedrich,  Aktien  -  Oeaeihichaft,  WerdohL 
XXZVn  1889. 

Trigerhlndlerrereinignag,  Snddenteehe,  BCannheln. XXTX  1082. 

Triiror  Wakwerk,  A kti>  ngo4e]|«ehaft,  Trier.  LI  1859. 

Türkei  (siehe  Asiatische  i'.). 
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Actifli  -  ( icHi'liMclinft.  Wien. 

V('rli4njjt.'riitig. 

XLII 

Union,   ActiengeselUohaft  fQr   Bergbau.  KiHcn- 
Statil-IniloRtrie  zu  Dortinuiui.    XLUI  1502. 

Uniti'd  Statea  Stool  L'oriioraUon.  VlertellJahrcMMaweli. 
XXXU  1177.  XLVl  1618. 

—  (Siehe  Bocb  TenneMce  Coal,  Iron  *ai  !t*ilrr«d 
( 'omjinny  i. 

Vi'itHcliiT  M«;;iH'HH»c'rk('  • 

Vi-rbnnd   deulaclior  DruLtwalzuerke. 
XXVII  901,  XI.V  1642. 

—  I'reiMrmäfiiguni;  fQr  FlufieueowaUdniiit. 
1517,  L  1826. 

Verband  deotacher  Grobblechwalzwerke,  G.  m.  b.  H., 
Esacna.  d.  R.    Marktlage.    XLIil  1558. 

Vordinfrunj;.  V  fSr  «bie  MB«  Khainbrflck«  bei  KAln. 
XXXI  1147. 

Von-in  (IfutscIuT  EiHonifit'ßeri'ioii.  MnnnoTcriiche,  Elli- 
und  llarzgruppe:  Preiaerhöhungou.    XXVII  961. 

-Mituldeutwib-SIcbaiMbe  Gruppe:  Probe.  XXXVUI 
1869. 

—  Oeaehiftslage  der  Werke.  XL  1441. 
—  Ileaaen  -  Nataaaiecbe  Qtapm:  PnriefeetateUaaE. 

XL  Vit!  1754. 

— -  (iHtfrirxiHch  •  oidonburgieebe  Qnippe:  Preiafeat- 

—  Niedorrbeioisch-WcatftiliBcho  (irnppe  ttt  Handele» 

guB:  rn'iHfcMtNtclliinK.    I  I  I ><■''><. 
—  Gruppe  Berlin:  rreiBfcBtMtellunf^.    LI  IH.'iT. 
Verein  deateeberWerkieaginaacIlioenfabrikaauiDlIaBel- 

dorf.  Yierteljahreaberiebt.  XXIX  1088. 
—  MeinongBauatanarh  Qbor die  Goacblltalage.  X 1441 
Verein  für  den  Vorkauf  von  Siegerlflnder  KobeiHt  n. 

Verrt'chniiii^H|(rniHo.    XXVII  Wl. 
Vereinigte  König-i«-  und  Laurabütio,  .^ktitmci-Ncllhcbaft 

farHergbauund  Iiattenbptrieb  zu  Berlin.  XLIII  1562. 
Vereinigte  Maschinenfabrik  Augaburg  und  Maacbinen- 

baugeaollHcbaft  nOnbenr  A.-0.   a«  ABgaba». 
XLVIU  17&ft. 

Vereinigte  .'<taat«n  ron  Amerika.  Vierteljabree^Harkt» 
beriebt.   XXIX  U»8I,  Xiill  1516. 

—  (Dia  Lage  dea  Robeieeageedrilftee)  XLVIU  17M, 
L  1886. 

—  Zorn  wirtaehartliehen  Rflckarblag  in  den  V'n.  8. 
XI. IX  iT'.i:.. 

—  (Sielii-  juicli  l  nit>'<i  .StatcH  Stfcl  ('<)r|ioration.) 
Veri'iiiit;ti'  .'^lulil«  i'rko   vhii  liir  /.\ |>fn   und  Wigsenor 

KiMtMihütten-Akt-th-H.,  Koin-Doutz.  XXXII  1178. 

Vereinigung   der   Kbeinisch  -  NW'Ktfiiiiscben  HcliweiÖ- 
eiaen werke,  liageo  i.  W.  l'reiafeatateUaogen.  XLiI 
lOlT,  L  18S«. 

Yeroinignng  Rbeiniaeh  -WeatfUiacber  Bandelacnwalx» 
werke,  Schlebusch  -  Manfort.  l'reiafeatHtcllangen. 
XLII  1617. 

Vierteliahre«  -  Marktln  ricbt.      Uroßbritannien.  Von 
II.  ijonnel.erk.    XXIX  1080,  XMI  1.'.14. 

—  -  OberM-hleHi.  n.    XXJX  1079,  XLll  1513. 
—  Kbeinland  W  eatfaloD.  Yen  Dr.  W.  Beamer.  XXYII 

961,  XLU  löll. 
—  Yereinigte  Staaten  von  Amerika.    XXI X  1081, 

XI.II  1516. 

'Walzdralitayndikat  (aieho  Verband  deutscher  Draht- w.'i!/ wf'rkc). 

\\  iirst(*iner  Gruben-  und  Hütten- Verein  (siehe  Akticn- 
OeHelUchaft  W.  (i.  u.  H.). 

^Ve«tdeutB^heB  Eisenwerk,  Aktien-Ueaellaobaft  in  J^aj 
bei  Eascn-Kuhr.    XLII  1523. 

Weatfalen  (aiehe  Uheinlaiid>W.y. 
Weatttliadie  Drabtiadaalrie  la  Hamm  i.  W.  XLYI M76. 
We.HtfäliMche  Drabtwerke  in  Wene  ImI  LaagwidiMr. 

XLII  1523. 

WeHtiHllHebe  .Stahlwerke,  Aktieagaeellaehaft  la  Bochnm. 
XXXVI  1307. 

\\'iIhelin-Heinri(  h^werk  (aiehe  Aktian-Oeeellaehaft  W.j. 
Wittener  ätahlriihrenwerke  tu  Vlatten  a.  d.  Kühr. 

XLV  1643. 
Zvickaaer  MaaeUaMifabrik  ia  Zwiekaa.  XXXI  1148. 

VI.  Tafelverzeichnis. 

Taftkür.  tUlMXr. 

Xni.  Die  neue  Stahlwcrka-iteldäHemaschine 

der  A.-Ü.  „Union"  zu  Dortmund  .  .  XXVII 
XIY.  Hebe-  und  Trau>»|n)rttnitt*'l  in  Stohl- 

und  Walzwerkrtbetriubcn.  Von  Dr.-Ing. 
U.  Stau  ber  XXYIU 

XV,  XVI,  XVU.   Die  Oiefierei  ftr  Form- 
maaebioeniMtrieb   der  Aplerbecker 

,      Hfltte,  BrBgmann,  Wevland     Cie.  in 
Aplerbeck   XXXII 

Tarrt.5r.  RofUffr. 
XVIII.  Die  lÜH.  n-i.  ßerel  der  Firma H. Beter- 

mann  .Naclil  XXXVI 
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Die  neue  Stahlwerks-Gebläsemaschine  der  A.-G.  „Union*' 

zu  Dortmund. 

(Hiena  Tafel  XIII). 

Die    in    Tafel   XIII    dargestellte   GoUlAisc-  organe,  so  daß  die  Dampf  Verteilung  eine  recht 

«Mobine  beindet  rieb  tebon  mAi  Ungerm*  gfiiift^  ist.    Di«  franse  Hucbine  tat  anBer» 
Znf  Ulf  dem  olien  trenfinnlen  Wcrko  in  Rotrifb.  ordenflich   stark   {rob.iiit.     Die  Rahmen  Hocron 

Sie   wurde   gebaut   von  der    Maschinenfabrik  der  ganzen  Länge  nach  auf,  sind  jedoch  aus 

Ebrbardt  A  8ebm«r,  6.  n.  b.  H.,  In  Schleif-  HentelloiigaHldnIcbteB  zwelteilit;  aus^efnbrt. 
iiiühle-Saarbrückcn.    Die  Masdline  hat  folgenile  Die  Damitfzylindcr  sind  nicht,  wie  dirs  \  iolfacli 

Hau|)tabmes8un{;en :     '  geschieht,  in  der  Mitte,  sondern  an  den  liinti'ren 

DarebmeMer  den  Hochdrurk.vlindorH   UftO  mm  Enden  UBteratütit,  am  ein  Schankeln  der  proßen 

,           ,  Nicderdriirk/.jlinderH    2>50   ,  DaBipfzylindcr  auszuschließen. 
,         beider  Windxjlindor    .   2000  „  Die    Wind/ylimlor   nind    mit    den  Dampf- 

Oemeimamer  KollwDhab                    1800  „  zvlindern  durch  zweiteilige  Zwischenstücke  ver- 

i'rvlrjS,'""^^^^^  ::::::  2!^'?'  j-^«»^ -««fhe  «o  lang  i«-.  daß  a«- 
UmdMbB        ,,rn"rin«l     ....      .'>0  i.  d.  Mi«.  nami.fkoIb<-n   erfoljrpn    kann,  ohne 
undrenngna  i  >  maximal  ....      60     ,  die  Windzylinder  oder  deren  Deckel  verschieben 
AnMagevolamwi  bei  M  Toaran   .  .  1100  cb«  sn  mitoien.    Diese  Anordnung  vergrtBert  swar 

"            "                                   ,  i'twai*    die     Baulange    der    Maschine,  j<»doch 
Wenn  auch  die  Abmessiuigen  der  Dampf-  bat  nie  sich  im  Betriebe  vorzüglich  bewährt. 

7.y Ii ndor '«tww  klelneir  gewählt  sind  als  bei  dir  In  Die  Windcyllnder  sehließen  sieb  wieder  keB> 
dif'sorZeltsehrift  l'J07  Nr.  15  8. 523  bescbrIebeDei  xentrisch  an  diese  Zwischi-nstOcke  an,  so  daS 
Haschine,  so  ist  doch  die  Windleistung  genau  die  auftretenden  Kräfte  durchaus  sicher  üher- 

die  gleiche,  da  die  Abmessungen  der  Gebläse-  tragen  werden   und   auch   hier  ein  Schaukeln 

syUader,   sowie  Hub  und  Tourenzahl  überoin-  der   Windzylinder   ausgeschlossen   ist.  Jeder 
stimmen.     Die  Durchmehser  der  Dampfzylinder  Windzylin<Ier  besteht  aus  einer  LauOiüchse  mit 

reichen    alter  für  die  vorlangte  Windpressung  Kühlmanttsl  und  au^  zwei  sich  daran  konzentrisch 

TollsUndIg  ans,  da  die  Hascblne  aueb  bei  ge-  anseblteßenden  rlngArmlgen  Kasten,  welche  die 

ringerem  Darai»fdruek  den  Wind  bis  auf  '^  Atm.  Ventile  enthalten. 
presüen   kann.    Die  Maschine  leistet  stets  die  Wie  bei  allen  ihren  Gebläsemaschinen  hat 

verlangte  Arbeit  auch  noeb  bei  Betrieb  ohne  nvch  hier  die  ausfahrende  Firma  mit  Vorteil 
Kondensation.  ihre  bekannten  PnittchenventUe  verwendet.  Die 

Der    Ilochdruckzylinder    ist    mit    Ventil-  Ventilkasten  ruhen  mit  ihren  Filßen  in  einem 
Steuerung  ausgerüstet;  die  Zuführung  des  Dampfes  Schlitten,  so  daß  die  Zylinder  sich  in  der  LAngs- 

zu   den    Einlaßventilen    erfolgt   ;retrennt   vom  richtun^'  frei  liewcgen  können.    Die  i.uft  wird 
Zylinder,   weil   die    Maschine   mit   hoch    über-  zwisdien  den  lieiden  Vt-nf ükasten  durch  einen  be- 

hitztem  Dampf  von  300  "  C.  arbeitet.    Die  Ein-  sonderen  ringförmigen  Kaum  von  außen  angesaugt. 

laBventilsteuemng  ist  rem  Worterstande  ans  -     Die  Maschine  besitzt  einen  eigenen  unter 
verstellbar,    so   daß    der   Maschinist   die    der  Flur  auftresfellten  Einspritzkonii'iisnfnr.  dessen 

jeweiligen  Belastung  und  Umdrehungszahl  ent-  Pumpe  vom  Kurbelzapfen  der  Maschine  aus  an- 
spreehenden  Fflllungsgrade  leicht  einstellen  kann,  getrieben  wird.    Zum  AntasMin  der  Maschine 

Der  Niederdnickzylinder  hat  Corliß -Steuerung  ist  ein  Dampfklinkwerk  vori.'>  s.'lien.  jedoch  tritt 
mit  getrenntem  Antrieb  fiir  Einlaß-  und  Auslaß-  dieses  nur  bei  etwaigen  Ueparaturen  in  Tätig- 
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keit,  da  die  Masoliine  in  jeder  belieUgett  Kurbel- 
stcllunp  anspringen  kann.  Es  ist  zu  diesem 

Zwecke  eine  besondere  Anfahrvorrichtiinir  vor- 
lianden,  welche  da»  Anlassen  der  Maschine  sowohl 

vom  Hoclidruek-  wie  vom  NlederdnickzyUiider  wu 

gestattet.  SimtHobe  zur  Bedienung  der  Masddne 
erforderlichen  Handhebel  und  Apparate  sind  auf 
einer  besonderen  Warterbühne  vereinigt,  so  daß 

der  Maschinist  die  Maschine  gut  übersehen  kann 

»nd  rie  ToUstlndig  in  der  Haod  hat. 

Zur  Frage  der  RiSbildung  in  Kesselblechen. 

In  der  „Zeitschrift  des  Verdnes  deutscher  In- 

genieure** sind  zwei  Fftlle  von  Riraen  in 
Kesselblechen  behandelt.  So  dankenswert  das 

Bestreben  au  sich  ist,  dazu  beizutragen,  diese 

Frage  der  Lösung  naher  zu  bringen,  so  ist  es 

angesichts  der  gcnannU  n  Vfriift'entlieiiuugen  an- 
gezeigt, auf  einige  Miingtl  und  grundsiltzliciio 

Bedenken  hinzuweisen,  die  uns  bei  dem  Studium 

der  Berichte  an^gfofallen  sind  und  die  unserer 
Ansieht  nach  möglichst  iinld  berücksichtigt 

werden  müssen,  sollen  die  heute  vielerorts  noch 
unklaren  Anschauungen  &l>er  die  ürsaeben  der 
Bisse  nioht  noch  mdir  vt  rwirrl  werden.  Wir 

hoffen  durch  diese  Anregung  auch  unsererseits  zur 

LSsung  der  wichtigen  Frage  beitragen  cu  kennen. 
För  die  rnt.rsurhiing  von  Blechen,  wiKlie 

zu  Beanstandungen  \  cranlassung  gegeben  liaben, 

muß  zuerst  der  Urundsatz  festgelegt  werden, 
daß  diesdbe  an  den  Teilen  der  Bleche  vor- 

gcnnrnntcn  wird,  die  in  unmittelbarer  Nflhe  der 

Bruchstelle  liegen.  Es  ist  bekannt,  daU  Flub- 
eisen  allerbester  Beschaffenhdt  Verschiedenheiten 

der  chemischen  Zusamnionsetzung  und  der  physi- 
kalischen Eigenschaften  aufweist,  welche  in  der 

Herstellungsart  und  den  chemischen  Ei^n- 
schalen  der  in  Frage  kommenden  Elemente 

begründet  sind  und  welche  unmöglich  gänzlich 
beseitigt  worden  können.  Die  verschietleneu 

Teile  eines  Hledies  müssen  daher,  wie  auch 

schon  Otto**  nueiigewiescn  hat,  immer  ein  ver- 

schiedenes Verhalten  zeigen.  Es  ist  daher  un- 
sttlBssIg,  das  Vorhalten  dnes  Teiles  eines  Bleohes 

auf  die  Eigenschaften  eines  andern  Teiles  za 
ftbertragen. 

Aber  nidit  nur  diese  Verschiedenhelten  treten 

auf,  sondern  es  können  noch  viel  größere  Un- 
gleichheiten dadurch  entstehen,  daß  die  Bleche 

bei  ihrer  Herstellung  an  einzelnen  Stellen  ver- 
schieden bdiandelt  werden.  Bs  ist  da  nunftehst 

daran  zu  erinnern,  daß  Brammen,  welche  zur 

Herstellung  von  Blechen  benutzt  werden  sollen, 
schon  im  Wärmofen  an  einzelnen  Stellen  fiber> 

hitzt  werden  können.  <1aß  wiederum  das  gleiche 
bei  dem  Ausglühen  der  Bleche  eintreten  kann, 

oder  daß  dieses  Ausglühen  an  einzelnen  Stellen 
nicht  stark  genug  vorgenommen  worden  ist« 

*  C.  Bseh:  AnfretBen  eine«  Keweldone«  bei 
der  Dmckprobe,  1907  Nr.  IS  8.  466 ;  sowie  ErgebnisBo 
der   UntemnchnTig  eines  bei  der  Drockprobe  auf- 
gerMBt-nen  Ki  mhcIIiIci'Iu'm.  I!t07  Xr.  19  .S.  747. 

**  „btabl  und  Linen"  1U03  Ar.  24  S.  13t>9. 

Sodann  kann  ungleichmäßiges  Abkühlen  dur 

Bleche  die  Eigenschaften  derselben  beeinträchtigen. 
Endlich  aber  und  zwar  wieder  in  viel 

größerem  Maße  kann  bei  der  Weiterverarbeitung 
der  Bleche  zu  Kesseln  gesündigt  werden. 

Es  braucht  da  nur  an  das  Stanzen  der  Löcher* 

an  das  einsfitiire  Ausglühen  von  einzelnen  Teilen, 

an  das  \\  ariuaurichten  oder  an  das  liandwarm- 

bearbeiten  erinnert  zu  werden.  Audi  das  Aus- 

ziehen von  Ecken ,  das  Bördeln  von  Flansclien 

usw.  kann  große  unberechenbare  Veranderungeu 
der  Eägenschaften  erzengen.  Endlieh  hat  der 
Üetrieb  der  !<<  ssel  und  die  Wartung  häufig 

großen  Einfluß  auf  die  Eigenschaften  der  Bleche. 

Die  allermeisten  Beeinflussungen  der  ge- 
schilderten Art  treten  nur  an  oiuzolnen  Teilen 

der  Bleche  auf.  Es  muß  also  als  durchaus  un- 

zulässig bezeichnet  werden,  von  dem  Verhalten 

von  Blechteilen,  wdche  die  ungünstig  beein- 
flußten Stellen  nicht  enthalten,  auf  die  Eigen- 

schaften zu  schließen,  welche  dem  Blech  an  der 

Bruchstelle  elgentQmlieh  waren.  Die  lokalen  Be- 
oinflussuniren  sind  oft  auf  einen  so  kleinen  Baum 

beschrankt,  daß  es  Schwierigkdten  machen  wird, 
die  Beeinflussung  Überhaupt  in  ein  zu  nehmendes 
Prol)esIück  hereinzubekommen,  z.  B.  treten  bd 

iiii.  rlai>;iten  Nietungen  starke  Beanspruchungen 
nur  in  der  Linie  der  Nietreihe  auf,  und  gerade 
in  der  Linie  liegen  dann  die  Bisse.  Wird  nun 
sellist  eine  Proi'e  <lirekt  neben  dem  Riß  ent- 

nommen und  werden  zur  Herstellung  der  jwr* 
allden  Sdtenfltchen  des  Probestfickes  auch  nur 

5  mm  abgcfrflst,  so  kann  unter  Umständen  sciinn 
das  ganze  oder  ein  großer  Teil  des  durch  die 

Biegungsspannungen  verluderten  UateriidB  be- 
seitigt sein  und  die  Probe  gibt  nicht  mehr  ein 

wirklich  richtiges  Bild  der  an  der  Rißstelle 
zur  Zeit  des  Eintretens  des  Risses  herrschenden 

Zustande. 

Als  völlig  imzulflssig  mnB  es  nun  er*st  recht 
bezeichnet  werden,  wenn  genommene  Probestücke 

dureh  irgendwelche  Behandlung  in  ihrem  Zn- 
stande verändert  werden,  d.  h.  wenn  diosi  nun 

warm  gerade  gerichtet  oder  gar  längerem 
Globen  unterworfen  werden.  Proben  letzterer 

Art  siud  ginzUch  ungeeignet,  zur  Beurteilung 
herangezogen  zu  werden.  Wir  gehen  hier  so 
weit,  zu  wünschen,  daß  Untorsuchungsergebnisse, 

welclii-  untrr  Xiehtacbtung  oliiger  Grundsatze 

erzielt  wurden,  nielit  ver<';tYentlicht  werden  dürften, 
da    sie    zu    erheliliuhen    Trugschlüssen,  wie 
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z.  Ii.  ,da8  Material  hat  iin  Kessel  den  Würz- 

1mrg«r    Normen   geaAgt*    oder    ,4ie  ünter^ 
sucliuntrsnictho  ion  der  Würzburpfir  Normen  l»e- 

deutea  eine  abgelaufene  Phase  des  Prüfungs- 

woBens",  VeranlaflfBBg  geben. 
Will  man  die  Ursache  dei  Anftretens  eine8 

Risses  ergründen,  so  muß  man  zuerst  miifrlichst 

genau  die  Eigenschaften  des  lUeches  t'eststelicn, 
welche  es  zur  Zeit  di  s  Eintretens  des  Risses 

hatte.  Erst  wenn  das  viillifr  einwandfrei  tre- 
schchen  ist,  liönnen  andere  bezw.  müssen  andere 

Erwi^ngen  Platz  greifen. 

Hierhin  jri'liört  zuerst  die  Fraye :  ,.Sind  die 
gefundenen  Eigenschaften  auf  die  (Qualität  des 

»ur  HertteUnng  des  Bleches  verwendeten  FluO- 
eisens  surflekzufQhren  oder  sind  die  Eigenschaften 

erst  später  erworlteni"' 
Die  Eigenschaften  des  Flußeisens  Icönneu  in 

gewissen,  jedoch  nicht  immer  zutreffenden 

Grenzen  durch  eine  Analyse  festjrestcllt  werden. 
Dieselbe  darf  sich  naturlich  nicht  auf  die  landlautige 

Bestimmung  von  Kohlenstoff,  Kangan,  Sehwefel 

und  Phosphor  beschranken,  sondern  iniili  voi' 
allem  auch  z.  B.  den  Sauerstoffgehalt  einwand- 

frei feststellen.  Leider  gibt  ee  hlerfttr  and 
auch  für  andere  ftbnliche  Untersuchungen  noeb 

Iceine  sicheren  Methoden,  wenigstens  keine  sol' 
eben,  welche  für  die  Praxis  brauchbar  erscheiuMi. 

Aus  solchen  Erwa<;:un^'en  heraus  ist  es  heute 
auch  untto^'lich .  die  Analyse  in  dem  rinfansre, 

wie  sie  jetzt  üblich  ist,  als  integrierenden  Bestand- 
teil in  die  AbnabmevorsehriftMi  anfcunelun«i, 

denn  abgesehen  von  ancli  iiei  landl'lntiL'en  Ana- 
lysen nur  zu  leicht  auftretenden  Feltleru,  können 

dieselben  oft  kdne  Grundlage  zar  Beurteilung 

der  Qualität  abireben. 

Gibt  die  Analyse  nicht  genügend  Aufschluß 
illier  iBe  Qualität  des  verwendeten  Flußeisens, 

so  muß  eben  ein  Mittel  herangezogen  werden, 

dM  gerissene  Blech  in  den  urspriinirliclien  Zu- 
stand zurttdtzu versetzen.  Der  Huttenuiann  hat 

nun  mit  dem  Ausglühen  von  Eisen  ein  Mittel 

tau  der  Hand .  di-n  letzteren,  wenn  auch  nicht 
glinzlich,  80  doch  annähernd  wieder  hcrzastellen. 

Wohl  solange  Eisen  Olierhaupt  erzeugt  wird, 
weifi  der  Hüttenmaun.  daß  er  die  Einflüsse  des 

Walzens,  Schmiedens,  Stanzens,  Abschreckens, 
dnseitigen  Erwärmens,  Biegens  usw.  und  auch 

die  der  sogenannten  inneren  S)ianniingen  durch 

vorsichtipes  gleichmäßiges  (iliihen  liei  guter 

Kirschrotlütze  und  darauffolgendes  langsames 

gleiebmAfifges  Abkflhlen  annähernd  wieder  auf» 
lieben  kann. 

Die  in  den  letzten  Jahren  von  vielen  For- 

schem angestellten  Versnobe  haben  die  wfinsdiens» 
werten  Aufschlüsse  über  die  inneren  Vorgilnge 

bei  dem  Glühen  erbracht,  und  ans  Mittel  an  die 

Rand  gegeben,  Veränderungen  in  den  Zustanden 
des  Eisens  zu  erkennen.  Sie  haben  auch  die 

alte  Erfahr ong  bestätigt,  daß  schlechtes  Eisen 

durch  Ausglühen  nicht  zu  gutem  Eisen  gemacht 
werden  kann.    Das  Ausglfihen  ennOglieht  es 

daher  zu  entscheiden,  ob  etwa  sehlechte  Eigen- 

scliafteu  von  Blechen  auf  die  Qualität  des  ver- 
wendeten Flufieisens  oder  auf  dessen  nachherige 

Bearbeitung  zurückzutuhron  sind. 

Der  zweite  Schritt  in  der  l'nf ersuehung 
eines  felilerhatten  Bleches  muß  darin  bestehen, 
wiederum  Teile  dessellien,  welche  mOgliebst  nahe 

au  der  Brneh'^tellc  liegen,  rielitit:  zti  -rlühen  und 
sie  demnächst  licn  gleichen  Prüfungen  wie  vorher 
zu  unterwerfen.  Die  IMfferenz  der  Ergebnisse 

dürfte  auf  irgendwelche  unrichtige  Bearbeltang 

oder  Behandlung  zurückzuführen  sein. 

Der  dritte  Sdurltt  mBßte  dann  darin  bestehen, 

zwd  wdtere  Belben  Proben  mögHelisi  weit  von 
der  Hißstelle  zu  entnehmen,  und  die  eine  mög- 

lichst in  dem  Zustande,  in  welchem  das  Blech 

sich  im  Kessel  (»fand,  nnd  die  zweite  wiederum 

ausgeglüht  zu  erproben.  TMese  dritte  Unter- 
suchung ist  nütig,  um  festzustellen,  ob  das  ganze 

Bleeh  oder  nur  Teile  desselben  gut  oder  sehlecht 
gewesen  sind.  z.  H.  idi  ein  Itlecli  am  olieren 

Kopf  zu  wenig  beschnitten  war  und  für  eine 

Liinge  von  50,  100,  200  mm  Eigenschaften  1>e- 
sitzt,  welche  von  denen  des  übrigen  Bleches  mehr 
altweichen,  als  dieses  durch  die  natürlichen  nicht 

zu  vermeidenden  Schwankungen  bedingt  ist. 

Wird  durch  eine  solche  Erprobung  beispiels- 

weise  festgestellt,  daß  die  (Qualität  des  ver- 
wendeten Materials  gut  war,  so  bleibt  noch  die 

schwierige  Frage  zu  lOsen,  in  welchem  Stadium 

der  Weiterverarbeitung  das  Blech  die  ungün- 

stigen Eigenschaften  angenommen  hat,  und  zwar 
ob  das  im  Walzwerk,  bei  der  Zurichtung,  in  der 

Presserei  oder  Schweißerei,  in  der  Kessel- 
schmiede oder  endlich  bei  dem  Betriebe  des 

Kessels  der  Fall  w.t. 

Es  würde  zu  weit  Tdliren,  diejenigen  Mittel, 

welche  derartige  so  sehr  nötigen  Untersuchungen 

ermöglichen,  hier  zu  besprechen.  Es  erscheint  viel- 
mAr  angebracht,  die  Ausarbeitung  der  Ontw- 
Huchungsmethoden  der  Kommission  zu  überlassen, 

welche  vom  Verein  deutscher  Ingenieure  ein- 
gesetzt ist  oder  ̂ welche  deniniehst  im  Deutsehen 

Ilcich  für  die  Fortbildung  der  Nonnen  eingesetzt 
werden  wird. 

Die  YerBffentlichungen  in  der  „Zeitschrift 

des  Vereines  deutscher  Ingenieure'*  tragen  nur 
in  beschranktem  MaHe  den  nliitr>  n  .\ustuhrungen 

Rechnung.  Zunäclist  scheinen  die  vorgenommenen 
Untersuchungen  zu  sehr  nach  den  QbÜchen 
Grundsätzen  der  rein  mechanischen  Krj»robung 

vorgenommen  zu  sein  und  lassen  beinahe  jede 
hflltenmannische  Erwägung  vermissen.  Sodann 

sind  die  Grundlagen,  auf  welchen  ilie  Ki  probung 

aufgebaut  wurde,  in  vieler  Beziehung  nicht  ein- 
wandte«!. EndUeh  können  die  ans  den  Ergeh- 

nissen gezogenen  Sdiliisse  nii  lit  in  allen  Teilen 

als  riditig  anerkannt  werden.    Auch  scheinen 
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27.  Jahrg.  Nr.  S7. 

sie  Av.a  beabflichügten  Zweck,  nämlich  l)el(;)ir<>nd 
zu  wirken  und  Anregung  zur  Vormeidiin^'  der 
Vorkommnisse  zu  fr<''K'n ,  nidit  zu  t'rfiillftn, 

denn  sie  eutlialteu  sicii  jt!d«-u  Urloil«'S  bezw. 
jeder  SeMufifolgemng,  welch«  d«r  Praktiker  für 
st'ino  Falirikation  verwenden  könnti'.  Sic  sind 

Hogar  gtivignct,  in  gewiHscn  Kreisen  der  In- 
dustrie irrtamliehe  AnRchaunngen  hervorinmfen. 

Zur  I)<'(rründung  vorst  riicndcr  Annichten  wollen  wir 
die  beiden  vorgetragenen  Falle  näher  betraebtcn. 

I.  ,  Zeitschrift  de«  Vereines  deutscher  In- 

genieure* r.'07  Nr.  12  S.  465:  Ks  iiandelt 
sich  iiiti  ein  I>()mniantrll)|eoh,  welches  iiol  der 

Druckprobe  Idaftend  au  tri  Ii. 
Der  Fall  bat  steh  in  Oesterreich  ereignet 

und  ist  iiisiyffrii  von  Hedenfiin-r,  als  durch  tias 

ausströmende   Wasser  ein  Mann  H\2  m  fort- 

Abltilduiig  1. 

geschleudert  und  icrrtötet  wurde.  T><'r  ursprün^r- 
lich*  über  den  Unfall  verölVeutlichte  Bericht 

findet  Kich  auch  in  der  „Zeitschrift  des  Bay- 
risdien  Ilevisions- Vereines"  190ft  Nr.  3  S.  2Ä, 
Nach  der  Darstellung  in  letzterer,  welcher  auch 

obenstehende  Zeichnung  entnommen  ist  (Abbil- 
dung 1),  soll  der  Riß  an  den  oberen  swsl 

Nieten  bejronnon  halini  um!  nnr][  unten  bis  in 

die  ICrempe  verlaufen  »ein.  iJiese  Annahme  er- 
scheint nteht  richtig;  swelfellos  ist  bei  der 

Druckprol»e  im  Dom  noch  Luft  vorlian(l>  n  ;:e- 
wescn,  denn  sonst  hätte  das  Wasser  nicht  in 

solcher  Menpe  und  mit  solcher  Gewalt  ans- 

strömen  können,  um  einen  Mann  H'  -j  m  weit 
zu  schleudern.  Hätte  der  Kili  an  den  oberen 

Nieten  l>egonnen,  so  wäre  zweifellos  zuerst  die 

komprimierte  Lnft  eatwiehen  und  es  bitte  eine 

ESntlastttBg  des  Dnckes  ohne  Herausschleudern 
nennenswerter  Waasermengen  stattgefunden.  Bs 
muß  also  angenommen  werden,  daß  der  Riß 
unten  am  Flansch  an^rftfanjren  und  »icli  von 

dort  nach  oben  verlängert  hat.  Dies  ist  auch 
wahrscheinlich,  well  das  Material  an  dem  Flansch 

am  stirksten  dareh  Bearbeitung  beeinflußt  worden 

•  „ZeiUchrift  der  Dampfkegnel  -  rntersiifhungti- 
aad  VonichvnuigageMUscbaft  in  Wien'  1905  8.  153. 

war.  Ks  ist  anzunehmen,  daß  die  Bearbeitung 

der  Bördolnng  bei  nicht  genügender  oder  su 
großer  Warme  stattfand  und  bezüglich  ihrer 

Form  nicht  genau  genug  erfolgte,  und  daß  die 
Nieten  inderNihedermita(AbMld.  1)  bezeichneten 

Stelle  das  voHut  nicht  geniitrcnd  anlii'trendi' 
Biecii  <ler  Krempe  auf  den  Kesselmantel  her- 
unterL'<-zogen  haben,  wodurch  eine  unl>egrenzte 
Spannuntr  im  Blech  de-s  Dommantels  an  der 
Stelle  entstand,  an  welcher  sich  der  gabelförmige 
liiß  befindet.  .\n  der  Stelle  scheint  auch  das 

Blech  »nsnabuis\v«>iMe  s|ini(le  (gewesen  zu  sein, 
denn  an  derselben  ist  ein  kleines  Stück  gaas 

ausgebrochen. 
IMeln  der  ersten  VerOfTentlichnngdesBajfriaehen 

Rev|sion8-\'ereines  wicdcrt'cgt  lit'nen  Frgtliiiis-<e 
von  Zerreibversuchen  gestatten  leider  keinerlei 
Rficksehlaß  auf  den  Zustand,  In  welchem  sieh  das 

Blech  zur  Zeit  als  der  Bruch  eintrat,  befunden 

hat,  denn  es  ist  nicht  angegeben,  ob  die  dem 
Blech  entnommenen  Prolien  ausgeglüht  worden 

sind  oder  nicht.  Werden  die  geAudenen  Kcsul- 

tate  mit  denjenigen  des  Hrn.  von  Bach  ver- 
glichen, so  liegt  die  Vermutung  nahe,  daß  ein 

Ausglühen  oder  wenigstens  Warmgeraderichten 
der  Prol)en  stattgefunden  bat.  wodurch  natürlich 

ein  Rückschluß  auf  die  Bcschatienheit  in  un- 

geglühtem  Znstande  unmöglich  wird.  Die  l»ei 
den  Kesultafen  an;r<'führte  Fußnotiz  (.Zugfestig- 

keit und  Dehnung  entsprechen  jedoch  vollständig 

der  einschlägigen  Vorschrift  der  Würz- 
burger Normen  für  Flußeisenmantelblecb. 

Letzteres  ist  für  nicht  beheizte  Domm«ntol  nach 

denselben  Normen  zulilssig.  Kontraktionszitl'ern 
sind  darin  nicht  vorgeschrieben")  läßt  sich  aus 
den  Resultaten  auch  nicht  rechtfertigen,  da  die 

höchst  zulässige  Festigkeit  der  Würzburger 
Normen  46  kg  betrtgt,  während  die  gefhndene 

Festigkeit  d'T  i'in''n  wahrscheinlich  geglühten 

l'robe  45,8  kg  nachweist.  Bei  dem  ersten  Bericht 
ist  sehr  zu  bedauern,  daß  keinerlei  Erhebungen 

darüber  angestellt  worden  sind,  wie  das  Blech 

nach  seiner  Walzung  im  Walzwerk  (war  es  z.  B. 

nach  dem  Walzen  ausgeglüht  oder  in  der  Kessel- 
scluniede  behandelt  und  benrlieitet  worden  ist. 

Unter  Berücksichtigung  der  t^ualität  der 

jetzt  in  der  Kegel  von  guten  Walzwerken  her- 
gestellten Bleche  kann  nicht  oft  genug  darauf 

hingewiesen  werdiMi.  daß  gerade  die  Weiterver- 
arbeitung der  Bleche  in  der  Sciuuiede  und  die 

Beanspruchung  derselben  Im  Betrieb  der  schärf« 
sten  reberwaclmng  bedürfen,  weil  gerade  Ver- 

fehlungen in  dieser  Richtung  für  den  größten 

Teil  aller  Risse,  welche  an  Kesseln  auftreten, 

verantwortlich  gemacht  werden  müssen. 

Der  jetzt  vorliegende  Bericht  des  Herrn 

von  Bach  gilit  auch  keinerlei  Aufschluß  Uber 
die  Welterverarbeitung  des  Bleches.  Seine 
Proiien  sind  einem  Stück  entnommen,  bei  wel- 

chem nicht  feststeht,  aus  welchem  Teil  des 
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8.JbH  1W»T. Hur  Fr«fe  der  Bi/tM4unf  In  jr«MrfNwAm. 9«aU  and 

Doramaatels  es  berausgescbaittea  war.  Jedeo- 
fiüls  sind  d!«  Proben  ideht  In  der  Nthe  des 

Risses  entnommen  worden.  Der  Zustand ,  in 

Welchem  sich  da:«  Riech  an  der  Rilistelle  befand, 

ist  also  (>r:lnzlich  unaufgeklärt.  Besonders  der 
Zustand  an  der  unleren  gabelförmigen  Kiüstelle 

hüttf  festffflept  wenlt'ii  müssen.  Die  Versuchs- 

ergebnisse  sind  hierunter  kurz  zusamineu^'estellt. 

KoBlrakllvD %  1 

kr  r.  d 
IM»  mm 

Qwr- ■»7,k:i 
___ 

Einliererungs- 

•20.1 

wetend 46.»i 

rii),'2 
1  4I.72» 

12,1»* 

01,8 

\  nur  imi  mm 

Im  auHgcfflabteo 
Zmtmndv  ,  . 

Bei  100«  C.  .  . 
,   «00»C.  .  . 
.    800"  C*.  .  . 

40,S8 
»7.2* 

60,0S 1 

28^ 

80,7 
81,8 

«2,2 
8«,1 
Sft,7 
59,0 

C  Si        M«         Cr         MI  Ci 

Aoalyse  0,188  0.0131  0,885  0,005  0,006  0,0175 
8  P  A. 

0,0415     0,112  U,U122 
TvrinrMcbl«  ArWit 

tum  Brra-hrn 

0,39  mkg/qcm 0,55  » 
Kerl>iieblHi:l''wi,'<'|ir(>ln'  : 

im  l^iulieltiruiigH^uütaud     .  , 
daakelrot  geglübt  .... 

Hartbioj;e|trohe,  ilunkel- 
rot  ■   •  ■  gebrochen, 

Warmbiegpprobe   ,  .  .  gut, 
Kaltbte^probe  im  Uin- 

llehraagMiiitteiid  .  .  aaBeng«t,iaamiangebr«clieD. 

In  einer  Sehlußzu8ammenfa.ssuui;  kommt  der 

Verfasser  dann  zu  dem  Erjfehnis.  daß  das  Ma- 

terial di«'  Hartbiegeprobe  nicht  bestanden  habe 
und  daß  die  gefundene  Sprödigkeit  wohl  anf  un- 
i_r,.,i^'nete  Behandlung  des  Bleches  zurilekzu- 
t (ihren  sei.  Die  vorgenommene  Untersuchung 
UQt  also  in  HlnbUdc  anf  die  oben  festgelegten 
Grundsätze  manches  zu  wünschen  übrig. 

Zunächst  würde  wohl  darauf  aufmerksam  zu 

nmehen  sein,  dafidte  geringo  , Streckung",  welch« 
der  Stab  im  Einliefernngszustande  gezeigt  liat,  auf 

eine  Härtung  hinweist,  denn  gerade  liei  ge- 
härteten Proben  wird  oft  das  Versehwinden  der 

„Streckung''  beobachtet.  Eh  ist  nicht  deutlich 
angegeben,  jedoch  wohl  anzunelirneii,  daß  die  riiter- 

suchuug  der  Festigkeitseigeuschatlen  bei  lUO", 
200*  und  800<*  C.  -  an  rmther  aasgeglBhten 
ProlMin  vorgenommen  wurde.  Das  Hild  der 

Kigenscbaften  des  Materials,  wie  es  sich  im 

Kessel  befand,  wflrde  bd  weitem  mehr  geklärt 
worden    sein,    wenn   die   Zarrelflproben  bei 

*  Alle  fSrtebniiee  sind  hoher  als  aaeh  den  Wttn> 
hergsr  Notmen  saltoig. 

Dehaang  und  QaaliUtaaU  genOgen  den  WOn> 
beiger  Normen  nloht 

höherer  Temperatur  auch  an  Proben  im  Einliefe- 
mngstustande  vorgenommen  worden  w8ren.  Es 

würde  dann  der  ungünstige  Einfluß  der  Er- 
wärmung sich  zu  demjenigen  hinzuaddiert 

haben,  welcher  schon  durch  die  ungünstige  Vor- 
behandlung des  Bleches  entstanden  wnr. 

Die  Analyse  zeigt,  ilali  es  sicli  um  liasim  iics 
Material  handelt,  es  fallt  in  derselben  der  niedrige 

Mnngangelialt  und  der  hohe  Phosphorgebalt  auf. 
Man  kann  daher  vernuifeu.  daß  die  betrefiende 

Charge  nicht  ganz  normal  war,  jedoch  wird  diese 
Annahme  dsdureh  zweifelhaft,  daß  die  ausgeglühte 

Probe  bei  über  4o  kg  Festigkeit  beinahe  2» o/o 
Dehnung  hatte,  wodurch  der  Wunsch  nach  einer 

Kontrolle  der  Analyse  nahegelegt  wird.  DieHart- 
biegeprobe  erscheint  in  der  .Art  ihrer  Ausführung 
nicht  ganz  einwandfrei.  Dieselbe  wurde  auf 
dunkle  Kirschrothitze  erwärmt.  Eine  solche 

Erwärmung  geaOgt  kaum,  die  uagOnsttgen  Ein- 
flüsse der  vorherigen  miriclitigeii  Belianilluiiir 

aufzuheben,  ist  vielmehr  unter  Umstanden  ge- 
eignet, die  vorher  erlangte  Sprödigkeit  noch  zu 

steigern.  Der  Härtung  der  Probe  hiltte  ein 

Iftnger  dauerndesUliUien  bei  wenigstens  tfUU*'C. 
Torherg<'hen  mßssen,  und  es  erseheint  sehrzwelfbl> 
haft,  ob  auch  liei  einer  solclien  Beliandlung  cUe 

Hartbiegeprobe  gebrochen  sein  würtle. 

Das  gleiche  t)ezüglich  des  Auttglüheus  muß 
von  der  Kerbschlagbiegeprobe  gesagt  werden, 
aucli  diese  sclieint  nicht  genügend  ausgeglüht 

worden  zu  sein,  um  die  vorher  vorhandenen  un- 
gftnatigen  Knllftsse  zu  besdtigen.  Aneh  hier  er- 

seheint es  nicht  ans^reschlosson,  daß  bei  rich- 

tigem Ausglühen  der  Probe  die  geglühten  Stabe 
sehr  viel  bessere  Resultate  gezeigt  hatten.  Der 

Dnterachied  zwischen  der  Erprobiintr  im  nicht 

geglühten  und  geglühten  Zustande  ist  il.alier 

wahrscheinlich  größer  als  die  Versudie  nach- 

gewieüien  haben. 
Am  dem  (icsagten  eriribt  sich,  daß  keines- 

wegs feststeht,  daß  das  l^lech  bezw.  das  zu 
demselben  verwendete  Flußetsen  den  WQrs- 

burger  Normen  iirsprünirlich  nicht  entsprochen 
hat.  Es  ist  vielmehr  mit  Wahrscheinlichkeit  ao- 

sunehmen,  das  es  genügt  hat,  besonders  wenn 
sich  heransstellen  sollte,  daß  die  gegebene  Analyse 

nloht  ginzlich  einwandfrei  ist. 
Wird  nun  angenommen,  daß  das  zu  dem 

Blech  verwendete  Flußelsett  den  .Anforderungen 
der  \Viirzl»urger  Normen  entsproclieri  liat.  so 

uiuU  klar  ermittelt  werden,  warum  das  Blech 

trotadem  bei  der  Draekprobe  gebrochen  Ist. 

.Aus  dem  ersten  Bericht  ist  (•rvii  litli<-h,  daß  das 
Material  im  kalten  Zustande  so  spröde  war,  daß 
mit  einem  Handhammer  Stfleke  aligesehlagen 

werden  konnten.  Es  handelt  sicli  \u'\  dieser 
Beobachtung  anscheinend  um  Stellen,  welche  sich 
In  der  Nahe  des  unteren  Endes  des  aufgetretenen 
Kisses  befunden  haben.  Ks  ist  also  wkIiI 

mit  Sicherheit  ansunehmen,  daß  das  Blech  eine 
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ganz  anflei^wOhnlich  ongQnatige  Wirmebehand» 
iunfj  erfahren  hat.  Ausgeschlossen  ist  z.  B. 
nicht,  daß  das  Blech  schon  als  Bramme  im 
Sohweißofen  stark  Uherhitzt  wurde,  ausg^eschlossen 

ist  ferner  nicht,  daß  t-s  nach  dem  Walzen  nicht 
auspretrlüht  wonlm  ist,  und  ondiich  ist  es  liöclist 

wahrscheinlich,  daß  es  in  der  Kcsselacliuiiede  lieim 

ümflansoliai  «rg  miBhandelt  wurde.  Sebließlioh 

ist  aus  dem  Erpelmis  d>  r  sehr  irut<  n  mikro- 

skopischen Untersuchung  des  Ivieingcfuges  (der  Be- 
richt sagt  darüber:  „das  Atissehen  des  Perllts  ruft 

den  Eindruck  wacli,  als  liiil  r  das  Material  ver- 

biUtuismäßig  rasche  Abkühlung  erfahren,  etwa 
durch  NttBse,  Luftzug,  Berührung  mit  Eiseuteilen 

oder  dergleichen")  zu  ersehen,  daß  walirsclieinlich 
nach  dem  Hearbt  iteti  in  der  Sc  hmitnlf  noch  eine 

plötzliche  Abkülüung  bezw.  Härtung  statt- 
gefunden hat. 

Wird  angenommen,  dnfi  Im'i  di-'setti  Blich 
ausnahmsweise  alle  die  geschilderten  ungünstigen 
Vorkommnisse  zusammengewirkt  haben,  so  ist 

trotz  ̂ 'utcn  verwendeten  Flußeisens  das  V(>r- 
halteu  des  Bleches  im  Kessel  bei  der  Druck- 

probe iddit  Terwnnderiich. 
Bs  mufl  non  mit  Recht  die  Frage  aufgeworfen 

werden,  ob  die  Untersuchungsmethoden  der 

Würzburger  Normen  geeignet  sind,  solche  Vor- 
kommnisse zu  Verbindern.  Zunächst  muß  jedoch 

f-.stiri'stflit  worden,  daß  im  allt,'en)oinen  keinerlei 

i'riitungsvorscliriften  verhindern  werden,  daß 
nleht  auch  einmal  ungeeignetes  Material  un- 

erkannt durchdreht,  aber  es  muß  auch  fest^'oli'trt 
werden,  daß  natürlich  die  Abnahmevorschriften 
nicht  dafür  verantwortlich  gemacht  werden 

können,  wenn  nach  erfolgter  Abnalime  ein  Ma- 
terial durch  unrichtige  Behandlung  Eigenschaften 

annimmt,  welche  es  für  seinen  Verwendungs- 
zweck ungeeignet  enehelnen  lassen.  Die  Auf- 

gabe der  .Abnnhmcvorschriften  kann  also  nur 

sein,  Material,  welches  zur  Zeit  der  Vornahme 
der  PrUfhng  für  die  Verwendung  ungeeignet  ist, 
auszuschließen. 

Leider  genügen  die  vorliegenden  Prüfungs- 
ergebnisse nicht,  festzustellen,  ob  das  Material 

vor  oder  nach  seiner  Prüfung  (wenn  es  über- 
haupt einer  solchen  unterworfen  worden  ist)  die 

schlechten  Eigenschaften  angenommen  hat.  Es 
ist  auch  nicht  tVst/.ustellen.  ol)  das  Blech  als 

Mantelblech  oder  als  l'i  nerhlech  bestellt  wurde. 

W'ird  jedoch  augeuommeu,  das  Blech  habe  vor 
seiner  Prüfung  schon  die  aus  den  Vemichs- 
ery;cbnissfn  ersichtlichen  Eii:  •usi  li.iften  gehabt, 
80  hatte  es  zweifellos  hei  nur  obertl&chlicb  rich- 

tiger Handhabung  der  Würzburger  Normen  von 
der  Verwendung  ausgeschlossen  werdeu  müssen, 

denn  seine  Festigkeit  war  beinahe  3  kg  höher 

als  die  zuliis^-sige  llöchstfestigkeit  der  Würzburger 
Normen;  das  Brechen  der  Hartblegeprobe  sowie 

die  geringt*  Di  linung  hatten  es  auch  ungeeignet 
erscheinen  lassen.   Hat  das  Blech  aber  erst  nach 

seiner  Erprobung  infolge  unrichtiger  Behandlnag 
seine  schlechti  n  Eigenschaften  angenommen,  so 
kann  die  Prüfungsvorschrift  der  Normen  hierfür 

nicht  verantwortlich  gemacht  werden. 

Die  erzielten  Versuchsergebnisse  haben  jeden- 
falls keinerlei  Beweis  dafür  erliracht,  daß  die 

Uutersuciiungsmethodeu  der  Würzburger  Normen 

nleht  geeignet  sind,  mangelbaftea  Material  von 
der  Verwendung  auszttsebliefien,  eher  iat  das 

Gegenteil  der  Fall. 
n.  „Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  In- 

genieure" IflOT  Nr.  1!)  S.  747: 
Die  Erprobung  dieses  zweiten  Falles  entspricht 

noch  weniger  als  der  erste  den  v^uns  im  Eingang  ' 
aufgestellten  Forderungen.  Es  Ist  bedauerlich, 
daß  dem  Berichterstatter  nur  so  weni^r  Material 

zur  Verfügung  gestanden  iiat,  daß  er  gezwungen 
war  sich  auf  Versuche  zu  stützen,  welche  an 
dritter  Stelle  jreuiacht  wurden  und  von  welchen 

nicht  angegeben  ist,  wie  und  unter  welchen  Ver- 
hültnissen  die  Zahlen  ermittelt  wurden.  Selbst 

(Ue  Einseiergebnisse  sind  nicht  angegeben  und 

ist  es  z.  B.  gar  nicht  ausgesolilossen,  daß  bei 

den  Zugversueben  Festigkeiten  von  84  kg  mit 

Dehnungen  von  21  "/o  zusammen  getroffen  sind. 
Das  würde  von  vornherein  den  Würzburger 

Normen  nicht  entsprechen,  da  die  Delinung  an 
sich  und  auch  die  Qualitntszahl  nicht  erreicht 
sein  würde.  Es  ist  daher  nicht  verstiindlich, 

womit  der  Berichterstatter  den  Ausspruch  1 

seiner  Znsammenfhssung  rechtfertigen  will,  In 
welchem  er  sagt,  „das  Material  an  sich  hat  die 

Würzburger  Normen  befriedigt" ,  denn  selbst 
die  hOchstgefbndene  Festigkeit  ergibt  mit  der 

niedrigsten  Dehnung  k(rin  naeb  den  Normen  aas- 
reichendes Ergebnis. 

Diese  Auffassung  ist  um  so  bedauerlicher,  als 

der  Ausspruch  1  In  den  letzten  Jahren  ZU  einem 

Schlagwort  geyen  die  Wiirzliurtrer  Normen  ge- 
worden ist  und  uns  kein  Fall  in  der  Erinnerung 

bt,  in  welchem  er,  so  oft  er  auch  ausgesprochen 

wurde,  einer  nilheren  Prüfung  hatte  standhalten 

können.  Dieses  Schlagwort  ist  von  den  ver- 
schiedensten Seiten  trotz  sidner  Unrichtigkeit 

so  oft  wiederholt  worden,  daß  eine  große  Zahl 

von  Ingenieuren,  welche  mit  Kesseln  zu  tun 

haben,  an  dasselbe  wie  an  ein  Evangelium 

glauben.  Es  ist  die  höchste  Zeit,  der  Weiter- 
verbreitung solcher  Schlagworte  entgegenzutreten. 

Die  .Schmiedeprobe  hat  auch  den  Würz- 
burger Normen  nieht  genügt,  denn  sie  seigt« 

„Spuren  von  Rissen".  Es  ist  schon  früher  in 
dieser  Zeitschrift*  darauf  hingewiesen  worden, 
daß  gerade  diese  Probe  ganz  einwandfrei  sein 
müsse. 

Die  chemische  Untersuchung  künnen  wir 
auch  nicht  für  einwandfrd  halten  und  beson- 

ders ^e  Schlußfolgerungen  nicht  als  bereehtigt 

*  «Stahl  und  iiiseu"  l»Ui>  Nr.  3  &  181. 
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aaerketmeu.  Wir  wollen  nur  die  Schwefel- 

bMÜmmimgeii  herwugrelfen.  Wir  halten  es  fOr 

unmöglich,  «laß  in  irgend  einem  To.iU'  eines 

Kesselblechcs  nur  0,001 '^/o  Schwefel  vorliamieu 
sein  kann.  Besonders  ist  das  ausgeschlossen, 
wenn  es  sich  um  die  Oberfläche  eines  Bleehes 

handelt,  denn  diese  ist  im  Hlork  zufrst  und 

sehr  schnell  erstarrt  und  luuß  daher  ungefähr 
den  Dnrehsebnlttsgebalt  der  ganxen  Charge  an 
Schwefel  aufweisen.  Ebenso  unmöglich  ist  das 

Resultat,  welches  0,232  '/o  Schwefel  nachweist. 
Soweit  es  nach  den  geraachten  Angaben 

möglich  ist,  den  Torliegenden  Fall  zw  Iteurteilen, 
handelt  es  sich  um  ein  Blech,  welches  im  Walz- 
werlc  atu  oberen  Kopf  zu  wenig  beschnitten  worden 

war,  und  welches  beinahe  den  ganzen  Lunker  und 

die  ganze  unter  demselben  liegende  Seiponinf,'  noch 
enthielt.  Abgesehen  von  dem  allgemeinen  Ver- 

halten Ist  dies  aueb  schon  ans  den  guten  ndkro- 
skopisehen  Untersuehnngen  mit  Sicherheit  an 
schliefien. 

Der  Analysenbefond  von  0,232  Vo  Schwefel  ist 

dadurch  su  erkllren,  daß  der  obere  Kopf  des 

Blockes  und  auch  des  Bleches  mit  zahlreiolien 

Ideinen  Einschlfisseo  von  Schwefelmaagan  durch- 
setzt war,  dessen  Schwefel  zusammen  mit  dem- 

jenigen des  Flußeiseus  itestimmt  worden  ist. 

Daraus  müßte  dann  eigentlich  ein  höherer  )(au- 
gangelialt  der  Probe  sich  ergeben.  Da  jedoch 

im  oberen  Kopfe  von  Blöcki-n  aur.ti  eine  An- 
reicherung von  Sauerstoff  bezw.  Kisenoxydul 

aoflrltt,  wird  wohl  ein  Teil  des  Mangans  des 

Materials  als  Manganoxydul  in  die  Schlacke  ge- 
gangen sein,  .welche  sich  auf  den  meisten 

BlScken  ansammelt.  SchlQsse  aus  Analysen  von 

Flußeisen  sollten  ohne  sachverständige  Begut- 
achtung vom  metallurgischen  Standpunkt  nicht, 

wie  geschehen,  veröffentlicht  werden. 
Im  vorliegenden  Falle  muß  jeder  unbefangene 

Leser  annehmen ,  daß  im  Fluüeisen  Schwefel- 
ausscigerungeu  von  1  bis  zu  232  Tausendstel 
Prosenten  mSgUch  seien. 

Der  Bericht  üher  diesi-n  Fall  in  der  vorüftViit- 

lichten  Form  berechtigt  beinahe  in  keinem  einzigen 
Punkte  an  einwandfreien  Schlössen,  bietet  dagegen 

leider  Veranlassang  SU  TrugsehlUssen.  EUkkoi. 

Die  Gießerei -Anlagen  der  Königlichen  Fachschule  f&r  die  Eisen- 

und  Stahlindustrie  des  Siegener  Landes  zu  Siegen. 

I  |er  Hauptzweck  rter  Anlagen  ist,  den  SchQ- 
*^  lern  Gelegenheit  zu  geben,  sich  im  Formen 
zu  Oben  und  das  Schmelzen  und  Gießen  der  Me- 

talle, namentlich  des  Gußeisens,  durch  eigene 

Betätigung  kennen  zu  lernen.  Hierzu  dienen 

neben  der  Sandgrube  und  einigen  Ginrichtnagen 
zur  Tiscli formerei  sowie  der  Formmascldna  ^e 

Tiegelofen- Anlage  und  ein  Kupolofen.  Beide 

Anlagen  weisen  den  üblichen  Einrichtungen  gegeu- 
fiber  UnterscMede  auf,  die  zunächst  mit  dem 

Zweck,  jungen  Leuten  als  Lehrobj^kt  zu  dienen, 

zusammenhängen,  aber  doch  vielleicht  für  die 

Flritrlkattonspraxls  mit  Vorteil  verwendet  werden 

Die  vom  Referenten  in  den  achtziger  Jahren 

ansgefOhrte  Tiegelofen-Anlage  in  der  Rem- 
scheider Fachschule  besitzt  die  am  meisten  in 

der  Praxis  irebr.'luchliche  Einrichtung,  den  Tiegel- 
ofeu  iiiiu/.  \n  den  Boden  zu  versenken.  Der  zur 

Bedienung  der  beiden  dort  vorliandenen  Oefen  er- 
forderliche Schacht  liegt  zwischen  diesen,  und  zum 

Herausheben  der  Tiegel  dient  ein  Kran,  der  sich 
von  dem  einen  Schacht  zum  andern  schwenlten 

läßt.  Diese  Anordnung  hat  den  \  orteil  einer 

möglichst  geringen  Wärmeausstrahlung,  aber 
des  Nachteil  der  etwas  schwierigen  Bedienung, 
welche  die  Verwendung  von  Schülern  zu  diesem 
Zweck  ausschließt :  der  Schmelzer  muß  mit 

der  Tiegelzange  in  die  sehr  hohe  Glut  hinab- 
reichen, um  den  Tiegel  zu  heben,  der  dann 

freilich  Idcht  mit  Hilfe  des  genannten  Xraaea 

herausgehoben  wird.  Da  nun  in  Remscheid 

sowohl  als  auch  in  Siegen  das  Streben  dahin 
vorherrscht,  dafi  die  Schfiler  mOgÜdist  alles 
selbst  durchführen,  so  glaubte  ich  für  Siegen 

von  dieser  Anordnung  Abstand  nehmen  zu 

mttssen,  zumal  sowohl  die  ESsen-  wie  die  Stahl- 

gießereien bekanntlich  längst  über  Oefen  ver- 
fügen, bei  denen  sich  der  Schacht  über  dem 

Hoden  betindet.  Da  indessen  der  Kost  hier 

wieder  zu  hoch  Hegt,  um  von  den  SchOlem  be- 
quem bedient  werden  su  kOnnen,  legte  ich  ihn 

in  Siegen  in  FuBbodenhOhe,  so  daß  der  Tiegel 

eben  nur  horizontal  bewegt  zu  werden  braucht, 
um  aus  dem  Ofen  herausgenommen  zu  werden. 
Zum  Verschluß  dient  ein  aus  feuerfesten  Steinen 

bezw.  einem  gußeisernen  Winkel  bestehender 
Einsatz,  der  mit  einer  Hülse  versehen  ist  und 
mit  Hilfe  eines  an  einer  Laufrolle  hängenden 

Hebels  leicht  herausgehoben  werden  kann. 

In  der  Abbildung  1  rieht  man  zunächst  die 

ganze  Werkstatt,  wo  unter  VII  die  Gießerei- 

Anlage  dargestellt  ist.*  Abbildung  2  zeigt  die 
beiden  TiegelSfen,  von  denen  der  eine  durch 

Herausheben  des  Einsatzes  geöffnet  ist.  Zwischen 

beiden  liegt,  ein  ÖO  cm  tiefer  Schacht,  der  be- 
quem zugänglich  ist  und  zur  Luftsuführung  sowie 

zum  Herausziehen  eines  Teils  der  Hoststäbe  be- 
stimmt ist,  wenn  ein  Tiegel  herausgenommen 

*  Die  Anordnung  tut  jangat  durch  Amwechselnog 
der  AlHeilungeB  II  und  X,l  eine  Aenderang  erfahrea. 
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werden  soll.  Es  bleiben  dann  nur  noch  soviel 

RoaUUbe — 25-inni-Quadratt'i.SLiistaiip'n  lii'(i:«n, 
als  zum  Tra^rfii  des  Tit-tjels  erfordcrlicli  siml. 
Dieser  steht  natürlich  auf  einem  Kase  und  wird 

auf  beiden  Setteo  ▼on  Koks  befreit,  der  durch 
die  durch  das  Heraiiszhdicn  der  vorderen  iiml 

hinteren  liostsi.äbe  eutstaudeuen  Lüuken  lier- 

UBterfilllt  besw.  faenmteri^toßeii  wird.  Ist  der 

Tiet^el  Crei,  so  wird  er  mit  der  an  einem  Koll- 
bakeuL  scbwebeudea  Zange  gepackt  und  leicht 
nach  vom  herausgenommen,  um  der  «dgentliclien 

Tlegelzauge  behufs  des  Uieliens  übergeben  zu 
werden.  Die  .\bbildun>r  2  zeifjt  links  den 
Tiegel,  nachdeai  er  soeben  den  Ofen  verlassen. 

Diese  Anordnung  bat  also  den  Vorteil  der 

sehr  l>e<|iieiiieii  Hedi.iiiiiig.  Der  viclleielit  zii 

befürchtende  Nachteil   des  zu  groUeu  Wärme- 

Ofen  dieser  Art,  der  je  Freimut  worden:  unten 
40  cui  i.  1..  und  hat  nie  l^efriedigt,  weU  eben 
die  Weite  im  Verhältnis  zum  Zii^r  7ii  irering 

war.  Es  galt  nun,  ihn  um/.ubauun,  also  das 
fortzubiBsen,  waa  sidb  fDr  Schultweeke  niebt 

hi'wnlii  t  hatte,  und  das  l>eizul>ehalten ,  was 

geeignet  eracbien.  Fortzulassen  war  die  Ab- 
saugung,  welche  durch  Druekwlnd  ersetst 
wurde;  beii)ehalten  aber  wurde  zunilehst  der 

dem  Herltertzofen  eigeutOmliche  abfahrbare  Herd. 

Dieser  ist  gerade  für  Schotzwecke  außerordent- 
lich dienlich,  weil  das  .Ausräumen  sehr  erleich« 

tiTt  winl.  Die  hierfür  sonst  erforderiielio. 

meist  aiiUeu  ins  Freie  führende  üeA'uung  entfällt 
vollstftndig  und  damit  die  dlesbexttglidie  recht 

schwere  und  harte  .\rl>eit .  und  das  ganze  A  iisnUimen 

ist  nunmehr  mit  Hilfe  einiger  Stangen  selbst  von 

Al>l>ililii(ijr  I.    THf  Lehr» tTkutätten  der  Küniglichen  Fachnrhule  zu  Siej,'i'i). 

I.  Oarilcrobe  und  Waachraam.  II.  TUchIr  rr  1 :  1.  IIob<flb«nkv,  'i.  Abrichlemwblar,  KttuUatfe.  III.  KIrktrotreb- 
■  lieh*«  ArbriimlMBcr.  IV.  Holsdr«h*r«l:  4.Hol«ir.  hbaokr,  i.DrOrkbuk,  (.  l>amprk<iMcl,  7.  Vatwlraer.  S-SaharwlalB, 
a  BihaMw,  «k  RtoklMMlar,  11.  DyBKMO.  It.  VmdlBlor,  I».  OMpfoiMehloc.  V.  Ma«ehlBaaba>:  14.  ÜMMiwIMsk«, 
ift.  iMiMfImbniak*,  IC  rrindfahbMk,  IT.  VMMnekmMaiMliin*,  IS.  fMUhrak,  1«.  Onlfwaair«iMiMeMw,  Sft,  T«fiiksMMU> 
■laiehlBr,  II.  MaboMaiMdilac,  SS.  iUMaMaMB«.  n.  OatvanubclMnMiaAlM.  S4.  KnaatorptMan,  SS.  BohrnaiicMD«», 
M.  Keinunk»,  t7.  SehMhlflnr,  18.  Sptralbohnehlcffmaaehla«,  tS.  KaltiiSffa.  SO.  Scbnlrf  elM>b«nM>,  31.  ZvalrleAaak.  Vl.SrbinIvd«: 
H-,  4  fuch»"-.  Scliuiiril.-frurr  niii  t'utrr«  in>i,  .1  4  fuhr.  8t*hmirdrf«*u*  r  mit  Wji...  i-tnufi  :i.  Kr..».!  für  W«..fr'<l.Hub  und  l'rrUlufl. 
Si.  Purop«'  für  \V,i««i-i-.uiub,  :ni.  f  i  U'  T'.i  lir^ub«ioi  k,  M.  Kuiiiirrurr,  ;!>  Dunifiniiiniiiii  r.  ,)!*.  Ili-Ix  llmmmrr,  W.  SLbmUdepmar, 
41.  Anibo«*r,  4.V  Schirork,  46.  Koliwrrk,  47.  Kli'lil|il»lt<'  Vl.KornirrFi  uod  lUrOrn-l:  42.  Knpnlorrn,  4S,  DoppcItlcccIofeD. 
44.  Saadgrabc,  4S.  Sandlrommcl,  49.  Modalla.  VIII.  MalrrialUakaniBvr.  IX.  Warkmelular.  X.  Anaatcllaaf  der 

S«bBI«rarb«lt«B.    XI.  Aaatiellaaff  dar  Haad  warkakaaimer. 

Verlustes  durch  Ausstrahlung  hat  sich  nicht  lie- 
raerkbar  gemacht,  dran  elnerselte  zeigen  die  im 

ganzen  zwei  Steine  .-starken  Mauerwflnde  kein« 

besondere  W&riiie,  anderseits  Iftüt  die  Fliiasig- 
belt  des  Eisens  nidits  zn  wünscben  übrig.  Wir 

haben  da,  wo  unterirdiseiie  Eingußleitungen  ali- 
zustopfen  waren,  und  wir  dies  durch  Kinschielien 

von  W'eiäblech  versucliteu,  dies  letztere  durch- 
geschmolzen  vorgefunden. 

Wahrend  für  die  gewöhnlichen  Sehüler- 

arbeiten  die  Tiegelofen-Anlage  durchaus  genügt, 
hat  der  Kupolofen  neben  seinem  Haupt- 

zweck, als  rnterriehtsiiiittel  zu  dienen,  noch  den 

Wert  der  Ergänzung  für  grüllere  eigene  Zwecke 

sowie  zum  Umscbmelzen  grSfierer  Sttteke,  wozu 

auch  die  für  den  Tiegel  oft  nicht  recht  ge- 

eigneten Ma.>iHeln  gehören. 
Der  <  Ifen  war  früher  ein  Herbertz-t  Ifen, 

also  mit  Danipfstrahl-Absaugung  verseilen,  und 
diente  1»is  ilaliin  d^r  Iti  tusclifider  Seliuh-  zu  den 

geuauaiea  Zwecken.    Es  war  wühl  der  kleinste 

jungen  Leuten  leicht  zu  bewerkstelligen.  Zu- 
dem ist  der  Ofen  nach  Abftdireo  des  Herdes 

sehr  Itequcni  zu  liesichtigen  und  auszubessern. 
j\ls  Neuheit  nun  erhielt  der  Ofen  einen 

Rings|)alt  flir  die  WindzufUhrung,  was  durch 
Einlmiion  eines  Ringwinkels  I.Abbildung  3)  er- 

reicht wurde.  Dirser  King  tritt  um  30  mm 

gegenüiier  der  L'uterkante  des  Ofens  zurück, 
der,  wie  sonst  QbUebf  mit  zwei  DasenSffkraBgan  a 

(.\bbildung  4)  für  die  Aufnahme  der  Windrnhre 
versehen  wurde.  Der  mit  Hilfe  von  vier 

Scbrau1»en  leicht  senkbare  Herd  wird  uniei^ 

trefahreii  und  dann  so  weit  gehoben,  daß  die  ge- 
nannten K&nder  des  Ofens  sich  fest  und  dicht 

aoflsetzen.  Der  durch  die  beiden  Düsen  ein» 

getrii'liene  Wind  findet  also  eini n  ringförmigen 
Kanal  vor,  aus  welchem  er  nnr  liiin  li  di  n  ring- 
fürmigen  Schlitz  b  entweichen  kann,  der  zwischen 

jener  zurückspringenden  Kante  des  Uingwinkels 

und  der  Olierkante  di  s  Hi-rd'  s  fn  igelassen  winl. 

Der  Wind  erhält  durch  einen  Sulzer-Zeutrifugai- 
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Abbildung  2.^  Tie^eldfen. 

Ventilator  dne  Pressunjr  von  etwa  40  cm,  wobei  der  unten 

40  cm  weite  Ofen  500  k{f  in  der  Stunde  schmilzt.  Die  Ent- 
fernung: lier  Sehlaeiien  jresclneht  von  vorn  «lurcli  eine  l\leinc 

8paltüfl'nung  c  (Abbildung  4),  und  die  Beol>achtung  des  Schniel- zens  durch  zwei  kleine  .Schaulöcher  d.  Das  Eisen  wird  »o 

flüüäitr,  dnU  die  Rück»lflnde  in  den  Eingüssen  in  Form  feiner 

Schalen  abgehoben  werden  ki'innen.  Dabei  halten  sich  die 
Kanten  des  Ringes  und  des  Herdes  vermöge  der  scharfen 

Luftkühlung  recht  gut. 
Zur  Bedienung  der  Gießerei  dient  ein  von  der  Anstalt 

.«selbst  gefertigter  Laufkran  von  14  ni  Tragerlttnge,  der  der 
schlimmen  Anforderung  gerecht  werden  mußte,  im  ganzen  nur 
liO  CHI  Konstruktionsliöhc  zu  haben.  Er  muß  nümlich  einer- 

seits oben  von  den  Bindern  des  Daches  und  anderseits  unten 

von  der  Oberkante  des  Ofens,  über  welchen  er  hinzustreichen 

hat,  gowie  von  verschiedenen  Rohreu  freigeben.  Denn  der  Ofen 
mußte  den  Anforderungen  des  Baues  entsprechend  innerhalb 

der  rmfasHung» wände  aufgestellt  werden,  an  welchen  entlang 

die  Krangeleise  anzuordnen  waren.  —  Die  Lftngsliewegung  des 
Krans  wird  von  der  kurzen  Wand  des  (rebaudes  aus  liewirkt, 
während  die  Bedienung  der  Quurbewegung  mit  dem  Kran,  nicht 

aller  mit  der  Katze,  mitzugehen  hat.  Ersterc  arbeiten  also 

nach  einfachen  Handsignalen,  letztere  auf  Grund  eigener 

l'eberlegung  bozw.  auf  Kommando. 
Zum  Zerschlagen  der  Gußstücke  dient  ein  Fall  werk. 

Welches  neben  dem  Gießereigebäude  auf  dem  Hofe  aufgestellt 

Ist.  Es  ist  ein  Dreibein  mit  einer  verlängerten  Stange  bei 
14  m  Fallhöhe.  Um  genau  zu  treflen,  hat  Referent  die  in 

den  .Abbildungen  5n  und  5b  dargestellte  Einrichtung  geachaA'eu, 
deren  Zweck  es  ist,  den  zum  Ausrücken  erforderlichen  Seiten-  Abbildung  3 
zug  möglichst  herabzumindern,  damit  aber  auch  eine  möglichst  VersuchBltupolofen  mit  auB 
hohe  Sicherung  vor  frühzeitiger  Auslösung  zu  verbinden.   Belm  Herd. 

ffthrbareiu 
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Anziehen  löst  hIcIi  zuerst  der  Siclicrheitsimken  f 

und  dann  erst  erfolgt  das  eif^entUche  Auslüsen, 
wozu  der  Anordnung  gemäß  nur  ein  leichter  Zug 

gehört,  der  erfahrungsinaßig  die  Sicherheit  des 

Treffens  nicht  beeintrSchtigt.  Der  AuKlösimgs- 

vorgang  ist  aus  den  Ablnid.  ."ia  und  5  b  deutlich 
zu  erkennen. 

Um  die  Spitze  des  birnförmigcn  B.'lrcn  recht 
widerstandsfähig  zu  machen,  ist  sie  nach  dem 

abgeschreckten  Stellen  weichere  dadurch  erzeugt 
wurden,  daß  die  Schale  zurücktritt  und  durch 
Kernsand  ersetzt  wird. 

Das  Verfahren  ist  in  den  Abiiildungen  (>, 

7  und  K  dargestellt  worden.  Die  für  die  Härtung 

der  Sjiitzc  erforderliche  .Xbschrcckung  wird  in 
der  Mitte  durch  einen  Gußblock  a  (Abbildung  1» 

und  8)  und  für  die  Seiten  durch  sechs  (tuO- 
blocke  b  bewirkt,  von  einer  Form,  die  in  der 

Abbild.  7  noch  in  einer 

dritten  Ansicht  wieder- 

gegeben worden  ist.  Es 
treten  also  nur  die  Kopf- 

Abbildung  4.  VereucliBkupolofon. 

Abbildung  5r  und  5  b. 

AuBfQckyorrichtung  fOr  das 

Kaliwerk. 

Verfahren  des  Referenten*  gehttrtet  worden. 
Der  untere  Teil  der  Birne  bt-steht  aus  Weiß- 

guß,  der  oberu  aus  direkt  aufgegossenem  Grau- 

guß, selbstredend  in  der  Anstalt  selbst  ange- 

fertigt, l'm  jedoch  ein  AbH|>ringen  der  harten 
Schit;lit  zu  vermeiden,  was  beim  üldichen  Schalen- 
guO  zu  befürchten  ist,  ist  ein  Einwurzeln  der 

Härteschicht  dadurch  bewirkt  worden,  daß  die 

Schale  nur  an  wenigen  Stelleu  an  den  Woiß- 
guß  lieranlritt,  wahrend  zwischen  diesen  scharf 

*  Pat«nt  angemeldet. 

fltlchc  dos  Blockes  a  und  die  schmalen,  trapez- 

förmigen oberen  Flachen  der  Blöcke  b  un- 
mittell)ar  an  den  Guß,  der  im  übrigen  in  dem 

üblichen  Formmaterial  ausgeführt  wird.  Auf 

diese  Weise  wird  eine  ungleiche  Härtung  der 

Spitze  derart  bewirkt,  daß  sich  zwischen  den 
glasiiarten  Stellen  weiche  Massen  befinden,  in 

welche  sich  die  ersteren  strahlenartig  hinein- 
erstreckeu,  so  daß,  wie  oben  bemerkt,  geradezu 

eine  Einwurzclung  der  harten  Stellen  in 

die  w«üclie  Masse  bewirkt  wird.  Der  Erfolg 
wurtle  durch  verschiedene  Versuche  festgestellt. 
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Zuerst  wurde  der  untere  Teil  der  Birne,  atif 
den  es  allein  ankommt,  aus  hartem  Material 

( Wfißfjruß  in  der  üblichen  Mischung)  hergestellt. 

Kin  kraftiger  Schlag  mit  einem  V'orhammer 
genügte,  um  das  Stück  zu  zersclilagen.  Dann 
wurde  dasselbe  Stück  aus  bestem  Grauguß 
gegossen.  Dieser  erforderte  sieben  krflftige 

Schlage,  war  aber  an  der  Spitze  zu  weich,  um 

Abbildung  6.    Rinformferrahron  für  den  Fallbär. 

Abbildung  7.  Abbildung  8. 

Man  erkennt  deutlicli,  wie  sich  zwischen  den  ab- 

geschreckten Stellen,  die  sich  nicht  etwa  winkel- 
recht, sondern  wie  aus  Abliild.  10  zu  erkennen 

ist,  büsehelffirmig  in  die  Masse  hincinstrahlon, 

graues,  weiches  Material  betindet,  welches  jedes 

Abblättern  o<lor  .Abspalten  der  gehärteten  Stellen 
verhindert.  Diese  Einwurzelung  verschwindet, 
sobald  die  Kanten  der  härtenden  Blöcke  zu 

nahe  aneinander  treten,  da  alsdann  nicht  ge- 

nügend Weichmaterial  übrig  bleii)t,  um  ein  llni- 

Abbildung  9. 

Abbildung  10. 

I  ..-^.i  'J.  .i.i,lJ..',ffe'J.iAA-^ 

Abbildung  11. 

dauernd  zum  Zerschlagen  von  Gußstücken  ver- 
wendet werden  zu  können.  Der  dritte  Versuch 

wurde  nun  nach  dem  oben  beschriebenen  Ver- 

fahren angestellt  und  ergab  eine  glasharte  Spitze, 
verl)undcn  mit  der  Zähigkeit  des  Graugusses. 

Auch  diese  Spitze  erforderte  sieben  kr.'iftige 
SchlJlge,  um  geteilt  zu  werden. 

Abbildung  tl  zeigt  den  Bruch  eines  flachen 
Gußblockes,  unten  mit  der  üblichen  ebenen  Ab- 

schreckung, und  Abbild.  10  wieder  einen  solchen 

mit  punkt-  bezw.  linicnförmiger  Abscbrokung. 

fassen  des  eingestrahlten  Hartmaterials  zu  be- 

wirken. Es  entsteht  dann  einfach  die  gleich- 
mfißige  Abschreckung  der  Abbildung  9. 

Abbildung  1 1  zeigt,  warum  in  einem  solchen 
Falle  die  Einwurzelung  vollstilndig  verschwindet, 

so  daß  eventuell  wieder  ein  Abspringen  der 

harten  Schicht,  wie  ohne  Einwurzelung,  zu  be- 
fürchten ist. 

Das  Verfahren  ist  also  auch  für  Panzer- 

platten und  ähnliche  Zwecke  geeignet. 
Haedicke. 
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Industrie  und  Sozialpolitik. 

||ie  letsten  Ta^i^ii  des  Reichgtag«s  babeo 
auf  snzinliiolif isclicin  fJihicte  ansrJii'ini'iid 

wenig  Ergüboitwe   gezeitigt.  ist  Ue»lialü 
aueh  Mhon  den  verbfindeten  Retfieningen  und 
deui  Reichstag  vou  denjenigen  SozialpoUtikern, 

die  das  Tempo  der  (tesetzgehung-  auf  diesem 
Uebiete  gar  uicbt  genug  beschleunigeu  können, 

der  Vorwurf  gemacht,  ̂ 'w  lifßeu  die  Sozial- 
piilitik  ganz  ins  Stocken  kommen.  Davon  kann 

keine  Uede  »ein;  denn  eine  Uuzalil  vuu  Verurd- 

nanfMi  alnd  iMwitchen  anf  dem  VerwnliungS' 
wt'u't'  erlassen,  und  für  eine  tranze  Reihe  sozial- 

piilitiacker  Entwürfe  sind  iu  der  Zwiäclienzeit 
die  Vorarbeiten  geleistet  worden.  Was  In  deo 
letzten  Relciistagst.igungen  unterla.ssen  ist,  soll 

nun  in  der  nächsten  nacbgeholt  werden  und  iwar 
in  einem  Umfange,  der  die  Anfinerkaamkelt  der 

gesamten  Industrie  Deutaohlaads  aaf  sieb  zu 

ziehen  geeignet  ist. 
Die  deutsche  Industrie  liat  von  Anfang  an 

die  Sozialpolitik,  in  der  Deutseblaad  allen  an- 
deren Landern  \  orriusgceilt  ist.  •.'••rn  iiiiltreinacht. 

Ohne  diese  bereitwilligkeit  wäre  auch  die  ganze 
ArbdterverslelierunK  In  der  Welse,  wie  sie 

jetzt  hesteht,  Oloht  durchzufiiliren  gewesen. 
Sie  beruht  ja  sn  einem  guten  Teile  auf  der 
ehreaamtUcben  Tatifrlceit  der  Arbeltgeber.  Auch 
die  Lasten,  die  die  Arbeiterverslcherung  mit 

sich  bringt,  haben  die  Arbeitgeiter  willig  und 

gern  auf  Hieh  genommen.  Bezüglich  der  Aus- 
dehnung des  Arbeiterschutzes  waren  allerdings 

die  Ansiclitin  Lreteilt.  Immerhin  konnten  die 

gesetzgebenden  Faktoren  deu  Reichet!  damit 
reebneo,  daß  alle  Bestlraoinngen,  die  Gesetz 
wurden,  von  den  industriellen  Arlnitireliern  bis 

auf  das  letzte  Tüpfelchen  iu  den  einzelaen  lie- 
trieben  zur  Durebfübrung  gebracht  wurden.  Es 

hat  sich  nie  ein  pa.ssiver  Widerstand  entwickelt. 

Uern  und  freudig  ist  die  Industrie  allen  An- 
forderungen nachgekommen,  die  die  (Tesamtbeit 

auf  sozialpolitischem  Gebiet  aa  sie  stellen  zu 
niUs.sen  glaubte. 

Diese  Stimmung  dürfte  alier  nicht  für  ulle 
EventaalltiteD  anhalten.  Es  bricht  slcli  doch 

jetzt  immer  nu'hr  die  .\nsicht  Hahn.  AxW  i's  gut 

wäre,  die  Sozialpolitik  iu  einem  lempo  weiter- 
zuführen, und  namentlich  die  daraus  entstehenden 

Lasten  auf  ein  Maß  zuriickzuführen,  das  die 

industriellen  Gestehungskosten  nicht  zu  sehr 
steigert  Aueh  bei  der  Industrie  soll  man  nicht 

mit  unbegrenzten  Möglichkeit i-n  rechnen.  Ks 
sind  in  letzter  Zeit  so  viele  Moniente  neu  in 

die  Erscheinung  getreten,  die  die  l'ruduktions- 
kostea  gesteigert  haben,  daß  es  den  Arlieit- 
gebern  auüerordentlich  schwer  fallt,  die  Preise 
ihrer  Erzeugnisse  damit  in  Einklaug  zu  setzen. 

Auf  dieser  Harmonie  zwischen  Produktionskosten 

lind  Produktinjireisen  beruht  aber  schließlich 

die  ganze  industrielle  Erwerbstatigkeit.  Hierauf 
mu6  die  Sozialpolitik  ROckslcht  nehmen,  will 
anders  die  Leitung  des  Staates  damit  rechnen, 
daU  es  auf  wirtschaftlichem  Gebiete  so  wie 

bisher  vorwärts  geht.  Auch  darf  der  Gesichts- 
punkt nicht  unbeachtet  bleiben,  daß,  wenn  den 

Arluiteni  immer  melir  I'tlichten  abgenommen 
und  immer  mehr  Rechte  gewährt  werden,  schließ- 

lich das  VerantwortlichkeltsgefQhl  dieser  Be- 
vßlkerungsklasse  recht  irering,  ja  .iiisfri-sehaltet 
wird.  Auch  das  wäre  eine  Folge,  die  für  die 
KulturentwlekluBg  des  Vaterlandes  bedauerlich 

wäre.  Deshalb  .kann  imtuer  nur  wieder  geraten 

werden,  die  Sozialpolitik  so  einzurichten,  daß 

ide  die  Wettbewerlislhhlgkeit  der  deutschen  In- 

dustrie Dicht  beeinträchtigt.  Von  diesem  Ge- 
sichtspunkte aus  sollte  auch  die  Sozialpolitik 

der  nächsten  Zeit  bearlieitet  werden. 

Eine  ganze  Fülle  von  sozialpolitischen  Ge- 
setzen und  anderen  Entwürfen  ist  fiir  die  nftchste 

Zeit  und  namentlich  für  die  nächste  Reichs- 

tagstaguttg  zu  erwarten.  Zunächst  kommt 
daltei  die  A  rln  i  terversicherung  in  Betracht. 
Mit  ziemlicher  Sicherheit  darf  darauf  gerechnet 

werden,  daS  der  Reichstag  Im  nächsten  Winter 
sich  mit  einem  Entwurf  über  die  Vereinheit- 

lichung der  Arbeit  er  v  e  rsicherungsbestim- 
mungen  beschäftigen  wird.  Bekanntlich  gingen 
die  Pläne  der  maßgelwnden  Kreise  zu  der  Zeit, 
als  norli  Hr.  von  Bötticher  das  Reichsaint  de« 

iuueru  und  Hr.  Büdiker  das  lluichsvursiciie- 

rungsamt  leiteten,  dahin,  die  Organisation  der  Ar^ 
beiterversielieniiii:  zu  vereinln'itliehen .  d.h.  ge- 

meinsame Träger  für  alle  drei  Versicherungs- 
arten zu  schaffen.  Dieser  Plan  stieß  schon 

damals  auf  unQberwindTfche  Schwierigkeiten  in- 

sofern, als  die  .Ausschaltung  der  Berufsgenossen- 

schaften fiir  unmöglich  erklärt  wurde.*  Indessen 
wollte  man  die  ( trgaaisation  der  Kranken-  und 
Inv,'ili(lit;Usversieliirung  verschmelzen.  Auch 
hiervon  hat  mau  AIjstand  genommen.  Die 
KraakoDkMaen,  die  Berufhgenossenschaften  und 

die  Invaliditiltsversiclienin^'-s  -  Arislalten  werden 

auch  später  so  wie  bisher  existieren.  Der  l'lan 
Ist  Jetzt  darauf  gerichtet,  m&gllehst  einheitliche 

Rechtshestiminungen  für  die  drei  Versicherungs- 

arten zu  treA'en,  also  über  die  Eutschädigungs- 
fests^ung,  über  die  Auazahlung,  Ober  die 
Redltsmlttel  usw.  Ein  dahin  gebender  Entwurf 

kann,  wenn  er  Vereinlaelmngen  mit  sidi  briiii.''t. 
aucli  fiir  die  Industrie  vou  Vorteil  sein.  Mau 

wird  aber  hier  die  Einzelheiten  abwarten  müssen, 

•  Mit  TuUein  K«cbt.  DU  Htd. 
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um  ein  IJrleil  abgeben  zu  können.  llotIVallich 
macht  msfi  nicht  gar  die  Erfahrnnir,  die  man 

hei  arultTon  \'orsirh(^run{r^ri\isionfn  bidMr  zn 
machen  (ielegenbeit  gehabt  hat,  daß  dandt  noch 
eine  BrhSlinnf  d«r  Larten  verbunden  tat. 

Das  HauptinteresM  der  industriellen  Arbeiter^ 
Schaft  richtet  sich  ̂ 'ppcnwnrti^r  auf  die  Ein- 

führung der  Witwen-  und  \Vais«n-Ver- 
sleheruBg.    Es  tat  das  ein  ganz  neuer  Ver> 
sIcherunfTszweip,  dnr  nach  dem  Zolltarifposefz 

bis  zum  1.  Januar  191U  eingeführt  sein  muß, 
wenn  nicht  lientlnimte  BventoalitAten  eintreten 

sollten.  An  dem  Entwürfe  ist  seit  dem  Dezember 

1902  bereite  gearbeitet.    Mit  seiner  Vorlegung 

an  den  Beiebstaf^  dOrfle  idehk  mehr  lange  ge> 
wartet  werden.    Dieser  Gesetzentwurf  wird  sich 

selhstverstflndlicb  auf  dem  einheitlichen  inzwischen 

zu  schaffenden  Grunde  von  Rechtsbestimmungen 

•oflwuen.    Da  aber  keine  Rinheitstrager  für 

die  Gesamtversicherung  geschaffen  werden  sollen, 
aneh  nicht  anzunehmen  ist,  daU  eine  neue  Art 

▼en  OrganlMtlon  gebildet  werden  soll,  so  dürfte 
man  wohl  die  neue  Versieheniüf  einer  d>  r  alten 

Organisationen  übertragen.  Die  Hauptfrage  auch 
bei  dieser  Verriohemng  ist  die  der  Finanziemng. 

Wie  man  sich  in  den  Regierungskreisen  die  Ver- 
tellung  der  L^asten  denkt,  darüber  ist  nichts  in 
die  OefTentltchkeit   gedrungen.     Von  dem  bis 

1910  aufzufüllenden   Hinterbliebenen -Versiche- 

rungsfonds wird  man  nicht  allzuviel  erwarten 

dürfen.     Bekanntlich   sollen  bis   zu  dem  ge- 
nannten Jahre  dlo  IbhreInnalraMn  mm  gewissen 

landwirtschaftlichen  ZBlIen  dem  Fonds  zugeführt 

werden.    Das  Jahr  1906,  das  erste  Jahr  der 
Geltung  des  neuen  Zolltarif,  wird  aber  reebt 
wenitr  Mittel  zu  dem  Fonds  liefern.    Es  blieben 
also  nur  noch  drei  Jahre  für  diesen  Zweck 

übrig.    Man  wird  bestenfalls  eine  jährliche  Bei- 

hilfe zur  Ftestreitung  «ler  Kosten  der  Witwen- 
«nd  WaisenvfTsicherunp  der  Arbeiter  aus  diesem 
Fonds  in  Hobe  von  4  bis  5  Millionen  Mark  er- 

warten dttrfen.  Das  ist  gegeoftber  den  Kosten, 
die  mindestens  100  Millionen  ausmachen  werden, 

recht  wenig.    Nun  werden  ja  allerdings  auch 
von  1910  tlb  jihrlleb  die  Mehreinnahmen  ans 
den  landwirtschaftlichen  Zollen  für  diesen  Ver- 

riehentngszweig  zu  verwenden  sein.    Daß  sie 
sich  aber  anf  100  Millionen  belaufen  werden, 
daran  ist  nicht  zu  denken.    Es  wird  also  ein 

beträchtlicher  Posten  jährlich  wieder  zu  decken 

übrig  bleiben.    Auf  jeden   Fall  muß  verlangt 

werden,  daß  die  Arbeiter  zur  l/Clstung  von  Bei- 

tragen  in  betr.lchtlichem  l'mfango  herangezogen 
werden.    Sie  müssen  eben  mehr  als  bisher  ein 

VenntwortUchkeAtsgefUhl  fflr  Ihre  Familie  er- 
halten, und  dies  ist   ihnen  nur  durch  die  Auf- 

erlegung eines  beträchtliciien  Teiles  der  Kosten 
betsnbrtngen.    Die  Industrie  wird  ja  sehließlieh 
doch  auf  diese  oder  jene  Welse  die  Last  zu 

tragen  bekommen ;  aber  die  Arbeiter  auszuschalten, 
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wie  dies  etwa  bei  der  IJniallversicberung  ge- 
schehen ist,  würde  ein  schwerer  Fehler  sdn. 

Man  wird  aber  auch  weiter  daran  denken  müssen, 

ob  es  nicht  angebracht  ist,  den  schwankenden 
Faktor  der  Mehreinnahmen  der  landwirtschaft- 

lichen Zölle  ganz  zu  beseitigen  und  das  Reich 
zu  eineTii  bestimmten  jährlich  fu  leistenden  Zu- 

schuß huranzuziehen. 

Die  dritte  Versicherungsart,  die  in  Revirion 

genommen  ist,  ist  die  Kranken  Versicherung. 
Hier  bandelt  es  sich  in  erster  Reihe  um  die 

Ansdehnung  der  Versidieningsplllefat.  Bs  kommen 

hauptsHchlich  die  landwirtschaftlichen  Arbeiter 

und  die  Dienstboten  in  Frage.  Aber  die  In- 
dustrie ist  aneh  insofern  hieran  interesriert,  als 

die  Heimarlii  it*  r  der  Versicherungspflicht  unter- 
worfen werden  sollen.  Damit  sind  der  Industrie 

wieder  neue  Lasten  in  .Xussicht  gestellt.  Ver- 

langt muB  werden,  daß  bei  der  Kranken  Versiche- 
rungsrevision einmal  damit  Fernst  gemacht  wird, 

der  Sozialdemokratie  den  Eintluß  zu  entziehen, 

den  ide  durch  die  Krankenkassen  anf  die  Ar- 
beiterschaft auszuüben  in  der  Lage  ist.  Man 

sollte  meinen,  daß,  wenn  der  preußische  Finanz- 
mintster  Im  Abgeordnetenhause  sieh  für  die  Um- 

gestaltung der  Kassenorganisation  in  diesem 
Sinne  stark  mactat,  auch  Emst  damit  gemacht 

wird.  Man  hatte  kngst  und  namentlich  bei  der 

letzten  Kraakenversicherungsnovelle  in  dieser 
Richtung  vorgehen  sollen.  Die  Sozialdemokratie 

wird  an  recht  vielen  Enden  bekAmpft.  Die  Ge- 

•etsgehung  aber  soUts  wenigstens  nieht  Hand- 
haben bieten,  mit  denen  die  Sozialdemokratie 

ihren  Einfluß  auf  die  Arbeiterschaft  verstärkt. 

Unter  die  Krankenvendcherungsart  füllt  auch 

die  HilfskassengcsetzgebllBg.  Ein  Gesetz,  das 

diese  Frage  regelt,  liegt  dem  Reichstage  bereits 
▼or.  Bs  wird  also  in  nüdmter  Tagung  dureb- 
beraten  worden  müssen.  HolTetttltdi  kommt  es 

zustande  und  zwar  im  Interesse  auch  der  in- 

dustriellen .\rbeiterschaft,  die  vielfach  durch  die 

Gründung  unsolider  Kassen  In  Ihren  Interessen 

geschädigt  wird. 
Wie  mit  den  verschiedensten  Fragen  der 

Arbeiterrersiehemng  wird  sich  der  Relehstag 

in  seiner  n;lch-*t<  n  Tagung  auch  mit  einzelnen 
Seiten  des  Arbeiterschutzes  zu  beschftftigen 
haben.  Es  kommt  hier  zunlehst  in  Frage  der 

Maximalarbeitstag  der  Frauen.  Be- 
kanntlich ist  durch  die  Novelle  zur  Gewerbe- 

ordnung vom  Jahre  1891  der  Maximalarbeitstag 
für  die  Frauen  eingeführt  und  auf  11  Stunden 

festgeletrt.  Man  hatte  damaN  sclion  ver- 

schiedentlich zu  hören  bekuaimen,  dali  die  Be- 

stimmung über  diese  Arbeltszeit  lediglich  vor- 
überirohender  Natur  Win  würde.  Ks  ist  ja 
denn  auch  von  den  verschiedensten  Seilen  in 

der  Zwischenzeit  auf  eine  Herabmindernng  hin- 

gewirkt und  der  Erfolg  ist  nicht  ausireblleben. 
Schon  vor  längerer  Zeit  ist  In  der  Regierung 
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der  Beschluß  {gefaßt,  die  Gewerbeordnung  in 
diesem  Punkte  abzuändern.  Der  Entwurf  einer 

(lifsbezütrliclirii  Novelle  wird  ganz  sicher  zu 

den  ersten  Gesetzen  gehören,  die  dem  Keichs- 
tage  im  Herbste  fieses  Jahres  iuiterl»rettet 
werden  sollen.  Man  kann  auch  ganz  sieher 

sein,  daü  die  Mehrheit  des  Keichstages  ihm 
zustiiniiien  wird.  Man  wird  hierbei  aber  im 

Auge  behalten  mOasen.  daß  mit  der  Herab- 
setzung der  Maximalarbeitszeit  fUr  Frauen  auch 

auf  die  Arbeitszeit  der  erwachsenen  Arbeiter 

ein  Einlliiii  ausgeübt  wird;  denn  in  allen  Berufs- 
iweigen,  in  «Ionen  die  Frauenarbeit  eine  Kolle 

spielt,  wird  die  kuuiiuiiitat  der  Arbeit  schon 
verlangen,  dafl  die  Arbeitszeit  der  mftnnlielien 
erwachsenen  .Xrbeiter  mit  der  der  wriMiclien 

in  ein  gewisses  Verhältnis  gesetzt  wird.  Aus 
diesem  Omnde  nad  noch  mehr  aus  dem,  daß 

sich  bei  solchen  Umwälzungen  in  den  Betriebs- 

eiorichtungen  eine  möglichst  lange  Ucbergangs- 
dauer  empfiehlt,  wird  gefordert  werden  müssen, 

daß  in  der  zu  erwartenden  Novelle  Ucbergang.s- 

bestimmungen  in  ansreieliendein  Malie  gotroft'en werden.  Uieraut  wird  sich  in  erster  Linie  das 

Interesse  der  Industrie  bd  dieser  Frage  kon- 
zentrieren müssen. 

Sodann  dürfte  der  Gesetzentwurf  über  die 

Arbeitskammern  an  den  Reichstag  kommen. 

Kr  ist  ja  schon  in  den  vorbereiten  len  ln.stansen, 

80  im  Preußischen  Staatsministerium,  vor  längerer 
Zeit  einer  Beratung  unterworfen  worden.  Nach 

Aeußerungen,  die  von  B^eruagsseite  in  der 
vorigen  Keichstngstrigiing  gefallen  sind,  kann 

man  auuehmea,  daß  sein  Zuslaudekouiuieu  be- 
schleunigt werden  wird.  Früher  hatte  man 

sich  in  der  Regierung  die  Sache  so  gedacht, 

daß  zuerst  der  Entwurf  über  die  Verleihung 

der  Bechtsfiüilgkeit  an  die  BeruftTereine  fertig- 
gestellt  werden,  und  daß  diesem  der  Entwurf 

Ober  die  Arbcitskammern  folgen  sollte.  Man 
hatte  damals  sogar  die  Fwtigstellung  des 
Ml  i  nfsvereins  -  Gesetzentwurfes  im  Sinne  der 

Regierung  als  Bedingung  für  die  Einbringung 
de.s  Arbeitskammer-Gesetzeutwurfes  bezeichnet. 

Die  Verhaltnisse  haben  diesen  Plan  umgestoßen. 
Der  Berufsvereins-Gesetzentwurf  ist  bekanntlich 

nicht  zur  Erledigung  gelangt.  Er  durfte,  da 
seitens  der  Beglerung  rom  Beiohe  aus  ein 

Vereins-  und  \er>;uunilungsreelit  kodifiziert 

werden  soll,  überhaujjt  nicht  wieder  zur  Er- 
scheinung kommen.  Man  wird  beide  Materien 

gleichzeitig  zu  erledigen  suchen.  Durch  die 

Bezeichnung,  die  seitens  der  Regierung  dem  in 
Aussicht  stehenden  Eutwurfe  zuteil  geworden 

ist,  ist  ersichtlich  gemacht,  daß  es  sich  bei 
ihm  um  ilie  Einrielifnng  von  Kammern  handeln 

wird,  die  aus  -^rbeilgebcru  und  Arbeitnehuicru 

zusammengesetzt  sein  werden.  Die  Sozial- 
demokratie hat  .stets  .Arbeiterkamnu  rn  verlantrt, 

also  Organisationen,  in  denen  die  Arbeiter  allein 

ihre  Vertretung  gefunden  hHtten.  Davon  wird 
bei  der  neuen  Aktion  keine  Rede  sein.  Was 
aber  sonst  mit  ihr  l)ezwee.kl  werden  wird,  ist 

nicht  authentiscli  festgestellt.  Man  kann  als 

sicher  annehmen,  daß  die  Arbeitskammem  be- 
rufen sein  sollen,  gntaclitÜelie  AenneniiiL'en 

abzugeben,  wie  dies  auch  die  UandeUkammeru, 
die  Laadwirtsehaftskamroem  und  Handwerte- 

kammern bereits  tun.  Damit  wird  aber  die 

Aufgabe  der  neuen  Organe  nicht  erschöpft  sein. 

Wahrscheinlich  werden  sie  doch  auch  zur  scbieds- 

geriohtlicben  Tätigkeit  bei  Streitigkeiten  zu- 
gezogen werden  sollen.  Damit  würde  für  die 

bisherigen  Gewerbegerichte  eine  Aufgabe,  näm- 
lich die  der  einigungsamtUchen  Tfttigkdt,  in 

Wegfall  koninuMi.  Es  ist  ferner  auch  nicht 

klar,  wie  die  Kauimern  gebildet  werden,  ob  auf 
regioDaler  oder  auf  beruflicher  Grundlage.  Die 

Entscheidung  über  diese  und  andere  Fragen 

wird  das  Urteil  über  den  W' ert  des  neuen  Ent- 
wurfes beeinflussen.  Jedenfalls  kann  man  sicher 

sein,  daß  die  Hegierung  die  Einbringung  dcs 

Entwurfes  beschleunigen  wird.  Wir  meinen, 

dies  könnte  auch  gesuhüiien,  wenn  die  Grund- 
iQga  dea  Entwurfes  vorher  verfHTentlieht  würden. 
Wenn  ans  industriellen  Kreisen  hierzu  eine 

Anregung  gegeben  würde,  so  würde  es  vielleicht 
mSglich  sein,  seitens  der  Industrie  Stellung  zu 
dem  Entwürfe  zu  nehmen,  ehe  der  Reichstag 

ihn  zur  Behandlung  bekommt. 

Eine  fernere  gesetzliche  Aktion  wird  in 

nächster  Zeit  bezüglich  des  Schutzes  dir 
Heimarbeiter  einsetzen.  Die  Vorarbeiten 

dazu  sind  schon  seit  längerer  Zeit  im  Gange. 
Zwischen  dem  Reichsamt  des  Innern  und  dem 

Prcnßisehen  Handelsministerium  ist  ein  Entwurf 

über  diesen  Ueimarbeiterschutz  ausgearbeitet 
und  den  Bundesregierungen  zur  Begutachtung 

übersandt  worden.  Naeh  dem  Eingang  der  trnt- 

achilichen  Aeußerungen  wird  das  Material  zu- 
sammengestellt und  gesichtet  sowie  dv  neue 

Gesetzentwurf  aufgestellt  werden.  Ob  er  aUei^ 
dings  schon  dem  Reichstage  in  poiner  nächsten 

Tagung  wird  unterbreitet  werden  können,  ist 
eine  ander«  Frage.  Die  Industrie  wird  aber  gut 
tun,  sich  beizeiten  darauf  gefaßt  zu  machen. 

Die  Erhebungen,  die  über  die  Heimarbeit  ver- 
anstaltet sind,  halten  Hißstlnde  auf  diesem 

Gehiefe  ergeben.  Sie  sollen  beseitigt  werden. 

Die  Industrie,  die  in  eigenen  Fabriken  eigene 
Arbeiter  beschäftigt,  hat  sicher  ein  Interesse 

daran,  daß  die  Bedingungen,  unter  denen  sie 

produziert,  der  Heimarbeit  gleichfalls  auferlegt 
werden.  Man  wird  also  von  dieser  Seite  kaum 

einen  Widerstand  gegen  die  neue  Alctlon  zu 

bemerken  Gelegenheit  haben. 
Eine  im  allgemeinen  weniger  wesentliche, 

aber  für  bestimmte  Industriezweige  doch  ins 

Gewicht  fallende  Angelegenheit  wird  gleirlifalls 
durch  eine  Novelle  zur  Gewerbeordnung  geregelt 
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werden.    Ba  iet  die  GleidnteUiiof  der  Arbette- 
verhältnisse  der  Werkmeister,  Techniker  usw. 

mit  denen  der  Handlungsgehilfen.  Eine  hierauf 

abseiende  Agitation  ist  seit  Jahren  betrieben. 

IMe  Befiemiig  liat  bereits  ihre  ZiistimmunK  ge- 
g^eben.  und  so  worden  di'nn  sii^lierlich  recht  bahi 

die  Kcchtsbcätiuimuiigcu  über  das  Arbeitsverhält- 

nis der  Haadlnngq^eliilfeB  «of  das  der  Werk- 
nii'istpr  usw.  übertra^rRn  wfrden.  Wahrschein- 

lich wird  allerdings  die  Konkurrenzklausel  eine 

andere  BehandluB^  erfahren,  was  dorehaus  not- 
wendig erscheint. 

SchlieUlicb  wird  auch  im  nächsten  Winter 
die  nunmehr  ieben  Jabre  hlnduroh  wlltrende 

neue  Bearbeitung  der  vom  Bundearal  erlassenen 

8  0  n  n  t  a  g  r  u  h  e  -  A  u  s  n  a  h  m  e  v  o  r  s  c  h  r  i  f  t  .  c  n 
zum  Abschluß  kommen.  Hierbei  waren  die 

Gewerbe  -  AulUehtsbeamten  der  verschiedenen 

Einzflstanten  zur  Mitarbeit  7iifr«'zogcn.  Nach- 
dem ein  Entwurf  aufgestellt  worden,  ist  dieser 

den  Bandesregierungen  xnr  Aeußemng  flber- 
iriift-Ir.  Der  Bundesrat  wird,  sobaM  iliese 

Aeuüerungeu  vorliegen,  zum  AbschluÜ  der  An- 
gelegenheit schreften.  Es  handelt  steh  hier  für 

die  verschiedensten  Industriezweige  um  eine 

Beseitigung  oder  Acnderung  der  Sonntags- 
arbeiten, die  als  Ausnahmen  der  betreftenden 

gesetzlichen  Bestimmungen  der  Geweriwordnung 
vom  Bundesrat  bisher  zugelassen  waren.  In 

der  Kegierung  geht  man  von  der  Idee  aus, 

daß,  naebdem  nnamefar  16  nnd  mehr  Jahre 

seit  dem  Erlaß  der  Sonntagsruhe-Bestimmungen 

vergangen  sind,  die  verschiedenen  Industrie- 
zweige sich  avf  die  nflgUehst  IQclEenlose  Dnrch- 

fiihrung  haben  einrichten  kVonen,  und  daß  des- 
halb auch  manche  Ausnahmen,  die  bisher  ge- 
wahrt wurden,  in  Wegfall  kommen  können.  Zu 

bedauern  bleibt  ttttT,  daß  die  Regierung  nicht 

mit  den  Vertretungen  der  einzelnen  Industrie- 
zweige diese  Aenderung  vorbereitet  bat.  Die 

Manner  der  Praxis  hätten  dann  Oelegenheit 
gehabt.  Fingerzeige  zu  geben,  die  Schädigungen 
tiir  die  Zukunft  verhütet  hatten.  Selbstver- 

stlndlieh  haiien  die  Vertretungen  verschiedener 

Bericht  aber  in-  und 

Patentnnmeldttngen, 

weide  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihrend 
sweier  Monate  zur  Einsichtnahme  für  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  auslicgen. 

30.  Mai  1907.  Kl.  7*,  K  .S3  569.  Trio-.Melirfa.  h- 
«ftlzwfrk  itur  Herstellung  von  Walzput  aller  Art. 
KulkcrWerkzeugmaiichiDen-Fabriküreuer,  Schumacher 
&  Co.  Akt.-Go8.,  Kalk  bei  Köln. 

KL  18«,  O  2S849.  Verfahren  and  Ofenanlage 
sma  ZeseiDneal»el]«a  nraladg«  Btsenene;  Zus.  n 
Pat  1 73  688.  J.  Edaaid  Goldiehnid,  Froalcftwl  a.  M., 
Frieden»MtraBe  7. 

Kl.  l^R,  L  '21 '.•■2l.  Verfahren  lum  KiiniLn-n  oder 
Anreichern  miudorwurtiger  Eiaenerse  unter  Gewinnung 

Industriezweige  ihre  Wünsche  auf  diesem  Gebiete, 

aueh  ohne  dazu  veranlaßt  zu  .sein,  den  zu- 

ständigen Behörden  übermittelt.  Eine  Aus- 
einandersetzung Hber  diese  Wünsche  hat  aber 

nicht  statt<;efunden.  Man  wird  abwarten  müssen, 

was  den  einzelnen  Industriezweigen  vom  Bundes- 

rate beschert  werden  wird.  Uod'entlich  werden 
die  BetrlehseiniiditttDgen  der  «Ittselneo  Gewerhs- 
sweig«  unter  den  Neuemagen  nicht  au  starlc 
leidttL 

Daß  das  sozialpolitische  Material,  das  den 

Reichstag  in  di'ir  niichsten  Ta^nmu^  hrschaftigeu 
wird,  ein  außerordentlich  umfangreiches  sein 

wird,  ist  nach  tiesen 'Anfzihlongen  ohne  weiteres 
ersichtlich.  Man  könnte  sogar  zu  der  .\n8icbt 

kommen,  daß  die  iibertTroßc  Fülle  des  Materials 

seine  Erledigung  verzögern  und  l)el)inderu  wird. 
Nach  den  Initiativantrtgen  aber,  die  der  neue 
Heichst.iLr  bnld  nach  seinem  Zusammentritt  auf 

sozialpolitischem  Gebiete  seitens  der  einzelnen 
Fraktionen  gestellt  hat,  ist  anzunehmen,  daß 
er  gerade  in  der  SoziaI]inIitik  eifrig  tfUig  ZU 
sein  bemüht  sein  wird.  Deshalb  wird  sich  die 

Industrie  in  allen  diesen  Fragen  nnr  anf  rieh  sdhst 

yerlaitsen  dürfen.  Sie  wird,  sobald  die  ent- 
sprechenden Entwürfe  bekannt  sind,  ̂ u  den 

in  ihnen  enthaltenen  Einzelheiten  ätellung 
nehmen  and  sofort  den  Bdchstag  bezw.  dl« 

Regierung  zu  beeinflussen  suchen  müssen.  Es 

liegen  die  verschiedensten  Beispiele  in  der  Ver- 
gangenheit dafür  vor,  daß,  wenn  dies  nicht 

irt'srliichf ,  auch  fjanz  ungerechtfertigte  Be- 

lastungen auf  die  Schultern  der  Industrie  ge- 
witzt werden.  Das  beste  Betspiel  in  dieser 

Beziehung  bietet  die  Neuauffiillung  der  berulh» 
genossenschaftlichen  Reservefonds.  Von  solchen 
Belastungen  wird,  wenn  sie  einmal  eingeführt 
sind,  die  Industrie  nie  wieder  tnL  Dieser 

Gesichtspunkt  sollte  anspornen,  mit 

größter  Aufmerksamkeit  dem  Vor- 
laufe aller  geschilderten  Aktionen 

n  a  c  Ii  z  u  s  jni  r  p  n  und  rechtzeitig  die 
Interessen  der  Industrie  zu  vertreten. 

B.  Krame. 

ausländische  Patente. 

von  NebonorzeugaisseB.  Yalentia  Laadeberg,  Breslau, 
TrinitaastraSe  6. 

Kl.  Mf,  D  1774B.  Kettanniet  nüt  liagaUegenden, 
avf  je  swei  Qnerstaagea  gereihten  Kettengliedern; 
Inn.  so  Anm.  D  17  SOS.  Dentsehe  Babeoek  tt  Vileox- 
DampfkcflBi'lworko,  Akt.-Oo«.,  OberhouHcn,  Ithlri. 

Kl.  HOl),  .M  29  1117.  Verfahren  zur  lli-rMtfllun^' 
eine*  sofort  gebraui'hhfahi;;eD  Zeniontes  au*  horh- 
basiHi'her  ilocbofonüchlacke.    Adolf  Müller,  W  etzlar. 

S.  Jaal  1907.  Kl.  18  a,  V  6925.  Verfahren  und 
Einrichtaag  aar  Begichtaag  sweier  Hochöfen  nitteia 
nnr  etaes  Aafkngas.  Ywtii^fi»  Hasehiaenfabrik  Ange- 

berg und  Maachfaianbangeeellachaft  Nflmberg,  A.-0., Nfimberg. 

Kl.  24  e,  Z  4720.  Oaser/eu^er,  in  »elrli.  n  di.' 
zur  Vergasung  nulwuudige  Luft  dureb  mehrere  in  duu 
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BraBBttoff  hiBriaragmd«  AaiUaM  «Ingefabrt  wird. 
Oikar  Zahn,  ßerUn,  PaaanenstraBo  50. 

Kl.  49  o,  II  3ftOß2.  Stenerun)?  fflr  lUminor  oder 
Preasen  mit  Antrioli  diinh  l.uft,  Kampf  uder  Preß- 
flaaaigkeit  und  mit  uneleictiem  l^uuritchuitt  der  Ein- 
and  AunUBkaDila  für  daa  Draekmttlal.  P.W.IIaMaU 

Hagen  i.  W. 
Kl.  49  e,  W  25  453.  Aufwurf-  und  Fallbammer 

mit  «antalllMram  Eub  uud  varatellbarer  Faagsetaeibe 
nn  AoB-  aad  lÜBrEakaii  daa  Hamnara  belwattar» 
fattarandar  Anlriakawdku  Haaa  WatMl,  Aaabaialabaii. 

Gebrauchsmustereintragungen. 

27.  Mai  1907.  Kl.  18c,  Nr.  30«  539.  Geneigt  «in- 
•teilbare  und  federnde  Schwengellagorun;,'  für  ülock- 
oder  MaldeneinaatfTorriohkniigen.  M&rklsche  Maacbi- 
nanbauaoataU  Ladirif  Btaekattliali,  Akl^Qaa,,  Watter 
an  dar  Bahr. 

Kl.  S4f,  Kr.  809687.  Yanialrtng  lam  Bauim 
den  RoHtet  Ton  Gagerzeageni  wlhiaad  daa  Batriabai. 
A.  RIezinKPr,  DuUliurg. 

Kl.  49b,  Nr.  .iOf)  ri'J.^.  Bei  FrofileiBonsi  hcri-ii  /.um 

Zeracboeiden  tod  l)o[iiiel-"y-,  und  uhnlicheii  l'rntil- 
aiaen,  die  Anordnung  sich  abordeckendor  Ober-  und 
UBtarmaaMr.  Bobart  Schlegalmileh  and  Aotien-Ma- 
aahlnaBblwik  .KTAlawrhltta«  Tonn.  Paal  Baal, 
AriaiB. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  INa,  >'r.  175H11,  Tom  14.  Novcmher  1905. 
Axel  Snhlin  in  liriih.Hi<l.  Vorrichtung  zum  ah- 
tttzenden  Drehen  des  mit  riiieni  Verteüungtrohr  ter- 
aehenen  Fülltriektert  von  Hochöfen, 

Dar  drehbare  FOlltricbtar  «  ist  mit  einem  Vor- 
tattarrobr  b  TarbaBdan«  dtureh  daa  die  Beschickung 
in  den  Ofen  gelangt.  Zur  glaiehmJUUgaa  Tartailnag 
deftselhen  wird  der  Trichter  nebat  Boa!  aaeh  jader 

Beechickunf;  Blmatzwciso  jrcdreht.  Kr  inl  mit  einem 

Zabnkranse  e  versehen ,  in  den  ein  Zahnrad  d  ein- 
daa  doreh  ̂ altUlnka  «  mit  dar  Walla  f  var* 

J  ♦ 

banden  ist,  die  [unter  Vprinittlung  de8  Z«hnrad<>M  */ 
und  der  ZaliriHtHiiRP  h  vi)n  dem  DruckzylindtT  i 
dreht  wi-rdeti  kann.  Rin  zweiter  Zylinder  k  dient 
dazu,  die  ZabnataBg«  h  wieder  in  die  AnrAn^'HHteilung 
zurQrkzudrOeken,  wobei  daa  Zahnrad  d  infolge  der 
Schaltklinkon  e  «ich  nicht  dreht.  Die  Drehung  dea 
FflUtriehlara  wird  bewirkt  durch  einen  Habel  /,  dar 
dnrab  eine  Stange  m  mit  dem  Yentil  n  fOr  die  Drnek- 
laltnng  rerbunden  ist  und  der  dnreh  einen  .\nHrblag 
anf  der  Stange  '*  der  VersrblnOglocke  p  in  dorn 
Autjenblieke ,  wo  dii'  (»lorki'  /<  wiimIit  LreHililoHKin 
wird,  bewegt  wird  und  hierbei  das  Ventil  n  steuert. 

II.  SU,  Hr.  m  481,  vom  4.  Mal  1904.  Lonia 
Banaseau  in  Argentenll,  Prankr.  Schmelzofen 
mit  LuftzMfUhrunt/  sowohl  unter  den  Rott  al»  auch 
in  die  Vi  rln  <  t\iningnii<i>ir. 

Die  Luftzufülirunj,'  n  ist  nach  oben  hin  in  zwei 
Stutzen  b  und  c  geteilt,  von  denen  der  untere  unter 
den  Ro«t  der  Feuenuig  d  and  der  obere  in  den  Ring- 

kanal t  ̂ Biandet.  Dieaar  führt  baldanalla  am  dan 

KeuerungsHchacht  rf  herum  zu  der  hinteren  Wand 
dcHHulben,  aus  der  die  Heizgase  durch  OetTnungon  f 
austreten  und  den  dae  Metall  enthaltenden  BehÜter  ̂  
onupHIaB,  am  daaa  in  daa  Innere  daaaalban  aiamtratan 
und  durah  Oeffnnngen  dea  SobaMlsbahlUardaekala 
auszutreten. 

/ufi)lir  iliT  [iriinär.Mi  und  HekiindSron  Ver- 
brennungsluft wird  nun  durcli  zwei  Klnpf>en  h  und  i 

geregelt,  die  auf  einer  gemeinsamen  Wolle  k  ho  bo- 
feetigt  sind,  datt  je  nach  Bedarf  mehr  Verbrennung«- 
Infi  entweder  nnter  den  Boet  oder  naeh  I  bin  geleilet 
werden  kann. 

KU  12e,  Kr.  i;60«S,  vom  29.  August  1905. 
Oeorge  MarieOapall  InPaasenham,  UroBbrit. 
VorriäuuHg  «tcm  IFwcAmi  «nrf  ßeitugm  von  Ooten. 

Dia  ta  reinigenden  Oaaa  trataa  bei  «  tn  ainaa 
teilweise  mit  Waaser  gefällten  BehUter  b  ein,  desaen 
über  dem  Waseer  liegender  Kaum  durch  mehrere 
aefariga  Winde  e  nntertailt  iaL  Die  Wlada  e  taaahaa 

Tarachiedon  tief  in  das  Wasser  ein  und  zwar  die  dem  Oaa- 
eintritt  n  zunSrhst  gelegenen  am  tiefsten.  Gleichzeitig 
verbreitert  «ieh  der  Behälter  nach  der  AuHtrittsHtelle  der 

Uftwe  zu,  in  der  verrtchicdone  durcliläHsigo  ZwiMPhen- 
wünde  aiigeordru't  «ind,  um  etwa  mitgerissene  Feurhtig- 
keit  zuraek/.uhalten.  d  ist  eine  SaugTorrichtung.  e 
sind  Kuhre,  durch  wel<-he  der  Behilter  b  zur  Ans- 
gleichfing  den  Waaaeratandea  mit  einem  andern  Be- hUter verbunden  iet. 

Kl.  81c,  Nr.  174s7»i,  vom  8.  Oktober  1904. 
Berliner  Formpuder  Werke  Frita  Krlpke 
in  Berlin.    Fcr/oAraN  zur  BerakBrnng  wen  Jfa- 

Hehl,  StXrke,  Kork  oder  Ihnllabe  Stoffe  werden 
mit  das  Watmer  nicht  in  «icdi  aufnehmenden,  bei  ge- 

wShnlieher  'reinperatnr  fegten  Stoffen,  wie  llnr/.en, 
Fetton,  Wschneii,  l'cUHtiuriii,  iindauernd  kruftiu'  ver- mählen, äie  überziehen  sich  hierbei  mit  einer  dünnen 
Schiebt  dar  letzteren  nnd  werden  hierdurch  fflr 

Waaser  gar  sieht  oder  aar  aehr  langaaai  dureh- 
dringbar. 

Kl.  40a,  Nr.  17r»6r>7,  vom  28.  Februar  1904. 
Ludwig  Weiss  in  Budapest.  Verfahren  zum 
Brikettiertn  von  Metaüabfällen  und  Erzen. 

Die  in  brikettierenden  HtolFe  werden  mit  oinar 
schwachen  LAsnng  von  kalsiumnlfatbaltigcm  Magne- 
siumsulfat  benet/t  und  dann  zu  Formstüekcn  t;i'|ireBt- 

Sidche  I ,ösuiii;i  ii    «crili  ti    erhalten    beim  Zeiitri- 

fiiL'icreti  dcH    Mit'iilUcliliiiniui'h   von   l><i)Mtiiit  lliaibal 
tendeu  Kohlensäure-  oder  äodawasserfabriken. 
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8.  Juli  1907. Statittitche*. Suhl  und  Eisen.  949 

Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke  im  Mai  1907. 

B  «  B  i  r  k  e 

lr*«uKonic 

Im 
1  April  IM? 

1  Tonaen 

.» 
Mal  IMT 
Tonnen 

Tora 

1.  Jan.  bi< 
31.  Mal 
1907 

TonacD 

Im 
Mai  t9M 

Ton Den 

Tom 
1  Jan.  bla 

31.  Mal 

ISM Tonaen 

83  864 
41  157 64  250 
28  661 
10  821 

35  013 
168  129 

M 

Siegerland,  Lahnbesirk  and  Hessen-Nassaa  . 

Bayern,  Württemberg  und  ThQringon   .  .  . 

91  437 
21  004 

7  386 
13  180 
5  158 

3  236 
8  265 34sas 

8I>  671 

21  599 
8  269 

13  400 
5  191 

2  601 
7  922 

30  353 

440  038 103  äiÜ 

42  390 
64  040 
28  389 
12  920 
41  679 

171  878 

nn  Q  j  1^ MV  o40 
15912 
9  091 
13010 

6  084 
2  202 
7  620 

35  IIS 

Qießeroi-Robeiaon  Sa. 184  605 176  006       905  274 179  277 869  804 

Siegcrland,  Lahnbezirk  und  HcRson-Naasau  . 
25  411 

3  9B8 3214 
7  690 

23  81ii  121731 
4  220  1       19  567 
3  179         21  280 
8  150  1       38  260 

28  872 

4  034 

5  669 
6  720 

128  073 1C510 
22  721 
33  010 

Beaaemer-Roheisen  8a. 40  283  i     39  423       200  838 45  295 200  314 

m  5 ^1 

i
l
 

t    1        J  TWY      ±0  ■ 

Siegerland,  Lahnbesirk  und  Hesaen-Naasau  . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen   .  ,  . 

280  974 

28  092 
25  864 
12  870 
66  653 

289  791 

299  609 

28  013 

26  860 13  900 
66  336 

294  884 

1  395  716 

121  120 
127  895 
62  430 

327  001 
1  415  586 

287  778 

21  620 22  142 
13  200 
63  443 

275  640 

1  346  679 

114  392 

104  265 
64  250 

334  627 
1  326  595 

 _ 

i 

Thomaa-Boheiaen  Sa. 704  244 729  602 3  449  748 
683  829  ,   3  290  808 

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Heaaen-Naaaan  . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen   .  .  . 

39  704 
31  808 
11  251 

38  398 32  842 

11  079 
— 

215  683 

152  103 
52  627 

785 

36  722 

33  127 8  900 

710 

180  433 

154  917 
88  479 

710 

Suhl-  und  Spiegeleiaen  qbw.  Sa.  |     82  763 82  319  1     421  198 
79  459 374  539 

\\ 

Ii 

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Ileaaen-Naaaan  . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen  . 

5  489 
16  828 
28  384 

820 
14  287 

3  038 
19  557 
28  092 
1  300 
14m 

17  569 

90  420 
145  353 

3  545 
77  672 

1  924 17  323 
31  416 

22  217 

92  886 
150  301 

3  360 
96  302 

Pnddel-Roheiaen  Sa. 65  808 

66  SM 

334  559 72  880 
359  846 

h 

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Ueaaen-Naaaau  . 

Bayern,  Württemberg  und  Thüringen    .  .  . 

443  015 
73  608 
78  327 
13  180 
38  712 
16  926 
74  918 

339  017 

451  590 
78  218 
78  632 
13  400 

40  201 
17  801 74  258 

340  814 

2  190  737 

36«  030 382  770 
64  040 

194  544 

79  680 368  680 

1  665  136 

445  641 
70  396 76  702 

13010 
34  9M 
16  112 

70  963 

332  0111 

2  110091 
348  177 
367  050 

64  250 

165  2üli 

79  141 
369  640 

1  591  026 

Oeaamt-Erzengung  Sa. 1  077  703 1  094  314 
5  311  617 1  060  740 5  095  311 

p 

184  605 
40  283 

704  244 
82  763 
65  808 

176  006 
39  423 

729  602 
82  319 

66  964 

905  274 
200  838 

3  449  748 

421  198 
334  559 

179  277 

45  2.tr» 
683  829 

79  459 

72  880 

869  804 
200  314 

3  290  8WM 374  539 

359  846 

Oeaamt-Erzeugung  Sa. 1  077  703  LM1314 5  311  617    1  m)  740 5  09:>311 

Mai:  Einfahr:  Steinkohlen  1  119056  t,  Braunkohlen  708  591  t,  Eisenerze  860  G73  t,  Koheiaen  49  H<.*(i  t. 
Kopfer  12  028  t  Auafuhr:  Steinkohlen  1  366  267  t,  Braunkohlen  2267  t,  Eiaenerze  275  934  t,  Kohuisvn  25  276  t, 
Kapfer  410  t. 

Rohaiaenerzeugung  im  Aualande: 

Vereinigte  Staaten  Ton  Amerika:  Mai:  2331000t;  Belgien:  Mai:  123000t. 
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950   Stahl  and  BUen. Statintiaehea. 27.  Jkhrg .  Hr.  27. 

Bin-  and  Ausfiihr  des  Deutschen  Reiches  in  den  Monaten  Januar-Mai  1907. 

Kinfttkr Aa*IUtur 

Eieener/e;  eiHon-  oder  inanganhaltigtj  UuireinigungsmaMe;  KonTerterachlacken ; 
aiis<;L'l,runntor  oiaenlultigw  SehwefeUtia»  (<S7a)*   

Manganerze  (237  h)  .........*.•.•••>......•... 

BoheiMO  (777)  
BraditlMB,  AIMmii  (Scbrotl);  BiaenfeilapAse  oaw.  (848  s,  848  b)  
ROhren  and  RShrenforniitfieke  ms  nieht  sehmiedbsrem  OuB,  Hihne,  Ventile  usw. 

(778«  tt.  b,  779  a  n.  b,  789  e)  
Walzen  auK  nii'ht  Hchniiodbaroni  Ouß  iTSOa  u.  hi  
Ma§chinentcile  roh  u.  bearbeitet**  aiiH  nitlit  hihniicdb.  (iiili  (782a,  783r  —  il) 
SonHÜnre  F/iHenpußwarcn  roh  und  bearbeitet  (781a  u.  b,  78;!  b,  783  f  u.  p.)  .  .  . 
Uohluppen ;  IlohHchienen ;  Ktthblöcke  ;  Hruminon;  vt)r>,'f'wal/te  Blöcke;  PUtiiien; 

KnQppel;  Tiegolstabl  in  BK'icken  (784)  BchmiMlbsres  Bisen  in  Stiben:  Iricer  (T-,  U-  lutd  jnL-£iMa)  (786«)  . 

B«k-  und  'WinksMisn,  lUrtlldce  (T86b)   
Andsre«  gefonntM  (fwnoBisrtss)  Stabeisen  (785  c)  
Band-,  Reifeissn  (786d)  
Anderes  nicht  Ksformtes  Stabeieen;  Eisen  in  Stäben  /.um  rmMchmelMa  (765s) 
Urobbleche:  roh,  entzundert,  gerichtet,  dretuiiert,  gehrniUt  (786a)  
Feinbleche:  wie  vor.  (786b  0.0)  
Verzinnte  Hlecbe  (788a)  ».... 
Verzinkte  Bleche  (788b)  I 
BIscbs:  sbjrBSchliffen,  lackiert,  poliert,  gsbrftnnt  usw.  (787,  788  c)  1 
WsnUeeb ;  Dehn-  (Streck)-,  Riffel-,  Waffel-,  Wsnmi ;  «ndsre  BIsebs  (789*  n.  b,  TOO)  j 
Draht,  gewallt  oder  ̂ sogen  (791  a  —  c,  792a  — e)  
Schlangenröhren,  gewalzt  oder  gezogen;  Rdhrenformetflcke  (793a  u.  b)  ... 
Anden'  Urihren,  gewalzt  oder  gezQgSB  (7Mn  tt.  b,  796a  n.  b)  
EiHenbabnachienen  (796  a  u.b)  ••••  
EiaenbahnachwoUon,  Eiscnbahnlaacbon  und  UnterlagsplsttSB  (796s  Q.  d) .  ,  .  • 
EiBenbabnachnen,  -radeiaen,  -räder,  -radsAtze  (797)  ............. 
Schmiedbarer  UuB;  Schmiodeatücke  ***  (798s— d,  799s— >f)  ......... 
Oescbotse,  Kanonenrohre,  Sigstshnbrstwwi  nsw.  (799g)  
BrilokMi»  und  EnMnkoBBtraktTonen  (800a  s.  b)  
Ankflir,  Amboseo,  Schraubatdcke,  Rrcchoitipn,  Hämmer,  Kloben  und  Rollen  zu 

PTsschenzllpen ;  Winden  (80fia— c,  807)  
LondwirtHchariücho  Geräte  (808a  u.b,  8U9,  810,  811a  u.b,  818»  «.b).  .  .  . 
WsrkEcugo  (812a  u.  b,  8I3a— e,  814a  u.  b.  8löa— d,  836s)  
BisenbabnlaechenBchrauben,  -keile,  Srhweiiemchrsnbstt  nsw.  (räOs)  
SonatigeB  Eiaenbahnmatorial  (821a  n.  b,  824  s).  
Scbrsuben,  Niete  ubw.  (820b  u.  c,  826e)  
Achsen  und  Acheenteiis  (822,  828«  n.b).....  
Wagenfedern  (824b)  ,  
DrnhtHeile  (825b)  
Andere  Drnhtwarcn  (825b-  ill  ,  ,  
Drabttttifte  (82r>f,  sJtiii  u.  ti.  S27|  
liauB-  und  Küchengeräte  (828b  u.  c)  ,  
Ketten  (829  a  u.  b,  830)  
Feine  Heaser,  feine  Sdisrea  nsw.  (836  b  o.  c)  
Nfth-,  Strick-,  Stiek-  nsw.  Hndsh  (S41n— e)  
Alle  flbrigen  Eisenwaren  (8160  n.  d— 819,  828a,  882—835,  8S6d  a.  6—840, 
842)  

Eisen  und  Eisonb  ̂ ^ieruiipen,  unToUstftndig  angemeldet  
Kessel-  und  KesHelBchmiedearbeiten  (801a — d,  802 — 805)  

Mnsehfaisn 
Euenwnrss  in  den  Honsten  Jaannr-lUi  1907 

■  »        ■  ■   • 

Jsnnsr-Msi  1909: 

Sninnic 

Eisen  and  Eisenwaren  . 
Maschinen  

Snmms 

1 
2  937  718 1  645  673 

137  366 1  622 

151  662 143  114 

71  248 46458 
804 

19042 

M2(> 

4  760 
2  625  , 1  559 8  047  1 

22  872 

.1  559 94  G98 
249 161  480 

2  878 

16  SM 
2  905 48  811 

1  874 
82149 

10  489 

74  191 
8  872 65  274 

4   J  4  1 
Qa 
OO  M4 

19  433 

150 

9 4  7M 
40 1028 
76 6861 

8  615 
122  198 

102 
1  241 

8  727 46  390 

160 

158  074 
77 

78  n44 
181 

29  898 

3  ■AM 18  .'{22 1668 12  530 
206 11829 

468 2  654 

K  •> 1  4  io4 
C43 6  735 

47 

4  095 
101 

4  4<)9 709 6  534 44 •  • 7H4 

70 
576 68 

1  781 
»vi 

1  n  1 

1  219 
27  913 267 
12  826 1  922 1  51C 

49 

l  744 
81 1872 

946 

20  74« 284 
769 

9  018 
806  168 1180294 

88759 128866 
343  922 

'    1  504  1 52 

175  009 1  490  970 
84  882 110  666 

209  891 
1  1601  686 

*  Die  in  KJammsn  stsbenden  Ziffern  bedeuten  die  Nummern  des  statistischen  WarenTeneichnisBes. 

**  Die  Ansfnbrna  benrbsitstsn  gnSsiasmsn  Kssehinsnteflsn  ist  natsr  den  bsfar.  Mssebfasn  mit  an  fgef ObrL 
***  Die  Ansfnbr  an  SduniedestSekeB  (ttr  MaseUnen  Ist  natsr  den  bsir.  MasshbieB  mit  aifipfahrt. 
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S.  Juli  1907.  Berichte  Uber 

LatetaBf  d«r  Koks*  und  AatliraiitJiMliöfeB  in 

iM  T«r«lBiftMi  fltutw.* 
1 1 ItOf 
1 
! 

t t 

L  Eruttfttiif  ftUerliocbOfen: 
ini^pMftiiit  •  •  •  •  t  • 2  380  709 SSSS023 
arbeitsiftghch  .... 75184 76067 

'  IL  Anttil  d«r   Warke  d«r 
IT.  a.  8tMt  CoriioMikm : 149«  601 1469  987 

SpUfdAim  .... 29  283 26  951 

«■  t.  J«nl Ml  1.  Mal 
Iin.  ZftU  d«r  HodiOfen  .  .  . 890 887 
[          davon  im  Feuer   .  .  . SSO 

sss 

'iV.  WoehenleiittuureD  der 
080*080 58S*S90 

WennKl<^it:ii  liie  vorf^enannten  /ilTern  nicht  ganz 
den  Erwartungen  entsprechen,  die  man  auf  Qrand 
der  an  1.  Mai  festgeatcllten  Wochenlektnilfni  C0> 
he^  hatte»  m  iet  dooh  die  OeMunterMogmig  hOner 
geweaen  ala  fai  ligend  tSaam  dar  voraafgegMigWMn 

*  »The  Inm  Af«*  1907,  IS.  Janl,  B.  1817. 

ou*  Faeluertitiem.  Stahl  and  EKaen.  961 

Ansbentnnar  tou  Mineralien  in  (>riochouIand.* 
Der  bergmännisrhe  Uetritli  hat  im  KtiiiiL'roioh 

( Irii  c  hctilaiid  in  don  Ict/tfii  Jahren  orheMi.  h  /ui;i'- 
nommen.  Kine  Keihe  von  K<in/.i'HMionen  i»l  von  der 
Uo^icrun^  nach  und  nach  erteilt  worden.  Die 
KrOBere  Anxahl  befindet  «cb  is  den  Binden  von 

Fnunoaen  and  Aig^ilndeni,  deotfehet  Kapital  iat  vor> 
iSufig  den  griecbiachen,  große  Yoriieht  erfordernden 
Ber^ertcHunternehmungen  faat  ginzlicli  fern  gebUebea. 

l'obor  dio  Ausbeutung  des  Jahros  190f>  liegen  noch keine  Daten  vor.  Im  Jalire  1906  wurden  uachatehende 

Manfen  gawmnian: 

Sban  .   .   .  4r,5  r,22  t  ("hrom    ....      8900  t 
Manganerz  .  h9  687  t  Mügnesit    ...    43  498  t 
Zinlc    ...  22  5r.2  t  Braunkohle    .  .    1 1  757  t 
Mangan  H  171  t  SilherhaltigcHHlfi  l.T  729  t 

Der  Abbau  der  Erzlager  im  Lande  war  1906 
allenthalben  ein  besondora  reger;  Bolbat  ärmere  Erz- 

lager wurden  nicht  yencbont,  waa  in  den  aoitena  der 
Bargwerkabe^tier  mit  dem  Änaland  abgeichloseenen 
grofen  und  langen  I4erernnnTartrigeB  aeinen  Orand 
hatte.  England  leitete  anch  grfecblirhe  Ente  naeh 
Amerika.  DciitMchlaiul  hat  nirh  cim  n  Teil  der  Pro- 
duktiuii  und  zwar  von  Blei-  utid  Ziiiker/eu  sowie 
nickcllialtigvn  Eiaenerzon,  von  rohem  und  gebranntem 

Magneait  gesichert.  (Bericht  d.  K.UMvialkoaaBktu  ia  AUca.) 

•  ̂ Naehr.  f.  Handel  n.  ladvatrie''  1907,  14.  Jnnl. 

Berichte  Aber  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Verein  deutscher  Ingenieure. 

Die  48.  Haaptvereammlnng  dee  Yerelnea  deataeber 
Ingenieure  fand  vom  17.  bis  19.  Juni  in  Koblenz  statt. 
Die  erate  >*itzung  am  Montag  den  17.  Juni,  vormittags 

l'lir,  »unle  eniffnet  durch  den  ersten  Vorsitzenden 
dea  Verein«,  (iuh.  Kegierungarat  I'rof.  Dr.  A.  S  1  a  b  y. 
Nach  kurzen  einleitenden  Worten  herzlicher  MegrüUung 
nahmen  nacheinander  der  überpräsident  der  Uhein- 
proTinx  Freiherr  von  Schorle  me  r,  der  RegieruDg»- 
ptiiidMit  nKoUani  Fnibanr  von  HOvel,  der  Pro- 

rektor der  Tedmhdien  Hoehidrala  m  Aaehen  Oe- 
ijeimrat  rrofeBsor  Dr.  H  r  Ä  u  I  e  r,  Direktor  Heim- 

holt/- Bonn  für  den  Verein  d  e  u  t  »  c  h  o  r  E  i  m  e  n  - 

Ii  ii  1 1  e  n  I  e  u  t  e  ,  Dr.  K  1  ö  [>  |i  e  1  für  den  Verein  deut- 
scher Chemiker,  Dombaumeistor  .\  r  n  t  z  -  Köln  für 

den  Verband  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereine  and  sam  8chloS  Ingenieur  Weibenbach- 
O  r  i  f  f  i  n  aoa  ZOrieh  ale  Vertreter  dea  Sohweizeriachen 
Incanlenr*  oad  Arehitalclaa>V«tdna  da*  Wort  Aaf 

alle  di«  Oberane  f^aadttehen  "Worte  der  AnevheBnang 
und  Beglück«' ünachung  dankte  der  Vorsitzende  mit 
dem  bedonderen  Hinwei»,  dali  den  Verein  deutMcher 

Ingenieure  daa  durrh  lii  n  <  iberpräaidentcn  zui^n'HtuTi- 
dene  gute  Binvernebmeu  mit  der  Regierang  und  die 
Zuaichernng  iteter  F6rdernng  der  SHala  daa  Yerelnea 
dareh  dia  Begiarnng  Obarana  ehre. 

Dn  dar  .Oaaeliiftaberiaht  den  'Tellnaliniam  dar 
SItnng  gedraekt  vorlag,  wurde  von  einer  Bericht- 
aratattung  durch  den  Veretnedirekior  Geheimen  Ban- 
rak  Dr.-lng.  Tb.  I'eters  ahijeHehen. 

Die  (i  ras  h  o  f  -  D  o  n  k  m  ti  n  z  e  ,  die  im  vorigen 
Jabre  von  8t.  MajentAt  dem  DeutHrhen  Kaiser  huUl- 
voUat  angenommen  war,  wurde  in  diesem  Jahre  den 
beiden  wOrdigaten  Vertretern  iler  Elektrotechnik  vnd 
dee  Sehiffbanea  Oeh.  Baurat  Dr.-lng.  Emil  Bathanan, 
Generaldirektor  der  A.  E.  O.  In  Heran,  nnd  Hermann 
B I  o  h  m  in  Firma  ßlohm  YoS  in  Hamburg  von  der 

Haaptversammlung  auf  Voraohlag  dea  Voratuidoa  ein- 
•tinunif  TorUahen. 

Hierauf  hielt  Prof.  Dr.  Erich  Kaiser  ana 
Qie6«n  einen  auBerordentUch  inbaltreichen  nnd  von 
der  Yeraammiang  mit  lebhaftem  Intereeae  nnd  lautem 
Beifall  aufgenonimeisen  Vortrnt;  über 

die  geolofl«cben  VerbiUtnlssa  des  Mittelrbain- 
gebtatca  md  fl«  dtnuf  kafrlndaton  IndnitrlMi. 

Der  Kednor  Hcliilderte den  allgemeinen  geologiHchen 
Aufbau  dea  Mittelrheingebietea  in  don  verHchiedenen 
KroBen  Umwandlnngaopochen,  wie  es  zur  Zeit  der 
.Steinkohlenablagemf  anfgafhitet,  dann  faat  gana  ab- 

getragen, später  TOB  neuen  Ablagernngen  fllMrdeekt, 
aber  durch  die  TStipkeit  des  Wansers  immer  von 
neuem  wieder  verändert  wurde.  Die  vulkanische 

Tätigkeit,  die  dH:iut  /u-jnm iiu'iihHUKende  Bildung  von 
Sedimentachichten  und  die  Auabildung  der  Landachafts- 
formen,  wie  aie  beute  beeteben,  wurden  einer  beson- 

deren Betrachtung  unterzogen.  Uinsicbtlich  der  Be- 
liekancan  der  mittelrboiniscben  Industrien  in  den  er- 
Oiiaitan  gaologiaahan  Yarhiltniaien  f  Bbrta  dar  Vor- 

tragende aua:  Der  Sedimentbildnng  Tordanken  ihre 
Entstehung  der  Steinkohlen-  und  der  Bruunkohlen- 
lierpliftu  de«  Niederrheins  und  des  SaarL'ebietes.  /ahl- 
reiclie  nutzbare  (m  -ji.  ine  (Erze,  Baustfiiie  uMw.)  sind 
den  ge.Hehirhteten  (teHteinen  ebenfallH  eingelagert  und 
geben  zu  mehrfachen  Uowinuun^'eii  Veranlasaung.  Die 
gabirgebildenden  Vorginge,  die  das  Mittalrheiogobiet 
malinaek  betrolBta  haben,  waren  auf  aaina  wlrteohafl- 
licbe  Entwicklung  von  wesentlichem  Einflüsse,  was 
vor  allen  Dingen  in  vielen,  weit  verstreuten  bergbau- 

lichen Anlagen  zum  .\usdrucke  kommt.  Von  boaon- 
deror  Heilcutung  für  die  EntM  i(-klung  der  Industrie 
waren  aber  die  vulkaniHi  hen  Erwcheinungen,  die  zu 
voraohiodenen  Zeiten  im  rheiniaeben  Sehicfcrgi'tiirge 
einaetzten.  Die  Diabaac  dea  Lahn-  und  Dill-(iei>ietes, 
die  Melaphjrre  dee  fiabe-Oebietes  riefen  in  melirfaeher 
W^o  indnitriello  Anlagen  ine  Leben.  Die  Basalte 
dee  Tertiärs  werden  an  zahlreichen  Punkten  «gewonnen 
und  auf  den  natürlichen  Wasacrstrafien,  von  denen 
daa  waatlicba  Deutaeliland  durehti^n  wird,  m  aahr 
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weit  abgelof^ene  (iet^endeii  verfraclitft ;  gerade  <l«n 
Buf  iif  lo'«  irmuiiff  von  natiirlirlifn  Bodenscbätzen 
bi't!;ründi'ten  Industrien  würde  Hine  Wrl)e8H(!run>;  dii>Her 
WaMorntraBcn  zu  beflouderer  Entwicklung  Terhelfen. 
Die  Volksasaibrttcbe  dea  Oebietos  um  dvu  Laacbor 
See  and  der  Bifel  sind  ebenfalla  Ton  besonderer 

WifihtiglMit  MWVMii  and  Iwlwn  lor  Entwicklane  •iner 
lebhaften  flteinbraelMindaBtrie,  snr  An1a|»e  von  Braae- 
rcii'ii,  zur  (Jlnufftlirikatirdi.  ain  h  rnr  Hcrntellung  von 
fi'iH'rft'htKii  Stciruüi,  dntiii  dunli  ilic  Vurkomtiu-ii  von 
TriiLi  zur  IIer»tollunfC  ''oii  lifsoiidiTs  wi<liTst;unU- 
fähigein  Zement  (bydrauliHcliem  Mörtel I  und  endlicli 
darai  dM  Anflret^n  der  lockeren  HimBsteintufTe  zu  der 

anfluiyrMeliW  oad  wichtigen  SohwemmBteinindaatrie 
▼•mBMMttDff  gßgtbtn.  Die  jQngate  Tollcaniiiche  Tätig- 

keit migt  sieh  jettt  tiodt  im  dem  AnftretoB  voo  KAhlen» 

•ftnre,  lUe  an  sählreichen  Stellen  mtt  'Wasaer  znmmmon oder  leltener  fOr  sirh  allein  dem  Hodi'n  ontKtröint. 
Tie!«  ehemiache  FnUriken  deH  KroliltaloH,  liei  tl<>ii- 
Binn^a  und  an  anderen  Orten  nind  auf  diehe  Njitwr- 
prodnkte  zarQckzufüfaren.  In  der  (iewinnmi^;  von 
Mineral wSssern  Bowie  an  manni^facben  Trink-  und 
Uei^nelien  kommt  die  AbbAngigkeit  der  Induetrie 
vom  Boden  lam  besonderen  Anadmek. 

Den  Schluß  des  ersten  Sitzunf^ntagoB  machte 
Dipl.-Ingenieur  Mats  ob ott- Berlin,  Redakteur  der 
„/eititelirift  deit  Vereine«  dontsoher  Ingenioai«*,  mit 
einem  Vortrag  über 

Inuiert  Jahre  Vanpflwkffflihrt. 

Redner  führte  etwa  folgendem  aus : 

Der  Qedaak«,  die  Dwnpflur&ft  «la  bewegende 
Kraft  der  Sobiffe  m  rerwenden,  ial  fast  eo  alt  wie 
die  Dampfmaschine.  Schon  Papin,  der  Erfinder  der 
atinuHphilrinehen  KolhenniaHohine,  hat  darauf  hin- 
gowiesL'H,  wie  vorteilhaft  die  ltennt/,un|;  de»  DainpfeH 
auf  Sehiffen  sein  inüllte;  zu  einer  AiiHführung  ist  er 
jedoch  nicht  (gekommen.  Arn  Hnde  de»  1 8.  Jahrhundert» 
erat  fanden  in  England,  in  Frankreich  und  Tor  allem 
ia  Amerika  huchtit  interesHanto  Verttucho  iitatt,  die 
■ohoa  erkennen  lieBen,  daü  aich  die  Dampflcraft  auek 
dieaea  Gebiet  nach  nnd  nach  erobern  wflrde.  Den 
ent^^rhi'iilenden  i^ehritt  «her  tut  der  Anicrikaner  Rohort 

Fulton,  der  1807  mit  .seinem  ScIiilT  <'hireinont,  auf 
dem  IT  •■ine  nun  der  Wattsehen  Mawi'hiiietifiibrik  in 
England  Ktammende  DampfmaHchine  eingehant  hatte, 
die  erate  längere  DampfBchiiTahrt  von  New  York  nach 
Albanj  giOcIiiieb  vollendet«.  AI»  praktischer  Ameri- 
kaaer  riobtale  er  sogleiob  regalmlAige  Dampfer? ev> 
biadaacea  eia,  «ad  sekoa  im  aMialw  Jahre  genOgta 

der  „cTaremont*  nteht  mehr,  so  daS  neae  Dampfer 
erhiiut  wurden.  Andere  rnterrn'hmen  foltrten  dem  gepc- 
Itenen  Beispiel,  und  bald  iievulkerlen  .-fieh  die  riewigeri 
Sii'ii  uii'l  'lie  i:roiien  Fluiitreliiete  der  Vereinigten 
btaaten  mit  einer  atetig  wacbtiuuden  Daiiipforäotte. 

Den  Beginn  der  regelmiBigen  europiiichen 
Dampfsehiffafart  rechnet  man  von  lült  ab,  wo  narat 

eia  ludner  eagUaeher  Dampfer,  der  «Oomet*,  ia  dar 
Nihe  TOD  Glasgow  regelmäBigo  DampferverbindnagaB 
unterhielt.  Ton  England  auu  fuhr  ein  Dampfer  1818 

nach  i'nris.  Im  gleichen  Jahre  hefuhren  engÜMche 
Dampler  aueli  bereits  den  Kboin  und  die  Elhe,  und 
in  der  Nähe  vun  .Spandau  legte  man  dun  Kiel  7.u 
einem  Danipfboot.  Das  erste  deutsche  Dampfschiff 

.Di«  Weeer"  wnrdo  1816  zu  VegcHack  durch  Johann 
Lange  erbaat.  1819  durehqaeite  bereits  ein  Dampfer, 
allerdings  nooh  nnter  leilwaiaer  Banntnug  der  Segel, 
dea  Oseaa. 

Seit  den  20  er  nnd  SO  er  Jahren  begann  die  Ent- 
wii  klunj;  •»elmeller  vtirwärt»  zu  :;..dien.  I»('r  wielitighte 

F'ortHehritt  in  diesem  zweiten  groben  .Mitehnitt  be^tanil 
in  der  Einführung  der  .Sehrauhe  aU  Troilieapparat 
und  in  der  Einführung  ileti  EiHens  auch  als  Bauittwff 
dcH  SchifTskürpors.  Die  ausschlaggebendeo  Veranche, 
da»  Ruderrad  durch  die  Schraob«  an  «rsoisen,  be- 

S7.  Jahrg.  Nr.  ST. 

einnen  «chon  1821>.  Ende  der  30er  Jahre  wird  dann  die 
Srhraube  «lauernd  ein;,'efüliri.  lf?44  kunnte  »chon  ein 
grolier  Sehraubendampfer  das  Weltmeer  durchfahren. 

Die  gleiche  riesige  Entwicklung,  die  die  Handela- 
tiotte  aufzuweisen  liat,  zeigt  die  Bntwicklnng  der 
Kriegsflotte.  Schon  Fulton  hatte  1815  den  ersten 
Kriegsdampfer  atlNUit.  Englaad  bekam  1833  Bein 
erstes  KriegHschiK  Die  aenera  Eatwioklung  beginat 
in  Frankreich  1859  mit  dem  ersten  goipaaaertoa 
I.inionwi-biff. 

Die  ungeheure  »  irt.tohafHiche  Kedeutung,  die  sich 
dn.H  DampfHi  bift  in  Meinem  ersten  (Lebens-)  Jahrhundert 
bereit«  erobert  bat,  zeigt  «ich  an  dem  riesigen  Waclia» 
tum  der  IlandelsHotte.  England  ist  hier  allen  anderen 
Staaten  noch  weit  Toran.  1904/05  betrug  der  Bmtto» 
raamgehalt  dar  «asgiaehen  HaadeMotto  aaDaauMrani 
mnd  15  Millionen  Tonnen,  der  der  dentsehen  Flotte 

'2,7(57  Millionen  Tennen.  int  Dcutrtehland  demnaeli, 
wie  es  hieb  auH  der  ge.-ic  liiebtlielien  Entwicklung  auch 
naturgi'inuLl  erj,'ilit,  noeh  weit  hinter  England  zurück, 
HO  zeigt  dueh  gerade  die  Entwicklung  der  deutschen 
Keedoreicn  in  der  letzten  Zeit  die  grObten  Fortschritte. 
Setst  man  den  Beetaad  von  1894/95  gleich  100,  so 
▼ermehrto  sieh  in  dea  seka  Jahren  von  189S  Us  1906 
die  englische  Dampferflotte  auf  1S9,  die  franaösische 
auf  14.%  die  der  Vereinigten  Staaten  auf  203,  die 

Weltdampferflotte  auf  191.  die  deutsche  aber  auf"29"2. Der  Wert  der  doutHchen  Handelsflotte  int  in  den  zehn 

Jahren  von  1895  bin  1'.M)5  auf  dun  2' fache  ange- 
wachsen; or  stieg  von  327  auf  ̂ slü  Millionen  Mark.  In 

der  llamburg-Amerika-I/inie  und  dem  Norddeutschen 
Lloyd  besitzt  heute  DeutBchlaad  die  beiden  grSSton 
nad  leistengsflhigsteo  Qesallaebaften  der  Welt,  die 
lagieich  über  die  Bchnellsten  Schiffe  verfügen. 

In  der  zweiten  Sitzung,  Dienstag  den  18.  Juni, 
vormittags  10  Ihr,  die  eltenfallH  von  tielieimrat 
Dr.  8  1  a  b  y  geleitet  wurde,  kamen  nur  gescbäftliebe 
.\ngolegenbeiton  zur  Erledigung.  Nach  der  Betriebo- 
rechnung  betrugen  die  Kinnahmen  des.  Jahres  1U06 
1  203  193,55.«,  die  Ausgaben  1182  021,85.«,  somit 
der  UebaraehnA  21 171,T0  Jk  Daa  Vermitoen  belief  aich 
am  1.  Januar  1907  auf  1219797.4.  Ab  erster  Tor> 
sitzender  wurde,  der  vom  Vurstanddrato  vorgeschlagene, 
Kommerzienrat  Dr.-Ing.  Ernst  Ii  e  1 1  e  r- Hannover  ire- 
wiihlt  und  alrt  Ort  für  dio  nÄchwi jülirice  Hauptver- 

Hammlung  Drenden  bestimmt.  l'eber  das  Techno- lexikon  und  die  derzeitig  damit  verknüpften 

Schwierigkeiten  berichtete  der  V^ereinsdirektur.  Die au  bawiltigenden  Arbeiten  sowohl  als  auch  dio  ea^ 
standeaen  md  noeh  entstabenden  Koaten  aind  von 
keiner  Seite  auch  nnr  annihemd  erwartet  worden. 

Da»  Toeliiu)lc\ikr>n  erforderte  190(')  rund  5H  708 
fiir  l!H)T  miiliten  auli^  r  dem  •■tutMmiilüg  oingesetzteti 
ISetrnLTe  von  -luoiHi  «  n  i,  h  v.iii  ili  r  dicHjähriccn 
liauptverttannnlung  GUüUO  .4  nachbcwilligt  werden. 
Die  Frage  ist  jetzt  die:  Sollen  unter  auSerordentiich 
erheblichen  Kosten  die  Arbeiten  weitergefDhrt  odar 
mit  einer  Abetandesumme  an  die  Yerlagsbaohhaadlnag 
eiagestelit  wetdaa.  Dte  Yarsamminag  aahm  aaok  ein- 

gehender Disknaston  den  Voraohlag  des  Voratandsratos 
an,  zur  weiteren  Hehandlunp  und  endgültigen  Erledi- 
«•ung  der  Ter  hnoif \ikon-.\.ngelegenheit  den  Vorntand, 
verstiirkt  durch  Veehs  vom  Vorstanduriit  /.n  waliletnle 

Mitglieder  (von  liacb,  Ulecber,  IlaHlacher,  Her/herg, 
Toa  Linde  und  von  Oochelhänser),  zu  bevollmächtigen. 
Die  von  Baurat  Harsberg  entworfene  Denkschrift 
Ober  die  miHbrluahllaha  Banntiang  von 

Zeichnungen  und  anderen  laganianr-Ar* 
beiten,  lietitoit: 

„VtHtw  die  Targitaag  ffir  to^lMka 

Angebotsarhciten'*, wird  von  der  Versammlung  gonohmigt.  Die  Donk- 
schrift geht  von  dem  Qrundsatz  aus,  daß  jeder  Arbeit 

ihr  Laim  gebührt    Wir  werden  auf  die  DenJuchrifi 
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in  mnderer  Stello  beaotulorH  fitiKehen.  Weiter  bo- 
schlieBt  Vor8«mmlunK,  vom  nSchctori  Jaliro  al)  dor 

jiZoitHcbrift  des  Vereinoa  doutacher  Ingenieure"  ein 
twei  Bogen  amfaasendea  Beiblatt  fQr  die  Dehandluf 
wirtacbAfUieher  mud  wniAltr  Ftmgui  beisoMbeii;  vor- 
nebmlieh  eoUes  mit  d«r  BewbrtBknog,  dft0  di«  be- 
tiAndelten  Fraf^n  vorwiegend  wirtBchaftlicher  Natur 
■ind,  wirtachftftlich-tecliniache  Fragen,  Organisation 
dtT  IJotriebo,  Bozial-tecbniacbu,  kolonial-ti  «  hiiirti  bt-. 
Rocht«-,  Patent-,  Schul-  and  8tande«fra^,'oii,  furnor 
Heitrii^i'  betreffend  Geschichte  di-r  Technik,  Technik 
und  Kultur,  Beziehungen  zur  Kunst  und  Be- 
•pnehimgeB  TOn  liter^riachen  Kracheiuungen  auf 
dbii  vorgMMiuitaii  Gebieten  in  den  Yoroergrund 
tr«l«^  Setteaa  dee  PranWarter  BezirkiTereinoa 
wnr  ein  Antrag  betrelTend  Eigentaniavürb^^halt  an 
Maachinen  oiii;rolauf»>n.  ViTHBmmlun«;  scliliol5t  sich 
der  vom  /.  titralviTliniiiii'  Di'Utnrhcr  lrnlü!<trii'lli>r  i,'c- 
faSten  Erkliirung*  an.  .Schliüülii  li  mt  no(-h  <'ine  weitere 
wichtig«  BeachluBfaaaung  zu  erwähnen,  welche  die 
PaternosteraarzQge  betrifft.  Die  Uenebntigung 

dor  Anlage  von  l'aternosteraufzügen  fQr  Personen 
antorUMt  in  den  einielnaa  Qebietos'  ealir  venohie- denen  Beitlniniangen;  in  FrenBen  werden  eolehe  Anf- 
zügo  nur  Tereinzelt  und  unter  ganz  besonderen  Ro- 
dingungen,  im  Bezirk  der  Borliuor  Baupolizei  uml  im 
Königreich  Sachsen  illii'rhHii|it  iiii  lit  zuj^iOa-iscn.  I>if 
VerBarninlung  buBchlictlt:  „Im  Hinblick  auf  den  wirt- 
Hi-haftlichen  Wert  der  l'aternosteraufzüge  und  die 
(^ünatigen  Erfahrungen  der  Praxia  aber  ihre  Betriebs- 
aicherheit,  die  Tor  allem  in  Hninbarg  im  Öffentlichen 
Verkehr  bereite  rielaeitig  erprobt  tat,  erhebt  der  Ver- 

ein denteeher  Ingenfenre  Im  Tntereaae  der  Terkehrs- 
«■rleichterunir  den  Anwpruch,  daß  auch  im  übrigen 
Deutiicben  Reich  l'attTtuiHteraufzQgo  für  Personen 
als  regelrecht  berechtigte  Anlagen  anerkannt  und  zu- 

gelassen werden,  soweit  das  liiHlier  noch  nicht  der 
Fall  ist.  DerngemlS  sind  auch  in  den  PolizoiTerord- 
Bungen  Ober  Einrichtnnff  und  Betrieb  von  Aofsfigen 
die  bmden  Gruppen :  sfiBkAblaeiiinnlMIge  und  Pntei^ 
iMNier«  graadeÄtsUoh  nelwneinandor  zu  berflekeich- 
ttgen."  Anfierdem  wurde  bescblosHen,  einen  Aus- 
scIiütS  mit  (]i>r  .VuHarbeitun;,'  von  Vorschriften  für 
Einrichtiiii:,'  unij  Hetrieb  von  Por.-tunenauf/.ügen  zu  be- 

auftrage ti. 
Am  dritten  äitsungstage,  Mittwoch  den  19.  Juui, 

hiell  Oberlngiealenr  DieteriehoLeipetg  einen  Tor» 
trag-  (Iber 

die  AnfschlleSang  der  Nickelerxlagerstätten 
Ib  lfMk«]«liOBlM. 

l>er  Redner  ging  in  der  Einleitung  zu  Hoinem 
Vortrage  davon  au«,  daß  Deutschland  als  jQntfHte 
Koloniiilniacht,  die  auf  ein  nur  sr-bwer  /u  koioni- 

Hii-rendes  (lebiet  beschr&nkt  iat.  daH  ̂ n">Ute  Interesse 
daran  bnbe,  diefrfitaweBKollMlisationsarbeitcn  anderer 
Linder  sn  verfolg«n  and  mw  den  dort  enielten  £r> 
folgen  oder  MiBerfolgeB  in  lernen. 

Sodann  ging  der  VortraK^endo  dazu  Qber,  an 
Hand  der  Entwicklung  einer  tranzCsischen  Ktdonie, 
und  zwar  der  vor  der  Ostkflste  des  australiwchen 

Festlandes  gelegenen  Insel  Noukalodonien,  einen  kon- 

kreten P'all  zu  betrachten.  Diese  Kolonie  jüngeren Datums  —  sie  ist  erst  seit  54  Jahren  in  fhulsS» 
•ucbem  Besitz  —  war  bis  vor  lehn  JnhNB 
•eUieSlieb  Strnflcolonie}  eie  lut  einen  aatlrlichen 
Briehtom  an  wertveUen  Eraon,  unter  denen  das 

Xieketer/  obenan  «tobt,  wozu  noch  ('hrom,  Kobalt, 
Kupfer  und  Kohlen  hinzutreten.  Die  beiden  letzten 
werden  iniles  nicht  in  neBBeoswerteoi  MnÜe  nr  Be- 

nutzung herangezogen. 
Nach  Schilderung  der  eigentttmliehen  BevSlke* 

mngaTerhUtaiase,   dea  acbwierigen  EmTorluMnaMBK 

•  .Stahl  und  Eieea'  1906  Mr.  88  B.  146». 

des  Nickels  und  der  nngflnstigen  Arbeiterveriitlltnisse 
kam  der  Vortragende  zu  dem  eigentllclnni  Inhalt, 
dem  technischen  Teil  aeinee  Vortrages,  der  vielfacli 
Oelegenbeit  bot,  die  in  nnaern  weatafrikaniacben  Be»^ 

irftsongen  befindUohen  oder  gepUatOD  Verkehneinp' 
riehtungnn  mit  den  dort  auegefOhrten  in  Parallele  m stellen. 

Als  Grundlage  des  Vurkehrfs  /.wischen  den  Gruben 

und  düMi  Meere  kam  einezui-i-t  u'  l'iiiiN'  Srlunttin(iur- 
bahn  in  Betracht,  die  zienilicli  leielit  anzulegen  war, 
da  eine  Eigontamlichkeit  de.-«  Landes  seine  tief  ein- 

geschnittenen Fiufitäler  sind,  die  in  der  NiUie  der 
Quellen  nur  wenig  Aber  dem  Heereieptaigd  llegev 
und  «ioh  aiemlieh  geradlinig  in  das  Innere  hinein- 
xiehea.  Die  Schwierigkeiten  begannen  erat  mit  der 
Verbindung  dor  (Irulirn  mit  den  Endpunkten  der 
RiHenbabnen.  Die  l>zi,'rulteii  liegen  in  Höhen  von 
fiOi»  l  islinvi  III  auf  den  sanft  geruniieten  Kupjien  der 
Borge,  diu  aber  nehr  steile  Abiiän^e  nach  den  Tälern 
zu  haben,  so  dalS  sich  die  Anlage  von  BiaenhahBOB 
verbietet.  Ferner  aind  die  EnvorkomnieB  aehr  zer- 

sprengt. Die  Niekelera«  finden  aieh  Tiellaeh  in 
Neetem  bla  hinunter  auf  wenige  Quadratmeter.  Die 
FnndstStlen  Terbreiten  sich  manchmal  ilber  eini  Oe- 
liiet  viin  mehreren  (juR<lrfltkilometern.  Wlo  diese 

\'erhrtltni»'ne  führten  dazu,  in  ausgedehntein  Matte 
l.ufthalini'ti,  DrabtMeilbalinen  und  Seilriesen,  auHgeführt 
durch  die  Fa.  Bleichert  &  Co.,  Leipzig,  zu  verwenden. 

Auch  die  VerschiiTung  der  gewonnenen  Ene 
machte  erhebliehe  Schwierigkeiten.  Die  Schiffe  rauAtea 
urapr  Anglich  etwa  1  bin  l^a  km  weit  vom  Lndo  feat> 
machen  nnd  Warden  dann  durch  flache  Behüten  be- 
oder  entladen,  ein  XuBerst  unbequemes  und  teilweise 
auch  Bi'hr  [.'rffihrlirhes  uml  l.itur^uines   N  iTfiihreu. 

Auf  \ Orsciilat,'  der  l''irni«  llli  ichert  Hah  man  nun  eine 
etwa  I  km  Yom  Land  entfernte,  im  tieferen  Meere 
liegende  LanduugHbrilcke  vor,  die,  auf  mäcbliuen 
Steinpfeilern  erbaut,  alle  Lösch-  und  Ladevorrich- 
tnngrä,  grolle  Krane,  trigt,  and  die  mit  dem  Lande 
dnreh  eine  hoeUiegende  Drahtaeilbabn  verbanden  tat 
Diese  Lösung  der  Schwierigkeiten  der  Landungsstelle 
hatte  aber  noch  den  weiteren  Vorteil,  daß  die  Dralit- 
Hi'ilhahu  auf  dem  Laude  selbst  fortgesetzt  und  hIh 
Bedienungsbahn  für  die  dort  anzulegenden  Erzlager 
ausgebildet  werden  konnte.  Ks  war  damit  mdglich, 
geworden,  die  von  der  Eisenbahn  auf  die  Erzlager 
n  bringenden  Erzmengen  hier  aufzunehmen  und  aie 
nnnitteibar  den  Sehiffea  lunfOhren.  Ebenao  war 
aber  dieae  Bahn  aehr  leicht  fttr  eine  Kohlennieder- 
lagu  für  die  anlaufenden  Dampfer  auHzunut/en.  Die 
von  den  KidilenschifTen  gebrachten  Steinkohlen  geben 
mit  Hilfe  derHellien  Bahn  hinüber  auf  das  Land,  dort 
in  dn.H  Kolil<>nhiger  und  von  dnrt  Je  nach  Bi'darf  wie 
die  Lrze  auf  die  zu  belademien  Schiffe.  Ueber  die 
Drahtaeilbahn  zwischen  der  Landuugsbrücke  und  dem 
Ufer  geht  ferner  der  ge-iamte  (iQter-  «Bd  Peraoaea- 
aaetanaeh  iwiaehen  Schiff  nnd  Lnod. 

Von  groSem  Intereaae  war  die  Schildemng  der 

Anlage  der  Lnndun^-^ibrückp,  die  llerrttellunt;  der 
großen,  etwa  14  m  imi  Durehmehser  helraj,'i  iiii(>n  und 

Iiaeli    vnltein    AusliMU    etwa    IS   m   ilolien  S(eiu]>l'eih>r. 
Die  letzteren  w  urden  zuerst  aln  riesige  hol/.erne  iScnk- 
kaaten  über  eiHerneu  OorQsten  auf  dem  Lande  an» 

aammeagebaut,  dann  zu  Waeaer  gelaaeen  and  aohwin- 
mead  von  Daaipfara  an  ihre  PUtie  geaehleppt,  wo 
aie  darall  UtaliaMB  tob  Waaoer  toraeakt  and  durch 
AuiflUlen  mit  Beton  und  Brncbateinen  zu  mftchtigen 

Steiniifeilern  aui*gcbaut  wurden.  I'eber  drei  soli  ben 
Pfeilern,  von  denen  jeder  mit  einem  Inhalt  von 
2800  cbm  ein  Gewicht  von  ungefähr  .5700  t  hat, 
•o  daß  alle  drei  zusammen  17  Millionen  kg  wiegen, 
liegt  die  etwa  100  m  lange  Landungsbrücke,  auf 
der  aicb  die  Hingebabngeleiae  sur  Aufnahme  der 
Fahrtenge  hefladoB.  Die  Laadangabracke  ist  ferner 
mit  swei  gioBen  naeh  beiden  Seiten  etwa  10  m  über 
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die  Pfeiler  Mnaaaragfflnden  Yerlwlelcraiieii  Teraeben, 
die  entlang  (l«r  Hrückf  vprfjilirliar  sinil,  iitul  vim 
«li'ncn  jeder  imstandi-  i«t,  in  dor  Stumli'  riinil  lOU  t 
Krz  in  die  SohifTi»  o(l(>r  i'lii-iiwuvii'l  KuIjIch  hus  iliiien 
horauvxubringen.  Mit  Hilfe  der  tjciilcn  Krane  ist  oh 
mSglich,  ein  Er/.-  oder  KohleiiH<  hitV  von  300O  t  ia 
knam  86  Standen  zu  löschen  oder  zu  beladen. 

Der  Tortra^  gewann  beaonden  dnreh  die  vielen 
Lichtbilder,  die  aich  teÜH  auf  die  f^oographiRcbon  und 
landachaftlichen  Ki^cntOmlii'hkeiten  des  Landes,  teils 
auf  die  DurcbfQlirung  der  Banarbetten  and  der 
fertigen  Eiiiri<*htun>fen  liezogeii. 

Direkt  nach  den  im  Kasino  zu  Koblenz  nliirrlml- 
tenen  Sitzungen  fQhrte  die  Chemlitche  Fatirik  (iriea- 
heim-Elelctron-Prankfurt  durch  ln|L;enieur  Ernst  WiS 
eefar  intereeeante  Yerauche  mit  £rlAuterungen  In 
being  anf  anlogenea  SchwelBen  und  Sehneiden  im 
Karinogarten  vor. 

Im  AnscbioB  an  di»  Versammlungen  fanden  zabl- 
reiobe  Hesichtigunfren  thh  Werken,  indurttriellen  An- 

lagen, Schulen  ukw.  statt  ;  auf  elf  liruppen  verteilt 
wurden  lieHueht:  die  keramidch«^  Faehsehulo  und 
keramiHchen  Werke  zu  Höhr-Grenzhausen  (Kannen- 

bäckcriand),  die  Mosaik-  und  I'lattenfabrik  zu  Rane- 
bacb,  dae  ElektriaitAtewerk  der  StraBenbahngeeeU- 
eebaft  Koblenz,  die  Orabe  FriedricheBegen  a.  d.  Lahn, 
die  Rhenser  Minerallirunnen,  die  Viktoriabrunnen  zu 
Oberlahnstein,  da*  lUei-  und  Silberwerk  zu  lim«,  die 
Blei-  und  Silberhütte  zu  liraiibaeli,  die  <  uni-ordiahütte 
zu  Engers,  das  Eisenwerk  Uasselsiein  und  die  Heha- 
mottefalirik  Niederlahnstein. 

Cielegentlieh  dos  gemeineam  mit  den  Damen 
unternommenen  Ausllogae  naoh  Ems  worden  die 
Quellen  und  Kareinriebtnnnn,  «.  a.  anch  die  von  dar 
Unna  Klein,  Sebanslin  A  Becker  in  Frankenthal  ge- 

lieferte und  kürzlich  in  Betrieb  geset/ti'  l'iirii|>cii- 
anlage  der  Neuquellu  Bad  Emsor  bebichti^t  \w 

Soci6t6  de  Tlndustrie  min^rale. 

M.  J.  Saooney  berichtete  in  dem  Bezirksverein 
Saint-EtiMiDe  obiger  OeaeUachafk  Uber 

•  T«rgMA«Bde  Studien  an  einigen  Hektro- 

stahlöfcn.* 
Der  Bericliti  T-tiittt  r  liat  mit  anderen  Herren  itn  Auf- 
triiire  einer  itnlic  nihrlien  ( ii-ftellhrhaft ,  \\eli  lie  daH 
Elektrostahlschmelzun  einzufülin  n  beuliKirlitigte,  ver- 
■ehiedene  Werke  mit  EIcktrustabI  -  hJinriclitungen  be- 
•Bobt,  nmdaajenig«  Verfahren  der  italieniachen  Oeaell- 
aebaft  «a  empfeblett,  welebea  floh  für  dia  dortigen 
in  Frage  kommenden  Verhlitniaae  am  beaten  eigne. 
Ea  »ei  geplant  gewesen,  die  Oefen  von  Oin,  H^roult, 
Keller,  Stantiano  und  Kjellin  zu  besiobtigen.  Du  er 
den  (iirod-Ofen  kenue,  habe  er  veranlaßt,  daß  auch 
dieser  beröckHicbtigt  werde.  Wegen  iin^'iiiisti^'cr  anf 
den  betreffenden  Werken  be»tehendor  VerbiihnissD 
konnte  er  Anlagen  von  (Ün,  Kjellin  und  Keller  niebt 
Iwaiohtigen.  £r  kennt  daher  ana  eigener  Anachannng 
nar  die  Anlage  von  Staaaano  in  Tarin,  diejenige 
nach  n^ronlt  in  Bamaebetd  nnd  diejenige  von 
Oirod  in  Ugine. 

In  acinem  Vortrage  gibt  er  zunAcIiHt  eitle  Be- 
schreibung des  Ofens  von  8tas6anu  und  wiederholt 

die  iirund(*Htze,  welchen  oin  elektrischer  Ofen  nach 
Ansicht  HtasManoH  genügen  niÜHHe.  Alsdann ^lesclireibt 
er  dai4  Verfahren  der  direkten  Hcrstellnng  des  Stahles 
aae  dem  Erz  und  de«  Stablea  durch  Zuaammeoachmelzeo 
von  Roheieen  und  Schratt.   Ereterea  bftit  er  fllr  die 

*  Per  Vortrag  ist  abgedruckt  in  dem  Bulletin 
de  la  Soeiet<'-  de  rindnatrie  liiairale.  livraiaon de  1907  8.441. 

Praxia  fBr  wertlos,  letztere!  eigne  eleh  für  daa  ITm- 
Hclmielzen.  unil  im  Falle  der  Verwendung  reiner  Ma- 
teriftlii'n  für  die  Krzeii ijiiiii:  von  bocbkolilenstotVIialtigeni 
Stallt.  Die  Urziugiiiig  wi-iehcn  Flulleim-iif  f-ei  nicht 
Torteilliaft  dun  li/.ufubren,  da  der  Ofen  nicht  beiß 

genug  gebe.  Kine  Reinigung  von  Schwefel  nnd  Phoa- 
phor  sei  bei  den  von  ihm  beobacliteten  Chargen  nicht 
mSg^ob  gewesen,  was  Jedoeh  nieht  anasehlioBe,  daB 
eine  Reinigung  wie  im  Martinofen  anch  im  Staaaano- 
Ofen  ausgeführt  werden  könne.  Der  Kraftverbraueh 
für  liah  r tnsi  hmelzon  habe  1300  KW. -Stunden  für  die 
Tonne  Stuhl  betragen.  Die  hergestellten  titablsorten 
hätten  unter  Bcrüeksicbtigung  der  AoalyM  gut*  mecha» 
niache  EinenNcbaften  gezeigt. 

Ebenso  wie  .Stanoano  bringt  er  nucii  eine  Berech- 
nung Uber  den  Nutzeffekt  elektriaober  Anlagen  and 

kommt  an  dem  SelilaB,  daB  sieh  in  der  Zukunft  an 
den  Stellen,  wo  Waaaerkraft  zur  VerfOgung  sei,  eine 
große  Stahlindustrie  entwickeln  werde,  und  daß  seibat 
für  die  Fr/eugung  von  t^ualitatHntabl  und  l-egierungs- 
«tahl  in  (iegenden,  in  welchen  der  elektri?n  be  Strom 
mit  Kohlen  erzeugt  werden  inünHe,  das  elektrische 
Verfahren  sich  Oeltung  ver!<cbalfen  werde.  Er  emp- 

fiehlt den  Ei.tcinsi  rki-n  dcs^Centre"  und  der  .Loire*, 
aich  frühzeitig  mit  dieeer  Frage  an  beacbifUgen, 
damit  diese  altberflhmte  Indaatrte  der  Qnalitiltsetahl- 
Rrzeuirung  Icliensfilhig  und  erhalten  bleibe. 

Hie  F<jrder\ingen.  daH  im  elektrischen  Ofen  eine 
neutrale  .VtimiMpliüre  herrsihen  mÜBHc,  daß  die  Um- 

setzung iler  elektrischen  Energie  in  Würme  zur  Er- 
zielung der  nötigen  Temperaturen  mittels  des  l.icbt- 

iKigens  erfolgen  müsse,  daß  die  Elektroden  nicht  mit 
dem  zu  erzengenden  Stahl  in  Berührung  treten,  und 
daB  eine  voUittadige  HoraogenitAt  des  Stahlbades 
vorbanden  nein  masse,  seieii  von  dem  Ofen  von  Staiaaao 
ebenso  wie  von  denjenigen  nach  Hdronlt  nad  Girod erfüllt. 

Der  Vortragende  hat  in  Turin  fünf  f'lmrgen  be- 
obachtet und  sind  die  Ergebnisse  in  Tabelle  1  zu- 

MUamaagofisll.  Die  Analysen  zeigen,  daß  (  ine  Keini- 
gnng  doa  varaeadeten  Rolunateriaia  nicht  erfolgt 
nnd  daS  aaob  ̂   Bnengnag  vaa  Stahl  mit  vorher 
Iwatimmter  eliamiaeher  Znaammonaetenog  der  ObargoB 

nicht  gelungen  iat.* Die  Details  der  OfenbeHcbreibimtr,  der  Wärmo- 
berocbnungen,  der  Zusanuneusetzung  der  Chargen  und 
dee  Arbeitsverfabrena  linden  sieb  in  dorn  Bericht, 

*  Anmerkung  des  Referenten:  Der  Mangel 
an  Hitze  far  die  weichen  Chargen  im  Stassano^feii  iat 
vielleicht  foigendermaBon  an  erkllroB:  Der  twiachen 
den  annShetad  lioritonta]  angeordneten  Elektroden  ent- 

stehende Lichtbogen  strahlt  nicht  nur  nach  dem  Bade, 
sondern  auch  nach  den  Sritciiwilnden  und  ilein  (iewiilbe 
de»  Ofoni«  aii><.  Das  Bad  selbst  kann  natürlii'h  nicht 
so  heiß  w  erden,  wie  der  strahlenden  Wurnio  des  Licht- 
bogeuH  entspricht.  Würde  man  nun  zur  Erzitdung 
einer  grüBeren  Hitze  einen  stärkeren  Strom  in  dem 
Ofen  benntsen,  ao  wOrde  waliracheinlich  die  Ans- 
maneruDg  des  Ofens  nnznlftaiig  achnell  hornnter» 
geschmolzen  werden.  Es  dürfte  also  hier  ein  prin- 

zipieller Fehler  des  Stanuano-Ofens  vorliegen. 
Während  <lie  Forderungen,  daiS  dii'  elektriHcbe  Kruft 

mittelw  den  Lichtbogens  in  Wärme  umgesetzt  werden 
muli,  dali  die  Elektroden  den  Stahl  nicht  lieriiliren 
und  daß  das  Bad  gleichmäßig  sein  muß,  berechtigt 
sind  (letzteres  wird  übrigens  ohne  besondere  Tor» 
ricbtnngen  immer  der  Kall  aein),  iat  die  Fordemng 
nacli  einer  neutralen  Atmoaphlre  nicht  ganz  zu  recht- 

fertigen, denn  die  SauerKtotTsufnahme  des  Stahles 
bSngt  niilit  von  der  .Anwesenheit  von  Sauerstoff  in 
der  Of.  iintiiioH|diäre  ab,  Mondern  von  der  /usammen- 
setzung  der  auf  dem  Bade  betindlicben  Schlacke.  So- 

lange diese  Oxyde  enthält,  wird  Sauerstoff  trotz  noo- 
traier  Atmoephire  vom  Stahl  aufgelöst  werden. 
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weleheii  ÖtnHHaiH)  auf  licni  Kongreß  für  angewandte 
Chemie  iii  lioin  I90U*  erHtattet  hat. 

Per  Vortragi-nde  gebt  Bodann  zu  dem  Ofi-n  von 
Heroult  über.  Kr  beschroibt  auch  dieiteo  Verfahren 
and  den  snr  Autübung  deiaelben  Terwendeten  Ofen 
vai  M  kaaB  tfetbMOglioh  mut  dia  TwAnntUehuDg  ia 
Kr.  2  dieser  Zeitochrift  (1907)  Terwiatra  Warden.  Ab- 

weichend von  dieser  Beachreibung  erlcllrt  Tortni^ender 
es  fQr  einen  Nachteil,  daß  dio  Rlektrodcn  bei  lU  u'inn 
der  Chargen  eine  halbe  bis  drei  yiertel  Stunilcii  vdh 
lliiMil  rt'ii^uliert  werden  inüßtoii,  daß  zwischen  dem 
Crewülbe  und  den  Elektroden  ein  ̂ roUor  Spielraum 
Hein  mOneu,  um  KurzachlDase  zu  verhindern,  daß  die 
BaguUernng  der  Elektrodea  su  kompUsiert  und  die 
daAr  aStm  Binriehtaag  ni  taaar  aei.  Aach  (flaobt 
er,  dafi  iMlswei  hintereinander  eeachalteten  Elektroden 
daa  Einschmelzen  große  Schwierigkeiten  machen 
werde,  und  dali  hii-rboi  sogar  eine  nicht  unbetriii  ht- 
liche  (iefahr  infoljje  von  KurzBchlüw»en  ontstehen 
könne.  Auf  der  undern  Seite  bezeichnet  er  die  er- 
sielten  KeHultate,  soweit  dio  Reinheit  des  Ueroult- 
Stahles  in  Betracht  komme,  als  aehr  gOnatig,  und  es 

Mi  nacbgawiaaea,  dafi  daa  VerfahreD  voUatladifr  na- 
abhlafig  TOD  dar  yernarebiigaBg  dar  BabmatarialiaB 
leL  Di«  auf  diesea  Vorfahren  bezfigliobaa  AoalfMa 
sind  in  Tabelle  I  /.nsammengestolU. 

Er  gibt  den  Kraftverbrauch  bei  Hüssigem  RinHiU/ 
auf  (iOO  KW.-Stunden  und  bei  fi-stom  Kinsatz  auf 
IWO  bia  UOO  KW.-Stunden  an.** 

Vortragender  geht  aodann  zur  Ueacbreibung  der 
Qirod-Oefen  über.  Der  Widerstandsofen  von 
Girod,  weLober  dia  alaktriaeha  UaLnuw  von  Tiegeln 
beiweekt,  roi  für  die  Praxis  der  Stanferaeugung  in 
größeren  Men<^i'ri  ntine  Hedciitung,  jedoch  «ci  der 
Lichtbogenofen  sehr  vielvorsprccbond.  üia  jetzt  habe 
die  Firma  sehr  waalg  84aU  für  daa  Yarkaaf  ha^ 

*  .suhl  nnd  Eiaen'  1906  Nr.  13  S.  820. 
**  Anmarkang  daa  Referenten:  Der  Bericht* 

eratatter  ataB  aloh  bezflgUch  der  dem  H^ronlt-Ver- 
lahraa  TorgawarfaBan  Mlagal  in  ainam  Intam  ba- 
faaden  haben.   Die  Regniiamng  der  Elektroden  ge- 
fichiilit  bei  diiHcm  Verfahren  bei  flQssigoni  F.in- 
»««z  von  voriihirriii  vollHtSnilig  Helbsttütig.  Heim 
Schmelzen  von  f'  >ti  iii  EiiHiitz  muß  freilich  eine  halbe 
Stunile  von  Hand  reguliert  worden,  je<loeli  ist  es 
unmöglich,  diese  Notwendigkeit  in  irgend  einem  andern 
Elektro-Ofen  sa  Tamaiden,  und  dürften  anderalautaad« 
Batldita  aal  MISvaiatladaiMea  batabaa.  DiaSabmel- 
lang  featan  Eiasatzea  erfolgt  dadurch,  da6  von  der 
Elektrode  zu  dem  ersten  KchrnttMtflck,  von  diesem 
San  zweiten,  dritten,  vierten  .'^tiick  der  .Strom  unter 
Bildnng  von  Lichtbogen  ül)err4|iringt,  und  erfolgt  die 
Scbmel/ung  zuerst  an  den  Strnniübergangsstellen. 
Naturgemäß  wcrrien  die  ein/einen  .Schrottst<irko  ont- 
spreebend  der  Oröße  der  an  ihren  Herührung.Kstellen 
aatstebaadan  Licsktbocen  •hechmelaea.  Die  Elektrode 
wird  aieh  aina  Art  oebaabi  In  daa  SiAratthaafen 

bataiBarbaitaa,  und  jedes  Wegschmelzen  oder  Zu- 
■aaiBienfallen  eines  SchrottstQckes  wird  eine  Aendernng 
dar  LichtbogenUnge  und  dadurch  eine  He^'ulierung 
der  Elektrodenstellang  nötig  machen.  Will  man  ilns 
Einschmelzen  beschleunigen,  so  kunn  dicHe  Veninde- 
rang  der  Klektrodenatellang  schneller  von  Hand  er- 

folgen, als  durch  s^aMttige  Apparala,  abvohl  diese 
•neb  dia  Arbait,  wann  aaeh  laBgiamar,  aaafilbran 
«flrdea.  Bin«  Aeadarang  diaaar  Zntllnda  ist  anob  bei 
irgendwelchen  anderen  Elaktvodenöfen  nirht  mDgüch. 

IHe  angeblich  groOen  Zwischenräume  zwischen 
<U-n  Klektroden  und  dem  (ipwülbe  den  Ofcnn  sinil 
tatKächlich  gar  nicht  vorhanden.  I>er  (Juerselinitt  der 
Klektroden  wechselt  häufig  um  mehrere  Millimeter, 
dsn  8inel  zwischen  Elektroden  und  Ofengewülbo  bezw. 
Kühlring  betrOgt  büchstena  2  mm.  l3aa  Eintreten 
ataea  JLnnacdilaaaas  darcb  Barflbraaf  dar  Elaktrodan 

gestellt,  jedoch  gn'Uiere  .Mengen  der  verschiedensten 
Qualität  erzeugt,  wi  l.  tie  nn'icrweitig  im  Tiegel  oder 
Martinofen  hergesti-llt  wtinlen.  iJie  Versuche  seien 
schon  seit  mehreren  Monaten  zahlreichen  Vertretern 
französischer  und  fremder  Industrieller  TorgeflUirt 
worden. 

Dar  Ofen  bastahe  aas  einam  sjlindriacban  OafU, 
«elebaa  aiab  am  borisontale  Zapfen  drehen  lasse. 
V.T  haba  IWei  gegenüber  liegende  Türen,  iltin  h  deren 
eine  beschickt  und  abgeschlockt  werde,  wühremi  durch 
die  andere  das  .\  ii.-tgießen  erfoljje.  her  (Ifi-n  hnlie 
2  m  DurchmcH^er  und  1,2  m  iiiihe  und  sei  mit  Mag- 
naait  ausgekleidet,  wuhrcnd  das  Oowülbo  aus  Slllea* 
steinen  bestehe.  Im  Uewülb«  belinde  sich  ein  gal- 
eisemes  Stflck,  welches  mit  Wasaar  gakOblt  wardan 
könne  nnd  aahr  laiebt  aatinwaebaaln  aai;  ia  dem* 
selben  seien  vier  LSeher  fSr  die  anaatrSmenden  CIsee 

vorgesehen.  I)er  Ofen  besitze  eine  Elektrode  von 
300  X  ä'-H)  mm  (Querschnitt,  welche  an  Metallseilen 
aufgehängt  und  auHbalanciert  sei.  Die  Regulierung 
erfolge  durch  einen  Regubitor  System  Tliurv  (es  ist 
die«  derselbe  Apparat,  welcher  zur  Regulierung  daa 
H4roalt-Ofans  benntst  wird),  der  Spielraum  iwiscban 
Blaktmda  and  OawSlba  aai  aar  aa  grall,  an  dia  Rei- 

bung der  letzteren  rn  verhindern  und  um  das  Aus- 
treten der  Flamme  und  Warmeverlust  zu  vermeiden.* 

Der  zweite  Fol  des  Stromkreiweh  besteht  aus 

einem  System  von  acht  .Motallstücken,  weloho  in  den 

mit  dem  Gewölbe  ist  vollständig  ausg<">chlnHNen  und 
bisher  noch  nicht  vorgekommen.  Es  irit  il.ihor  un« 
Taratindliob,  wie  der  Vortragende  za  der  AufstoUnag 
diaaar  Bebauptung  gelangt  ist.  Oarada  durch  daa 
Hintereinanderschalten  der  Elektrodea  wird  ea  ar* 

mdglicbt.  den  Hi'roult-Ofen  selbst  beinahe  gtnzlieh aus  dem  Stromkreis  auszuschalten.  Der  Ofen  kann 
überall  gefahrlos  berührt  worden,  und  ist  es  sogar 

nicht  nötig,  den  Ofen  auf  seinem  Fundament  zu  iso- 
li«ren.  Eine  gefahrlosere  Anordnung  ist  also  wohl 
kaam  denkbar. 

Die  Begnliarang  der  Eiektroden  arsobaint  im 
Yargleieb  sa  anderen  Oefea  kornpürierter,  da  twei 
Elektroden  reguliert  werden  mUssen,  und  da  wegen 
anderer  Vorteile  die  Uogulierong  am  Ofen  selbst  an- 

gebracht ist.  Geschieht  K  t/tores  nicht,  wie  man  es 

bei  verachiodenen  anderen  N'erfahren  hndet,  so  sind 
nicbtsdeatoweniger  gleiche  Regulierapparat«  an  Tom 
Ofen  entfernten  Stellen  nötig  und  die  Bewegung  der- 
aalbea  meS  dann  mittala  Seilen  oder  dergleichen  nach 
dem  Ofen  abartragen  werden.  Aifdaan  iat  aa  jadoeb 
nötig,  bei  jeder  Bewegung  des  Ofens  die  Elektroden 
aus  letzterem  zu  ontfertu'ii,  was  Zeit  erfordert  und 
auch  Honstige  Schwierigkeiten  im  betrieb  veranlaßt. 
Teurer  als  an  anderen  Oofen  können  dia  Uaktradan- 

Regulierungen  wohl  kaum  sein. 
Bezüglich  dos  Kraftverbrauches  betindet  aieb  dar 

Vortragende  aneh  im  Irrtum,  denn  tataftciilicb  wardan 
bai  dam  Bdraalt-Tarfiahran  mit  flUsaigam  Biaiati 
waalgar  ala  SOO  KW.-Stundon,  und  bei  festem  Ein« 
aatx  noter  1000  KW.-Stunden  gebraucht.  Vergleichs- 

zahlen des  Krtiftverbrauches  müssen  sehr  vornichtig 
Bufgonomnieii  werden,  es  sei  denn,  daß  genau  an- 

gegchen  wird,  ob  sich  dieselben  auf  einftirbe.*  l'm- acbmelzen  oder  auf  Reinigen  und  Fertigstellen  des 
Stablea  beziehen,  ob  es  sich  um  gewöhnliches  Fluß- 
aisaa,  am  QuaiitAtsatabl  oder  Lagiemngastabl  bandelt. 

*  Anmarkang  daa  Bafarantan:  Daa  Aaa- 
treten  dar  Flamme  und  die  Wirmoverluato  dflrften 
durch  die  vier  OofTnungen  im  OewSlbc  so  stark  erfolgen, 

daß  dn-i  enge  l'uifnHHeTi  der  Elektrode  nicht  hIh  Vorteil 
des  Ofens  dargestellt  wenlen  kann,  auch  ilürtte  durch 
die  vier  Löcher  mehr  Wärme  verloren  i^ehen,  dem 
Verfahren  dienlich  ist,  da  dieselben  wie  Kamine  wirken 
Warden  nnd  ein  Nachsaagaa  tob  Laft  darcb  dia  Taren 
aar  Folge  babea  könnaa. 
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Tabeltfl  1.   ErgobnisBe  tob  Yortucbacliargen. 

BlBMtX Torgr»rhri«-b«-in'  AnslyM AbkItiic  dr«  frrtlK«D  Stahiv* 

8 

»■ 

81 

Mn 

<•  Sl 

«  I* 

Mb 

StaMUBO  I    •  .  . 
•  II  .  .  . 
,    HI   .  .  . 
,    IV   .  .  . 

0.0842 
0,0642 
0,0640 

0,0660 

0,0873 0,0827 
0,1050 

0,2680 

0,60 

0,60 
0,60 

0,60 

1,20 1,20 

1.20 
1.20 

0,35 
0,85 
0,35 
0,35 

1.010 

1,800 
0,405 
0,280 

1,475 1^80 

1,775 1,505 

0,033  i  0,082 
0,032  1  0,068 
0,078  ';  0,076 
0,080  0,123 

0,245 
0,880 

0,435 
0,280 .     V  .  .  . 0,0660 0,56W) 

unirr 

0,10 0.10 0,20 
0,06 0,06 

0,102  ,  0,2..0 
0,470 H^MHllt  I  .  .   .  . 

»      II  ...  , 
0,0442 

0,0442 
0,1618 
0,1518 1,00 1,00 

0,25 

0,26 
0,35 
0,85 1,00 

Probe  verlorwi 

0,28    1  0,009  I  0,006 0,050 
Ava  dem  Werkaaaaljaenbaeh  Ton  BemkoheliL 

c •1 

Kl 

Mb 

1  " 

1,085 0,26 0,276 
0,95 0,24 0,011 

0,004 
0,320 1,050 

1,000 
0,675 

0,30 0,5üC 

1,02 0,22 0,009 0,000 0,510 0,30 0,530 1,01 0,25 0,009 0,008 0,500 
0,15 

0,300 4,500 
20,00 

0,67 
0.15 

Spur 0,006 0,300 4,34 
19,49 

1,400 0,20 0,300 
1,46 

0,23 
0,003 

0,003 
0,290 1,000 o,:{0 

0.5.'i<i 1.00 0,27 

0,007 0,550 0.675 0,15 
0.3HO ö.StX» 

25,00 
0,64 0,15 Spur 

O.UÜH 

0,3(Xt 

5.32 24,71 

0,925 0,25 0,300 0,925 
0,91 

0,23 
0,007 

0,0l»4 

0,3f.O 

0,95 

0,925 0,25 0.800 1,000 0,90 0,17 0,007 0,003 
0,300 

1,16 0^826 0,26 0,800 1,000 
0,84 0,28 

0,008 0,004 
0,310 

1,10 0,826 0,26 0,300 1,000 0,83 0,21 
0,016 0,008 

0,870 

0.98 0,925 0.25 0,300 1,000 
0,85 0,10 0,009 0,003 

0,350 0,95 
1,050 0.25 o,r.30 0,98 0.15 0,011 

0,008 0,520 
0.925 0,25 0,300 1,000 0,88 0,23 0,006 0,006 

0,310 

1.00 

0,925 0,25 0,300 
1,000 0,83 0,83 0,16 

0,007 0,006 0,300 0.97 
0,825 0,26 0,300 1,000 

0.24 
0,005 0,021 

0,340 

1,04 1,300 
1,00 1,05 O.l^S 0,008 0,012 

0,290 
1,34 

Ml 

1,800 1.00 0,90 0,12 
0.011 

0,008 0,880 1,84 

- 

1,20 
Tabelle  2.  Ergebaleee  von  Yerenoheehargeii. 

Annl^  4m  fcfMg«! 1  8lihliB 

e i. 

0,730 
0.930 iM)58 

0,050 

1,191 

1,040 
0,'l70 

0,259 

0,100 1,189 

0,016 

0,019 0,013 
0,035 

0,018 

0,048 M  3ie4 

0,056 0,047 

0,017 

0,087 

1,6.^0 

Cr  =  1.8« 

0,700 
0,727 

0,250 
0,844 

Girod    I  . 

»  lU  . 
l    IV  . 

0.0368 

0,0301 
0,0364 
0,0411 
0,0407 

0,064 

0.0627 
0.0616 

0,0706 

VotfMehiUlMiM  ÄmälfM 

I 

0,600  I  1,200 
f 

\  1 .00 
0.200 

0,100 
0.7  00 o.coo 
0,080 

Wa 

0,600 

(  c, 

12,00 

0,1,011 0,200 0,0710  I  0,600  I  1,000  (  0,600 

Au»  d  0  m  W  c  r  k  8  a  n  «  1  V  N  p  n  l>  u  c  h  von  U    i  n  o. 

P 

1  "•
 

196 
0,077 Spar 0,028 0,018 

0,008 1  0,050 

169 
0,079 0,066 0,004 

•  0,167 

191 0,141 0,142 0,016 

0,018 

0,151 
188 0.187 

0,1  f.2 

0,034 
0.027 0.517 

186 
0,185 0,177 0.02 1 0,0  ir, 0,648 

166 
0,232 0,230 0.022 Spur 0,.')33 

174 0,239 0,113 
0.0  3. ') 

0.023 
1  0,782 161 

0,326 
0,078 0,020 

Spur 
0,117 175 0,377 

0,173 0,035 0,022 
0,584 

187 0,424 
0,847 0,023 0,025 

'  0,666 

162 0.767 0.119 0,011 0,015 

0,888 
168 

o,<)"0 0,289 0.013 0.037 
1,679 166 1.1  Ml 0,124 O.TOl 

0.011 

1,25« 1.27:. 0,071 0.015 0.007 0,022 
ItiO 1,346 

1,676 
0,343 

0,110 

0,007 
0,028 0,648 188 

0,006 0,025 0,646 

Hl 

Cr 

Abb.  de»  KefeiaDlBB 

2,30 
8,56 

2,82 

0,316 0,880 

0.885 

UclMr  dl« 
dlaaar  OhaffeD  IM  Imla* 
Aogakw  imbmM  w»rdco. 

tMm  MMh  <Ue  ABKBbcn, 
«to  dtoM  Cluuf«a  hrüg- 
gBaaoht  »Bd  wia  •!■  gr^ (ODM'B  «Bd  drsesjdlrrt 
«urtirn.  WahnM-hrlnllrh 
wnrde  tebr  virl  AiumlBlBB 
M  Um  OIcOm 
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Herd  ein(job«ttet  »ind  und  «i-lolio  durch  Wiihhot  f»e- 
kiihlt  werden.* 

\W-i  der  InbotriehseUunj;  doa  Ofens  schmölxen 
die  im  Herd  eingelagerten  acht  MetallatQcke  nach 
Angab«  des  Vortragenden  etwa  100  mm  tiefer  ab  als 
die  (MieriUehe  des  Hsfdea.  Dm  Alwolnnelien  hSre 
erst  auf,  wenn  die  Wirmenfilhnuiit  MM  'MB  Of«B 
and  die  Wirmoableitnnj?  durch  das  KfiMwaMSr  slell 

ausgeglichen  habe.  Die  KOhliin^'  dirHcr  Sti'lrk«  habe 
den  Vorteil,  da*  uiiiliejendo  Maiierwi'rk  kalt  /u 
halten,  hi'HDiidcrs  an  ileti  Stellen,  wd  Mutall  lind 
Scialacke  sich  berOliren.  Es  sei  möi^'lich,  Htatt  den 
Ofen  mii  «iser  vertikslmi  oberen  Elektrode  auch  mit 
■BAhnnn  MinirAntam,  velelM  Jedoch  dann  alle  die 
riviehn  Polaritit  hlUen,  wodtanih  KamebUtae  Im 
OewtUbe  vermieden  würden.  Man  kOnote  annehmen, 
dal  es  schwierig  sei,  den  Ofen  in  Betrieb  xn  setzen, 
nachdem  die  unteren  acht  MetallstUcke  abgeschmolzen 
seien.  Dan  »ei  jedoch  nicht  der  Fall.  Die  Beschickung 
imd  die  Kegulierung  sei  leichter  kl«  bsi  Untsniaandar 

geschalteten  Elektroden.** 
Nach  Ansicht  des  Vortragenden  biete  schon  bei 

Varweadaog  flüis^en  llateriaU  im  Heronlt^fen  die 
Venneidang  von  Kameblflasen  groBe  SehwferigkeU 
und  dieselbe  mQBtc  bei  Varwsildiiiig  fcalts»  EinntMB 
sich  erheblich  steigern. 

Alu  ferneren  großen  Vorteil  des  fiirod-nf,.ns  g'ibt 

der  Vortragende  an,  daÜ  der  Strom  auf  lien»  NN'ege von  der  oberen  zur  unteren  Elektrode  das  liad  darch- 
fliefi«,  wftbrend  beim  H4roalfe-Ofen  der  Strom  nur 
dnreb  einen  Tel!  der  Oberfliehe  geMtel  werde,  f 

•  Anmerkuni:  den  Referenten:  Iiiehe  Kon- 
struktion bedin^'t,  diiLl  iI.ih  i:nt)/e  (ieliHii*i>  de«  Ofens 

in  den  'Stromkreis  cingeHcbaltet  werden  muß,  dali  der 
Ofen  selbst  gegen  sein  Fundament  su  isolieren  ist,  daB 
das  Oewölh«  gsgen  den  Ofen  inoliert  werden  mnB  und 
dafi  jede  Barihmng  des  Ofsna,  sobald  an  irgend  afaisr 
Stelle  ErdschlnS  vorhanden  ist,  dazu  fahrt,  da8  die 
Arbeiter  sich  in  den  Stromkreis  eioschaltea.  Das 

gleiche  tiiuli't  Mtatt,  wenn  let/tero  Ober«  Bsd  Uolertall 
des.  Ofens  gleichieeitig  berühren. 

**  Anm.  des  Referenten:  Diese  Annahme  er- 
aclMial  nieht  antreffend,  denn  einerlei  ob  eine  oder 
xwei  Elektroden  verwendet  werden,  so  maß  Immer  der 
liwe  Heißende  Srlirott  durchschmolzen  werden,  und  scIbHt 
Wenn  Rn;,'enotninen  w  ürde,  daß  die  im  Herd  liegenden 
PolutTK-kc  dauernd  Kurzsidilull  mit  ileni  Sidirott  haben 
würden,  so  würde  beim  Zusammenschmelzen  und  Zu- 

sammenstürzen der  Schrottchargierung  die  obere  Elek* 
trod«  ebenso  Kursschlult  bekommen,  wie  das  bsi  einem 
Ofan  mit  swei  Eloktrodan  dar  Fall  ist.  Dia  Sebwiarig* 
keiten  der  InbettkhaotMBg  erscheinen  Bicdll  geringi 
da  in  einem  Oirod-Ofett  nach  Angaba  des  Tortragon- 
ilen  zuerrtt  Melir  feiner  Schrott  eingebracht  werden 

muli,  damit  eine  Ilerührung  zwischen  den  l'olstücken 
und  iler  |{e!»(  lii<  kuu:r  ühcrhuupt  nnij^lieh  ist.  Hii'Mt'r 
feine  Schrott  wird  bestimmt  sein,  die  lUO  mm  tiefen 
LSobar  in  Herda  anasalUlaa. 

***  Diese  Annahme  steht  in  direktem  Widerspruch 
an  den  am  H^roult-Ofen  gesammelten  Erfahrungen. 

Der  Referent. 

t  Auch  hier  handelt  es  sich  um  einen  Trog- 
•ebhil.  Dar  Qaarsehititt  dea  Jfatallhadas  Ist  so  groB, 
dal  TOD  aiuar  WUanteadihainBg  nidit  die  Keda 
sein  kann.   Wlre  das  aber  salbst  der  Fall,  so 
Torgifit  der  Vortragende,  dall  die  Entfernung  /.winchen 
zwei  Elektroden  einen  lirToult-Ofen«  größer  int,  alH 
die  Tiefe  de»  Badeo  beim  (iirod-Ofon.  Wenn  uUn 
Aberbaapt  eine  Erwärmung  durch  das  Durcbleiten 

Vortragender  beziffert  den  .Stroinvi  rlirnuch  des 
fiirod-Ofen-  auf  "^HO  KW.-Stunden  f.  d.  THtme  Stahl 

hei  kaltem  Einsatz.  Die  Analysen  des  ini  (Ürod-Ofen 
hergestdttaa  Stahles  finden  sieh  in  Tabelle  2.* 

Dia  mangelhafte  Rainignng  des  Materiales  ar- 
kllrt  Radnar  mit  der  Terweadnng  von  Magnesit  statt 

Dolomit.*« 
Der  Vortrairendo  Kvhi  sodann  auf  die  Qualitit 

der  Elektru-'t.i'nli'  .  in.  nhn>-  jcdorh  in  seinen  AnsfSll« 
runden  hieriilH  r  etwas  Neui-H  /u  bringen. 

Hei  dem  Ver{jlei<  h  der  dri'i  Svhteine  kommt  er 
zu  dem  Scdiluß,  dati  der  (»irod-Ofen  bei  weitem  iler 
hcHte  sei,  denn  der  Stassano-OlVu  lasse  keine  ge- 
nflgend  hohe  Temperatar  erreichen,  gestatte  keine 
Reinigung,  sei  in  seinem  Baa  zu  komnlisiert  nnd  vcr- 
HchleiBe  zu  schnell.  Der  H^roult-Ofen  habe  gegen- 

über dem  Oirod-Ofen  eine  doppelt  so  hoho  Spannung, 
was  ein  Na' iiteil  sei.  I)io  ,\nwen<luni;  einer  Elek- 

trode vereinfache  den  (liroil-Ofen  gegenüber  dem 
Heroult-Ofen.  Der  (Ürod-Ofen  vermeide  KurZ!i(dllOsite. 

Die  Znleitungskabal  des  ileronlt-üfens  seien  kleiner 
and  billiger,  dagegen  sei  der  Hdronlt-Ofcn  an  sich 
teurer  ala  der  Oirod-Ofen.***  Ekhkoff. 

des  StromeH  durch  daH  Bad  einträte,  so  würde  dii-- 
selbe  beim  licroult-Ofon  gröBor  sein,  als  beim 
Oirod-Ofen.  AmMrktmg  de»  Befereitttn. 

*  Girod  vergißt  jedoch  dabei  anzngeben,  da6 
der  Kraftverbrauch  nur  zutreffend  eein  kann,  wenn 
es  sich  um  einen  reinen  SchmelzTorgang  und  weiter 
nichts  handelt.  .Vuh  der  Tabelle  ist  zu  ersehen,  daS 
die  Reiiii;;ung  bei  ui  item  nicht  den  Orsd  erreieht, 
welcher  im  ileroult-Ofen  erzielt  wird.  Auch  die  Uc- 
naalgkalt,  mit  welcher  Stahl  mit  gewünschter  Zu- 
sammensatiang  im  Oirod-Ofen  bargastallt  werden 
kann,  lB6t  viel  ra  wünschen  flbrig. 

Anmfr/.-tinif  des  tteffrentrn. 
*•  Es  wäre  also  ab/.uwartcn,  ob  die  Erfahrung 

lehrt,  daB  ein  Herd  aus  Dolomit  mit  eingelagerten 
MetalistQcken  und  100  mm  tiefen  Lochern  dauernd 
betriebsfähig  erhalten  werden  kann.  Es  ist  vielleieht 
angebracht,  hier  daranf  binimraises,  dal  sieht  sowohl 
die  Eigenart  der  Konstraktion  der  versebiedaiaB 
Oefen  als  viidtnchr  die  in  denselben  zur  Ausübung 
eelangenden  Verfahren  den  Erfolg,'  oib'r  Mißerfolg 
der  Elektrorttalilliersteilung  bodeiiirn.  1  >u  es  Sil  Ii  um 
chemisch-metallurgisehe  VorKiin>,'e  liaudelt,  kann 
natürlich  nur  ein  Verfahren,  welches  den  chemiKchen 
Eigenschaften  der  Stoffe  Rechnung  trAgt,  auf  Erfolg 
holfiaii.  Sin  aolehas  Tarfabran  wird  nattrtteb  Im  ein- 

fachsten becw.  batrialmidierBten  Ofen  am  ahaatan 
Erfolg  erzielen.  ^InmerAran^  de*  ReferetUen. 

*•*  Inwieweit  dieses  Urteil  richtig  ist,  muß  die  Zu- 
kunft lehren.  Wie  oben  dargetan,  beruhen  Sneonevs 

Angaben  zum  großen  Teil  auf  Mißverständnissen  der 
Hörottltschan  Konstmktionen  und  Verfahren.  Die 
groBan  Bedenken,  welche  gegen  das  Einlagern  von 
MetalistQcken  :n  den  Herd  ln'/ügl.  der  Haltbarkeit  de« 
letzteren  bestehen,  und  die  Beilenkcn,  wclehi-  durch 
Verminderung  iler  Anzahl  der  Elektruilin  iiervn:- 
gerufen  werden,  sind  von  dem  Vortraireniien  nii  iit 
erwähnt,  aber  auch  nicht  zerstreut  \sriri!eii.  l>i.> 
nächste  Zeit  wird  lehren,  ob  diese  Bedenken  !!<  rech- 
tigung  haben  oder  nicht.  JedanCaUs  kann  (iirod 
henta  dam  aMfabild»  ten  Verfahren  van  Ileroalt  und 
den  Indnstrietten  Erfoi-en  desselben  niehts  Qlelch- 
wi-rti^eH  cnlt'ei^eniitLdleM .  er  i-t  vielmehr  auf  die 
Ueltendmachung  von  Erfoli,'en  ati;,'e«  ii  seii,  web  lie  in 
Znknnft  anialt  werden  sollen. 

Anmerkung  den  Ri  ftn-nten. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

1)  0  Ii  t H c  h  1  an d.  Die  Lübecker  Firma  L.  l'oüse hl 
&  Co.  tut  Anfang  Juni  d.  J.  einen  neun 

F.rxdampfer  .»Xordsee** 
in  Dieut  gestellt,  der  sar  Fahrt  swieeben  Marvik 
nnd  den  iriederllndiaeiien  and  den  weetdeataeiien  Hifen 

beettmmt  iet,  die  dnreli  den  Rhein  und  den  Dortmund- 
Ems-Kanal  mit  dem  Rahr^ebict  verbunden  sind.  Dhh 
Si'hifT  eti'lll  nl«  Turiiuli  rkiliiiii[ifcr  mit  ilun  iilniifciuK'in 
Turm  im  weuentiiilien  i'in  SchwcHtHrHchiir  ilc»  l)ani|ifiTH 
.Xarvik"  dar,*  ül>erlrifft  Ict/Jurcn  indct*  in  hozug  auf 
die  Tragfähigkeit  um  etwa  1750  »,  und  weint  auch  iu 
der  Einrichtung  mancherlei  VcrbesBerungen  auf.  Der 
innerlialb  Monaten  ebenfaUa  anf  der  Krnppacben 
Oermaniawerfl  in  Klei  erbaute  Dampfer  hat  4440  tons 
Brutto-  und  2S35  Notto-Kogistcrtons.  ,Die  nnlibrin^ 
gende  Ladefähigkeit  wi  auf  dcutacbem  Freibord  bei 
einem  Tiefgang  von  7^2  m  mit  ndndeitena  7620  tona 
gewfibrleiiitet. 

Das  Schiff  ist  zwischen  den  Loten  113,07  m  lang, 
mit  einer  gröBten  Breite  zwittrben  den  Spanten  von 
15,85  m  und  einer  Seitenhühe  Iii«  /.um  HaupUleck  von 
S,09  m.  Es  hat  einen  durchlaufenden  Doppelboden 
und  einen  Hogenannten  liegenden  Tieftang  in  Raum  2. 
Der  (ieHRiiitwa»HiTl>Hllnst  betrügt  3125  tons,  den  das 
Schiff  niittclH  »einer  markun  Pumpen  in  etwa  5  f^tunden 
lenzen  katin.  Die  tili  in  Innren  iinil  ItO  ni  breiten 
Schlingerkiele  tragen  dazu  bei,  die  Kedingungen  fOr 
das  Verbalten  des  SchifTes  bei  schwerer  See,  wie  sie 
im  Kordatlaotic,  zumal  im  Winter,  öfter  vorkommt, 
an  Terbessem.  Daa  Schiff  iai  durch  waaaerdlebte 
Qnenekotto  in  6  Abteilongnn  geteilt.  Die  votdore 
und  hintere  Piek  dienen  neben  dem  Doppelboden  und 
den  Tii'fentank  zur  Aufnahme  von  Wuh«.  rlmll.iHt. 
Die  2.,  4.  und  5.  Abteilung  dii'uen  nl»  I.mierauin  ;  in 
der  dritten  befiniien  «ieli  liie  Miihclui;!  :i  unl  Kertsel. 
Maschinen-  und  Kesselraum  »iml  iiur<-h  ein  bin  /um 
Turmdeck  reichendes  Staubschott  voneinander  tn mit. 
Vor  dem  Kesselachott  ist  ein  t|uerbunker  für  Kohlen 
angeordnet  von  etwa  600  t  PaaanngaTermSgen.  Er» 
wihnt  sei  noch,  da6  alle  Inschriften  auf  dem  Schiff 
in  deutscher  Sprache  mit  lateinischen  Lettern  an- 

gebracht sind. 
Die  Maschine  iwt  eine  dreifache  Kxpansions- 

mattchine  mit  1  H.'iO  iml.  1'.  S.,  die  dem  Dampfer  eine 
(ieschwindigkeit  von  biH  II  Knoteti  im  beladonen 
Zustand  geben.  Die  ̂ lascbinen-  und  Kesselanlagen 
^d  wie  das  Schiff  selbst  in  den  Werkatitten  der 
Oermaniawerfl  entetanden.  Die  Hanptmaecbine  wirkt 
auf  drei  Kurbeln  mit  ZylinderdurcbmesNem  von 
600  X  '»80  X  1620  mm  bei  1150  mm  Hub  und  ist  mit 
»Hi  n  VerbesHiTun^cn  auMi^eHtattet,  weiche  ökononii- 
Bchen  Betrieb  sil  bern.  Zur  Erzeugung  des  Dumpfes 
dienen  drei  zylindrische  Kilhrenkessel  mit  rückkeliren- 
den  Feuerzttgen;  sie  haben  eine  auf  der  ̂ Va8ser»eite 
gemessene  Wasserflftehe  Ton  480  «jm  und  12  qm  Roat» 
lUcbe.  Sie  arbeiten  nnter  einem  Dampfdruck  von 
IS  Atm.  und  sind  mit  Einrichtunf?  fBr  kOnstlichen  Zug 
nach  Svstom  Howden  anh^-cstHrtct. 

Im  Interesse  der  rationellBteii  Au  ■iiiit/.iin;:  ilcs 
Scbitli-s  iwt  der  llauptwert  in  seiniT  1  j nrii  lituriL'  na- 

türlich auf  die  möglichst  Tollkoriitii<'i;i'  AiMhtiittuug 
mit  Lade-  und  LÖ!«chvorrichtuii>,'cn  i,'elcgt  worden. 
Eh  fahrt  zwei  senkrechte  stihlerue  Lademasten  von 

m  über  der  Kiellinie,  von  denen  joder  4  bOlMme 
Ladeblame  trigk.  AuBerdem  sind  noch  4  Lademaaten 

*  Ni'ibcri"<  über  dieNi's  Schiff  vorgl.  aStaJü  Und Eisen"  DJU5  Nr.  17  S.  Ittll 

mit  je  einem  Baum  vorhanden.    Die  12  LadebEume 
werden  von  12  DBmj»fw  indcn  bedient,  deren  Dainpr- 
zuleitung  ho  bemessen  ist,  daß  sie  alle  gleichzeitig 
arbeiten  knnncn.  .Hftmtliche  LadebSumc  sind  aus- 

balanciert. Diesen  reichlich  bemesitenen  Hebevor- 
richtungen cntsprecliend,  hat  der  Dampfer  6  Lade- 

luken  von  6  m  Liage  und  5,5  m  Breite  erhalten  und 
nrnr  je  swei  fVr  jeden  Laderaum.  Eine  weitere  Ein- 

richtung Sur  Beseitennigung  des  Löschens  der  Ladung 
bilden  die  zum  Beiklappon  eingerichteten  Ladepodeste, 
von  denen  an  jeder  Luke  auf  jeder  Schiffüeite  einc!*, 
iiiH^'cMHMit  al»o  12,  vorgesehen  sind.  Die  Liischzeit 
der  gcHumten  Ladung  ist  auf  fiO  Stunden  zu  berechnen. 
Das  Laden  erfolgt  am  Kai  aus  Eisenbahnwagen  und 
dauert  etwa  10  .Stunden.  Mit  RQcksiclit  darauf,  dal 
daa  gewaltig«  Gewicht  einer  vollen  Waggonkdnng 
Bne  von  85  t  auf  einmal  aua  bedeutender  HShe  in 

den  Laderaum  gestürzt  wird,  i^t  d>-r  Do|i|it>lbnden 
im  Umfang  der  liebten  Malie  der  Laduluken  durch 
•tarke  doppelte  Lagen  Holl  geeoblltit.  * 

Ostindien.  Einem  Vortrage**  von  He.  Far- 
lane  entnehmen  wir,  daft  die 

IbMladutrle  Indieai» 

die  inf<)li;e  hu  mancher  Schwierigkeiten  und  zielloeer 
Arbeit  keinen  rechten  Fortgang  zu  nehmen  schien, 
jetzt  mehr  und  mehr  aufblüht.  Insbesondere  scheint 
daa  aielbewuftte  Streben  der  Jjeitnng  der  Barakar 
Iren  Werke  der  Bengal  fron  and  Steel 

Company  von  Erfolg  begleitet  zu  •<ciii.***  Als  diese 
Werke  im  Jahre  1899  von  der  genannten  (tOBclIscbalt 
vrini  Staute  iiliernoiiimen  wurde,  begann  man  sufort 
mit  einem  Umbau  und  Neubau  der  Hochofen- 

anlage, die  damals  nur  z»-ei  kleine  HochSfen  mit 
offener  Oicbt  und  einer  jährlichen  Produktion  von  etwa 
9000  t  Roheisen  umfaBte.  Ein  neuer  moderner  Ofen 
(Xr.  3)  wurde  errichtet  nelwt  drei  C!owparapparatan 
von  je  5,1  m  Dnrchmeiaer.  Die  beiden  alten  Oefen 
wurden  umg-ebaut  und  mit  geschloagener  Oiclit  aus- 

gerüstet, um  eine  Verwenilun;,'  iler  ( iiclitf,'n«e  zur  Be- 
hri/iHii,'  ilcr  Kessel  zu  erni<ii;Ii- ln'n,  Ali'-r  diese  iiiteren 
umgebauten  (Jofen  haben  jetzt  zwei  neuen  t  )ufi.>n  weichen 
müssen.  Auch  ist  die  wirksame  Durcbfübrung  der 
Winderhitzung  durch  nach  und  nach  anfgeetellte  aehn 

Cowperapparate  gewgbrloiatet.  Ein  vierter  Hoeibofen, 
der  IMBImI  auf  Perromangaa  gehen  soll,  ist  im  Bau. 
Die  ueblgseanlago  entspricht  nach  Ersetzung  der 
alten  Maschine  moderneren  .Xiisprüchen.  Zu  den  dri'i 
lieblÄsemaschinen  tritt  jetzt  noch  ein  Farsuns-Turiio- 

geblüse  von  i.'iO  1'.  S. An  das  llochofenwerk  schlielien  sich  die  Oießerei- 
anlagen  an.  Die  I/oiatung  der  Gießerei  stellt  sich 
auf  etwa  25000  bia  80000  t  f.  d.  Jahr,  und  die  Er- 

zeugnisse umschlieBen  Sehwellen  nnd  arnntige«  Biaen- 
babnmaterial,  SSuIen,  Rohre,  Tolegrapbenetangan  and 
alle  Arten  gewöhnlicher  <}uBstficke.  Es  stehen  jetzt 

14  Kupolüfen  zur  Vt>rfiii,'ung.  Eine  V<r„-r"ilierung 
dieser  Abteilung  ist  in  Aussicht  genommen,  um 
schwere  GuBstflcke  bis  an  10 1  Oewicht  beistellen  tu können. 

Daa  Stahlwerk  ist  zienilidi  neu.  Die  Martin- 
öfen haben  ein  jibriichea  Auabringen  von  20000  t. 

Zum  Chargieren  dient  eine  'Wellman-Beaver-Mascbino. 

*  Nach  „Vatcrstadtiscbe  BUitter". 
•*  (iehalten  vor  dem  Mining  &  (Jeological  Insti- 

tute of  India,  nach  |,The  Iron  dt  Coal  Tradea  Review* 
5.  April  1907  8. 1186. 

**•  „Stahl  und  Eia«i«  1901  Nr.  8  8.  895  n.  f.;  1906 
Nr.  20  S.  1276. 
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Im  Walz  w  Ork  dient  eino  RevorsiorblockBtrsßc 
zum  Vorliliu  koi)  bpzw.  zur  Hernti'Huiii;  von  Si  liii  ncti 
iiixl  kleinen  TrH^erD.  Eh  ist  mit  angctricbenon  Koii- 

i^än^on,  KippTorrichtung,  hTdraaliacben  Sc'ueron  uaw. 
Et  anageatottet.  Auf  einem  kleineren  Trio  werden 

ndeUeiaenBorten  gewalst. 
Auch  die  lieb«iib*bi«ba  (Adjastsge,  MMehineii- 

bM»,  Dolomltmnlag«)  leheinen  gut  eingerichtet  n 
Bein.  IVip  (tpsollBrhftft  bfRit/t  ciijpn«  Knlilrnzechon 
für  Stoflikolili-ii,  tii(>  KokHkohlin  mÜHHon  aniierwfirtH 
beschaiTt  werden. 

Der  nußerordentlicb  höbe  AHt  hengehait  den  i  ii - 
ii  i  t  <  h  i  n  K  (I  k  H  (20  bin  26 %l  fahrt  zu  ungewöbnlirli 
hohem  YerbrMch  von  FluBmittela  und  Tereitelt  die 

B6«tr«bong«B,  daa  Anabringen  der  Hochöfen  zu  er- 
höhen, SM  bodBlIttftk  dadurch  aneh  naliebaam  die 

Selbatkoatea  »»wie  dl«  Lebentdsner  der  Oefen.  Bs 

«rheint  fOr  die  HerAti  llun^'  von  ̂ utem  Koka  in  ladiea 
noch  ein  weiten  Feld  offen  /u  sein.  — 

Weiterbin  erfuhren  wir  von  ■■iiieni  t;i'lei:i'iitlii'lien 
MiUrbeiter  oacbittebende  Mitteilungen  über  das  Ver- 
hUtnia  dar 

BiMpIlMSlira  Bntahr  in  der  HMBiiiiutein 
Indiens 

Während  der  C(>ylon*8tahl  schon  in  frah«ren  Zeiten 
berühiiit  wnr  und  die  Hewahner  iliei-er  hmel  noch 
heute  von  dienern  Ruf  zehren,  hat  dai*  imliiichc  Fest- 

land von  jeher  mehr  KlHen  und  Stahlwareii  eingefilhrt, 
als  im  eigenen  Lande  gewonnen  wurden.  Doch 
achainen  die  Anstrengungen,  die  H<it  zwei  Jahren 
■wedu  Sehaffon^  «inar  amCaaaenden  einheimiaehea 
Biaan-  and  Stahliwdaatria  garaacht  irardan,  ana  toU* 
atiadige  Wandlangtn  dieaem  Terhaltnis  herbeisofUiren. 

Mit  der  Eiaen-  ond  Stahl-Erzeugung  geht  die 
Fabrikation  fertiger  Eisen-  und  Stahlwarcn  Hand 
in  Hand.  Kh  werden  (»ereitn  heute  in  Indien,  sei  es 
aas  einbeiinitichcni  oder  europiiiitcbem  Material,  oino 
recht  bedenkliche  Menge  Ton  Maschinen,  Geräten 
und  allerlei  Stahl-  and  Elaanwaren  hergestellt,  an 
deren  Fabrikation  man  vor  lehn  und  aalbat  fünf 
Jahren  na«h  nicht  gadaeht  hatte.  Eine  Ifaehahmang 
enropfliecher  Fabrikate  folgt  der  andern,  und  nament- 

lich fangen  die  indischen  Fabriken  Jetzt  au,  sich  auch 
in  gröberen  .Maschinen,  besonders  solchen  für  die 
Landwirtschaft,  zu  Tersncben.  Da««  Neueste  aher, 
wenn  auch  einstweilen  noch  ein  unkontrollierbares 
Ger&cbt,  gibt  der  europäischen  Industrie  nnd  ihrem 
Bzport  am  meiaten  zu  denken :  Eine  Eisonbahn-Qesell- 
acbaft  ist  in  Bildung  begriffen,  die  ea  aich  lam  Qrund- 
aatz  gemacht  hat,  mm  Bau  ihrer  Eiaanbahn  ledig- 

lich indisches  Material  und  indiHcbn  l'n- 
brikate  zo  verwenden,  von  den  Schii/nen.  Schwellen 

un  l  TrlefTraphonstan^reu  bis  zur  Lukoirmtive.  Hri<-Iie 
Inilier  und  Anbänger  der  Swadeshi-Uewogung,  jener  l(e- 
wegnng,  die  die  englische  und  Oberhaupt  europftiscbe 
Einfuhr  durch  iodiache  Erzeugnisse  ersetzen  will,  sind 
die  treibenden  Kräfte  dieses  geplanten  Eiscnbahn- 
untemahmana,  bal  dam  auch  BiSachaa  ihra  Hand  im 
Spiele  haben  aoUen. 

Im  übrigen  zeigt  bIi  h  in  Indlan  abar  ain  merk- 
würdige« Durcheinander-  iie/w.  Ineinandergreifen  von 

indiscber  liiduntrie  und  europiiischem  Import.  Sehr 
viele  Waren,  die  den  Anspruch  erbeben,  indisches 
Fabrikat  zu  sein,  stammen  nimli^  garade  in  ihren 
wiehti(aten  Teilen  aua  Earopa  und  «ind  hiar 
BOT  naammengaaatgt  and  ergtast  Ab  baaoBdera 

eharakteriatiMh  nad  ̂ rpl*i>t>  ^  "«^  >"■<' 
Fabrikat  erwShnt,  die  sogenannten  ,st«el  trnnks" 
(Stahlkoffer).  Das  (ie-chüft  mit  «ol«  hen  Stahlkoffern 
ist  ein  bedeutende»  in  Indien;  sillmt  in  kleineren 

ßinnenstädten  gibt  es  Spe/iai^'e.Mchnfte ,  die  mit 
Hunderten  solcher  ReisekolTer  angefüllt  sind.  Denn 
ea  wird  in  keinem  Lande  scitena  der  Eingeborenen 
aa  Tial  mit  Bchiff  wia  £iaanbaha  garaiat  wie  in  Indien, 

weil  es  kein  Land  der  Welt  gibt,  wo  die  dritte  Klasse, 
die  für  die  Eingeborenen  niedrigerer  Kasten  bestimmt 
ihi,  HO  billig  ist,  wie  in  Indien.  Dn  Indien  ho  groß 
wie  ganz  Europa  ist,  wenn  man  Uuiiland  abtrennt, 
und  dieses  ganze  Riesenland  überall  von  Eisenbahnen 
durchzogen  iat,  M  kann  man  sich  Ton  dioiar  Rainaral 
dar  Bingalxiranan  nnd  dem  daraua  raanltierandca 
Koirergeachift  eina  Torstallung  machen.  Ein  Tail 
dieser  StahlkolTer  kommt  zwar  fertig  aue  England, 
die  große  Masse  aber  wird  in  Indien  hergestellt  —  eo 
behaupten  stolz  die  SwadeHbi-Leute.  Wer  aber  diese 
indischen  KolTer  genauer  ansiebt,  der  Hudet  alsbald 

auf  dem  Schloß  die  Inschrift:  „Made  in  fJormany"! 
Andere  Koffer  weisen  auf  dem  Schloß  die  eingravierte 
Inaehrifl  auf:  .Bost  improvod  trank  lock.  Made  in 

Oarmaay*  niw.  in  Ihnüchen  Variationen,  abar  atata 
die Herkonft ana  Denteehland  Iwtonend.  Aligeaehen 
vom  Schloß  sind  iliose  StahlkoftVr  gerade  nicht  sehr 
solide  gebaut,  und  das  StHhlern«te  nm  (ganzen  Ding 
\nl  jcdcnliills  das  Schloß.  In  sehr  ;:riiiii  i  S:  hrift  alter 
stobt  auf  all  diesen  Kotfern  geschriehen  ;  „liest  Bom- 

bay Trunk",  „Best  Allahabad  Trunk"  usw.,  um 
ta  leigan,  daS  aie  in  einer  indiacben  Induatrieatadt 
angefertigt  worden  aind. 

Zweites  Oberschlesisches  Arbeiter*Sänftr* 

Am  V>.  Juni  d.  .1.  sah  die  Stadt  Oleiwitz  in  ihren 

Mauern  die  oberscblesischen  .\rbeiter-Siinger  mit  ihren 
Ehrengästen,  den  Vertretern  der  staatlichen  und  städti- 
aehan  Bebfirdan  nnd  den  folirenden  Mftnnarn  der 
Indaatrie,  var^igl  var  Weiha  das  nanan,  tob  dam 
leider  zu  frflh  verstorbenen  Generaldirektor  Harx- 
Bismarckhfltte  gestifteten  Bundesbanners  und  dreier 
Vereinsffthnen. 

Die  erste  Anregung  zu  einem  engeren  Zusammen- 
schluß der  oherKclilesiHchen  A  rbeiter  -  (Jesangvereine 

gab  der  Vorsitzende  des  BismarckbQttcr  Vereins, 
Kommerzienrat  Emil  Marx,  im  Jahre  1904  anläßlich 
das  Sommerfeatea  aeiner  S&ngerachar,  der  im  MAn 
1906  dia  QrSndang  des  Obaraahlarisdian  SIngarlraDdea 
folgte.  Dar  Bond  beatebt  honla  aat  17  Veratnsn  mit 
etwa  1200  Mitgliedern. 

Das  zweite  Bundesfest  hat  einen  glänzenden 
Verlauf  genommen.  .Nach  einer  Begrüßung  der  Fest- 
toilnehmor  durch  den  Ohcrliilrgermeister  der  Stadt 
Oleiwitz,  Menzel,  weilite  Hr.  (ieheimrat  liilger 
das  neue  Ehrenzeichen.  Er  feierte  das  patriotiache 
Empfinden,  das  in  den  oberscblesischen  Arbeiter^ 
Oesangveratnan  labt  und  gepflegt  wird,  und  weltar  die 
eminente  soziale  Bedeutung  des  Bundes:  „In  ihm  sind 
.\rbeiter,  Beamte  und  Leiter  vereint.  Das  ist  die 

richtige  ( )rgfiiü-<iition.  um  genieint-nin  zu  kämpfen 
gegen  den  gemeinsamen  Feind."  Der  Bundesvor- 

sitzende. Hütteninspektor  R  o  1 1  m  a  n  n ,  flbornahm  das 
neue  Banner  im  Namen  der  Vereine  und  gab  dem 
Dank  der  Beteiligten  herzlichen  Ausdruck  an  alla, 
dia  daa  Wark  so  gUnasnd  gefordert  liaben,  vor  allem 
dem  Protektor  daa  Featss  Hm.  Oeneraldirektor  Ifiedt, 
dem  Flhrenvorsitzenden  Hrn.  Kommerzienrat  Marx 
sowie  Hrn.  Kommerzienrat  Kol  I  mann,  der  ebenso 
wie  <lie  Verwaltutit,'  der  Histnarckhiitte  1000  .*  dem 
Bund  übergab  mit  der  Bestimmung,  daß  von  den 
Zinsen  Ehrengeschenke  fQr  die  besten  l^istungen  der 
Vereine  bei  den  Bondetfeaten  gewährt  werden  aoUen. 
Den  Waiheaprneh  dar  neaan  Fahnen  von  drei  Bnida^ 
Tcreinen  achloS  dar  Badaar  mit  ainan  bagaistarfc  anf- 
genommenen  Hoch  auf  das  dentscha  Tatarkad.  Bai 

ilem  späler  sich  ans<'lilierienden  l'reissingaB  hielt  Hr. 
(ieneraldircktor  ,N  i  o  d  t  die  KeHtredc. 

Auch  der  Reichskanzler  Fürst  Hüluw  li.itii-  es 
»ich  nicht  nehmen  lassen,  die  oberscblesischen  Sänger 

telegra}diiscb  zu  bogrflßen;  .möchte",  so  schloß  sein 
Ürufi,  ipdaa  deutsche  Liad  in  den  Kreisen  der  ober- 
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Belil«dMhm  ArlMitenobaft  vMe  Freund«  fiodea  ni 
Zengni«  Ablagen  toib  deatadicr  Art  nnd  drataehem 

Woson". 
Wir  «chru'lifn  unn  diosi'in  WiidhcIh'  von  llerzon 

an,  dessen  Erfülluni;  von  nicht  zu  untL'rsi'hützondcr 
Kedeututii:  für  das  Ix-ilrüni^t»  I)i>ut.Hclitum  nti  dcx 
Reiche»  Oatmark  ist.  Die  genannten  Männer,  die  mit 
noch  vielen  anderen  ihre  Poraon  eingesetzt  haben 
tax  die  gute  Eatwicklong  und  Fördermig  dar  Beatre* 
bangan  disaaa  Arbaitar-Slnp^rbandea,  leiBten  damit 
rechte  nationale  Arbeit.  Mfichte  dir  ausi^i'Htrcute  Saat 
auf  guten  Boden  fallen  und  der  Bund  im  Sinne  seines 
(irflnders  un<i  hciner  Förderer  sieh  weiter  entwiekeln, 

das  wäre  Ann  beKte  l'uturpfand  für  ein  guten  sozialen BiiiTernehmen  in  dem  oberscblesischen  Industriebezirke 

und  ein  »tarkaa  Bollwerk  gegen  die  dort  eich  vor- 
dringandan  antinatioBalatt  StrSmiuigan. 

lli'lit  ilii'  Stimmen  empor 
l'nd  die  Herzen  im  l.'hor! 
Heil  geflügelter  Klang, 
Heil  da  denticher  Ueaangt (Pallx  DaiuM  p_ 

Dentseha«  VnCMn  In  Hflnehen. 

Zum  N'i-iiliaiifntult*  des  Ooiitsrhen  MusiMiniH  wurden 
in  letzter  Zeit  durch  Vermittlung  des  Hrn.  Frofes«or 

Oarjr  von  den  Vereinen  der  Zement-  und  Beton^In- 
duatrie  über  30000  .A  gestiftet.  Von  boaondaram 
Interesse  ist  hiarbei,  daS  twei  dieser  Veraina  an 
Stella  dar  araprftnglloh  arbetaaen  Battriiga  von 
10000  Jt  beivr.  8000  nach  eingahanden  Baratangen 
doppolt  Bo  hoho  Beitrage  bewilligt  haben,  indem  sie 
hervorliiiben.  dnli  ilie  für  die  ireMamto  WiMJtensrbnft 

lind  TiM  li:iik  mi  !n'ri.-iitiiii^-sMilli>n  Rextrebungen  d'  H 
Deutschen  .Museums  eine  ganz  l)e^'1lK^ere  Förderung 
verdienen.  —  Eine  weitere  Stiftung  von  25  000 .4  bat 
die  Lokomotivfabrik  Kraaa»  A.-0.  überwieien,  deren 
Begründer,  Hr.  Komaianianrat  Dr.  von  Kranes, 
bekanntlich  dia  anten  100  000  «iC  fOr  den  Nanbau- 
fenda  atihata. 

Gnstav  Pappeakela  f. 

Nach  knrsam  Krankenlager  Tarachiad  nra  18.  Jani 
d.  J.  in  aeiner  Yataralndt  Wien  dar  baknnnta  Harana* 

gabar  der  aOeatarraieUseh-Ungnriaehan  Montan-  nnd 

Matnllindnatfia •  Zailnng*,  Gnatav  Pappanbeim. 
Der  Yeratorbene,  der  am  11.  Januar  1688  als  Sohn 
eines  OroBkaufmanns  geboren  war,  studierte  zunAehst 
.Medizin,  machte  dann,  nachdem  er  im  Anschlüsse 
an  den  Besuch  einer  ilandelslehranstalt  kaufmännisch 

tätig  gewesen  war  und  weiterhin  zur  Vertiefung  seiner 
Bildung  Boob  nationalökonomische,  juristische  und 
tecbniBoke  Vorlesungen  gehört  hatte,  im  Interesse 
swaier  angaaahanen  Handelshäuser  grAfiere  Keiaen  nnd 
wandte  idilieBlioh  Torwiegend  jonrnaliatisehen  Vntar- 
nelimungen  seine  angestrengte  und  erfolgreiche  Wirk- 

samkeit zu.  .Mit  herg-  und  hrittenmitnniscben  Kreisen 
kam  l'upponheiui  imtbcsondero  dadurch  schon  früh- 

zeitig in  engere  Berührung,  daü  er  im  Jahre  1H73 

als  der  eigentliche  geistige  l'rheber  die  ersten  Schritte 
tat,  um  die  Aktiengesellschaft  der  Innerhergor  Haupt- 
gewerkechaft,  aas  der  später  die  Alpine  Montangeaall« 
aebnft  hervorging,  ina  Leben  m  roian.  Den  Intev- 
eesen  der  Seterreiebiaeban  rndnatrie  nnd  Handelawelt 

zu  dienen,  betrachtete  er  auch  als  die  Ilauptftufu'abe 
seiner  olicn  geuannti'u  Zeitschrift,  die  er  iieliou  an- 

deren Fachblättern  be^TÜndeto  und  bis  zu  seinem 
Tode  mit  Geschick  leitete.  AuBcrdom  erfreute  »ich 

der  Heimgegangene  nicht  nur  als  Verfasser  populär 
gehaltener  Werke  aaa  dem  Oebiete  der  Hüllerei  und 
ala  Patentanwalt,  eondem  nnoh  nie  vornebmer,  Uebena- 
würdlger  Charakter,  der  ihn  mr  Mitafbrit  bei  mbU 
reichen  wiiaonschaftlichen,  volkawiztaehnflliahan  nnd 
hnoianitSren  Bestrebnngen  baaondara  betlUgta,  weit* 

gebenden  Anaetaens. 

Berirhtignng. 

Durch  einen  reber8etzun,^Bfehler  ixt  es  goscheben, 

dali  in  dem  Aufsatze  .Metallurgie  des  (tuUeisens" 
(1007  Mr.  17  9.  600)  die  Autorschaft  der  Schmelz- 
veraneha  iwadca  Baatimmung  der  Schmelatampemtnran 
von  Roheisen  und  OuSelaen  und  dar  dabei  gaAndaBMi 
Zahlenwerte  fälschlich  Thomas  D.  West  nnd  swe! 

anderen  Ingenieuren  zui^em  lirieben  wurde.  Diese 
haben  nur  das  Vcrsuciiiiiiiiterial  geliefert,  wahrend 
Dr.  Kiehard  .Moldeiiki'  dn-i  Vrrdioust  hat,  die 
ächnielzteniporaturen  tataächlich  ermittelt  su  haben. 

(VergL  »Stahl  nnd  Bwen'  18M  Nr.  1  8.  18.) B.  Oannn. 

Bflche 

Freyta^;,  E.,  Inp'nlpiir,  Generaldirektor  a.  D. : 
/>iV  Luufhafitt  des  hi'/t  uii  urs.  Hannover  1907, 

Dr.  M;i\  .liineck(%  4   ff  .  ju'eb.  5  ((. 
Das  Buch  hält  mehr,  als  es  heineni  einfachen 

Titel  nach  verspricht.  Ks  gibt  ntiinlich  nicht  bloß 
eine  formale  Uebersicbt  über  die  Iiaufbalin  des  In- 

genieurs, sondern  verwebt  in  seine  Darstellung  eine 
grofie  Menge  von  interessanten  Daten  über  bereits 
•oagafilbrte  Werke  der  gesamten  Ingenienrlcnnat  nnd 
bietet  zugleiah  eine  FiUle  von  nffnktieehen  Finger^ 
zeigen,  wie  aie  eben  nnr  ein  Sehriflstener  bieten 
konnte,  der  wie  der  Verfasser  so  lange  Jahre  selb-tt 
in  der  Praxis  tätig  gow<<?(on  ist.  Das  Buch  zerfilllt 
in  zwei  Teile  :  I.  Der  Itik'eiiieur  im  allgemeinen  ;  II.  Der 
Ingenieur  in  der  Maschinenfabrik.  Im  ersten  Teile 
beantwortet  der  Vcrfussur  die  Fragen :  Wer  darf  sich 
Ingenieur  nennen  f  Welche  Wirkungskreise  eröffnen 
sich  dem  Ingenieur?  Wie  wird  man  Ingenienrf 
Welche  Lebenastellnngen  werden  dem  Ingenieur  ge- 

boten ?,  wAbrend  im  II.  Teile  die  Organisation  der  Ma- 
Hehinenfabrikun,  die  Angideijenheiten  der  ,\rl>eiter 
(Arbeiterseliutzgesetie ,  Lohn-  und  .\kkordnrbeit. 
l'rämitMisysteni,  Berechiiuiii,'  und  .\uN/»hlung  der 
Luhne),  die  Tätigkeit  des  Ingenieurs  in  seinen  Lehr- 

schau. 

jähren,  in  selbständiger  Arbeit  und  als  Leiter  einer 
Jfaaehinenfabrik  ihre  Daratellang  Anden.  Wir  vermOgen 
hier  ans  Ranmrfiokaiebten  auf  Ginielbeiton  des  Werkes 
nicht  einzugeben;  so  viel  können  wir  aber  feststellen, 
dali  wir  langte  kein  Buch  mit  irrößerom  Vergnü^ren 
und  mit  i:r-illerer  Hefriedigun;:  :,-iI.hi'|i  haben,  als 
das  FreytagHcbe.  Es  eignet  sich  im  hohen  Urade 
ala  Vademekum  nicht  allein  für  jeden,  der  Ingenieur 
werden  und  in  einem  Teile  dieser  weitverzweigten 
Wissenschaft  mit  Erfolg  tttig  adn  will,  aondem  auch 
für  alle,  die  bereits  als  logenieaf«  titif  aind.  Und 
so  wird  es  an  seinem  Teile  aar  FBrdernng  der  Knltnr 
und  zum  Wohle  der  Menaehheit,  dem  Endziel  aller Kulturarbeit,  beitragen.  Jf_  ̂ eMmer. 

Kataloge; 

Milli-ilungfit  mm  dem  Arbeü$gebiet  der  Feiten  d- 
GuiUfiiutnf-Ltihmejfeneerke,  Ä.-0^  Frantfkrt  a.  Ii, 
Nr.  92  bis 

IfaehridUen  der  SUmmt^SdmdnrhMritf  O.  m,  b,  H. 
und  der  Siemen»  ̂   HMte  AkUenfoeUiehaft. 
Heft  10:  April  1907. 

K    Wolf,  Magdebnrg^Bnolun:  BeteHt-Heißdmm^- 
Lokomobilen. 
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S.  JoU  1M7.  NatMdUm  «m»  JKmnumHMc  MUL  ud  SImb.  Ml 

Nachrichten  vom  Eiseninarkte. 

y«m«BfllMlMKE*1wlMnmarkte.  —  Aus  Middlet» broag:li  wird  nna  unterm  S9.  d.  J.  gsMhrwlMB: 
Der  Roheuenmarkt  begann  dtMe  Woehe  in  slem- 
lirh  Haner  Stimmunif.  Die  Freiae  bosserton  sich  aber 
uiui  schlieBen  liemlich  feHt  ah.  Berichte  auM  Aiticrik,! 
rnaclu'ti  hiiT  wuiton-  Vurkflufo  dahin  unwnhrHi  lipinli(  li, 
jedoch  wird  mehr  —  und  zieailich  viel  —  nach 
Doutachland  verkauft.  PMmpto  ycnehiffuiif^en  stoBen 
b«i  daa  atukM  AbUdnagm  sodi  imnur  auf  Schwierig 
kaitm,  vma  m«b  tibag»  Brtoiohtornng  eingetreten 
ist  HiniatiteiMn  ist  fflr  Jnll/Aagnat  schwer  erhiltlioli. 
OieSereieiaen  Nr.  1  bleibt  knapp.  Heutige  Preiae  für 
Juli/Auf;u8t  ab  Work,  Marken  in  Verkäufers  Wahl, 
Nr.  3  Hh  57/ — ,  Hämatit  in  gleichen  Mengen  1,  2,  3 
Hb  81,6  (1.  Iliesige  WarranU  Nr.  3  ßh  56, 3', s  d 
Kaaaa  K&ufer.  DioYorachiiTungen  betragen  l.')?  500  ton«, 
d.  i.  etwa  17  000  tona  mehr  ala  vom  I./28.  Mai.  In 
CoiuaIs  bieaigan  Lagern  befinden  aieh  271182  tone, 
dntoD  dad  sSoOT»  tow  Hr.  S  nd  10897  tonn  Stau- 
dard-OnaUMtoa.  Abnakne  mÜ  IUI  6110«  ton. 

Terbnnd  dentseher  Drnhtwnlsw«rke.*  —  Jn 
der  am  28.  Juni  d.  J.  stattgehabten  Yerhandlune  der 
Walzdrahtwerko  w  irdr  bosclilos-'i'n,  den  Verband  auf 
der  Oruniilaj^e  don  liishuriKun,  nur  w  t  ni^;  abgeänderten 
Vertrai^'eH  xorliiulig  hi»  Iii.  Dezenilicr  d.  .1.  zu  ver- 

längern, ttod  zwar  mit  der  Maßgabe,  dalS  die  einzelnen 
Werke,  fnlln  Ul  1.  November  d.  J.  keine  Verständigung 
Uber  «ineD  nenan  Verband  andelt  worden  iet,  die  Be> 
fngnb  hnboDt  iNfo  Yorklnfo  mit  Wirknn^  nb  1.  Jaonnr 
1908  n  tittigen. 

«M-  and  Sied«r*]ir>8jndUuit  lo  UttMeldorf.* 
—  Dm  Syndikat  iel  nm  99.  Jnni  d.  J.  nnf  drei  Jahre 
Terlingert  worden. 

Obenehleniflchfi  KtahlwerksgesellBchaft  in 
Berlin* —  Unter  dieser  Firma  haben,  der  .KülniHchen 

Zeitung"  infolge,  die  Obenehletiaebe  Eiaenbaha- 
Bedarfe'Akt.^Ma.  In  Priedenihfltto,  die  OberwUeeieehe 
Riiten-Indostrie,  Akt.-OoH.  für  Rorgban  nnd  HQtten- 
betrieb  in  üleiwit«,  und  die  Kattowit/.er  Akt-Oea.  für 
Bergbau  und  EitienhUttonbetrieb  mit  Wirkung  ab 
I.  Juli  d.  J.  eine  UeaelUchaft  begründet,  die  sich  mit 
der  Vermittlung  dea  gemeinachaftlichen  Verkaufe»  der 
erndilcatafreien  Erzeugniaa«  der  Werke  an  Walzei»eQ, 
UniToraaleiaen,  Grobblechen,  Feinblechen  und  Röhren 
befaaaon  wird.  I>er  Oeiailechaft  liegt  femer  ob,  den 
Yerkehr  eowohl  fBr  die  an  Syndikate  gebundenen  Er- 
zeiJ:,'-ninHO  zwiarhen  ihren  (JesellHchaftern  und  den  be- 

treuenden Syndikaten ,  uIh  auch  inabesondoro  mit 
dem  Htahlwerka-Verbande  in  DOiaaldort  beittgttob  der 
A-ErzeugniaAo  zu  verntittoln. 

Verein  deutscher  Eisengießereien,  DUssel- 
^MTf,  —  17  Eisengießereien  der  llannoverHclieu,  Klb- 
nnd  Har>-Qruppo  haben  die  Freiae  fdr  Maaohinen-  und 
Baagnl  ob  1  U(  fBr  IM  kg  «rhOht. 

Yierteljahreo-Marktberlcbt  (April,  Mal,  Juni 
1907).  I.  Rheinland-Westfalen.  ~  Die  all- 

gemeine Lage  dee MoBtaaniarkte«  war  im  Berichta- 
nerta^alua  nach  wi«  vor  gnt  Die  Werke  hatten 
rei^liehe  Arbeit  nnd  eind  noeb  auf  melirere  Monate 
hinaua  bexchäftigt.  Ihre  Leistung  wurde  beeintriehtigt 
durch  KiiH|i|dieit  an  Brenn-  nnd  RohatofiTen,  darch 
-Maii::>  l  'in  ̂ 'eschulten  .Arbeitern  und  durch  zahlreiche 
üetriebastörungen.  Insbeeondere  nngtlnatig  wirkte  auf 

Betrieb  mid  '^naad  der  •antfiadUeaa  Wagoamaagal, 

•  VorgL  •Stahl  nnd  Eiaen*  1907  Kr.  10  S.  891. 

vor  allem  aa  langen  Wagen,  l'm  so  bedauerlicher waren  dw  tanro  QaUbtand  «ad  die  ginslich  nngereehl* 
fertigle  Baieeetendeni  der  BSrse,   welch  letstere 
nr\tTientlich  gegen  daa  Endo  den  Hrri^  litt^viertel  [.ihri  H 
durch  stete  Betonung  viin  BefilriiiUin^'dii  unerlreu- 
liche  Wirkunj^en  nuftlnnte,  die  deü  HiniiruckeH  n.imont- 
Uch  auf  Angatliche  (iemQter  nicht  verfehlten  und  den 
Markt  zum  Teil  verwirrten. 

Auf  dem  Kohlen-  und  Koksmarkte  blieben 
die  YerhiltniaM  durchaus  dieselben  wie  in  «rtten 

ineilelJahM;  die  Unmöglichkeit,  allen  Anaprachen 
gerecht  au  werden,  danorte  weiter  an.  Vom  1.  April 
ab  traten  die  neui'n  l'ri>ino  in  (Jeltung. 

Auf  dem  E  r  z  m  ji  r  k  t  e  war  der  Aliruf  in  Siegor- 
Ifinder  F.iaunHtein  nach  wie  vor  ntdir  flott.  Die  Forde- 

rung blieb  im  II.  (Quartal  gegen  daa  erate  infolge 
Arbeiterniangels  etwas  zurflck.  Neue  VerkAufo  wurden 
aicht  getätigt,  da  die  ganze  Forderung  bia  Ende  dieeea 
Jahree  ToUetindig  venehloeeea  iat  Daaaelbe  gilt  aneh 
von  dem  Naaaaaer  Bezirk. 

In  allen  Sorten  Roheisen  war  der  Abruf  eben- 
falls  recht  lebhaft.  Die  tranzon  für  daä  laufende  Jahr 
dem  Syndikate  zur  Verfügung  gestellten  Mengen 
Koheiacn  aind  Imh  auf  eine  Monateanangnng  vorkanfk, 
l'reiaänderungcn  traten  nicht  ein. 

Die  Beschäftigung  in  Stabeisen  war  gut  und 
reicht  bei  einzelnen  Werken  noch  über  daa  nAcbete 
Vierteljahr  hiaana.  Die  Hiadler  leigten  fireUieh, 
namentlich  gegen  Schluß  des  Bericht«vierteljahrea, 
eine  große  Zurückhaltung,  waa  in  orHter  Linie  auf 
die  bisher  noch  nicht  zum  AI  hi  IiI  ishi;'  i^'elaugte  Er- 

neuerung der  Träger  -  Händlervoroinigung  zurückzu- 
fllhren  sein  dürfte. 

Auch  bei  den  Drahtwerkon  war  die  Be- 
schAfligung  sowohl  derWalzonstraßon  wie  derZielloreion 
befriedigend,  im  Juni  hielten  die  Kinfer  etwaa  m- 
rttelt,  da  bis  ram  86.  dee  genannton  Monata  daa 
Schickaal  dos  Walzdrahtverbandes  noch  nicht  ent- 

schieden war.  (Vergl.  oben  .Verband  deutscher  Draht- 
walzwerke".) 

In  O  r  o  b  b  1  e  c  h  e  n  verminderte  sich  gegen  Ende 
dos  (juartalea  die  Nachfrage  in  geringem  Maße,  nnd 
der  HpezifikationMtand  war  nicht  mehr  eo  gOnetig 
wie  die  ganze  Zeit  voriiar.  Deahalb  liaben  aoeh  di« 
Praise  atwae  aaebgtgebea.  ImmeriiiB  waren  die 
tnettten  Werke  gut  heKhBftigt 

nasselbe  liiBt  Kich  von  den  F  c  i  n  b  I  o  ch  Wala- 
werken  Hugen.  Eine  Auanalimi^  mnchten  indeasen  die 

Mitglieder  des  biaherigen  „Schwarzblech-Vereini^'iing", 
denen  es  an  Aualandabestellungen  gefohlt  bat,  Hodali 
die  Beschäftigung  zu  wflnschen  übrig  ließ. 

Der  Stahlwerke-Verband  beriehtet  uns  aber 
die  la  ihm  eyndifSortea  Enongniiae  das  Hadifolgeade: 

In  den  Monaton  Hirz  bia  Mal  1907  (JunizUTem  wwen 
noch  nicht  bekannt)  wurden  in  Produkten  A  versandt: 
1479  01,2  t  gegen  1514 '.»«7  t  der  gleichen  Zeit  1906, 
1  393  757  t  in  1905  und  I  Hl)  (K)9  t  in  deraelben  Zeit  1904. 

IlHlbzeug.  Dil'  HeHiliüftigung  der  Werke  in 
lialbzeug  hielt  sich  weiter  auf  der  licitborig.  n  Höhe. 

Die  Anforderungen  der  inlilndiüilien  \'t'rljrau('her waren  fortgeeatzt  aehr  stark  und  der  Abruf  so  dringend, 
daB  die  A.bnehmer  ▼ielfaeh  nieht  reebtzeitigToUbef riedigt 
werden  konnten.  Die  zahlreich  einlaufenden  Anfragen 
auf  Lieferung  im  dritten  (Quartal  Qberateigen  die  bis- 

herigen Bezüge  orheblii  h.  Der  Auslandsmarkt  lag 

gut  und  die  l'reiae  wiiren  selir  feHt,  besonderw  in 
i'^ngland ;  doch  wurde,  wie  :<either,  mit  HiiekHirht  auf 
das  Inland  fast  nichtn  nu<  Ii  dem  Aualande  verkauft. 

Eiaonbahnniati'riul  .Sehr  günstig  goataltete 
eich  daatieacbftft  in  Eiaenbahn-Ubcrbanmaterial.  Die 
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Mt   8«dü  and  EiMn. Ifaehrichten  vom  Bisenmarkte, 27.  Jahrg.  Nr.  27. 

▼orliegsnden  Arbeitamengsn  Bbenchreiten   die  Be- 
toilipunff  dor  Werke  erheblich  und  dt-r  Aiiftraj^wlu-Btarid 
ist  um  <>itiit;o  Hunderttausend  Tonnen  höhi-r  als  im  Vor- 

jahre. In  h<-hweriMi  Si'hienon  und  Sphwellon  wurden  von 
mehreren  deutNchen  StaatHlinhni'n  umfangreiche  Nach- 
tra^slicfcrungen  eufgekfebon.  Das  Rillennchienen- 
f^esch&ft  hielt  tieh  auf  der  «leitheriKcn  Höhe.  In 
Oruben*  «od  Feldbahaschienen  herrschte  in  den  letzten 

Wocbm  Tor  Eraenerang  det  8toUw«rk«-V«rb«ideB 
etwM  Ruhe;  jedoeh  warae  dM  Oeiehift  tob  Mai  an 
wieder  »ehr  lebhaft,  und  nnmciitüi  li  irc:,'.  n  riiib'  des 
(juartaleit  erfuhr  der  Aliruf  l  itic  i:an/.  nül>eronl''iitli<  he 
Sti'ii^erun^,  »o  dal«  die  A Iht' Ii iiii-r  hei  lifsi  scitiTiH 
der  Werke  vorlangten  aun^'eileliiiten  Lioferfrinten  bei 
weitem  nicht  befriedigt  wurden.  —  Der  Auftlanilumarkt 
lag  ebenfalla  sehr  fest  In  achwereii  Schienen  and 
Sdiwellni  wwte  in  BUIm-  and  Onibeudiianen  wurde 
eine  AncaU  Itablditiioher  Abechlüsae  zu  gatea  Praiaen 
getätigt.  Die  Ton  den  Werken  geforderten  anfler- 
(irdcntlieh  lanjjen  F.ieferfristcn,  die  »ich  für  leichtes 
MatiTinl  auf  <j  bis  8  Monate  erstrecken,  erschwerten 
viele  <  leHi'hiifti'  urnl  rmirtid  ii  -ii'  /iitiiTeil  unmöglich. 
Die  Aualandspreise  für  schwere  Schienen  übereteigen 
die  Inlaadapreiaa  gau  bedaatend. 

Formeisen.  Das  FormeisengeHchilft  verlief  im 
April  etwas  ruhiger,  da  die  Kundschaft  bei  der  Cii- 
gewißbeit  über  die  Verlängerunt;  ih's  ̂ ^■r^llnll^■H  hirh 
abwartend  verhielt.  Seit  Erneuerung  de«  Verbandes 
trat  wieder  regere  KaufluHt  hervor.  Immerhin  mußte 

der  teure  Geldstand  auf  die  Entwicklung  der  Bau- 
tätigkeit hemmend  einwirken;  außerdem  wurde  das 

QeachAft  dadurch  nrAakgehalton,  daB  infolge  der 
•ehw«l>enden  Hlndlerfrage  der  Verband  nnr  60*/o 
der  TorjÄhrigeii  Mi'ngeti  verkauft,  ho  daß  der  .\uf- 
tragHbewtand  geringer  iht  alu  im  Vurjaiire.    Die  Spozi- 
fikiitii'llrll  liefetl  iihi..'-  lu'frii'iiigcriil  riii,  die  ver- 

langten Lieferfristen  waren  auch  hier  sehr  ausgedehnt, 
und  es  ist  zu  erwarten,  da6  nach  befriedigender 
Lösung  der  zurseit  noch  schwebenden  Verhandtungen 
Ober  die  HAndlerfrage  wieder  RcgelmIBigkeit  und  Be- 
rahigang  ü  daa  OaachAft  snrOcklielireB  wira.  —  Im  Ana* 
land«  hat  die  Verbandeemenerang  ebenfalle  belebend 
•nf  das  (legehiSft  eiiigi'\s  irkt  und  die  Nachfrage  war 
gut,  naiiii'iitiich  in  (iriililiritnnnien,  lioch  ging  auch 
hiiT  iiifnl^'c  der  von  den  \V<>rken  i^eforderten  langan 
Lieferfristen  eine  Keihe  Auftrüge  verloren. 

Der  Ende  des  (Quartals  vorliegende  Auftrags- 
beatand  aichart  den  Werken  volle  BeaebAftigung  fftr 
mindaatana  vier  Monate. 

l'eber  den  a  r  b  e  i  t  h  t  ü  g  I  i  <-  Ii  <■  n  (j  e  h  n  rn  t  v  e  r  s  a  n  d 
in  Produkten  A  gibt  die  nachfolgende  Tabelle  Auf- 
aelilnB:* 

i90i  190«  1907 
I  (  I 

Januar.  .  .  .  14  4<»9  17  686  18. SSO 
Februar  .  .  .  i;(  .170  18  232  18  719 
Hftn   17  442  19  550  20S8S 
April   ISMO  «0198  19  27» 
Mai   18  283  20  09»  19  572 
Juni   19  208  19  260  — 
Juli   15l»;ii)  1HC7Ü  — 
August.  .  .  .  IC  ("SU  17  691  — 

September    .  .  I7:I.'J7  17  777  — 
Oktober    .  .  .  17  9CU  18  576  — 
November    .  .  18  269  20  116  — 
Dezember    ..  19  893  18  709  — 

Die  Naehfraga  nnd  der  Abruf  ia  gufleiaernen 
RShrao  war  ebenfalla  lebhafl,  ao  dal  nabaa  der 
lanfenden  Bnengnog  ein  erbeblieher  Teil  der  wibrend 

•  Die  ZifTern  den  monatlichen  ( ii  Hiuntver- 
sandes  sowie  dos  monatlichen  Versandes  in  den  ein- 

zelnen A-i'rodnkten  TergL  .Stahl  nnd  Einen*  1907 Mr.  25  ä.  897. 

der  Winterraonate  aagetaunielten  Lagerbeetlnde  ab- 
gesetzt werden  konnte. 

Im  Maschinenbau  hielt  die  gute  Betchiftigung 
wihreni  der  Berlnhtaueit  an. 

Die  Preise  ataUtea  aich  wie  folgt: 

ApnU Kotilan  und  Kak«:  Jt 
rUmmkohlrti    ....  ||,75— |t,7t 
Koki-kolil.  n  ir.  «iiP.  hm  |ä,SS— 11,75 

,  inrlicrtr,t.Zcriil.  j  _ Kok»  rariiMhelwwcck«  |  njio—tv» 

inet 

OrrAil.  8pt»IStBsHlB  . 
SonontMlro  f.  a.  B. 

Kotirrilam     .    .  . 

Rohtisen  :  (i!<-Orr<'lebea 

lllkinittil   .    .  . ■««■■MBier  ab  Hitt«  .  . 

I  rtilfl.rn  Nr  t 
'HJumIU.- l'iel.t.'l- "       i  ••l»rn  Mrifcrl. 

KuhlrUrn,  wrIB««,  mit 
Sicht  fiber  0,1  %  Phos- 

phor, ab  Slrgcn    .  . ThomawUrn    mit  ■■■■ d''»i<-uri  i,b\  Maagaa, 

fril  Wrbnu  ' 

ni'lto  CaiiM 
Da»i>t-Ib«  ehw 

Klikirck-bea.  10  U*  ti% 
Knifi.  (ilpOrrrlrnhcUrn Sr.  III.  rrr!  Kuhrort 
l.uxrmburir.  raddrlvlMB 

ab  l.utrmburf  .   .  . 

Gewalztst  Elsen: 
.Htttbriprn.  s,  h»<ill- 

.        FluO-  .    .  . Wiakabnid  VaasaMtew 
Gnad» 

li,«0-l»,76 

s.voo 

St. 00 

TS.OO 

tl.Tft— 11.76 

it^fr-iayo» 

12,M-13,7f> 

ss.on 

NI.OU 

S8/W 

TSjOO 

74,40— 7i.00 

n,oo-«Mio 

•0.80— «1,80 

7«,00 etm-MiBo 

ap,aa-ai,w 

Jral 

11.75— ».TA 
l2,Sft— IS.75 

itiaa 

•1^ 

fSgOe 

7«4)0 

iMe— eojoa 

■dt  AnhehttMa  Bach 
dfr  MkaU. 

TrlK'cr.  ab  DtadCOlMfeD 
rirNonldratochlaad 
Ar  SUaMMcklaMi 

HIreke,  Kcaael-    .  .  . 
,      Kfcunda  .   .  . «lüiinr  .    .    ,  . 

Sialtldrabt,  &,3  Bm  Dctlo 
a¥  Wette  •  *  •  ■  • 

bfafe«  aw  «ebwelDsItn, 
l««ihBl.abW«ifcct«M 
Mieaene 

160,00 

115,00 lau» 

iHjoe 

115/10 

UM» 

«».iM 
ISMO.140^ 

iB«yao.i»a,iDe 

(TerlMlinar  dM  TIcncgaktM-IIartlbMtahlM  fM|«.) 

Verein  fir  den  Verkält  tob  Siogerlünder 

Roheisen,  G.  m*  b.  U.,  Siegeo*  —  Der  Verein  bo- 
scbloli  am  25.  t.  M.,  die  VerrMÜUIWllgapieiae  der  Hoch- 
ofenwarke  für  alle  AohelaeBBortan  vom  1.  Joli  ab  nm 
9  .M  f.  d.  Tonne  zn  erhShen.* 

Khtanisch-WeHtriilischea  Kohlen-SfndilMt.  — 
.Nach  dem  Beruhte,  den  der  Voratand  in  der  Zeehen- 
beaitserteraainmlnng  vom  15.  Juni  d.  J.  erstattete, 
betrug  der  rechnungBmftßige  Absatz  im  Mai  1907  bei 
24Vs  Arbeitstagen  ,'>  .368  249  (i.  V.  bei  2«  Arbeitstagen 
5  608  767)  t  oder  240  5IH  t  weniger  und  arln  itstSglich 
222  518  (2L'>  722)  t  oder  <i7l«6  t  (3,1.')  *  .,1  mehr  als 
im    Vurjahre.      Von    der   Beteiligung,    die    »ich  auf 

6  142  441  (6  605  805)  t  bezifl'erte,  sind  demnach  87,40 *'/o 
(84,91  t>'o)  abgesetzt  worden.  Vom  Absatz  entCalleil 
aaf  tJelhetrerbrauch  für  Kokereien,  Btikattanlagen  «iw. 
ItSfiMSt  (Sft,IOov,>,  Landdebit  fttr  Reehnung  der 
Zeebea  «ad  n<'[»jtatk<>iiien  ins  rto  t  (1,72  Ue> 
femngen  gemäU  alter  Verträge  74  301  (1,17  »o),  Ver- 

sand rar  Rechnung  dea  Syadikatea  85S2870t  (S5«7»  •/•>• 

*  Vergl.  .Stabl  «od  BiaeB*  1907  Nr.  1»  8.881; 
Nr.  25  8.  897. 
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ferner  auf  den  nicht  anzurechnenden  8ell>HtTHrhrinirh 

für  eigene  Botriebszwecke  der  Zoeben  288410  t  (4,55  <',ii, 
ScUMtrerbraadi  für  «igen«  Uattonwerke  675  37&  ( 
(IO,«T  9ft  dM  OMamtebnteM),  m  itA  d«r  O«- 
nmUbiiatz  dar  Syndikatnecben  anf  6  832  034  t  oder 
•rbeitatiglich  262  468  t  berechnet,  d.  h.  ge^en  April 
1907  3068  t  (1,16         weni>;.  r   und  Mai  190»! 
9297  t  (3,C7  o/q)  niehr.  Der  VcrHmul  rliiHi  hl.  Land- 
dabit,  Deputat  und  Lieferun^on  der  IIütten/.tM  ht'u  (in 
die  «iceaeD  Huttenwerke  betrug  »n  Kohloii  4  166  094  t, 
«B  Kät  1280303  t  und  an  HrikettN  220  674  t;  hier- 
Too  Iwumb  »nf  Beebnung  d*»  Sjndikatw  S  582  870  t 
CoU«ii,  1  077958  k  Kok«  md  S15  768  t  Brikett*,  sr- 
beitstfiglich  an  Kohlen  bei  24"«  ArbeitMtafen  17S71SI 
(fflr  Kuchnung  des  Syndikate«  146  440  t),  an  Koka  bei 

31  Arbeitatagen  41  30o  t  ifiir  IJci-hnung  deH  Syndi- 
kate» 34  773  t),  an  Briktttt«  bei  24'  h  Arbeitatagen 

9147  t  (fQr  Kechnung  dcH  Syndikaten  S'J44  t).  Oer  ar- 
beitatägUrhe  GoaamtTeraand  iat  k;egon  April  1907  in 

Kohlen  um  4116  t  (2,33  O/g),  in  Koka  um  HhS  t  (2,04  */«> 
gefallen,  in  Briketts  um  IS4  t  (1,49  ̂ /e)  geatiegeo, 
gegen  Mal  1806  in  Kohlen  nra  2468  t  (1,41  o/u)  ge- 
falU  n.  in  Kok«  um  2502  t  (6,46  '/»^  gOMtiegcn,  in 
Briketts  um  1101  t  (13,68  o'o)  gestiegen.  Die  Förde- 

rung im  Mai  Htellto  nich  in-4i;i'Hniiit  luif  ii  5(>4  t 
oder  arbeitötAglirh  auf  261  ttHO  t,  d.  h.  auf  461  t  (0,1H  Ho) 
i>eniger  alx  im  April  1907  und  auf  7585  t  (2,98  »  u)  mehr 
«ie  im  Mai  1906.  Die  Förderrerbiltniiae  im  Monat 
Mti  dieaoa  Jahres  waren  nngeflUir  die  gleichen  wie 
fan  v«vbergM«DK«iiMi  Hooate.  In  beiden  Monaton 
worden  die  Lelatangen  der  Zeehen  dnreh  die  große 
Zahl  diT  Fciortago  ungOnslig  booinfluBt  Indessen  ist 
bi'i  aiinHh<Tn<l  dernellmn  ITirdurleiHtung  dur  (ioBaml- 
kohlenver-*ftnd  im  Mni  iini  arin  itHtäf Ii' Ii  4116  t(2.33<'ii) 
and  der  Koblenveraand  für  llecbnnng  dea  Syndikates 
m  aiMlatlgtteh  4487 1  (8,84  ̂ )  Unlor  den  Tnreand- 

Industrielle 

Elten*  und  StahUnduBtrie  In  Anstrallen.  — 
Wie  dar  ameiikaniache  Oeneralkonaal  au  Melbonme 

beriehtet,*  eind  dort  zwei  OeeeUaehafton,  die  eine 
mit  2V»  Mill.  Doli.  Kapital,  gegrflndet  worden,  um 
Eisen  und  Stahl  in  Australion  herzuatellen.  Die  Fabrik 
der  piticii  («cHellHohiift  soll  zu  Lithgo«  in  Neusüdwale« 
errichtet  werden,  einem  Staate,  in  dem  sich  K^otSe 
Ablagernngon  von  magnotiachem  HSmatit-  und  undorom 
Eiaeners,  sowie  von  Kalkatein  und  Kohle  betindeo. 
Bie  nadero  Fabrik  wird  in  der  Nfthe  von  Melbourne 
eitavt  wvrdsn  «ad  ihr  En  tob  den  Taaiar  River 
in  TaMnanlen  erhalten.  Beide  Fabriken  sollen  fflr 

einp  große  Erzeugung  eingerichtet  werden.  Damit 
dürfte  der  erat«  ernatüch«  Veratich  zur  Begründung 
einer  Eiaen-  nnd  Stahiindnafari*  in  Anstrallen  getnaekt 
werden. 

Akt1engre8ells«haft  AlphouH  Custodis,  Diissel» 
dorf.  —  \h\H  orMv  (ieachiftajahr  (19(N1)  dir-.-H  auH 
der  Firma  Alphi»nB  Cuatoditi,  Aktieugem-llsu  hnft  für 
Kssen-  und  Ofcnbau,  hervorgegangenen  Unternebmcna 
brachte  bei  guter  Beachäftigang  aowohl  dea  Diissel- 
dorCir  Bangeeebiftee  wie  des  Tonwerkss  SalSTsy 
•insB  Bokoftrsf  von  84  888,08  Ji.  ülerron  waidMi 
lStllj66  Jt  abgeschrieben  nnd  86000  Jl  mH  Rflffk- 
lieht  uf  d«B  T0rauKHt<  htlir'h  .schlechten  AbNcliInf'j  rier 
rosriiehen  ZweiggesellHt  Imft  /.uruckgestollt,  Wiiiiixiiil 
2S53,55  C  der  j;e.ti't/.lii  linii  Kückla;;!'  ülierw  iemMi. 
4000  .*  alH  Tantieme  an  den  Vortitaud  vergütet  und 
S30O0  Jl  (4  O'o)  Dividende  in  der  Wi>iMe  verteilt 
«erden,  daB  auf  die  voll  bezahlten  700000  Aktien 
28000  .4  and  auf  die  Hilfte  der  apAter  eingezahlten 
600000  .dt  Aktion  (ab  1.  JaU  1906)  6000  entfaUon. 

*  ,Ohnntkor.Zsltaiif «  1907  Kr.  47  a  60a 

zilTern  im  April  d.  J.  zurQckgeblieben,  und  /war  haupt- 
liäi  iilich  infolge  der  atarken  ZuBahme  der  Koka-  und 
Brikettenoognag.  In  Koka  ist  awar  im  arbeitatfig» 
llehon  Yersande  eine  klefno  Abaehwidiang  eingetreten, 
immerhin  hat  aber  der  Oeaamtversand  gegen  die  im 
Ajiril  abgesetzten  Mengen  um  15  574  t  und  der  Ver- 

sand für  Rechnung  de«  Syndikaten  um  7220  t  /ii:;e- 
uommen.  —  In  der  l.nire  de«  K<ililen-  und  Kokstmurktes 
iat  keine  Acnderuii^'  eingetreten;  die  re^je  Nachfrage 
nach  BrcnnKtoffen  hat  unvermindert  angebalten. 
Wfthrend  den  Anforderungen  in  Koka  im  allgemeinen 
geaOgt  werden  Ironnte,  liat  aogesicbts  der  •chwachon 
Lisforaogen  der  Zechen  die  Kolilenknapphett  noch 
sngMUnninen,  ao  daß  eich  die  Schwierigkeiten  bei  der 

Befriedigung  dcR  Bedarfea  der  Kundaebaft  noch  ver- 
Mchärft  haben,  /nr  henseren  Vernorgung  der  inlttn- 
diechen  Yerbraurber  istt  daa  Syndikat  dazu  Qbor- 
gegangeti,  ilie  LieferuiigsTerpflichtungen  im  Auslände 
und  nach  den  deutachon  ÜLOatenplAtzen  in  gr56erem  Um- 

fange durch  EinHcbiebung  engliacher  KoUsB  sten« 
lÖMn.  Der  üüaenbalinvenand  wnrde  in  der  iwetton 

Hllfle  dea  Beriebtamonatefl  dnreh  Wagenmangel  be- 
eintrüchtigt,  indem  UOhO  Wnijen  weniger  gcHtellt 
wurden  aln  anjrefonlert  waren.  Der  Vorsand  über 
lieii  klii  iii  lijit  Ii,  ab^eHchen  von  eitier  zu  Momit«- 
anfang  iiifi)lge  Iluchwaaeers  eingetretenen  vorüber- 

gehenden Sperrung  der  Kipper,  in  rcgelmfißigen 
Bahnen  bewegt;  die  Bahnzufahr  nach  den  Uftfen 
Rulirort-Duiabarg  Iwtrng  im  April  d.  J.  770  687  (L  V. 
711 846)  t,  die  Miiffeabfobr  von  den  genannieB  nad 
den  ZeehenhifoB  867  120  ({.  Y.  901  995)  t 

In  der  sieb  ansi  hlieUenden  ordentlichen  Haupt» 

veraammlnng  der  .\k(iiiru'ire  wurde  di-r  vorgelegte 
Oeachäftwliericht,  die  Nerrii.iuceii-nli'  ri-iiht  Ho«io  die 
Gewinn*  und  Verluatruchnuug  geuebinigt  und  der 
TonraUnng  die  BnHastong  srtoQt 

Rundschau. 

Anf  noae  Bechnang  werden  alsdsna  noeh  7717,48  Jt 
vorgetragen. 

AktlengeHvIlNchaft  für  Feld-  und  Kleinbahnen* 
Bedarf  Tormals  ürenstein  k  Koppel,  Iterlia.  — 
Nach  dem  Berichte  des  VomtandeM  belAuft  sich  der 
Uohgewinn,  den  die  Ueaellachaft  im  vergangenen  Jahre 
an  Waren  eräelt«,  bei  einem  Unuatse  von  88870992 
(I.  V.  26548800)  anf  9280096,09  (L  V.  rnnd 
6618000)  Jf.  Hierzu  kommt  der  Vortrag  ans  1906 
mit  68  249,19  und  der  vertragamüßige  Gewinnans- 
gleich,  den  die  A.-O.  Arthur  Koppel  inroli;e  der 
IntcresKeni^emciiiMebaft  biriiuHZu/ablen  hatte,  mit 

22  602.10  t.  Für(ie«rhrifttiuiiko.-iten  Hitul  5  7s5>.i55,16.*, 
für  Zinsen  486  769,17  .*  und  für  Abschreibungen 
863  306,69  .4  abzuziehen,  ao  daB  aich  der  Reingewinn 
aof  2  729  916,86  U  atellt  Ans  diesem  Betrage  werden 
180000  Jl  der  nea  sa  bildenden  Btteklage  n  Sber- 
wieaen,  37  532,27  -C  der  Benno  Orenotein-Stiftnng  zu- 
gofOhrt,  133  600,03  dem  Aufaichtarato  vergütet  und 
I  760  0(K)  .4  (Ii;  '•''u)  «1h  Diviib'inie  auhL'ehehüttet, 
während  die  übrigen  618  784,06  uuf  neue  Uecbnung 
vorgetragen  werden. 

Kattawltiar  Action  QaaaUiahaft  Mr  BMrgtei 
anl  Elseakflttenbetrteb  tat  Kattowlti*  —  Daa  am 
III.  März  nbceHchloHsene  Reehnuns^jahr  brachte  der 
(Jesellrtehftft,  wie  nun  dem  Verwaltung:*berichte  zu  er- 

heben ist.  bei  reieliiicber  iie.ti  liiifti^unir  und  beN-eren 
Proiaen  ein  recht  befriedigendes  l>^el)iiiH,  itbwohl  die 

ateigonde  Bichtnng  der  Löhne  nnd  |{»b4totl'kostcn  im Vereine  mit  andauernd  fühlbarem  Arbcitermaugel  und 

annreiehender  Wagengestellung  die  Selbatkoateu  nn- 
geastig  basiaflaßte.  Vtm  den  snr  Auegeataltung  der 
BetrioDo  Botwondig  gewordenen  Erweiterangen  sind 
insbsiOBdere  die  Fertigatellnng  der  nenon  Kokaaaetalt 
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uf  d«r  Hnbertadilltta*  nnd  der  Bau  eiaei  dritten 
Martinofens  auf  dem  Stahlwerke  der  f^enannton  Ab- 
telluntf  hervorznhelipn.  (ii'niilß  Bcscliluli  der  Guiipral- 
viThiiii  riiliiiiL'  vuin  '21.  Juli  l'.dn'.**  wurde  die  Mehr- 

heit (Inr  Aktien  der  l' re  u  B e  n  g  r  u  l»  e  zu  .Mieeho- 
wit/  mit  10501 000 Aktien  gegen  Uergabe  Ton 
5Ü0U00U.II  eigener  neuer  Alctien  anter  Zuuhlung 
von  5010Ü0UI  erworlien  nnd  von  dem  Qrafen  Tiele- 
Windder  ChmndbeMti  im  Umfance  von  mnd  435  ha 

nm  Preiie  Ton  4  000000  Jt  fekaofl.  Zur  Dnreh» 
fQhran^;  dieHer  Maßnahmen  wurde  las  ( i run<lkniiital 
der  (leHellrtchafl  von  22  uuf  3i>  MillnuuMi  Mark  er- 

höht; hierbei  Hossien  iI'T  >;crtetziiclien  Uürklage 
7147529,42.4  zu.  —  r.  lu  r  lien  Hi  trit  li  der  einzelnen 
Abteilongen  Ut  lO  berirhiin,  daU  die  äteinki)blen- 
bergirarlte  inagesamk  2  641910  (i.  V.  2  52065()  t 
KoUeo  förderten,  von  denen  2214663  t  «erkanfk  nnd 
497  701 1  aar  den  eifenea  Wwkea  T«rbrancht  Warden. 
Die  Bimnerzgmben  tieferlen  10477  t  oberachleBische 
BrauiieiKoniT/e  und  11819  t  ungariHcbe  Spate.  Die 

Ki>k«aii»tiilt  i'r,'i'ni,'te  "HU54  t  Kok»,  8j:)y  t  Zünder 
und  Koksii.Tli''  siwie  -lltlfJ  t  Toer  und  1341  t 
achwefelttaures  Ammoniak.  Auf  der  UubertushttUa 

worden  nut  swei  Hochöfen  70619  (70030)  t  Roh- 

*  YorrL  «Stahl  and  Eisen«  1906  Nr.  14  8. 908. 
EbeDdaielbet  8.  908. 

eisen  erblasen;   das  Stahlwerk  nnd  die  Oiefierei 
lieforton  48(H)0  t  FluBeigenhtScke  und  951  t  8tah1- 
giiBartikel ;  ferner  wurden  ni48  t  (luBwaren  und 
1843  t  Ki'Bbel-  und  KonKtruktioiiHarbeiten  hprj;o8teIlt. 

Endlich  er2ougte  noeb  diis  l'uildel-  und  Walzwerk 
Marthah&tte  59  823  (i.  V.  ;>2  132)  t  Form-  und 
HandcUeiaen.  Daneben  wurden  größere  Mengen 
Halbzeug  xnm  Verkaufe  gebracht.  Auf  den  Ziegeleien 
der  Oesellechaft  wnrdan  16566000  Ziegel  angefertigt 
nnd  in  den  Kalkateinbrilehen  4590  t  Kalksteine  äs 

Zuschlajj  fQr  die  Hochöfen  pi'wonnen.  Am  Schlueae 
doM  HerielitHjabrcü  wari'ii  auf  HHiiitliclien  Werken 
lO'.ttiS  (i.  V,  10  7  TT  I  Beamte  und  Arlu  iter  be- 
schÄftifft.  -  Ilie  (iewinn-  und  Verlustrechnung  weist 
neben  ?.'>  Uiii,,M  Vortrag  aun  1905  einen  Kohertrag 
von  6  085  856,67  U(  nach.  Davon  haben  die  all- 
gemeinra  Unkosten  848686,74^  die  CMUigatieBB- 
sinsea  884  980  uK  erfordert  und  IfSOOOOJl  wurdM 
abgeschrieben,  so  daB  sich  ein  ReincrtSa  von 

3;U2.'jr.r,,44  .«  ergibt,  TOn  dem  nonoo  ̂   für  Arltciter- 
wolilfabrth-  und  «onstipe  peiiieinniit/iL:e  Zwecke, 

liiOHiii»  zuirnuHten    lie-    l'enHions-    timi  l'nter- 

8tützungi)fond8  für  l'nterbeamte  und  5uO(iii  *  für  die Invalidenkaase  der  Hatten  verwendet,  Si.oonnu  ,4 
(18  0^)  als  Dividende  vergtttet  und  182866,44^  als 
Uebertrag  in  daa  alelisfee  Jahr  liinibeiganommen 
werden  MÜen. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Hisenhüttcnleute. 

lra4«ruffMi  tai  i«r  HltgUe4«irllsto. 

Bfckei  ,  f  'rtist,  Dipl.-Ini;.,  Kuln-Deutt,  FreiheiUMtr.  'iT). 
liniiid,  Alfred,  Ingenieur,  DüsBeldorf,  KaiHer-Wilhelni- 

BtraBe  13. 

Brauetf  Gerh^  Diplomingenieor,  Doisbarg-Meidericb, 
TnnneletraBe  16. 

Fnri,  A..  Ingenieur,  Wesel,  WiadstnSa  659  >!• 
FttliUr,  Rull.,  Ingenieur,  Dretiden-A.  S6. 
Frtü^,  l'r.  ing.,  Aachen,  Casinontr.  ()4'' 
OtBenkirchi  n,  Dr.  -  Ing.,  ( Iberiiijreniour  der  Klektro- 

atahlg^HellHchaft  ni.  Ii.  II.,  HeniHcliL'id-HnHten. 
Oeißel,  Alfred,  Übcrin>;onieur  und  Itetriebaebef  der 

.Metallurgia  Romana,  Societate  anonyme,  Bnkarast 
(Uam&nien),  Bnlevardul  Maria  22. 

OeUmocAer,  Oberingenienr,  Magdebnrg,  AvgnstMtr.  87. 
Qtrdetf  Paul,  Dipl.-Ingeniear  L  Fa.  StelFens  ft  Mölln, 

Berlin-Tom  pelbof. 
Gratia,  J.   Ii..    Ingenieur  der   WesttillaolMn  Stahl« 

werke,  liochuin,  AJlceatraße  125. 
Haan,  Golifriedf  DipLJngeaienr,  Knenttingea>HOtle, 

Lothringen. 

Holt,  Otto,  Dipl.-Ingenieur,  GroBenbaum  b.  DuielMirg. 
JurHu$,IL  IFtfA.,  Mitglied  des  Voratandea  der  ▲iit>Ooa. 

Oberbilker  Stahlwerk,  Dfisieldorf,  Oraf-Reckestr  18. 
Keilen,    Paul,  Dijd.  -  Tntfenieur,   (ieHchäftofiibrer  der 

Zentrale  für  Bergwesen,  (i.  m.  b.  H.,  Frankfurt  a.  .M., 

.M<izart]>lfit/  'JH. 
Klein,  Otto,   l>ijdi>inin^'enieur,    iiroad   8trect  House, 
New  Broad  .Street,  London  E.  C 

Lüge,  F.,  Dipl.-Ing. ,  Hetriebiiingeniear  der  Oate- 
bofTnungshiitte  in  Uberhausen  2,  Rheinland. 

Lttbowski,  U.,  Betriebsdirektor  deeSehwelmerBmattlier» 
werke«,  Schwelm. 

Mayus,  Ku<ie,\,  ni|>l.-Ingenlenr,  DOsseldorf,  Orafea- 
hvl^vx   Allee  3".* 9. 

Merkel,  lltrhard,  Ingenieur  le-i  der  l'a.  .>al)>eierBinire- Indu8trie,  (iea.  m.  b.  11.,  Innsltruek,  .VIuüeuniHtr.  10. 

MiUUr,  ('.,  Ingenieur,  Ka8«el,  FarkittraBo  43  1- 
MüUer,  Math.,  Ingenienr  der  Benratber  Maschinen* 

fabrik,  Abt.  WaUwerkahan,  Bmmfli  b.  DOsseldorf. 
Rakm,  Adolf,  DlpL-Ingenionr  i.  Fa.  Eisenwerk  vorm. 

Nagel  &  Kaemp,  Akt.-Oe8.,  Hamburg -Uhlenhorst, 
Winterhaderweg  38  U. 

Heckling,  Wilh.,  Ingenieur,  Stahlwerbachef  der  ('har- lottenhQtte  in  XiederHebelden  a.  d.  Sief;. 

Hrirhtrald,    August,    27   I'erov   tiurdeiiH,  Tyneiiioutli 
I  Nurthumberiand),  England. 

hiithe,  Heinrich,  ln;;enieur,  Betriebschef  der  .\kt.-Qes. 
Bremerbütte  Weidenau-Ueisweid,  üeifiweid  b.  Siegen. 

Senaei,  Mugo,  i'rokurist  i.  Fa.  Dreher  &  Solu,  Oerros- hefm  bei  DÖnseldorf. 

Ttutner,  Bugo,  Inspektor  der  Priv.  Oeaterr.-Ungni'. 
Staatseisenbabn-OeH.,  Kesirra. 

Thallner,  Otto,  Hiittendirektor.  Bisniarckhütto,  0.-8chL 
Waltlur,  Ltidiriii,  Helriel.Milirektor  den  Köhrenwals- 
werkn  Lierenfeld,  Döscehlorf.  8chumannatr.  45. 

Webtt'f  F.  W.,  Hutteningenieur,  Duisburg,  üliarlotten- 
atrala  tt. 

Zimmtrmmiukf  Bobert,  L  Fa.  ZimmermoBD  •  HnoNi 
&  Co.,  Av«BB»  Brngmaan  118,  BmzoUea. 

Nene  Mitglieder. 

Drencher,  Kurt,  Ingenieur,  Walzwerk^clief  der  Akt. -(Jos. 
der  Sosnowiecer  R<direnwalzwerke  und  Eiiteuwerke, 
/awierzie,  KuM«.-Polen. 

Fecre,  Luden,   Ingenieur  en  chef  de«  minos.  Pari«, 

1  place  PoHHez. 
Grimtnp  Fritz,  Ingenienr  der  Uohenniilernlültte,  Emden, 

UlricbstraBe  13. 
Hagenbiirf/t  r,  l.mnhnrd,  TongrubenbesilMr  UOd  Fahri* 

kant.  Hettt  t.u  iii.  Iheiin,  Uiieinpfalz. 
Uammiii  l'i  rg ,  Arndt   L.,  Ingenieur,  Faliin,  Srliweden. 
Jangijii,   Uenrt,    Ingenieur  chef  de  Service,  Societe 

FraneaiHo  de  L'unntmeliens  micaiilqnes  Call,  Oeoaia, 
Kord-Frankreich. 

Langt,   Walther,  Ingenienr,  Teilhaber  der  Firma 
C  Laage  &  Cie.,  Oeiienkiehmiede  nad  Fabrik  fllr 
Sisenbahnbedarf.  Haspe-Kflkelhaneen. 

Lüderit:,  Alwin,  Zi\ iliiii^eiiieur,   Sffentl.  hcdtellt.  und 
beoid.  f?acbver»tiiihlig<  r  für  Verbrenuungs-Motoren, 
(iaMer/euger  und  .\utoniobile,  Ingeniour'  ud  Koo- 
atruktionH-Bureau,  Köln,  DasHeUtr.  411- 

Steinhaug,   Georg,   Dipl. -Ing. ,   Hütteningenieur  des 
Phönix,  Rnhrort,  Maiheim  a.  d.  Rohr,  Doime  57. 

Verstorben. 

Kiefer,  Joaef,  Kommerzienrat,  Daisburg. 
Marx,  Emü,  Komamnlenrati  Biamarekhatta,  0.p8. 

Digitized  by  Google 





STAHL  ün  EISEN  M mjß  «es  Verein  dcntMlMr 

  ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  28.  10.  Juli  1907.  27.  Jahfguig. 

Hebe-  und  Transportmittel  in  Stahl-  und  Walzwerksbetrieben.* 

Von  Professor  Dr.-Iiiir.  <!.  Staiiber  in  Aachen. 

(Hierzu  Tafel  XIV.)  (Saebdnwk  farboMa^ 

Meine  Herren!  In  Ihren  Hflnden  beflndot 

sich  eine  Zuammenstellung  von  Abbil- 

dungen Tenehledener  Hebe-  und  Traosporttnittel 
fto  Stahl-  und  Walzwerke.  Von  diesen  .^us- 

Ahrungen  stammt  der  gröLH«- Teil  (Abbildung  2 
Mi»  28,  33  bis  120  und  123)  von  der  Firma 

Mftrkisehe  Haschinenbnu- Anstalt  Ludwig 
Stuckenh  olz  in  Wetter  a.  d.  Ruhr,  dir  Aus- 

führungen, Abbild.  124  bis  127,  131  bis  135  von 

der  Dultbiirger  Maschinenbau  A.-Gf.  vorm. 
Bechern  Ä.  Keetmann,  die  der  Abbild.  1  und 

128  von  Gebr.  Schölten  in  Duisburg,  die  der 
Abbild.  129  und  180  tw  der  DOsseldorfer 

Kranbau^esellschaft  Liebe- Harkort  in 
Düsseldorf-Oberkassel,  die  der  Abbildungen  136 
bis  1.58  von  der  Benrather  Maschinenfabrik 

ä,-(t.  in  Bi-nrath.  Daß  die  Firma  Ludwig 
Siiicki'uliolz  mit  diesem  Material  sowie  in  meiner 

Besprechung  hierüber  fast  ausschlieülich  auftritt, 

hio^  damit  BUMmmen,  dafi  die  mir  zur  Ver- 
fiicuii;:  sti'hendo  Zeit  srlir  kurz  \v;ir  und,  iln 
Hr.  Generaldirektor  Keuter  tiir  den  ihm  schon 

übertragenen  Vortraf  vor  Ihrem  Verein,  den  er 

•piter  wegen  ge.sohilftlicher  l'el>erlastung  niclit 
flbemehmen  *'onnte,  bereits  geeignetes  ZeiuhnuQgs- 
natcrial  rurechtgelept  hatte,  so  Tvar  es  gegeben, 
darauf  zurinkzuLTcifcii. 

Ich  habe  meinen  Bericht  nicht  so  auffret'.ilil . 
daß  ich  Ihnen  eine  reine  Beschreibung  einzuluer 

TrauHporteinrlditnngen  geben  sollte;  aaeh  dieser 
liichtuntr  sind  Ihnen  Veröffentlichungen  in  difser 

iieitüchrift  bereits  bekannt,  Wiederholungen 
waren  au  vennetden.  Vielmehr  mochte  Ich  im 

Nachfolgenden  an  einigen  charakteristischen  Bei- 

spielen auf  die  Betriebserfahrungen  eingelien, 
«elehe  in  den  letaftan  Jahren  mit  solchen  län- 

ricbtungcn  gemacht  wurden  und  zu  il> n  heutigen 

Konstrukf  iinen  führten.  Diese  I'>fahrungen 
Waren  mit   den  ursprünglicheu  Kon.strukti<»neii 

*  Vortrag,  gehaitea  aaf  der  liaaptveraammlung 
das  Yertin«  deutscher  BissabftttMikato  «n  IS.  Mu 
IW7  tu  Duiweldorf. 

nicht  immer  günstiiri  r  \atur.  so  daß  es  meiner  An- 
sicht nach  sowohl  im  Interesse  der  Betriebs- 

lente  als  auch  der  einadnen  Fabrikanten  Hegt, 

•dne  aufklärende  B<  s])rt'chung  darülier  einzuleiten. 
Mit  Rücksicht  auf  den  engen  Rahmen  einer 

solchen  Besprechung  und  im  Interesse  der  Ein- 
heitlichkeit solcher  Behandlung  war  aber  eine 

Konzentration  dos  Stoffes  geboten  und  begründet. 

Wenn  fiir  eine  bereits  bestehende  Anlage 
die  Einrichtang  maschineller  Transportmittel  Ins 

.\u^'e  ̂ refaßt  wird,  ;r<'sc!nolit  dies  woli!  in 

der  Erwartung,  neben  Erlangung  erhöhter  Sicher- 
heit die  Kosten  des  Materialdurchganges  durch 

das  Werk  allgemein  zu  verringern.  Dies  trifft 

jedoch  tatsächlich  nur  fllr  einzelne  Betriebe  zu, 

bei  denen  der  Entfall  von  Bedienungskosten  so- 
gleich die  hinzukommende  Amortisation  und 

Bedit'imtig  der  Neueinrichtungen  iil)erwiegt :  für 
andere  Botriebe  wieder  liegt  dieses  Verhältnis 

aller  umgekehrt,  so  daß  für  die  Oesamtaalage 
unter  Umstanden  sogar  mit  einer  Erhöhung  der 

Transportkosten  gerechnet  werden  muß.  Eine 
unbedingte  Ersparnis  in  dieser  Beziehung  darf 
also  niclit  in  allen  Einzelbetrieben  erwartet 

werden,  aber  die  eigentliche  Bedeutung  des  ma- 
schinellen Materialdurcbganges  in  der  Hütte 

lie>:t  darin,  daß  erst  durch  ihn  im  Walzwerk 

tioi  höcliater  Raumausnutzung  die  Produktion  au 

die  höchste  Grenze  gesteigert  worden  kann. 
Ein  rheinisches  Hottenwerk  war  nSX  einer 

.Lahreaerzeugung  von  300  000  t  an  d^r  Grenze 

angelangt,  wo  auf  der  gegebenen  (.iruodiiache 
mit  Handbedienung  Im  Walzwerk  eine  weitere 

Steigerung  ülM-rhauiit  nicht  mehr  niö-rlicli  war; 
dabei  kostete  der  Materialdurchgaug  durch  das 
Walzwerk  einschl.  Amortisation  etwa  6O0000<>4$; 

daaWerk  legte  für  die  Einrichtung  \  rj  Sja-zial- 
kranen  etwa  'ioooodo  ■  H  an,  iirnl  [UMiluziert 
heute  auf  fast  der  trleiciien  Gruudliiche  etwa 

760000  t,  da  es  nunmehr  den  vorhandenen  Be- 
trieben einen  fünften  Hochofen,  eine  fünfte  Birne, 

eine  zweite  Blockstraße  und  eine  weitere  Stab- 
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Abbildong  1. 

PfMoenwAgen. 

Straße  nnfüiron  konnte;  mit 
«  indr  fünfjalnitren  .Amortisation 

tl«T  \i-ii.'iiiri<  litii!iL'i'n  und  einem 

tiruudiirri.s  von  3  bi»  4  f.  d. 
Kik»w«ttBtiiode  erhöhen  Mch 

ilir  TraiisiiortkfKli  n  auf  etwa 

1  ü»M)  ()(»()  ̂ fi.  iJa»  t'liurakteri- 
Rtiiche  ist  also  eine  Erhnhani; 

der  tatsäclilirlton  'J"raiis]it>it- 
kosten  von  iusgcsamt  (30(»  000 
auf  eine  Million  Mnric,  ahcr 
dafilr  konnte  die  Produktion 

um  t'twa  1  r»o  "  (1  i'rliiiht  wrr- 

dt;n,  was  ohne  die  Trausport- 
anlagren im  Walzwerk  anmnp^ 

lieh  ;.'i'\vi  >.  n  wnr«'. 
(irundbediugung  für  einen 

(lerartijar  vorteilhaften  Material- 
diirchtran;:  durch  die  Gesaiiit- 

anlage  ist  nun  zmiAelist  ein- 
faohstea  Ineinanderarbi>iten  der 
einzelnen  Einrichtun^fen  und 

möglielisti^  AnsiuitziiiiL'  der- 
üolben  bei  völli|.'t:r  lidriubs- 
sieherheit.  Wenn  der  Yoll- 

bi'(rii'li  di'r  Anlatre  ziiirruinlc 

gelefj't  bleibt  für  die  IJcwt-r- 
tunfr  der  Transportmittel,  so 

wird  im  alljrcnioint'ii  an  d.it 
eiuzcluuu  Stellen  keine  oder 

nur  ̂ 'irin^'-i^  I'r-icrvf  vorliandfn  sein:  Hetri»'l»s- 

x'O^.  Störungen  können  liier  also  durch  den  gleicl^ 
l^'Jl^  «eftlgren  ProduktioDsausfall  so  teuer  werdeii, 

F   1    ̂      daß   ;,^  radc  fiii'  ilie  besontli-n  ii  Einrichtungen, 
"^t^*!     dt  iK-n  «Iii-  \Vritrrl>i  wofjung  dos  Materials  in  seinen 

Abbilnun^  2. 

Dupoaition  eines  hydranliacben  OieBkcaas. 
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eben  recht  erscheint;  die  Neigung  zu  billi^ren, 
auswechselbaren  Konstruktionen,  <iic  man  häutig 

noch  trifft,  zu  Ungunsten  soliderer  al)er  dafür 
teurer  verbietet  sich  hier  durchaus. 

Von  rein  konstruktiven  (iesichtspunkten 

abgesehen,  hangt  für  die  Hebe-  und  Transport- 
mittel die  Betriebssicherheit  naturgemäß  i-ng 

zusammen  mit  der  Heherrscliung  der  an  einer 

Maschine  vorkommenden  Bewegungsarteu ,  und 

pfanne  von  einem  gemeinsamen  Schwenkkran 

einem  Wagen  übergeben,  der  ülier  der  eigent- 
lichen Gießgrube  verfahrt.  Ich  verweise  mit 

Rücksicht  auf  spflter  zu  Sagendes  besonders 

darauf,  daß  daK  Material  hier  schon  .senkrecht 
zur  Richtung  der  Birne naufstellung 

abgezogen  wird.  Bei  einer  derartigen  statio- 
nären Konstruktion,  welche  mit  dem  eigentlichen 

Vergießen  nichts  zu  tun  hatte,  war  das  PrcU- 

in  dieser  Beziehung  bewertet  man  noch  stellen- 
weise die  Elektrizität  als  Betriebsmittel 

schlechter  als  Preßwasser  oder  Dampf;  dem- 
gegenüber ist  festzustellen ,  daß  sich  die 

Elektrizität  genau  so  gut  zu  kurzen  und 

sicheren  Bewegungen  geeignet  zeigt  wie  das 

Preßwasser,  dem  man  dafür  Immer  ein  Privi- 
legium vorbehalten  glaubte;  die  Frage  ist 

nicht  mehr,  ob  der  Elektromotor  in  das  iSt,ihl- 
und  Walzwerk  paßt,  sondern  wie  ersieh  den 
Betriebsvorhaltnissen  anzupassen  hat. 

Das  meiste  Lehrgeld  in  dieser  Richtung 

mußte  naturgemäß  im  Stahlwerk  gezniilt 
werden,  wo  an  sich  schon  die  ungünstigsten 

äußeren  Bedingungen  für  Maschinen  jeder 

Art  bestehen,  und  wo  man  sicli  au<li  in 

bezug  auf  die  Behandlung  an  robuste  Hilfs- 
mittel gewöhnt  hatte.  Ein  Schulbeispiel  für 

die  notwendige  Ausbildung  elektrischer  .-Vn- 
triebe  bietet  also  gerade  die  Entwicklung 
der  Gieß  wagen  im  Thomaswerk ;  lassen 
Sic  mich  deshalb  hierauf  etwas  naher  eingehen. 

.\bbildung  1  zeigt  die  neuere  Form  eines 

einfachen  elektrischen  Pfannenwagens,  welcher 
den  Verkehr  zwischen  Mischer  und  Birne  über- 

nimmt; die  einzige  Bewegung,  welche  hier  für 

elektrischen  Antrieb  in  Frage  kommt,  ist  das 

Kippen  der  Pfanne,  und  mit  gut  gekapseltem 
Motor  und  Getrieben  ist  diese  .\ufgabe  gelöst. 

Schwierigere  Aufgaben  ergibt  der  Transport 

des  düsaigen  Materials  von  der  Birne  zur  Ko- 
kille, sofern  er  von  einem  selbständigen  Wagen 

zu  Ubernehmen  ist.  In  den  alten  Anlagen  mit 

nur  zwei  Birnen  wurde  häufig  der  in  Abbild.  2 

und  3  bezeichnete  Weg  eingeschlagen ;  mit  Ver- 

meidung von  öfterem  Umgießen  wird  die  Gieß- 

AUUitiliJii:;  A. 

Srliiiite 

ilun  li  <>in<'ii  tiy<1rati- 

ÜHitlion  (tieüknin. 

Wasser  am  richtigen  IMatze  uml  wilre  es  wohl 

noch  heute.  Die  Anordnung  bringt  erst  Schwie- 

rigkeiten, wenn  mehr  als  zwei  Birnen  zu  be- 
dienen sind,  und  sie  bestehen  in  der  Hauptsache 

in  der  schlechten  Klachenwirkung  feststehender 

Drehkrane;  der  Gedanke  lag  also  nahe,  für 

sämtliche  Birnen,  die  in  einer  geraden  Reihe 

aufgestellt  waren,  einen  gemeinsamen  ^\■agen 
vorzusehen,  welcher  si  lbst  ilas  Verglelien  der 
Blöcke  übernehmen  konnte;  aber  man  mußte 

damit  den  Materialdurcligang  in  die  Riehtunir 

der  Birnenaufstellung  legen  und  gab  damit, 

vielleicht  unbewußt,  wicliiige  Vorteile  auf.  Ab- 

bildung 4  und  b  zeigen  die  Anordnung'  eines  der- 
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artigen  GieUwagen»,  welcher  an  einer  Kette  über 
LBngsgeleiseii  vor  den  Biraeii  verfahr«ii  wird. 

Der  hydraulische  Kettenzug  sor  Wagenbewepiiiiir 

ist  aber  nur  für  kleine  Entfernungen  und  üe- 
sehwindigkeiten  mSgUch;  mit  der  Erwelteniof; 

der  Stalilwerke  mußte  der  Gießwapen  völlig' 
selbstftndig  werden.    Dieee  Aufgabe  ist  mit 

[•  wiMf  WalMiMrk$6tlrit6m.      VI.  Jtihrg.  Vv.  It* 

Kessel  ist  starke  Kesselstciuablagening  au  den 

unteren  Bohrdiehtungen  ei|B:entütnlich ,  welche 
also  leicht  undicht  werden;  die  Kessel  sind  wohl 

billig,  Jedoch  auf  Kosten  de«  Wirkungsgrades. 

Soll  der  DuBpfbetrieb  aber  wlrtechaftlielien  An- 
fordenintren  (reniigen,  so  muß  vor  allen  Dingen 

die  Üampferzeugung  selbst  wlrtsohaftlich  und 

▲bbildang  4.   DispcMition  eine«  KoDTartei«  im  Stahlwerk. 

PreUwasser  allein  wc>ren  der  Sohwierijjkeit  der 

WasserzufUbrun^jr  nicht  mehr  lösltar.  und  no 

entstand  zunaclist  der  dampfhydraulische  GieLi- 

waer»'n.  welcher  sich  für  das  Fahren  Iiam]if, 

und  t'iir  die  übrigen  Bewegungen  i'reUwasacr 
selbst  erzeugte.  Dieser  dampf  bydrautlselie  Wagen 
erfuhr  nun  in  der  Ahsidit,  billig  zu  hauen, 
konstruktiv  zunächst  eine  selir  stiefmütterliche 

Bebandlung,  wie  ans  den  Abbildungen  6,  7  und  8 

zu  ersehen  ist.  Der  Dampf  wurde  in  einem 

Stehenden  Köbrenkessel  erzeugt;  diesem  stehenden 

hetriebssiclier  sein.  Die  Fahrmaschine  war  mit 

der  Preß|>iitn]ie  in  einfacher  Zwillingsanordnung 

direkt  p'kuiipelt.  so  daß  für  das  Fahren  oder 
Heben  allein  eine  ausrückhare  Kujijdunp  be- 

nötigt war,  welche  im  staubigen  Betrieb  durch- 
aos  nnerwünscbt  ist.  Tretsdon  Pnape  und 
Dami»fmaschine  sehr  wohl  der  Wartung  bedürfen, 

sind  sie  hier  unter  Äbdeckplatten  versteckt  und 

so  nnzuganglicb  wie  möglich;  was  aber  der 
Konstrukteur  sclion  versteckt,  sucht  der  Ma- 

schinist erst  recht  nicht  auf.  Das  Wagengeriist 
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kann  \n  Gußeisen  nicht  mehr  in  einem  Stück 

hergestellt  werden,  und  ist  deshalh  hier  zwei- 

teilig, aber  atarr  verschraubt;  der  auf  Hütten- 
solile  laufende  Wagen  hat  jedoch  mit  allerlei 

Gelei.seunebenheiten  zu  rechnen,  un<l  ist  in  starrem 

Rahmen  mit  starrer  Radlagerung  genilirliclien 

Spannungen  und  sogar  Brüchen  ausgesetzt.  Von 
den  nötigen  Bewegungen  der  Pfanne  war  nur 

da.(i  Heben  hydraulisch,  das  der  Birncnkippung 
entsprechende  Pfannenverfahren  aber  sowie  das 

Bchse  wurden  Kcgolrfidcr  und  späterhin  noch 
besser  Stirnrader  möglich  <ind  damit  auch  dieser 
Uebelstand  beseitigt.  Abbildungen  13  und  14 

zeigen  diese  Verbesserungen  gleichzeitig  mit 
der  Einrichtung  maschineller  Pfanncnbowegung; 

die  einfache  Druckstange  (Alibildung  14)  ergab 
aber  schlechte  Führung  bei  grolier  Lflnge  und 

wurde  nach  Abbildung  16  durch  zwei  gut- 

gcfiihrtc  Druckstangen  ersetzt ;  für  das  Schwen- 
ken des  Auslegers  wurde  ebenso  wie  für  das 

Abbildon?  5. 

(ticBwagen  mit  Trannport- 
Torrichlunt;. 

Kippen  selbst  geschah  von  Hand 
aus,  wobei  sogar  ungeschützte 
Getriebe  verwendet  wurden ;  ein 

Schwenken  des  Auslegers  war 

maschinell  überhaupt  nicht  vor- 
gesehen. Die  Bauart  des  Wagens 

war  also  wohl  billig,  hingegen  in 

den  Einzelheiten  sehr  der  Ver- 

besserung bedürftig;  diese  Ver- 
besserungen sind  in  den  bespro- 

chenen Nachteilen  der  alten  Kon- 

struktion bereits  angedeutet  und 

fahrten  zunächst  zu  Wagen- 
formen nach  Abbildung  9,  10, 

11  und  12.  Zuerst  wurde  die 

Fahrmaschine  von  der  Pumpe  völlig  getrennt, 
dann  der  Dam))fkessel  in  liegender  Form  den 

wirtschaftlichen  Anforderungen  mehr  angepaßt, 

das  Wagengerüst  in  der  Teilung  beweglich  gemacht 
und  die  Wagenlagerung  durch  ßalanziers  für 
Unebenheiten  der  Fahrbahn  vorgesehen;  zugleich 

rückte  zuerst  die  Pumpe  und  dann  auch  die 

Dampfmaschine  aus  der  Abdeckung  hervor.  Ver- 
fehlt war  nur  noch  die  Bewegungsübertraguug 

von  der  Fahrmaschine  auf  die  Räder  durch 

Kettentrieb,  da  die  Triebachse  der  Fahrmaschine 

nicht  in  die  Drehachse  des  Wagengerüstes  gelegt 
war;  die  Folge  mußten  grobe  Spannungen  und 
selbst  Brüche  in  der  Kette  sein,  sobald  der 

Wagen  Unebenheiten  des  Geleises  folgte.  Mit 

der  Verlegung  der  Antrieliswelle  in  die  Dreh- 

Kip]ipen  der  Pfanne  Handantriel»  augeonluet 
(Alibildung  15,  IG  und  17). 

Auf  diesem  Wege  gelangte  der  dampf  hydrau- 
lische Gießwagen  endlich  auf  .seine  letzte  Form, 

in  welcher  samtliche  Erfahrungen  der  laugen 

Entwicklungsjahre  iierücksichtigt  sind.  Abbil- 

dung 18,  19  und  20  zeigen  Pumpe  und  Fahr- 
maschine an  sich  besser  durchgebildet,  beide 

stehend  gut  zugänglich,  die  Kegelräder  überall 
vermieden  und  durch  Stirnrader  ersetzt,  die 

Führnngssaule  wegen  konstanter  Fiihruugshöhe 

als  DitVerentialplunger  ausgebildet,  und  für  siinit- 
liche  Pfannenbewegungen  hydraulisehen  Antrieb. 

In  diesem  Entwicklungs^rang  hat  d«'r  hydrau- 
lische Gießwagen  allmillilieh  eine  konstruktiv 

richtige  Durchbildung  erfahren  und  daltei  doch 
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seine  robuste  Einfachheit  beibehalten,  welche 

ihm  von  Anfang  an  den  Ruf  hoher  Betriebs- 

sidierlii'it  eingetragen  hat.  Es  ist  gewiß  niclit 

zu  bestreiten,  daii  die  Verwendung  von  Preß- 
waa»er  und  Dampf  die  Sldierheit  einer  der^ 

artigi'ii  Knnsf riiktion  rrh'ilit:  lu  idr  P>.  (riebs- 
nüttol  sind  dem  einfachen  Maschinisten  gut 

vertraut,  ihre  Be^enung  Ist  ohne  Sehwierig- 
Iceiten  und  oluie  Ueberrasi^liungen,  auch  bei 

sciiiechter  Beliandiung.  Aber  die  völlige  Sell>- 

8tündi;,'lieit.  welche  man  dem  hydraulischen  Oicß- 
wagen  nachriilniKu  kann,  fUlirte  d:i/u.  daß  er 

in  soiutT  bt'sti-n  Form  freradfzti  ein  Masrhiiien- 

haus  mit  entsprechender  Bedienung  stäntiig  uüt- 
siuchl^pen  bat  und  dadoroli  Ar  flotten  Betrieb 
tut  m  eehwerfUUg  wird. 

den  GieUwagen  immer  noch  Zweifel  darüber,  ob 

man  «amtliche  Bewegungen  elektrisch  Ubertragen 

dürfe  oder  nicht.  Beim  rein  hydraulischen  Lricli- 
wagen  war  ein  besonders  wichtiger  Falctor  für 
die  Betriebmielierbelt  die  Hebung  der  PAume 

mittels  I'reßwassor,  also  mit  einer  fast  absoluten 
Sicherheit  gegen  Abstürzen;  beim  üebergang 
S1I1D  dektrlacben  Betrieb  wurde  deebalb  snm 

Abbildung  (i.    üampfhTdrauliBclier  Oießwagen. 

Der  elektrieebe  Betrieb  Heß  also  bier 

zunftchsl  Ififhterc  Konstniktiojun  i-rwartcn. 
dann  alter  muMte  er  naturgemaU  in  Betracht 

gesogen  werden  bei  bllügen  Strotnkosten  in  der 

Hütte,  und  es  konnte  dabei  unter  allen  Um- 
ständen auf  einfacheren  und  billigeren  Betrieb 

im  Stahlwerk  gerechnet  werden:  in  dieser  An- 
nabine  ist  man  noch  nirgends  fehlgegangen,  wo 
sich  die  elektrische  Kner^rieühcrtragung  dem 

Betriebe  auch  richtig  anpassen  licU.  Während 

man  sich  nun  binsicbtlicb  der  sonstigen  Trans- 

portmittel über  die  all^rcmeine  Ziiläissigkeif  d<'r 
Elektrizität  heute  völlig  einig  ist,  bestehen  für 

Teil  für  diese  Bewegung  noeb  Preßwasser  bei- 
liohaltrii.  für  alle  aiitlcrcii  dairi-ireii  «li-ktrisclier 

Einzelantrieb  vorgesehen,  wie  die  Konstruktionen 

der  Duisburger  H a8chinenbaa-A.-0.  vor- 
mals Bechern  it  Keetman  sowie  der  Ben- 

ratber  Masebinenfabrik  zeigen. 

In  Wirldicbkeit  liegt  wnlü  kein  Grund  vor, 

mit  der  Elektrisii>nin>:  des  Gießwagens  iiier 
stehi-ii  zu  ldeili<n;  im  Kranbau  sind  .Anlasser 
und  Brcm.seii  so  sicher  durchgebildet  worden, 

daß  der  elektrische  Antrieb  aueb  für  den  PAunien- 

hub  ziih'lssiir  crsclu  inf ,  Allcrdinirs  mni:  der  TTiiIi 
des  Auslegtirs  durch  Vermittlung  von  Schraubeu- 
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Spindeln  im  staubigen  Betrieb  des  Stahlwerkes 

bedenklich  sein,  da|Lroi?en  steht  nichts  im  Wt-tje, 
die  Gallsebe  Kette  hierfür  zu  verwenden;  sie 

hat  sich  im  Kraiiliau  für  die  allergröütou  Aus- 
führungen bewahrt,  und  kann  auch  am  Uieß- 

wapen  die  Anerkennung  ilirer  Betriebssicherheit 

beanspruchen,  um  so  mehr,  als  die  ̂ ennu  be- 
kannten Last-  und  Geschwindigkeitsverhaltnisse 

Kette  nach  MSglichkeit  ausschließt.  Die  Stärun^^en 
an  den  Erstlings  -  Konstruktionen  dieser  Art 
liatten  denn  auch  mit  der  Sicherheit  der  Kette 

nicht  das  geringste  zu  tun,  sondern  lagen  auf 
ganz  anderem  Gebiete.  Der  in  den  Abliild.  21 

bis  23  dargestellte  Wagen  lia(te  im  einteiligen 

Wagengeriist  nur  vier  starr  gelagerte  Kilder; 

von  den  fünf  Motoren,   von  welchen  die  Be- 

ihrc  Uöchstbeanspruchung  völlig  sicher  bestimmen 

lassen;  Grundbedingung  für  ihre  Betriebssicher- 

h.'it  ist  allerdings,  daß  die  Galische  Kette  vor 
seitlicher  Beans]iruchung  geschützt  bleibt. 

Derartige  seitliche  Bean8|iruchungen  könnten 

nun  auftreten  durch  ungleiche  Dehnungen  bei 

zweiseitigem  Kettenangrift',  oder  durch  Massen- 
wirkungen beim  Schwenken  eine»  zu  schwachen 

oder  mangelhaft  geführten  Auslegergerüstes;  in 
Abliildiing  21,  22  und  23  ist  jedoch  eine  breite 

Führung  des  Gerüstes  ersichtlich,  welche  zu- 
sammen mit  einer  Aufhangung  der  Kettenendeti 

»ni    Halanzier    seitliche    Beanspruchungen  der 

.\hliilduri)f  7.    Irriimtriti  Uoh  dampriivdrauUachmi 

((ii'ftwii^t'tlH  Hill'  Aliltildiiii;;  (). 

\vt>>,'ungen  nbgeleiti-t  sind,  gcluirt  je  cintr  zntii 
Hellen  und  Schwenken  des  Ansh-gerireriistes. 
einer  zum  Fahren  oder  zum  Kippen  der  Pfanne 

und  zwei  zum  Kahren  des  \Vaj;eus.  Dir  bcideti 

Fahrmotoren  ziisanniK  n  sollten  dem  Wagen  eine 

Geschwindiy^keit  von  120  iii  i.  d,  Minute  gelten 
können;  hei  geringer  tTeseliwindigkeit  war  der 
eine  für  deu  andern  Reserve.  Es  ist  an  sich 

ganz  sicher,  daß  eine  derartige  Fahrgeschwin- 
digkeit für  den  (iießwagen  nur  dann  verlangt 

werden  »oll,  wenn  die  örllidien  Verhältnisse 

im  Verein  mit  der  möglichen  Produktion  d«T 

Anlage  sie  nicht  mehr  umgeben  lassen,  denn 

sie  ergibt  auf  alle  Fälle  Schwierigkeiten  für 
den  Bau  des  Wa-rtMis.  Ein  im  Stahlwerk  auf 

Flur  laufender  Wagen  hat  natürlich  niemals 
mit  einer  so  elM  iicn  Fahrbahn  zu  reditieii  wie 

ein  Laufkran,  und  Stiilir  durch  Iniltcnbritcn 

auf  den  Geleisen  müsm-n  Ihm  den  großen  Massen 

des  Wagens  einen  besonders  scliwiTi>n  <  liarakter 
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anDehmen.  Hierdurch  sowie  diircli  zu  acliarfes 

Anileheii  auf  hohe  Geschwindigkeiten  koauneo 

unter  I'instnnih-ii  Iicftipe  Erschütte.run>rrn  auf 
die  Motoreu,  welche  dafür  besonders  emptindlicb 

sind.  Allgomefn  wftre  daher  fOr  den  Bau  der- 
artiger Wa^en  aulier  der  sicheren  Kapselunfr 

und  Schmierung  aller  Motoren  und  Triebwerks- 
teile zu  ▼erlan^^en  solideste  Lagerang  der  Mo- 

toren und  Zwischenschaltung  von  djistischen 

Kupphin<^f.n  in  ihre  Uetricbe,  um  Stiiße  in  diesen 
oder  etwaige  Lageveränderungen 
der  Wellen  für  die  Motoren  nn* 
schJldlicb  zu  inachon. 

Im  vorliegenden  Falle  Avar  zu- 
niolisi  gegen  die  Anfordemngen  an 

den  rein  mechiuiiscluMi  Teil  dos  ("n-- 
samtanfliaaes  vorstolien  worden,  lim 

Plate  SU  sparen,  war  der  Hubmotor 

liegend  am  OehAase  angeordnet,  wo 

Die  Stromzuführung  auf  Flur  des  Stahlwerkes 
ist  in  den  meisten  Flllen  nicht  möglich;  im 

vorlit'trenden  Falle  war  olM.>rirdi.sche  Strom- 

zufülirung  gewählt,  aber  diese  machte  beim 
Hervortreten  unter  der  BesoUeknngsbiifane  einen 

scharfen  Knifk  nacli  ohen,  an  welchen  die  Zu- 

leitungsroUeu  häutig  außer  Kontakt  kamen.  Am 
Wagen  selbst  waren  die  Kabel  gegen  Oel  nnd 

Slahlsiiritzcr  unpcnügend  gesicliert.  lie  Mnt  iron 
zum  Teil  zu  schwach  bestellt  und  im  Zusammen- 

hang mit  der  mangelhaften  Lagerung  nicht 

genügend  gegen  Beschftdigung  ihrer  Wick- 
lungen L'esi'Iiiif  Zt.  Die  Ausbildung  de« 

ersten  elektrischen  ifiebwagLiis  fällt  eben 

noeh  in  eine  Zelt,  wo  der  Elektrotechniker 
ili>'  Rctrielic.  für  wpji-he  »t  seine  ̂ Inloren 

herstellte,  noch  nicht  aus  genügender  Nähe 
kannte.  Aus  allen  diesen  an  sieb  uih 

bedeutenden  Ursachen  heraus  konnten  aber 

Ssitsnaasidit  d«e 

daroplbydraaltsehM 
(iioBwagens  auf 

A.bbUdnnf  6  uud  7. 

er  nur  eine  unsichere  Laj^crung  linden  konnte; 

seine  Welle  führte  ohne  elastische  Kupplung 

mit  einem  fliegenden  Zahnrad  zum  Vor^ele^^e. 
Fahr^  und  Schwenkmotore  waren  im  Wagengerüst 

wonig  znsr.mirlioh,  die  Schmicrstell'  H  von  einer 
Zentralschmierung  aus  bedient,  und  damit  im 
StaUwwksbelrieb  der  Gefahr  ausgesetst,  dafi 

der  Maschinist  sich  iilierliaiii>t  um  di>-  Einzel- 
schmierungen nicht  mehr  bekümmerte,  besonders 

an  sehleeht  zugftnglieben  Stellen. 

Die  Verlx'Hseriinu'  des  Wairens  Im  rein 

mechanischen  Teil  ist  in  den  Abbildungen  24, 
26  und  26  gezeichnet;  die  Motoren,  insbesondere 

der  Hubmotor,  sind  gut  gelagert,  mit  elastisclien 

Kiip]ilunireii  versehen  und  Ix  sser  zuir;ln;.'lich  als 
früher;  im  Wajrengestell  ist  nur  iidcIi  der  Fahr- 

antrieb untergebracht. 
Weltire  Krfahninjren  wurden  aus  Versehen 

allgemeiner  Natur  im  elektrischen  Teil  gemacht. 

in  einem  Betrieb,  welcher  ein  längeres  Aus- 
probieren nicht  zuließ,  Betriebsstörungen  In 

einem  Umfang  auftreten,  welcher  zuerst  das 

Urteil  nahe  legte,  die  elektrische  Energieüber- 
tragnntr  sei  für  den  (Jießwatren  im  Thomaswerk 

ungeeignet.  Ks  muß  zugegeben  werden,  daß 
dw  elektriseke  OieOwagen  eine  lorgfiUtigere 
Behandlung  verlangt  als  der  hydraulische,  aber 

anderseits  ist  es  auch  kaum  glaublich,  was  ihm 
stellenweise  von  seiner  Bedienung  zugemutet 

wird;  ich  muß  mir  darüber  hier  nfthere  Auirabeii 
versagen.  Das  eine  steht  jedoch  fest,  daß  neben 

all  den  Klagen,  welche  zu  der  erwlhnten  üm- 
gestaltung  des  Wagens  in  rein  konstruktiver 

Kiclitiing  führten,  niclit  eine  einzit,"'  darauf  hin- 
aus gegangen  wäre,  daß  der  Maschiuist  den 

Wagen  für  kurze  Bewegungen  und  sicheres 
Kahren  nicht  genügend  in  der  Hand  gehabt 

lUltte.   Der  elektrische  (iießwagen  wird  sieb  alsu, 
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sobald  flie  Disposition  der  Anlage  ihn  verlangt, 
und  besonderij  bei  beschrlinktca  Pljitzverhält- 

nisson,  als  Ersatz  des  hydraulischen  mit  Recht 
weiter  einbürgern;  er  ist  in  der  verbesserton 
Form  meines  Wissens  auch  an  derselben  Stelle 

nachbestellt,  wo  seine  erste  Ausführung  die  be- 

Empflnden  dazu,  dati  der  schwerfftllifre  hyilrau- 
lische  Wat^fU  wesentlich  billi^rur  erscheint  al.s 
der  elektrische,  sofern  dieser  letztere  in  allen 

Teilen  sicher  genup  gebaut  ist.  Da  der  An- 
.schatTun^spreis  in  dietior  Beziehung  von  der 

Marktlage  abhanf^t,  ist  er  für  die  endu'ültip! 

sprochenen  Mangel  hatte.  Abbild.  27  und  28 
zeigen  Aufnahmen  dieses  elektrischen  Qießwagens 
im  Itetriebe. 

Es  will  aber  doch  scheinen,  als  ob  der  Gieß- 
wagen noch  nicht  die  definitive  Form  wäre  für 

eine  Transporteinrichtung  im  Thoma.swerk;  das 

gegebene  Feld  Tür  die  .Anwendung  der  elek- 
trischen Energieübertragung  Ist  dort,  wo  in 

Krankonstruktionen  mit  guter  Laufbahn  hohe 

Geschwindigkeiten  ausgenutzt  werden  können, 

und  andere  Betriebsmittel  versagen.  Am  Gieli- 
wagen  muß  sich  die  rein  elektrisch  durchgeführte 

Kuergieübertragung  immer  den  Vergleich  mit 

•leoi  hydraulischen  Betriebe  gefallen  lassen,  und 
dieser  Vergleich  führt  gegen  jedes  gebräuchliche 

Abliildung  9.    Dampfliyilriiuli^tclivr  (iicUwagen. 

Bewertung  nicht  direkt  ausschlaggebend ;  dagegen 

können  den  Betriebskosten  lolirende  Zalilcii  zu- 

grunde gelegt  werden:  Kin  bydniuliselier  Wagen 

von  13  t  Pfanneninhalt  verbraucht  bei  *ih  Chargen 
annähernd  670  kg  Kohlen,  ein  anderer  von  IS  t 

Pfanneninhalt  l>ei  CO  Chargen  600  kg,  bei  HO 

Chargen  "20  kg  und  l)ei  H»t  Chargen  4,50  kg 
Kohlen.  Wie  vorauszusdien.  arbeilet  d»'r  d;uiipf- 
lydruulisehe  Wagen  um  so  unjrünstiger,  je 

weniger  er  ausgenutzt  ist.  da  der  Stillstand  bei 
ihm  ebenfalls  Feuerung  verlangt;  sonst  aber 
sind  die  reinen  Betriebskosten  beim  hydraulischen 

Wagen  tatsachlich  so  niedrig,  daß  der  elek- 
trische Wagenbetrieb,  unter  ungünstigen  Um- 

standen in  bezug  auf  .^nKcihatVungskosten  und 

Strompreis,  den  kürzeren  ziehen  kann. 
Somit  wäre  also  endlich  für  das  Thomas- 

werk der  .Schluß  zu  ziehen,  daß  in  ihm  sehr 

wohl  der  elektrische  Betrieb  für  dt-n  Pfannen- 

transport in  Frage  kommen  kann,  daß  aber  der 

Wagen  wohl  noch  nicht  diejenige  Form  dar- 
darstellt, in  welcher  die  zu  erwartende  Ueber- 

legenheit  des  elektriseh<-n  über  den  danipf- 
hydrauli-schen  Betrieb  sicher  zum  Au.sdnick 
kommen  kauu. 
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Abl)ildiin^  12.    (irundriß  des  dAnipfhydrauliBcbcii 

(tiolSwagcns  auf  Abbildung  11. 

Im  Marti  n  w  c  r  k  lietreu  die  Vorbedinpiinpeu 

für  billijL't^  uiitl  betrichssii'licrc  Einriclitiinjren, 

welche  <leii  Durcli^aiijr  des  Materials  zu  iilier- 
nehmcn  haben,  von  Anfang;  an  friinHti^rer  tliircli 

tlie  lifcrinpcP'n  ('hartr«Mi zahlen  einersoits,  dann 
aber  in  «li-r  Hauptsachi!  iladurch,  dafi  man,  dem 

,Zu(j  nach  oben"  toi^rond.  .si'hr  bahl  von  Wain-n- 
zu  Krankonstriiktionen  übtTfrlnj.'-  l>Jiniil  isl 

aucli  die  Fra>,'c  des  Rotricbsiiiittelä  i-utsdiieden. 
und  für  di-n  elektrischen  Kinzelantrielt.  welcher 
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dea  meistou  heutigen  KotiKtruktioneu  im  Martin- 
weric  wie  weiterhin  auch  im  Walzwerk  zopminde 

liefrt,  konnten  die  Erfahrunjürcn  lir-^  Kfanliaues 

herangezogen  werden.  Ungünstige  Kri'abrungen mit  der  eLien  oder  andern  Bauart  werden  hier 

auch  niemals  der  Verwendung  des  fltktrisclion 

Antriebes  an  sich  zugeschrieben^  sondern  lassen 

tekt-  vmd  WalawtrJuhetri^tan.      ST.  Jahif.  Vr.  tt. 

Auslegers.  Sie  uulersclieiden  sich  untereinander 

hauptstehUch  hiniichtlleh  der  Elemente,  welche 

sie  f&r  dieae  Bewerbungen  heranziehen. 
Abbild.  30  und  31  zeigen  cliarakteristiscbe 

Formen.  Vom  ruhenden  Wagen  aus  wird  der 

Ausleger  gehoben  uml  ̂ 'os*  ukt.  um  die  Xulde 
in  jeder  Lage  aufnehmen  und  absetzen  zu 

AbliilduDg  U.  OmndriB  des  dampf- 

hydraaliMhen  OieBwagena  uf  Abbildon^  IS. 

■ich  leicht  auf  reiu  konstruktive  Fehler  durch 

Veriitnnttng  von  Hassen-  oder  Würmewirkungen 
surflkilEibhreu. 

Für  die  M  n  1  «1  e  n  Ii  e  s  e  Ii  i  r  k  "i  it  i_'  wiinit-  An- 

fang der  UOer  .lalire  der  h^iljauiiscJic  Wagen 
naoh  Abbildung  29  veröffentlicht.  Wenn  die 
inanfrellirifte  Skizze  ihiliin  zu  verstehen  sein  soll, 

daß  die  Drehung  der  Mulde  duixh  die  \  cr- 
eehiebung  eines  Bolzens  in  einer  Sehraubennut 

erreieht  wiril,  so  wird  der  Watri'ii  tuii  dieser 

Anordnung,  zu  der  er  dui-ch  den  hydraulischen 
Antrieb  allerdings  gezwungen  ist,  wohl  träbe 

Erfahrungen  gemaehi  ii:ih,-n. 
Für  eine  so  leichte  Wagenkonstrukt  ion  scIilieHi 

sich  die  selbständige  PreUwassererzeagung  aus, 
uml  die  Wasserzufiihrung  von  außen  bringt  die 

im  Kranhau  bekannten  Seliwieri^'keitvn  für  die 
auf  Flur  fahrende  Konstruktion  in  erhöhtem  Maße; 
der  elektrische  Betrieb  ei^bt  sich  hier  also 

von  selbst,  wenn  ilie  rrodnkrion  der  Anlage  ma- 
schinelle Beschickung  überhaupt  bezahlt  macht. 

Die  ersten  elektrischen  Besohtckungsvorrfohtungen 

behioltf'n  nun  zunächst  dii;  Wagenforin  bei,  und 
auch  die  liewegungsarten  der  Mulde  bezw.  ihres 

können,  er  wird  ferner  vorgeschoben,  eventuell 

mit  gleichzeitigem  Anheben,  um  im  Ofen  sperrigem 
Schrott  anszuweiehen.  und  er  wird  endlich  im  Ofen 

gedreht,  um  die  Mulde  zu  entleeren.  Es  ist 
besonders  wtehtig,  zn  betonra,  daft  sohon  mit 

dies.'u  liewe^-nnirstnöi^lielikeiten  der  Mulde  auch 
in  angestrengtem  Betrieb  allen  Anforderungen 

entsprochen  ist,  w^  die  Entwicklung  dieser  Be> 
schiokungsvorrichtungen  zur  Kranform  einige 

Komplikationen  gebracht  hat,  welche  für  dea 
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Abbildung  16. 

Orumlriil  doH  daiTi|irhyiirauli»chon  (<ieltwag*.'nH 
auf  Aliliildunt;  15. 

Betrieb  selbst,  nicht  uiibeding^t  nfttifr  erscheinen.  Oer 
Weg  zum  Kran  mußte  hier  auH  verschiedenen  Grün- 

den geganiron  werden.  Zunächst  ist  gerade  im  Martin- 
werk der  Flur  schwer  frei  zu  halten,  und  ein  W  agon 

schon  bei  müßigen  Fahrgeschwindigkeiten  heftigen 

Enichütterungen  ausgesetzt,  welche  auf  Zapfen  und 

Lageningen  den  ungünstigsten  Einfluß  haben  müssen. 

Daran  ist  nur  wenig  geändert,  wenn  der  Ausleger, 
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AbbildoBg  17.  Auidit  eiiiM  dunpfbydraidiaoben  OieBwagent. 

Abbildniig  18.) '  Dunpfbjdranliaober  Oießvagen  mit  Terlingartar  Sivle, 
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Abbildung*  19.    (iruiidriß  doR  diuM]>fhjdrikulii«chcn  tiieß- 

wagen»  auf  Abbilduiii^  18. 

.'insiatl  auf  oituMii  Wap'ii  iliivki  zu  lic^fD.  au  einer 
Wiif^crikatze  aufgchilng;!  ist,  wie  Al.bilduni;  33  und  ihr 

Vorl>il(l  Abbilduuf;  '.VI  bcis]iielBW<>iso  zeijren.  Der  ll?iu|»t- 
naclitoil  solcher  Waj^enkonstruktioncn  besteht  vi«-lmehr 
darin,  dali  sie  die  Mnldi-n  nur  vorne  aufnehmen  tiiid  ah- 
sfttzen  la,ssen.  Pas  niaeht,  mehrere  Muldenwageii  auf 

ofenrtur  nötip,  und  wenn  ein  Miildouua^en  auch  nur 
drei  Mulden  trflgt,  ao  sind  doch  etwa  sechs  Mann  nötig, 

Ahbildutl^'  *J<t. 
ScitenanHielit  doH  dmniinivdrauliHrhen 

OioßwnK«*n"  uiif  Abl)ililiiii]E:on  |h  mi'i  19. 
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Abbildung  82.  QrundriA  daa  OieBwafans  auf  Abbildung  21 
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um  ihn  von  der  Schrottverladung  zur  Ofentür  zu  Muldenbeschickkran ;  da  die  örtlichen  Verhfilt- 
schieben.  All  dies  deutet  auf  eine  Krankonstruktion  nisse  und  der  Betrieb  der  Oefen  für  die  Au8- 

mit  schwenkbarem  Ausleger  hin,  welcher  die     bildung  einer  durchlaufenden  Kranbahn  keine 

Abbildung  23.    Seitenansicbt  de«  (iießwagenH  auf  Abbildunfr  '21  und  22. 

Mulden  entweder  von  einer  Wagenreihe  oder 
einer  liank  an  der  freien  Wand  der  Ofenhallf. 

aufnehmen  und  absetzen  laßt,  und  damit  eine 

weitgehende  Entlastung  des  HQttcntlurs  bedeutet. 

Abbildung  34  und  35  zeigen  einen  derartigen 

XXVIJLn 

Schwierigkeiten  bringen,  so  sch<  int  diese  Griitid- 
fonn  für  die  Beschickunf.'  im  Martinwork  wohl 
eine  definitiv*»  zu  sein.  Die  Sehwenkbarkt-it 

des  Auslegers  brintrt  hier  noch  t'iir  (rn«  .Muiile 
im  Ofen  die  Möglichkeit  kiirziT  »eitlichi-r  Ik- 

2 
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AbbUduf  S4.  Neoera  Foiin  eiiuw  OieBwagana  mit  rein  elektritRbem  Antrieb. 

Abbildung  26.    Grundriß  des  üieliwagens  auf  Abbildung;  24. 
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weg^unjren  mit  »iili,  aber  es  Ist  {ranz  ei^cntüni-  MriscIiiiK-ncIiunonton,  <li«  im  Kranbau  alitrcincin 

lieb,  daß  man  vielfach  beim  Ucbcrgantr  ziint  s«'hon  doii  AiifordiTunircn  srliarfen  lielrit'lx's  an- 

Kran die  Wipiibewcgung  des  Auslejrers  verlassen  ü"''paßt  worden  waren.  So  fn-tt-n  also  am  nt-sclijck- 
hat.  utei  sie  durch  einen  gleicliniä[5i>ren  Hub  zu  kran  jeglicher  Form  auf  in  st.Tndiger  Wieder- 

.\\X ////////////  y  ///////////  /\\\\^^\ 

Abbildung  26.    Seitenansicht  d«8  OieBwagens  auf  Abbildung  24  and  2S. 

ersetzen;  damit  wird  die  Aufhflngung  des  Auh- 

le$:crgerü.<«tes  an  Seil  oder  Kette  nötig,  ohne 

daU  der  Hotriel)  unhedin^^t  dazu  gedrrtngt  hatte. 
kein  konstruktiv  brachte  die  Durchbildung 

dii-ser  Bertchickungsvorrichtung  viel  weniger 

Srhwi<>rigki>itcn  als  der  üießwngen,  da  eben  nun- 
nii'br  Kran  mit  Katze  die  Grundform  bihl<;te.  mil 

holung  gut  gelagerte  und  geschlossene  .Motoren, 
elastische  Ku]>plungeu,  Ueberlastiinirsknjuduiigen. 

gekjlpselte  und  gut  geselimierte  Triebwi  i  ke  und 
federnde  Seil-  oder  Ketti-naufhängung.  um  bei 

raschem  Anheben  Masscnwirkiing4'n  uiis«)iiiini<:h 

zu  machen.  Hei  der  liDrizontali-n  Hrsi  hickutig 
durch  enge  Türen   lirtJ  sich   feiner  die  Korde- 
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runf?  erwarten,  dem  Ausleser  ebenfalls  in  nach- 

;riel»ij;i?r  Lagerung  die  Mfiglichkoit  dt^s  Aus- 

weichen» zu  gel>en,  damit  die  Ofenw.'liide  beim 
Anfahren  nicht  bexchAdigt  wurden,  und  t^s  Meli 

wurde  die  ursitrlinglich  aus  Stahlguß  hergestellte 
Drehsäule  verlassen,  einmal  weil  sie  in  der  Her- 

stellung mit  häutigen  Fehlgiissen  zu  teuer  wurde, 

dann  ferner,  weil  sie  die  in  ihr  nach  unten  ge- 

Abbildung 29. 

Muldonboscbickwsgen. 

J 

Abbildung  30.  MuldenbeHchickwa^en. 

Mch  scliließlicb  die  Notwendigkeit  erklären,  die 
Katze  bei  solchem  Anstoßen  vor  Abheben  aus 

ihrem  (leleise  zu  sichern.  Das  sind  ilunhwi.'g 
einfache  Aufgalten,  und  sie  sind  mit  einfachen 
und  sicheren  Mitteln  zu  erfüllen;  Aenderungen 

der  ursprünglichen  Ausführungen  ergaben  sich 

eigentlich    nur   aus   Herstellungsgründen.  So 

führten  Kabel  nicht  genügend  zugänglich  ließ. 

In  halb  offenen,  genieteten  Säulen  ist  ein  ge- 
nügender Kalielschutz  mit  l)il|jg(T  Herstellung 

zu  vereinigen. 

Dagegen  erscheint  bedeutungslos  und  ist  in 
ihren  Gründen  wohl  auf  Patentstreitigkeiten 

zurückzuführen  die  Schrflgstellung  dieser  Dreh- 
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Abbildung  31.  Muldenboscbickwagen. 

Abbildung  32.  Muldenbeschickwagen. 

slnle  bei  ftonst  nnverlndertcm  GesaintMifbaa,  hatte,  auch  in  der  KraakonstralctioD  haben  wollte, 

wie  sio  in  AMiilduiijr  3<i  zum  AiHilrurk  kommt  :  so  kunntiMi  t  infnclu  ir  Mittel  angewandt  worden, 

wenn  man  schon  die  V'ortüilc  dur  Scliräglagv  Auch  dio  blolk  Versteilbarkeit  der  SchrOi^lage, 
der  Holde  beim  Einfahren  ia  den  Ofen,  welche  wie  sie  Abbild.  87  und  88  zeigen,  scheint  mir 

man  am  frflheren  Wagen  so  einfach  erreicht  ein  ungenügender  KomproniO.   Um  mit  schräg» 
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Abbildung  33.  MulJenbevchickwa^'on. 

Abbildung  34.  Muldenbeschickkran. 

^«stolltem,  wahrend  des  Einfahrens  aber  in  der  Wagonlionstruktion,  pofaliren  wmlen.   Das  lüHt 

Sclirflge    nicht    veränderlichem    .Aiisle^rer   eine  offenbar   eine    Haiiart   nahclieiroml  crseheiiH'n, 
nii^dere  Tür  pa-ssieren  zu  können,  muß  während  welche    die   Uniwandlun^r   des  Iteseliiekwaf^ens 

des»  EinfahrenB  die  Sftule  angehoben  werden,  also  zum  Beschickkran  eben  mir  in  der  HoehlofriinK' 
wieder  mit  zwei  Bcwefjungen,  wie  auch  bei  der  der  Fahrbahn  vornimmt,  und  den  nun  sehwciik- 



988    Buhl  and  Eilen.     Hehr-  und  l'raruportmittel  in  Stahl-  und  Walztcerk*b«trub«n.        27.  Jfthrg.  Nr.  28. 



la  JmII  1907. 

baren  Ausleger  am  Kran  in  derselben  Weise 

«tflilBgt,  wie  er  frülier  auf  dem  Waffen  {ge- 

lagert war,  nlmlich  ohn«-  HulibcHv-trun^',  il.i- 
gegMl  mit  beliebig  zu  verilndernder  Sclirägiage. 
Wenn  eine  solche  dor«li  den  Betrieb  verlangt 

winl.  so  bringt  sie  (!int'm  Kran  mit  Hiibbcwegun^ 
immer  Komplikationea,  ein  solcher  ohne  Hub- 

bewegung aber  ist  nach  Abbild.  39  in  der  ein- 
fiubsten  Form  möglich. 

Wie  die  Schrägstelliin^f  dos  Auslegers  und 

der  Mulde  nun  konstruktiv  erreicht  wird,  er- 
ftchf  int  gleicbgültig ;  das  Wesen  der  Bauart  be- 

steht darin,  daß  der  Kran 

in  einl'achster  W^eise  die 
Halden  anfeebnen,  sie  Aber 

die    nehenlicfrendt'n  wfg- 
üchwenkeu  und  wahrend  des 
EinMirens    nach  Bedarf 

»chrilgstt'llen   kann.  Kon- 

stante Türhöhen  vorausge- 
setst,  riad  hier  die  Vorteile 
des  schwenkbaren  Kraus  mit 

den  einfachsten  konstruk- 
tiven Mitteln  orreicht. 

Naturgemäß  macht  eine 
Verbindung  dieser  Wippnng 

mit  einem  üub  des  ganzen 
Anslegers  den  Kran  noch 
iiniverst  Her.  abor  ps  fragt 

sieb,  ob  die  dadurch  ent- 
ttehsndeKomplikationdirekt 

nfitig  ist.  Der  Kranmaschi- 
oist  wird  immer  so  einfach 

wie  möglich  steuern,  er 
wird  nur  mit  zwei  Bewe- 

gunfjon  gleichzeitig  arbei- 
ten, und  es  ist  fast  anzu- 

nehmen, daß  er  mit  Wippen 
und  Fahren  lieher  arl)eitet 

als  mit  Heben  und  Fahren, 
wenn  er  die  Wahl  bat;  alle 

>lr>'i  Bewegungen  dürfton  aber  in  den  seltensten 
Fallen  nötig  werden,  wenn  nicht  die  Ofenrerhftlt- 

Blase  sn  verschieden  dnd,  die  gleichzeitig  be- 
rflcksichtigt  werden  sollen. 

Wie  die  Beschickung  der  Oefen  im 

Hartinwerk  der  Kranausbildung  mit  elektrischen 

Antrieben  keine  Schwierigkeiten  iMreitete,  so 
konnte  aucli  für  das  Vergießen  licr  Blöcke  der 

Kran  den  Gießwagen  verdräng««. 
Schon  der  CHeß wagen  war  im  Martinwerk 

in  einfacherer  Knrm  möglich,  da  die  gh'ich- 

bleibende  Höhenanlage  des  Eingusses  (Abbil- 
dung 40)  eine  Hubbewegnng  der  Pfuma  und 

damit  die  Verwendung  von  Preßwasser  schon 

SB  Dampfwagen  überflüssig  machte. 
Herkwflrdlgerwetse  klammerte  sieh  nun  auch 

hier  der  elektrische  Betrieb  zunächst  noch  an 

die  Wagenform,  anstatt  mit  dem  ICran  sofort 

die  völlige  Flacbeabeherrschung  anzustreben. 

Ohne  Ausleger  ist  eine  Konstruktion  nach  Ab- 
bildung 41,  42  nnd  48  an  eine  einxige,  swlsehen 

den  Geleisen  liegfndf  (TieRirnihe  gebnndi-n ;  si'> 
hat  wohl  den  Vorzug  großer  Billigkeit,  wird 
aber  nur  in  untergeordneten  Fftiten  am  Platze 

sein.  Der  Kran  dagegen  ist  zunächst  nicht 

mehr  an  eine  einzige  Urube  gebunden,  beherrscht 
die  ganze  Oießhalle  und  übernimmt  selbst  im 

flotten  Betrieb  Re.schlckung  der  Oefen  mit  flüs- 
sigem Material,  und  gegebenenfalls  Transport 

und  Verladearbeit  für  Kokillen  und  Blöcke.  In 

einfacher  Weise  (Abbtldaog  44,  46  und  46)  ist 

Abbtldmig  87.  MnldenbeMhlokkran  mit  it^rr  •hutollbanr  Bebriglag». 

dabei  Haken  und  Seil  gegen  die  strahlende 

Hitze  zu  schützen,  durch  Schräglage  der  Seile 

ein  Pendeln  der  Pfsane  in  der  Katzenfahrrioh- 

tung  zu  vcrringeni,  der  Ausguß  durch  beliebig 
verfahrbaren  Fflhrerstand  kontrollierbar  zu 

machen.  Soweit  ist  diese  Bauart  auch  in  der 

Eisengießerei  bekannt;  soll  ein  derartiger  Kran 

jedoch  voll  ausgenutzt  werden,  so  muß  er  ein 

rasches  Vergießen  in  der  Grube  ermöglichen 
und  mit  einfachen  Mitteln  einem  Absturz  der 

Pfanne  vorbcuirt-n.  Diese  FnrderunL'en  fuhren 
zu  besonderen  Farmen,  bei  denen  der  Haken 
in  einen  festen  Gerüst  mittels  Traverse  geführt 

und  diese  letztere  zugleich  verriegelt  wird  (Ab- 

bildung 47,  48  und  49;. 
Bs  besteht  heute  wohl  kein  Zweifel  mehr 

darüber,  daß  im  Martin  werk  der  Kranbetrieb 

Uber  völlig  freier  Sohle  dem  Wagenbetrieb  vor^ 
zuziehen  ist,  nur  ist  man  sich  Uber  den  Wert 



990  Stahl  vnd  BImb.    AUe-  «mf  Trmttporhmiltel  i»  SUiM-  und  WabwerMelrMeH.       VI.  Jdnf .  Kr.  98. 

des  Fübruugsgorüstcs  noch  nicht  ganz  im 

1dar«n.     Große  Fahrgeachwiitdi{^keUen  alldo, 
sofprn  sie  nach  der  Disposition  der  Anlage 

überhaupt  am  Platze  sind,  wurden  dioseii  Ge- 
lüst vielMeht  nicht  alnolnt  verlangen,  denn  ein 

tinigermaßen  geschickter  Kranfahrer  fangt  vor 
dem  Anhalten  das  Schwingen  der  Pfanne  zum liegt. 

großen  Teil  auf ;  aber  gerade  bei  den  kurzen 

Bewei^ngen  wahrend  des  Vergießens  macht  sieh 

das  Schwingen  di-r  Pfanne  fluI5erst  Listig  be- 
merkbar, und  in  der  Sicherung  eines  raseben 

Yergleßeng  seheint  der  Hauptwert  der  FObrung 
zu  liegen,  nicht  in  der  Möglichkeit  raschen 
Fahrena  zwischen  Pfannenfullung  und  Vergießen 
der  BlScke  allein.  DaS  nebenbei  nur  durch 

das  QarOst  die  Möglichkeit  einer  I'fannensiche- 
rang  geirehen  wird,  miiü  ebenfalls  für  dessen 
BlafUbruDg  sjirechen. 

Der  Kau  und  Betrieb  der  GieÜkrane  im  Martin- 
werk brachte  also,  wie  voraiunisehen,  irichts  von 

den  relii^rraschiinL'en,  die  im  Thomaswerk  mit 
dem  elektrischen  GieUwagen  durchgemacht  wurden, 

dagegen  leiehtcste  Anpassung  an  besondere  Auf- 
gaben, wie  sie  eben  in  der  Natur  des  Kranes 

So  ist  z.  ü.  in  Abbildung  50  und  51  für 
den  Ausguß  einer  Pfanne  in 
eine  Rinne  eine  telbsttstige 

Kip|iiing  der  Pfanne  an  Füh- 
rungsleisten erreicht;  die  Füb- 

mng  der  Pfanne  erinnert  dabei 
an  eine  ähnliche  Aufgalie  bei 
neueren  Gichtaufzügen.  In 
einem  andern  Fall  (Abbildung 

52  und  53)  führt  die  Notwen- 

digkeit des  Ausgusses  nach 
zwei  Selten  bin  zu  dnem 

den  Krantrager  umschließenden 

FUhrungsgerüst.  Der  Führer- 
korb fahrt  dabei  zwischen  den 

Fliitreln  des  Gerüstes  hindurch, 

licr  i-'iihrer  sucht  sich  also  in 

weiten  Grenzen  den  besten  Platz  für  die  Beobach- 

tung des  Ausgusses  selbst«  und  der  Kran  scheint  da^ 
ndt  eine  sehr  universelle  Bauart  errdoht  z«  haben. 

* 

Wesentlich  interessantere  Aufschlüsse  brachte 

die  Ausbildung  der  Blockabstrelf  er,  die  auf 
dem  Ki'iitiiu  nt  zuerst  und  allein  von  der  Firma 

Ludw.  Stuckenholz  A.-G.  gebaut  wurden.  Es 
fUlt  diesen  ffie  nächste  Aufgabe  zu,  die  Kokille  von 

den  gegosseneu  Block  abzustreifen,  sie  beiseite  zu 

setzen  und  den  Block  einem  Zangen-  bezw.  Tief- 

ofenkran  zu  übergeben.  Man  wird  heute  in  an- 
gestrengten Betrieben  selbst  dann  ̂ e  Kokille 

von  einem  Abstreifer  anhe)»en  lassen,  wenn  ein 
mecbanischos  Ausdrücken  des  Blockes  nicht 

immer  MÜg  Ist,  sondern  für  gewShnlicb  der 
Block  beim  \nhe1>en  der  Kokille  sofort  von 
selbst  frei  wird.  Einerseits  ist  damit  der  flotte 

Haterialdurchgang  auch  an  dieser  Stelle  auf  alle 

Fülle  gesicliert.  anderseits  verbietet  sich  eigent- 
lich das  Stürzen  der  Kokillen,  sobald  man  sich 

Rechenschaft  ablegt  Ober  das  Kapital,  welches 

in  einem  Kokillenpark  steckt,  und  über  die  Höhe 
der  Ersatzkosten  an  Kokillen  bei  mechanischem 

Abstreifen  und  ohne  dieses.  In  einem  mir  be- 
kannten Fall  bestehen  folgend«  Verhiltnlsse: 

Anlagekosten   120  ,*/t 
Bruchwert     70—  80  „ 
Lebensdauer  der  Kokillen:  gümp 
bei  mecbanlBchem  Abstreifen   ....    90 — 110 

bei  StUrsen  In  unglüMligiteB  ITlUea  nor  10—  10 
Bei  einer  Tagesproduktion  von  etwa  600  Blückeu 

muß  die  Schonung  der  Kokillen  somit  eine  wesent^ 

liehe  Rolle  spielen. 
Wenn  also  iiiieli  in  solcher  Beziehung  von 

Fall  zu  Fall  dif  Betriebsverhilltnisse  weit  aus- 

einandergehen  mögen,  so  geben  doch  die  an- 

L.iyu,^L.u  uy  Google 
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geführten  Zahlen  einen  Fingerzeig  dafür,  das 
Blockabstrcifen  immer  mit  Vorteil  einer  Ein- 

richtung zu  übertragen,  die  auf  alle  Pftlle  ohne 
Stürzen  die  Kokille  abziehen  kann ;  sie  macht 

sich  reichlich  bezahlt  durch  die  Falle  allein,  wo 

das  mechanische  Abstreifen  doch  nötig  wird,  und 
wo  sie  unter  Schonung  der  Kokille  den  Betrieb 

vor  Stockungen  sichert. 

macht  im  Zusammenarbeiten  mit  einem  Block- 

tran!i])ortkran  oder  tregebencnfalls  auch  ohne 
dessen  Hilfe  einen  Wageuzug  für  Blöcke  od^r 
Kokillen  unnötig. 

Mit  der  Entscheidung  über  die  Art  des  Block- 
abstreifens ist  in  einem  Sinn  auch  über  das  Be- 
triebsmittel entschieden  ;  so  findet  der  teilweise 

bewegliche  Abstreifer  noch  mit  Preßwasserbetrieb 

Abbildang  43.    Oießwagun  mit  elektmcbem  Kiiizelsntrieb  filr  Mnrtinwerke. 

Hehr  noch  von  den  gegebenen  Vcrhflltnis^sen 

abhängiiL'  i.-^t  der  Ort,  an  welchem  die  Kokillen 
allgestreift  werden  sollen,  obwohl  für  Neu- 

anlagen auch  hier  eine  günstige  Disposition 

möglich  ist,  wie  spater  noch  gezeigt  werden 
soll.  Der  feste  und  der  teilweise  bewegliche 
.Abstreifer  machen  Wagenzügo  für  Kokillen  oder 

Blöcke  oder  auch  beide  nötig,  der  frei  beweg- 
liche hingegen  hat  den  Vorzug  der  Krananord- 

oung,  an  keinen  Platz  gebunden  zu  sein,  und  e.r 

etwa  eine  .\nordnung  nach  .\bbildung  12*2.  Die 
Zange  hebt  die  Kokille  an  und  setzt  sie  auf  da- 
nebensteliendc  Wagen  ab;  die  Blöcke  werden  von 

Transport-  oder  Tiefofenkranen  abgenommen.  In 

dieser  Anordnung  ist  die  Sicherheit  des  Aii- 

»treifens  an  den  vorbandeneu  Wasserdruck  ge- 
bunden, dessen  Erhöhung  aber  nicht  naeli  Be- 

lieben möglich  wird.  Wachst  der  Ausdruck- 
widerstand über  das  nii^t  iioinuiene  Slali  hioaus 

—  50  bis  70  t  — ,  so  geht  der  Block  mitsamt 

y  Google 
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haft  ̂ cnu?  unteranobt.  Zam  Oeffnen  md  Schließe! 

il<  r  Zniiir»-  wird  eine  (tf;.'»'nliew<'pinjr  nötig  «Wi» 
scheu  der  AutliiUi^riin);  der  Zange  und  derjenigen 

de«  FührunpisclüldGs,  welches  die  Zaugen«teae- 
mng  flbernimmt.  An  gleicber  Slnle  mit  der  Znage 

der  Kokille  in  ilir-  H^li llllr  all 

gestreift  zu  werden,  wenn  ni<iit 

der  nach  oben  wirkende  Dlfferenz- 
konK'iiilrnck  klein-T  hleidf  als  (Ir\s 

aiu  oberen  l'luiigcr  hangende  (ie- 

gamtgewicht.  Eine  Veränderung 

de«  Akkuniiilntonlnii-krs  iniil)  al-K 
am  Kran  mit  einer  Korrektur  des 

oberen  Plungerdurchmessere  Hand 

Abbildung  44.  OieBkrsn. 

ist  der  Motor  Itefestigt,  welcher 

den  Preßslen>itel  nach  unten  zn 

drOcken  hat,  wenn  die  Kokille 

ffst:  crfalU  ist.  In  ilirM-in  fTi>s;ur)t- 

aut'biiu  glaulile  nisui  nun  da.s  Ge- 
wicht der  mittleren  Konstmk- 

tioii''!!  aiisliaianeieren  zu  müssen, 

und  führte  desiialb  diu  Aufhän- 

gung f&r  die  Zange  fiber  eine 

in  Hand  gehen,  liiin^ti^'cr  er- 
scheint <lagegen  dt  r  liydrau- 

lische  Abstreifer  in  der  Aus- 

fOhraag  nach  Abbildnng  183. 

Der  Block  wird  von  dem  ab- 

geiperrtea  uiittleren  Kolbon 
unten  gehalten,  die  Kokille 
von  d<  n  beiden  ilulU'ren  hoch- 

gezogen  und  dafür  nach  Bedarf 
der  Wasserdruck  festgelegt. 

Für  den  völlig  frei  beweglichen 
Abstreifer  bleibt  naturgemäß 

nur  der  elektrische  Einzel- 
antrieb, und  die  Grundform  der 

Einrichtung  wird  wieder  der 

Laufkran  ^Abbild.  Ö4  und  Ö5). 

Die  Aufgabe  erscheint  einfach, 

führt'-  j'  doi  li  in  ihren  ersten 
Ausführungen  doch  noch  nicht 
sofort  zn  vollem  Erfolg;  aber 

WiCilcr  war  es  nicht  der  elek- 
trische Betrieb  an  sich,  der 

Ursache  zn  StSrnngcn  gegeben 
hätte,  sondern  hier  waren 
an  eharakteristiseher  Stelle 

Massenwirkuugen  nicht  cnist- 

Abbildang  45. 

Seitenansicht 
Oie&kran«. 
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bildnag  66  und  57).  Damit 

wurde  der  Gesaro  tauf  bau  be- 
reits wesentlich  cintacluT. 

Die  Keibiin^'.sku])i)lung  für 
den  Bctrii  I)  im  Stählwerk,  in 

welcliom  dt-r  lilockalistreifer 
wohl  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 

arbeiten  wird,  Ist  nun  lieber 
ki  in  trliii'klictirs  Eli  incnt,  und 

mit  ilirem  gäQzlicheu  Ver- 
sehwinden kann  die  Betriebs* 

.siehorheit  di's  Kranes  nur  ge- 
winnen. Diese  Bcseiti^^ung 

führt  zur  Steuerung  der  Zange 

▼om  Preßstfinpi-l  aus,  anstatt 
vom  Schild,  und  zu  i-incr 
auUcrordentlich  einfachen  Go- 
saatanordnung  (Abblldnni^  58 

und  59).  In  .Vhbildunir  TtH  ist 

glelehzeUig  tier  Ersatz  der 
Sehranbenrflder  fDr  den  Ab- 
sti  ' ifmotor  durch  Stirnrador 

augedeutet,  wodurch  zwar  der 

Motor  eine  ungDnstigere  La- 

gerung  erhält,  ai)er  dafür  lIu 
weiteres  empfindliches  Element 

Abbildung;  4r.. 
Qießkraa  mit  fatarbwem  Fabremtand. 

Trommel  ra  einem  schweren  Oegengewiebt.  Damit 
war  nllt  rdings  die  Z.inpcnsteucrung  sdir  cinfnch 

möglich;  mittels  einer  Bremse  wurde  die  Trommel 
für  die  Gegengewiehtsanfhftngung  festgehalten, 

die  Traverse  dagegen  gehoben  oder  gesenkt. 

Aber  dabei  war  die  Massenwirkung  des  Gegeu- 
gewiehtes  nicht  berücksichtigt,  welche  für  die 

nnndtlg  liohe  Hnbgeseliwiidlgkcit  von  m.  die 

der  ersten  B.nnnrt  zugrunde  la^:.  si  ln-  bedeu- 
tend sein  iiiuütc.  Bei  raschem  Halten  aus 

großer  Hubgeschwindigkeit  wurde  wegen  nach 

oben  auftretenden  Zupes  in  der  Zanjr-Mifiufhnn- 
gung,  welcher  für  die  Zange  öffnend  wirkt,  da.s 
Festhalten  der  Koktlle  unsicher;  durch  unrich- 

tige Steaerun>;  zwisclif^n  Traverse  und  (Tcirfii- 
gewleht  wurde  ein  lierunterfallen  des  letzteren 
bdm  LDsen  der  Bremse  mS^ch  und  das  Seil 

des  Gegengewichtes  auf  alle  Falle  Aoflerst  an- 
günstig  beansprucht. 

Diese  Mangel,  welche  mit  dem  elek- 
trischen Antrieb  des  Bioekabstrelfeu  wieder 

nirlit  da«  frerinjrste  zu  tun  hatten,  waren  mit 

ilirer  Erkenntnis  schon  beseitigt.  Zunächst 

wurde  das  Gegengvwiebt  gBulich  Termieden 

und  die  Geg'enbewegung  zwischin  Zange  und 
Schild  dadurch  erreicht,  daü  konaxiaie  Trom- 
mrin  fitr  Traversen»  und  ZaDfrenaafhlngang 

mittels  ReibunpskupplunfT  ^renicinsam  zu  be- 
wegen waren,  und  die  Zangenaufhängung  durch 

ebe  foeame  festgehalten  werden  konnte  (Ab- 

AbbiUimf  47. 

CMelkraa  mit 

Vortteifung»- 

gerfist  und  Vor- riegelung. 
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im  Ghiaintuifbaii  beseitigt  wird,  und  in  Al»> 

bildung  60  sind  die  Seile  dun-h  GalUche  Ketten 
ersetzt,  im  Zuaammeabang  mit  elastischer  Be- 

festigung an  der  Traverse. 
Aber  der  ganze  Entwicklungsgang  auch 

dieses  wiclitifren  Hilfsmittels  im  Stalilwerk  zeigt 

wieder,  daß  die  Elektrizität  als  Betriebsmittel 

knn  werden  (Abbildung  62, 68  und  64).  Bei  der 

Verwendonc  solch  einfacher  Zangen  ist  jodocli 
zum  BrCusen  des  Blockes  besondere  Bedienung 

nStig,  elienso  wie  zum  Aufheben  und  Schließen 
der  Tiefofendeclcel.  In  der  völligen  Erspaning 
dieser  Bedienung  ist  ein  Ziel  gegeben  für  die 

Ausgestaltung  der  Tiefofenkraoe.  Gleichzeitig 

Abbildung  48.  Verriegoluug  de«  QteBtarans  auf  Abbildoog  47. 

nichts  zn  tun  hat  mit  den  Stflrungen,  welche 

der  elektrisclic  Stri]>)ii^r  in  seinen  er>;fen  Aus- 
fnhmngea  zeigte;  der  elektrische  lietrieb  würde 
wohl  gerade  bei  hoher  Prodatctionsziffier  hier 
Überhaupt  nicht  mehr  verlassen  werden  können. 

In  den  meisten  Fällen,  in  welchen  die  ört- 
lichen Verbttltnisse  den  Abstreifkran  nicht  direkt 

zum  Hinsetzen  r  iii;.'estreiften  Blöcke  in  die 
TieliitVn  ver\veri<liui  lassen,  arbeitet  er  mit  einem 

eigentlichen  Tietofenkran  zusammen,  dessen  Zange 

in  Fora  und  Steuerung  derjenigen  des  Abstrei« 

fers  nachgebildet  ist.  Zunächst  kann  jeder  ge- 
wöhnliche Laufkran  durch  eine  angehängte 

Zange  mit  oder  ohne  Steuerung  zum  Tiefofen- 

aber  ist  dafBr  bestimmend  geworden,  daß  der 

Tiefofenkran  an  einer  der  wenigen  Stelleu  Ver- 

wendung findet,  wo  wirldicb  hohe  Fabr- 
gesehwlndlglielten  am  Platze  sind,  mit  denen  er 

auf  großen  Fahrlftngen  bedeutenden  Produk- 
tionen genügen  kann.  Hier  ist  deshalb  eine 

starre  Führung  der  Zange  nicht  zu  umgehen, 
zum  mindesten  ihr  Schwingen  bdm  Anhalten 

durch  die  Aufiiüngung  der  Zange  an  starrer 
Silule  zu  vermindern. 

Im  Aufbau  dnes  solchen  Kranes  (AbUld.  66 

und  10"2)  finden  sich  die  vom  Abstreifkran  her 
bekannten  Elemente  wieder:  die  StalilgußsAule 

und  ihr  Ersatz  doreh  genietete  Konatraktlonen; 
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die  Gallsche  Kette  und  ihre  gefederte  Befesti- 
piinp  an  der  Traverse,  die  Steuerung  der  Zange 

durch  ihre  Aufhängung  an  einem  Seil,  welches, 
durch  Gegengewicht  belastet,  durch  eine  Bremse 
foiJtgcbalten  werden  kann.  Hier  tat  von  dem 

(iegengewicht  wenig  zu  befürchten,  da  e»  nur 
der  leichten  Zange  selbst  zu  entsprechen  hat, 
wahrend  am  Abstreiferkran  etwa  zehnfache 

La.sten  auszubalancieren  waren;  es  wird  also 

seiner  Einfachheit  halber  der  Reibungskupplung 

für  Zangensteuerung  vorzuziehen  sein.  Ganz 

werden;  der  hierdurch  bedingte  Zeitverlust  kann 

zugunsten  einer  sehr  einfachen  Bauart  aber  in 

Kauf  genommen  werden,  wenn  für  das  Einsetzen 

neben  einem  Abstreifkran  ein  eigener  Tiefofen- 
kran vorhanden  ist.  Soll  der  .\bstreifkran  jedoch 

zufrli'ich  die  Bliicke  einsetzen,  dann  fällt  dieser 
Zeitverlust  schwerer  ins  Gewicht  und  eine  eigene 

Dcckelabhebevorrichtung  wird  sich  liezahlt 
machen. 

Von  diesem  Standpunkte  aus  wäre  z.  B.  eine 

Konstruktion  nach  Abbildung  (il  und  65  ein  Ab- 

AbbiMuDg  -19.    Ucsamtbild  de«  Uielikrnn«  auf  AUImIiIiwil;  47  und  4S. 

sicher  wird  das  Erfassen  des  Blockes  al»er  erst 

dann,  wenn  die  Zangenschenkel  selbst  in  starrer 

Führung  überhaupt  nicht  mehr  schwingen  können 

(.Abidld.  6R  und  (!T).  Allerdings  wird  hierfür  auf- 

rechte Blocklage  für  das  Erfassen  nötig  sowie  ab- 
solut siclieres  Fahren  des  Kranes,  sonst  ist  eine  Be- 

gfhfldit^ung  derGruljen  und  der  Zange  zu  befürchten. 
Für  das  Abheben  und  Schließen  der  Tief- 

otendeckel  Ist  man  nun  merkwürdigerweise  nicht 

zunächst  auf  die  einfachste  Lösung  gekommen, 

die  offenbar  darin  liegen  würde,  den  Deckel  mit 

der  Zange  selbst  zu  erfassen.  Allcrdin^rs  mußte 

dafür  der  herbeigeholte  Block  auf  Flur  ab- 
gesetzt und  der  Kran  mehrere  Male  vorfahren 

XXVlII.iT 

weg,  denn  der  Kran  muß  für  das  Deckelabheben 
und  Schließen  hier  doch  verfahren  werden. 

Wenn  ülterliaujit  am  reinen  Tiefofenkran  eine 

solche  Vorrichtung  Vorteile  bringen  soll,  so 

muß  sie  einfach  und  billig  sein  und  neben  der 

Ersparung  des  wiederholten  Kranfahrens  ebenso 
Ijetriebssicher  wie  das  Erfassen  des  Ofendeckels 

mit  der  Zange  selbst  werden,  denn  im  Falle 
ihres  Versagens  könnte  nun  nicht  die  Zange 

helfend  einspringen,  da  der  Deckel  im  allgemeinen 
nicht  dafür  eingerichtet  ist. 

In  den  Abhebevorrirhtungen  Alduld.  r»8  und 

(59  ist  der  erste  Schritt  zu  i'iner  soldieu  Deckel- 

abhebevorrichtung gemacht.   Der  Kran  kann  jetzt 
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in  derselben  Stellung  den  Deckel  abheben,  iu 
welcher  er  den  Block  Abwetzen  muß,  gfa«r  du 

geitliche  AbnchiiK  ii  erfolgt  durch  Ffihrong  eines 

auf  (l*^r  Silule  festen  Bolzens,  in  einer  Selirattben* 
nut,  welclic  beide  unter  der  Massenwirkung  des 
Declcols  beim  raseben  Schwenken  natiirlicli  ratsch 

versclilif ßen  müsson.  Trotzilfin  hat  sich  difii-r 
Deckelabheber  bereits  gut  bewährt,  und  zwar, 

in  eiaem  Betrl^,  d«r  odt  «etiler  vOUigen  Ranm- 

ausniitzung  ß'-rndezu  als  Prüfiiteiii  für  derartige 
Einrichtungen  gelten  kann. 

l^e  glflokliehere  LSming  für  die  selbstUtige 

Deckt^labhfbung  ist  in  den  Ausführungen  Abbil- 
dung iO  und  71  gegeben.  Die  Massenkräfte 

der  AbhelwTOzrkditimgeD  eind  wirksam  bertiek- 
sichtigt  und  in  dieser  Form  ist  der  Kran  im  Betrieb 

wohl  demjenigen  überlegen,  der  die  Ofend»*ckel  mit 
der  Zanjre  allein  bedient,  vorausgesetzt,  daß  die 

inunerhin  eine  Komplikation  bildende  besondere 

Abhcbevorrichtung  einen  flotten  Betrith  findet. 
In  welchem  sie  auch  ausgenutzt  werden  kann. 

Weitere  Verflademsgen  der  ErttHogsattafSh- 
rungen  dieser  Tiefofenkrane  hezo^jren  sich  auf 

besondere  Anforderungen  an  die  Zangen.  In  Ab- 
Uldong  72  ist  einer  Zange  die  Aufgabe  gestellt, 
schwere  Blöcke  tief  zu  fassen,  um  sie  flach 

ablegen  zu  können,  etwa  vor  eine  Blockbeschiok- 
maschine.  Derartige  schwere  Zangen  sind  fUr 

die  Ri'dienung  von  Tieföfen  mit  Rücksicht  auf 
den  Kaum  in  den  Gruben  unmöglich;  aber  auch 

die  Zange  des  gewöhnlichen  Abstreifkrans  ist 
klufig  für  das  OotTnen  in  der  Grube  zu  groß, 
und  für  das  einfache  Blodc&SseD  oatBrlich  un- 

nötig schwer  ausgeführt. 
Der  Ausweg  jedoch,  be)  gegebener  Lage 

der  Verhältnisse  auf  ein  geineinsames  Kran- 

gerüst  gewissermaßen  in  Zwillingsanordnung 
daen  Abstreifbr  and  einen  ̂ setzkran  cu 

bringen,  führt  zu  großem  Raumbedarf  auf  der 
Kranbahn  und  ist  offenbar  ein  teurer  Umw<^. 
Wenn  man  schon  fUr  das  Elnsetsen  der  BtOeke 

in  die  Tieföfen  eine  kleinere  Zange  haben  will 
als  für  <ien  Abstreifer  und  wenn  man  dabei 

örtlich  den  Abstreifkran  selbst  zum  Einsetzen 

der  Blfteke  Überhaupt  benutzen  kann,  so  iirgt 

»ine  Lösung  nach  AMnhlung  69  naher,  in  wel- 
cher die  Zange  allein  iu  Zwillingsform  auftritt. 

Eine  schwere  Abstreifzange  mit  Steaerung  durch 

den  Preßatempcl  erfaßt  die  Kokille,  streift  ab, 

ond  nimmt,  geschlossen,  wenig  Platz  ein,  wenn 
dne  neben  ilir  an  gidcher  Sflale  ausgebildete 

leichte  ßlockzange  den  Blodlrtnuisport  zum  und 
vom  Tiefofeu  Uberninunt. 

*  * 
« 

Wie  an  den  Idsherigen  Spezialkranen  einzelne 

Uroiidclemente  und  (iie  mit  ihnen  gemachten 

Srfdirangen  sicli  ständig  ̂ ^iedeIholen,  so  gilt  dies 

auch  für  dii-  Transporteinrichtun^ren.  Wi  lobe  die 
vorge walzten  Blöcke  zu  den  Wärmöfen 

bringen.  Kommen  hier  Stoßöfen  in  Betracht,  so 

sind  einfachste  Vorrichtungen  möglich,  und  viel- 
fach sind  diese  Blockdrücker  noch  hydraulisch 

betätigt,  auch  in  größeren  Ausführungen,  als 

sie  die  Abbildungen  73,  74  und  7.^  zeigen. 

Die  Uiiein])dndliehkelt  des  hydraulischen  Be- 
triebes muß  natargemlfl   gerade    bei  diesen 

Abbildung  53. 

ios  QieBkraos  «af  Abbildung  52. 

stationilrcn  Einrii'litunL'en  vor  d^n  Oi-frii  licson- 
ders  hervortreten,  aber  auch  hier  ist  ein  Ersatz 
durch  elektrischen  Antrieb  mSglich,  nur  wird 

er  hier  vielleleht  die  Stationire  Anordnung  ver« 
drangen. 

Die  Abbildungen  76  bis  81  zeigen  den  Ent- 
wicklungsgang, den  der  elektrische  KockdrQoker 

in  einfacher  und  Zwillingsanordnung  genommen 

hat  für  den  Antrielt  durch  Friktionsntlii  n.  Zaiin- 

stange  oder  Scliraubenspindi>in.  1  »m  <>n  «  t  schi  iut 
besonders  der  Friktionsantr  i'  l>  itialli  ml  srlilm-ht, 
und  zeigt  eine  völlige  \  crkennung  der  \  orteile. 
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di«  der  elektrische  Antriel)  liriujtt-ii  soll.  Diese 
Vorteile  Hegon  in  völliger  Benutzung  offenbar 

darin,  niclu  mir  alle  Uewi'friiiiL'i'n  am  Hlock- 

drficlier  rein  elektrisch  in  eiut'achsUT  Weise 
amsufBliren,  sondern  Ihn  selbst  fiibrbar  zu 

luaclii'ii.  il.iiiiit  »T  für  eine  Rrili''  von  OetVii, 

nicht  uur  für  einen  einzigen  verwendet  werden 

kann  (Abblldnng  82),  sofern  die  Betriebsverhlllt- 
nisse  es  zulasaeu.  Uie  Wafroukonstriiktidn  wird 

wohl  wegen  der  bodeuttsnden  Druckkräfte  im 

dunjf  HA).  Dagegen  ist  die  WipiibewegUDg 

Auslegers  hier  unmöglich,  weldie  den  Hnlden- 
lii  scliickkran  so  cinfai  li  wiTiion  ;  es  ni  u  ü 

vielmehr  hier  eine  liublieweguug  der  iSäuie  vor- 
gesehen werden,  aber  diese  Hubbewegung  durch 

Si  lLr.iiihrtisiiiiidi'l  ist  .  trntz  Kreuzjrob'nkansrift" 
gegen  Ecken,  im  staubigen  Betrieb  einer  Kette 
nicht  gMchwertig,  der  gMchlossene  Rasten  der 

SiiulenfQhrun^'  schwer  ziit;Aoglich,  di(^  (rußsflule 
mit  den  bekannten  Nachteilen  behaftet. 

Abbildnng  M.   BlockabHtreifkran  mit  Oegengewicht.   (D.  K.  1'.  bexw.  D.  K.  U.  U.) 

Stpmpol   in  Kauf  gonommen  werden  mttssen, 
alii  r  hier  hat  der  Watren  auch  offenbar  nicht 

ilcii  Zwi  rk.  v:rn\\,-  Wcfre  mit  hohen  Geschwindig- 

keiten zuriiek/ul'  jLM  U,  sondern  er  hat  nur  zwi- 
seben  den  Oefen,  fOr  welche  er  ausreiclit.  /.n 

vrrfahren.  lunl  bi-koninit  zwpckmflßig  die  Blöclce 

von  Transi»orlkranen  zugi'fülu't. 
Handelt  es  sieh  dagegen  um  die  Besehtckung 

von  Ei n si' t  z  öf  iMi .  s"i  ('ri.'i'lit>ii  sicli  an-;  der 

ähnlichen  Aufgabe  auch  aliuiiche  Lösungen  wie 

bei  den  MartinSfen.  Hier  konnte  die  Kon- 

Itruktion  wieder  vom  Wairni  atif  eleu  Kran 

fllterierohen,  nur  wurde  auätatt  der  Mulde  eine 

besondere    Zangenkonstruktlon    nötijj:  (Abbil* 

Hinsiobtllch   dieses   allgemeinen  Aufbaues 
waren  also  ähnliche  Erfahrungen  zu  erwarten 
wie  beim  Muldenbescbickkran ;  sie  wurden  in 

derselben  Welse  wie  dort  berücksiclilitrt ,  und 
neuere  AusfUhrun^ren  (Alibilduntr  84)  zeijren 
wieder  offenes  (ieriist.  (ralNclie  Kette  umi  elastische 

Aufhängung.  i)a;re;ren  wurden  besontlere  Cte- 
siehtsponkte  hinsichtlidi  der  Zangenkon* 
struktion  ^'eschaiTcn.  An  sich  sclieint  ilir  Auf- 

gabe einfach,  eine  Zange  für  das  Erfassen  horizon- 
taler BlScke  auszubilden,  mit  BerSeksiehtigung 

der  Einwirkung  durch  die  '  »ft  iilntze.  Aus  Ab- 
bildung 83  ist  ersichtiicli.  daii  ein  Stempel  den 

Block  in  LAngarichtung  gegen  dnen  answechseU 

i^iyu.^cd  by  Google 
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bann  Ausleger  drückt.  Aber  dieses  Fostklommen 
tat  bei  Motorantrieb  niclit  oline  elastiscbes  Zwi- 

sclienglied  möglieh,  m  mttBMn  also  F«d«ni  und 

Ueberlastungskupplun^en  vorjresclu'n  wr-rden. 
Hierin  liegt  schon  eine  Unbequemlichkeit, 

Boeh  angttiutiger  Ist  aber  die  große  Empllnd- 

kann  (Abbildung  85  und  86).  Noch  trilnstiper 

und  im  ganzen  Aufbau  wesentlich  einfacher 
al»er  mttBte  eine  Konstruktion  sein  (Abbild.  B7 

und  HH).  wricbf  dio  Zanfc  überhaupt  nur  wenig 
in  den  Ofen  eintreten  läßt,  vielmehr  Block  oder 

Bramme  durch  dag  Bigengewieht  derselben  fest» 
h&lt.  Allerdinps  mii fiten  dabei  im  Ofen  und 

Bloeklager  die  Blöcke  hohl  liegen,  damit  die 

Zange  von  unten  fassen  kann,  aber  die  Einfach- 
heit der  Konstruktion  ist  dafür  augenflilliir. 

In  gleicher  Wt-ise  wie  für  Blöcke  sind  der- 
artige Bescliickkranc  natürlich  auch  für  Pakete 

möglich  ( Alibiliiuiii:  8;»  und  'JO»;  der  gfsamte 
Aufbau  Idi'ibt  bis  auf  die  Zange  und  ihre  Steue- 

rung unverändert. 
Derartige  Krankoustruktionen  bringen  auch 

im  W.alzwrrk  (liesflbi>n  N'orti-iic  wii'  im  Stahl- 
werk; die  Bütleusulile  wird  von  (tehiiseu  frei, 

die  Zttfttlimng  der  Blöcke  kann  von  beliebiger 

Seite  erfolgen,  da  il'  i-  Ausli  :.'t  r  sdiwfiikbar  ist. 
der  Block  selbst  kann  im  Ofen  gekantet  werden, 

kurz,  der  Kran  hat  auch  hier  wieder  das  Uni- 

Abbüdaag  60.   DiipoeitioB  da«  Bloekaliafarelfkraas  auf  AbbUdang  54. 

iichkeit  des  Auslegere  gegen  Verbrennen.  Man 
kann  nun  zunlchst  durch  Kupplung  der 

Katzen  fahrrader  (Abbildung  84)  das  Ausfahren 

an«  d-'iri  (Hin  bei  tinvorlierircsthcnen  Wider- 

standen sichern,  uud  versuchen,  in  Betrlebs- 
panien  den  Ausleger  durch  Wasaerbespritzuug 
zu  kühlen.  Hohlkonstruktionen  in  Stahlguti 

oder  CTußeisen  sind  aber  für  derartige  Tempe- 
raturgegenaltze  wenig  geeignet  and  htnflg  von 
ganz  kurzer  Lebensdauer.  GHtostiger  scheint  es 
fltar  die  Haltbarkeit  des  Aoalegers,  ihn  durch 
aeMUehes  Erfassen  des  Blockes  klirzer  za 

machen  und  ihn  im  Betrieb  nblegbar  einzurichten, 

damit  er   langsam  und  gleichmäßig  erkalten 

verseile,  sich  allen  möglichen  Betriebsverhalt- 
nissen anpassen  za  kOnnen.    Aber  die  Block- 

einsetzmaschine  wird  als  Kran  zu  teuer,  sobald 

mit  der  Belastung  eine  Grenze  von  etwa  12  bis 
15  t  fiberschritten  wird,  ffier  ist  wieder  ein 

Feld,  in  welchem  der  Wagen  nicht  gnt  zu  er^ 
setzen  sein  wird,  und  wo  er  immer  eine 

günstige  Lösung  l)ildet,  wenn  die  Gesamtdis- 
position  des  Materialdurchgangs  von  iluD  nicht 

große  Wege  mit  hoher  Fahrgeschwlndij/keit  er- 
zwingen will.  £r  wird  also  in  einfacher  Weise  mit 

einem  Kran  znsaramenarbeiten  mQssea,  welcher  ihm 

ilir  möckf  ziiliringl.  wahrend  er  sidlist  den  Trans- 

port zwischen  Ufen  und  Walzenstralie  übernimmt. 
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In  der  altestcD  Form  tretea  liior  Dampf- 
WBgen  VBd  Drehkraii  auf  (AbblMong  91  und  93). 
Diose  Bauart  hat  den  primitiveil  Charakter  der 

AjifaugslconstruktioneD  and  ist  durch  d«Q  Dampf- 
antrieb mit  Wendegetrieben  für  die  elnselnen 

Bewegungen  zu  lehwerfftlUg;  der  Entwicklunga- 
gaog  zu  neueren  Konstruktionen  fuhrt  denn 

noch  Personal  am  Ofen,  welches  erspart  werden 
konnte,  wenn  das  Bloekfluaen  durch  einen 

Büpel  ebenso  wie  das  Eindräcken  vom  Maschi- 

nisten {.besteuert  wurde,  wie  ei  etwa  in  AbbU> 
dung  97  gezei^ift  ist. 

Die  Einführung  des  elektrischen  Betriebet 

brachte  nun  sunAchat  nicht  die  bauliche  Ver- 

4 

Abbildang  66.   Bloekabatreifknui  ohne  Ovgengewiebt  (D.  R.  P.  besw.  D.  B.  O.  H.) 

auch  neben  dem  einfacheren  Gesamtaufbau  be- 

soinlers  zur  VervoUkommnung  der  Bloekbewe> 

gungen. 
Schon  an  den  Alteren  Darapfwagen  war  das 

Ausziehen  der  Ulöclte  aus  dem  Ofen  den  hydrau- 

lischen Blockziehem  (Abbild,  ü'i)  abgenommen 
und  den  Wagen  selbst  flbertragen  worden,  welche  zu 
diesem  Zwecke  zwei  seitliche  Ki  tti  niolleu  mit 

besonderem  Antrieii  erlii<  lten.  Di«-  HitM-klmk«  n 

selbst  verlangten  aber  zu  ihrer  liedieuuu^^  iuinu  r 

einfachung,  welche  zu  erwarten  war  gegenOber 

dem  Dampfwa^'eii .  snndeni  ließ  in  den  ersten 
Wagenformen  Gedanken  auftreten,  welche  uns 
heute  wieder  wie  Abwege  erscheinen.  Zunichst 

mJichte  man  fast  als  solchen  Umweg  die  Ein- 

führung der  Aufhängung  des  ganzen  KoUtiscb* 
geriistes  samt  seiner  Ausbalanzierung  an  einer 

Siiule  l.ezfielinen  (Abbildung  94  und  9.')).  Der 
vi  rhriltnisMiaßiL'  perinee  Kadabstand  im  Wapen- 
jrerüst,    der  auflallend  schwere  Aufbau  geben 
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dem  Ganzen  den  Charakter  der  Uebergangs- 
konstruktion.  Wenn  trotzdem  die  Erfahninfren 

schon  mit  dieser  Bauart  sehr  günstige  waren, 
Bo  liegt  das  wohl  daran,  daU  hinsichtlich  der 

Fahrgeschwindigkeiten  nicht  Aufgaben  zu  er- 
füllen waren,  wie  sie  etwa  der  elektrische  Gieß- 

wagen gleich  anfangs  gestellt  erhielt. 

Ist  dieser  aber  möglich,  dann  liegt  es  jedenfalls 
viel  naher,  dem  Wagen  A&&  Herbeiholen  der 

Blöcke  ganz  abzunehmen,  und  es  dem  dafür 

viel  geeigneteren  leichten  und  flinken  Block- 
transportkran zu  überlassen.  Dann  erst  erhalt 

der  elektrische  Blockeinsctzwagcn  eine  einfache 
Form  (Abbildung  98),   in    welcher  auch  das 

Abbildung  hl.    Zanff«  eine»  KlockaliBtreifkran».    (D.  K.  0.  M.) 

Dann  trat  der  Gedanke  auf,  den  Blockwagen 

vom  stationären  Drehkran  unabhängig  zu  machen 

und  iliD)  selbst  einen  solchen  mitzugeben,  damit 

auch  das  Blockaufnchnicn  vom  Wagenmaschi- 
nisten  bedient  werden  konnte  (.\bbilduug  1)7). 

Dem  festliegenden  Drehkran  gegenüber  wird 

dadurch  sicher  an  Bedienung  gespart,  aber  der 
Wagen  belastet  sich  selbst  bedeutend,  und  diese 

Lösung  scheint  nur  dann  berechtigt,  wenn  die 
örtlichen  VerhAltnisse  den  Laufkran  ausschließen. 

Blockausziebcn  durch  eine  Zange  anstatt  des 

Bügels  in  bester  Weise  gelöst  ist.  Die  Zange 
besitzt  dabei  eine  Schildsteuerung,  welche  nach 

denselben  Grundstazen  wirkt  wie  diejenige  der 
Tiefofenkrane.  .\ndere  Formen  wieder,  in 

welchen  der  leichtgebaute  elektrische  Bl^ck- 

wagen  auftritt,  werden  von  ört!icb«n  N'i'rlmlt- 
nissen  bedingt  und  wären  mit  anderem  als  eh  k- 
trischcm  Antrieb  für  die  einzelnen  Bewegungen 

kaum  durchzubilden.    .AbbildunL'  !><>  zeigt  bei- 
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8piel8wei.se  einen  Wahren.  w»^lchpr  mit  drehbarem  nach  Art  dt's  Materials;  ß:einein8ain  ist  ferner 
Rolltiscb  entweder  Ulöckc  einsetzen  oder  unter  die  Notweudigktit,  rasch  und  sicher  zu  fassen 

90*  stt  dieser  Btcbtimg  aaftiebmen  kann.  ud  wieder  abzusetzen.    Da  weiterhin  gerade 

*         ̂          ♦  im  Walzwerk  die  ma.schinelltn  Fransiiortniitte- 
Ueberhaupt  verschwindet  die  Einheitlichkeit  ihre  Hauptbedeutung  in  der  Eruiöglichung  hoher 

der  Anfordemngeii  an  die  Transportmittel  immer  Prodoktionsziffera  erlangen,  wird  für  alle  Arten 

AbbUdug  58. 

Blo«kebetr«ifkraii. 

(D.  R.  P.  b«««.  D.  R.  Q.  M.) 

mehr,  je  welter  das  Material  im  Walswerk  vor- 

rOckt :  die  örtlichen  Verhältnisse  sind  in  fast  jedem 

Falle  anders  und  führen  zu  einer  groben  Vor- 

schiedenheit  der  Transportmittel.  Für  alle  je- 

lioch  iremeinsam  ist  die  Kranform;  die  Ver- 
schiedenheiten betreffen  nur  die  Greiforgane  je 

von  Traasportkranen  hohe  Fahrgescbwindif;keit 

Hedin^riintr,  und  sie  ist  bei  den  leicliten  Kon- 
struktionen dieser  Krane  auch  am  Platze.  Da- 

mit bsn(rt  denn  ancb  der  Grundsatz  snsamment 

im  Walzwerk  Krane  nur  für  (.Tolie  Fahrwege 

anzulegen;   für  kleine  Entfernungen  dagegen 
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Ali!iilcliiti(i  U.'i. 
1?lookzanpfnkr»ii  mit  Yer- 

»tcifuntfuRcrÜMt 

und  TcleBko|ifiilirun^. 

(D.  R.  P.) 
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wird  meist  Rollgang  oder  Traniportbaod  vor- 
zuziehen  sein. 

Ein  Entwicklungsgang  an  Hand  von  Bt;- 
triebserfahrun^en,  so  wie  er  sich  an  den  Hilfs- 

einrichtungen im  Stalilwerk  verfolgen  ließ,  ist 
deshalb  auch  hier  nicht  alliremcin  zu  scliildern, 

und  ich  bescliränkt!  mich  auf  die  Bezeichnung 
«iiilg«r  charakteristischer  Transportkrane  fllr 

die  versrhiedent'ii  Materlalformon :  dir  Finz»^!- 

beiten  bedürfen  einer  besonderen  Erklärung  nicht. 

abertragen.  Der  Pratzenknui  (AbbUdun^'  loo) 
▼erfftlu-t  Blöcke  zwischen  O^bs  und  Walzen- 
straßc  auf  größere  Entfernunpen,  hebt  sie  durch 
ünterffreifen  vom  Flur  auf,  vermag  sie  zu 

drehen  und  brinpt  sie  dabei  während  des  Kran- 

fahrens in  einem  Schutzk.-istcn  m'lit'n  dem  Führer- 
Stand  unter.  Die  Laufkatze  (.Abliildung  101)  ver- 
maf  von  entfernten  Blocklagem  schwere  BUtake 
hernnzuholcn ;  die  StfinTiuifr  der  Zantre  erfolgt 

durch  Seilspannung  vom  Führerstaud  aus. 

Abbildanft  68- 

Tiefofciiknin  mit  Dcckrl- 

abbebevorricbtung.   (D.  lt.  P.J 
;  i  i 

1  ■  1 

1 

1  1 

1  1 
Für  den  Hl  0 <•  k  t  r  a  n  s  ji  0  r  t  treten  als  Ele- 

mente zum  Erfassen  der  Blöcke  nebeneinander 

anf:  Zang«,  Pratze  und  Hagnet.  I>en  großen 

Kal:r^''  sc,hwindifrkeiten.  die  hier  uthen  raschem 
Erfassen  verlangt  werden,  entsprechen  starre 

Ffibningon  für  die  Greiforgane. 
Der  Fingerkran  (Abbilduutr  99)  Ubernimmt 

In  einer  außerordentlich  vielseitigen  Weise  den 
Verkehr  zwischen  Blockschere,  Blockverladung 

und  Stoßöfen,  ebenso  wie  er  sich  für  die  Ver- 

ladun;.'  alitreschnittener  Blockenden  in  liit'  Mulde 
eignet.  Die  Steuerung  der  Zange  mit  beliebig 
yerstftrkbarem  Festhalten  Ist  einem  Fbsehennig 

Am  Blookla^riT  bejrinnt  nun  als  Hiiliorg-an 
der  Magnet  aufzutreten  und  er  dürfte  gerade 

für  TersehlAdenartlge  BlookgrOflon  ein«  bessere 

Losung  bedeuten  als  die  Zange  mit  mehrcron 
Sl^tzenentfernungen ,  welche  In  Abbildung  103 
und  104  In  GegenflbersteUung  am  gleichen 
Kran  dartrisliUt  ist.  Für  das  Erfassen  kalten 

Materials  hat  sich  der  Magnet  bisher  durch- 

aus bewälirt;  für  höhere  Temperaturen  hin- 
gegen benötigt  er  eine  KQldnng  (Abbild.  105), 

mit  welcher  (iiT  Zange  auch  an  anderen  Stellen 

im  Walzwerk  ein  wirksamer  Wettbewerb  ent- 
stehen kann,  wenn  auf  die  nötig«  SorgfUt 
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gwrade  In  besag  auf  diese  KIlMiuifir  irereclmet 
werden  darf. 

Für  fertiggewalztes  Material  haben  sich 

iHe  Oreiforgaoe  den  grSßeren  Langen  des  Trane- 
portgutes  anzupassen,  wenn  auch  die  Grund- 

form, Pratze  oder  Zange,  weiter  verwendet 
wird.  Besonderer  Wert  nufi  Uerbd  offenbar 

wieder  auf  rieberes  Erfassen  und  Abstürzen 

gelegt  werden.   In  der  Abbildung  106  kennen 

drebininkt  angreift  lud  durch  Gegengewicht  aae- 
tialanciert  ist.  Die  Leistiin;rsf;l}iigkeit  dieser 

Zangeniuraue  ist  dadurch  einigermaben  be- 
eefarftnkt,  daß  faSehetens  8  bis  8  Zaagenpaare 
Anw-  nilunt;  finden  kennen,  aber  mit  diesen  Zaniren 

ist  anderseits  beliebiges  Erfassea  der  Schienen 

ans  irgendwelcher  Lage  auf  Flur  mögUdi.  Jn 

Abbildung  112  ist  ein  Prntzenkran  fürKnfippel- 

transport   mit   einem   Schutz   gegen  Ah- 

.MiliildiitiL,'  t;9. 

riefotenkraii  mit  Deckel- 

abhvbsTorricbtiiBg. 

(D.  R.  P.) 

mm  r  ̂ 

ff 

P 

I 

die  Pratzen  für  das  Abwerfen  wohl  vom  Führer- 

Stand  aus  gekippt  werden,  aber  die  Traverse, 
welche  die  Pratzen  trftgt,  ist  an  Seilen 

ohne  starre  Führnnir  aufgohilnKt  und  srhlflf^t 

liei  ungleichem  Abrutschen  des  Materials  nach 
rSckwArts  aus.  Der  Pratzenlonui  bedarf  also 

zunächst  noch  der  starren  Führunjr  für  seine 

Traverse,  um  rasch  und  sicher  arbeiten  zu 

können  (AbbUdong  107).  Für  den  Sehienen- 
trnnsport  speziell  ist  die  Zange  als  Greifer 
ausgebUdet  (Abbildung  108  bis  III).  Sie  wird 
geöffnet  und  geschlossen  dureb  Hel>en  and  Senken 

dn««  leiditen  Qestingee,  welchen  am  Scbenkd- 

stürzen  gezeigt.  Durch  Hi-iastunfrspestHntre  in 
der  Höhe  einstellbar,  schließt  sich  ein  im  unbe- 

lasteten Zustand  nach  oben  olfenliegender  Bfigel 
heim  .\nheben  der  Traverse  an  die  Pratzen  an 

und  gibt  sie  erst  beim  Niedergehen  in  gleicher 
Hohe  wieder  frei;  in  Abbild.  118  ist  der  Sefauts 

gegen  .Abstürzen  durch  die  Greiffr  selbst  in 

eigenartiger  Weise  ausgebildet ,  so  dali  sie 
wahrend  des  Unterfassens  gedreht  werden  und 
selbst  den  Abschluß  übernehnion. 

Wenn  irgendwo  der  Magnet  als  Greifer 

am  Platze  ist,  so  scheint  es  hier  (Br  Fertigmaterial 

jegUehen  Proflies  zu  sein.  Im  Zusammenwirken 
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mit  etnen  Pratzenpaar,  welches  Hieb  unter  dem 

an^'ehobeiien  Material  schlicht,  ermöglicht  er 
höhere  Leistungsfähigkeit  als  irgend  eine  Zange; 
Abbild.  114  und  115  Iftßt  diei  erkeonw.  Die 

Zangu  ist  hier  in  aniierordentlicb  anpassungs- 
fähiger  Weite  durchgebildet  und  kann  ohne 

formen  der  Katzenltomtrulctionen  wurden  deahnlb 

wie  im  Walzwi  rki  .  so  nncli  auf  ilt-m  Verlade- 

piatz wiederzuliuUuQ  sein  iiud  sollen  im  Zu- 
rammenbang  mit  d«i  dortigen  aUgemelnea  Trans- 
|iort\  erkiiltnissen  an  anderer  Stelle  noeh  beban* 

delt  werden.  — 

«i■^■A^^u^^>um.^w»w>H^|g^fSff^?' 

AbbUdan);  70.   Tiefofonkran  mit  DockeUbbebe- 
TorrichtBog.   (D.  R.  P.) 

Magnet  gegebenenfalls  mit  rinem  Scbenkelpaar 

alN'in  ilhnlich  wie  d!»'  u'"\V"lnilichon  I'rr.tzon 

unter  das  lagernde  Material  uatcrgreit'cn,  wilhrend 
sie  beim  Verstellen  ihrer  Sehenicel  sieher  abzu- 
Stttrzen  vermag. 

Das  Wesentliche  aller  Konstrulction«lf  welche 

hier  noeb  mSglieb  sind,  ist  immer  das  Bestreben, 

ohne  Eingreifen  von  Hi^dit-nungsmannschaften 
die  Greifer  rasch  zu  beladen,  das  erfaßte  Ma- 

terial gegen  Abstürzen  zu  schützen  und  ein 

rieheres  Absetzen  zu  ennSgUehen;  diese  Orund- 

H.  H.f  Wenn  wir  auf  die  eingangs  gestellte 

Fra;:»'  ziiriick'rrcirfn  wollen,  in  welcher  Wcisti 
der  elektrische  Betrieb  aller  Transportmittel  im 

Stahl-  nnd  Walzwerk  anszaliilden  ist,  so  glaube 

ich,  daß  Iliuen  die  vorfr'  füluUn  Tieisiiiclc  ge- 
zeigt haben,  daß  die  Krauindustrie  mit  i:^rfolg 

tiemQht  war,  den  Betrieben  auob  unter  den  un- 
günstigst»>ii  ünistauden  siclure  Hilfsmittel  aus- 
;cuMlden:  licr  Vergleich  des  heute  Erreichten 

mit  dem  freimütig  als  unvollkommen  Zugestan- 
denen früherer  Konstruktionen  gestaltet  sieh  also 

i^iyiu^cd  by  Google 
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AUbildunir  74.    H\ ilniuÜBchor  Abbildung  "6. 
Bluckzubringur  zum  Uluckdrackor.  £lektrischer  Ulockdrücker. 

nicht  tn  einem  billigen  Tadel  gemaehter  Fehler,  kennen,  daA  die  allgenieinen  Ontndaltse  sieh  nüi 
sondern  zu  einer  Anerkennung  der  Energie,  mit  den  oben  he9])rochenen  decken,  so  daß  ich  in 

welcher  Besseres  angeetrebt  wurde.    Die  ver-  bezug  aut'  die  Beschreibung  der  verschiedenen 
schiedenen  Firmen  sind  in  der  Ausgestaltung  Formen  auf  die  VerOffentliehongen  an  früherer 

dieser  SiioziallvonstruIctioneD  nur  hinsichtlich  der  Stelle  in  dieser  Zeitschrift  sowie  in  der  «Zdt- 

Einzi  llH'iten  getrennte  Wege  gegangen,  dagegen  schrift  des  Vereines  deutscher  Ingenieure*  ver» 
lassen  die  Abbildungen  auf  Seite  1034  bis  lUöl  er-  weisen  liann. 
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Abbildung  77. 

Ansicht  des  elektrischen  Block- 

dztokttt  mrf  AbUldang  78. 

▲bbOdaBflr  79.  ElektriMhw  Bleekdritokor. 

Abbildung  78. 

BlektritdMr  Bloekdrlekw. 

Abbttduig  81.  EI«ktriMh«r 

BloekdrO^w  io  ZwUliagMaordauf . 

Abbilduif  80. 

Bl«ktriMhsr 

BlMkdrftekor mit 

t>cbraubeii- 

§pbd*l. 
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Die  nächste  Hauptforderung  für  den  wirt- 
teliaftUdien  Oesantbetrleb  miiB  nun  von  d«r 

Anlage  des  Werkes  selbst  erfüllt  sein.  Man  ist 

leicht  geneigt,  die  höchste  Wirtschaftlichkeit 

von  Tnumportanlagen  in  hohra  Fahrgesohwindifp- 
lultan  der  Transportmittel  allein  zu  sehen;  das 

trifft  aber  nur  steUeoweise  zu,  au  anderer  Stelle 
diid  di«  bdMi  0«B«bwiadf|^tea  «idCub  ein 

die  Forderung  hober  Geschwindiglieiten  die  Aa- 
Inge  und  aehldigt  lilailg  Ihr«  Sidieriidt. 

Vielmehr  muß  für  die  günstigste  Anlage  von 

Transporteinrichtungen,  welche  mit  bester  Aui- 
outzung  jeder  einzelnen  daudar  Qag«8t5rt  Ii 
die  Hände  arbeiten  sollen,  um  die  mit  ihnen 

beabsichtigte  I'roduktionaerhShung  zu  erreichen, 
die  Fatderung  aufgeatdlt  werden,  daß  der 

Notbehelf,  der  durch  die  Anlage  der  einzelnen 

Betriebe  gegenetnaader  bedingt  Ist  and  htA  einer 

ht'stimniten  Produktionshöhe  dneh  wieder  ver- 

sagt. Ein  direltter  Fehler  kann  es  unter  Um- 
stlnden  sogar  sein,  hohe  Fahrgesehwindlgkeit 
bei  zu  kurzen  Fahrwe^i^en  zu  verlant;:en.  wenn 

man  bedenkt,  daß  für  große  Massen  bei  160  m 

Höchstgeschwindigkeit  rieh  16  Us  20  m  Be- 
sebleoiilgangsweg  and  8  bis  10  m  Bremsweg 
er-reben,  wenn  zu  hartes  Fahren  vermieden 
werden  soll.    Für  kurze  Entfernung  verteuert 

Uaterialdurcligang  an  keiner  Stelle 

mit  der  Erweiterungsrichtang  der  be> 

treffenden  Anlajre  z  ii  s  n  ni  ni  e  n  t'al  1  en  darf, 
wenn  nicht  hierdurch  allein  eine  Produktion»- 

erhShoBg  Uber  ein  gewisses  Maß  binaas  unmög- 
lich werden  soll. 
Dieser  Grundsatz  ist  auch  heute  noch  nicht 

völlig  gewürdigt:  ich  knfipfe  zun  B«««ls  daltir 

an  eine  Bemerkung  an,  welche  ioh  M  der  Be- 
sprechung der  Gießwagen  bereits  gemacht  habe. 

Abbildung  1 1 6  zeigt  die  gewöhnliche  Anordnung 
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Abbildung  87.    B]ockoin»ot/kran.    (D.  R.  P.) 
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Abbildung  88.    Zauffe  cleH  BlockeiuaetzkruD»  auf  Abbildung  81 
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Abbildang  98.   BlockeiiueUwagen  mit  ülockunge. 

eines  Hartinwerkes,  in  welchem  ein  GleB- 

WAgen  Mif  dem  Geleiso  vor  licn  ( )t'lVn  fährt  und 
in  welchem  ans  der  Gießgrube  direkt  die  Ko- 

killen abgestreift  werden.  Hier  K'  Qü^t  schon 

mflßi^e  Fahrtreschwindigkeit  des  Wagens,  am 

die  Produktion  der  Oefen  leicht  bew-lltiirfn  zu 
können ;  da-s  direkte  VergieÜen  in  Otenrichtuug 
ist  ganz  am  Platze. 

Auf  das  Thomas  work  übertragen  i  Ah- 

biidung  117,  118,  119),  wie  es  beute  noch  fast 
allgemein  der  Fall  ist,  muß  dieses  Prlozip  aber 

dazu  führen,  daß  die  Falir^'c^chwindiirkeitt  n  des 
Gieüwagens  zunächst  iinuier  luebr  gesteigert 
werden,  bis  sich  bei  einer  gewissen  Produktion 

der  Querschnitt  d«'r  Halle  bczw.  das  eine  Go- 
leiae  nicht  mehr  imstande  erweisen,  das  Material 

abznfOhren.  Solange  nur  in  zwei  Birnen  all- 
wechselnd  geblasen  wird,  tritt  ̂ e  Klemmung 
dc!^  Materials  noch  nicht  auf;  wenn  aber  ein 
sehr  flotter  Thomasbetriel)  mit  mehr  als  zwei 

Birnen  gleichzeitig  arbeitet,  staut  sich  erfahrungs- 
gemäß der  Wagenbetrieb,  welcher  das  Material 

auf  nur  einem  Geleise  und  nach  nur  einer 

Seite  abziehen  kann.   Der  Qießwagen  scheint 

also  im  Stahlwerk  L'eL'en  den  anL'efiihrtcn  (Jriitid- 

satz  zu  verstoßen,  nach  welchem  das  Material 

senkrecht  inr  Erweiterungsrichtung  der  Anlage AbbOdong  100.    Blocktrantportkrea.   (D.  B  Q.  H.) 
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Abbildung  101.    BlocktranHportkatze.    (P.  K.  G.  M.) 
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Abhildang  102.  Blocktraotportkrut. 

AbbUdang  108. 

Bloektruupor^! 
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Ahliildung  lOü.  Prstzenkran. 
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Abbildung  108. 

ScbienentraDsport- 

kran. 

(I).  R.  0.  M.» 

Abbildung  109.  Vorderftnsicbt 

dea  SchienentruieportkranB  «nf  Abbildung  108. 

abzuführen  wAre,  und  auch  sein  Ersatz  durch 
einen  in  derselben  Flucht  fahrenden  GieOkran,  in 

der  Ofenhalle  selbst,  kann  keine  definitive  Bes- 

serung ergeben,  solange  in  Ofenrichtung  abge- 
zogen oder  mit  fahrendem  Kran  vergossen  \^ird. 

Es  werden  sich  also  meiner  Ansicht  nach 

auch  im  Thomaswerk  für  den  Materialdurchgang 

neue  Anordnungen  ergeben  müssen,  etwa  nach 

Abbildung  121,  mit  denselben  oder  Ähnlichen 
Kranelementen.  Die  Abbildung  versucht  folgende 
Grundsätze  darzustellen: 

1.  Thoma-s-  und  Martinwerk  befinden  sich  in 

einer  Flucht  mit  gemeinsamer  GicH- 

Abbildung  III.  Scbicnentranopurtkran 
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AlibilduD^  112.    Transportkran  för  KnOppc!  und  Mitteleisen. 
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halle,  Veriadan^  und  Tiefofenhalle,  an 

welche  sofort  das  Walzwerk  anstößt.  Di-r 

Hateri&ldurchi^ang  i&t  also  iuuuer  ia  einer 
Richtung  imd  hleibt  teiikreeht  au  den 

Erweiterungsricbtungen  der  Anlagen. 

2.  Die  Mischeranlage  ist  ebenfalls  in  der  all- 
gemeinen  Of«u«ihe  untergebracht,  und  ein 

in  der  Haupteaehe  senkrecht  dam,  also 

mit  tl  <>  r  K  a  t  z  o.  In  der  Abbildong  ist  dies 
allerdings  noch  nicht  mit  aller  Schorfe 

auflgedrflckt. 
5.  Das  Blockabstreifen  erfolgt  in  der  Gießhalle 

selbst,  damit  der  Kokillentransiiort  verein- 
facht wird. 

AbbOdaag  IM.  HnldeiriwBchiekkvaa. 

r. ntifkran  übernimmt  das  Füllen  der 

Konvertoren  auf  selbständiger  Fahrbahn, 

tun  KolHstoncB  iidtdMB  Chargieren  und 
Ausfließen  aaf  denelben  BlmenBeite  lu 
vermeiden. 

8.  Um  beewr  «dne  Pfanne  anstatt  einer  Blma 

auf  den  freien  Oießkran  warten  zu  lassen« 

und  um  somit  auf  alle  Fülle  jede  Hirne 

kippen  zu  kBnnen,  werden  je  zwei  Birnun 
von  einem  Schwenkkran  bedient,  wekAw 
die  Pfannen  in  die  (ließhallc  absetzt. 

4.  Die  Oießlo'ane  verfahren  zum  Vergießen 
der  Blöcke  nicht  melur  In  Ofenflneht,  sondern 

r>.  Der  Qnertran-^iiort   aus  einer  Halle  in  die 
andere  wird  von  Laufdrelikraaeu(  Abbild.  120) 

mit  Anslegem  oder  anch  von  Laufschiebe- 
kranen  ülM  riionitnen.    Mit  diesen  kann  an 

SAalen  und  Kaminen  vorbeigegriffen  werden, 

und  In  der  Martinanlaipre  ist  damit  auch  das 
Heranrücken  der  Kamine  an  diu  (UVnlialle 

möglich,  unbeschadet  des  geplanten  M.uldon* 
ablegen»  an  derselben  Wand. 

Als  besonders  cbarakteristiseh  und  auch  für 

die  Verladuntr  jeder  Art  von  X'nrteil.  knmint  in 
solcher  Darstellung  zum  Ausdruck,  ilaß  schwere 

Krankonstruktionen   nur  zum  allge- 
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AbbUdani;  1S9.  Maldmbetebiekkrra. 

in  (■  i  Ti  <•  ti  S  t  •*  1 1  II  n  jrs  \v  r  c  Ii  :t  f  1  narli  HcJarf 
\  t:  r  t  a  Ii  r  e  n  werden,  daü  die  ei^ent liehen 
Tranaportbeweirunßen  Ahcfte^n  in  einfacherer 
iiml  MIltL'i-n-r  Wi  isi-  mit  <ii-ii  kleineren  Massen 
der  Laufkatzen  auszuführen  sind. 

In  einer  derartifr  ̂ riinsti^en  (M'saiiitanlajn; 
sind  auch  die  einzelnen  Trau8]iorteinrielitun;fen 
v<>IH^  auHznnntzeu. 

UislnT  war  !nin  Iiiiiiht  tri  lminrhlii  ii,  zur 

Keunzeicliiiuu^  ihrer  l.cistun^stahiirkeii  die  Ge- 

sehwindi^rlcelton  fUr  die  Einzelljewefrnn^n  anzu- 
■rrlifii.  K>  ist  wohl  <!iirrli^iclifi:rir  und  klarer, 

cinfacli  dii-  rroduktions/iüt  ru  tV stzule^rcn,  welche 
mit  den  einseinen  Einriebtungen  bewältigt  werden 

können.  Daraus  ]v^t  sich  ilaiiii  Iciclif  für  i-inf 
verlangte  Gesauiterzeuguug  die  uütige  Anzahl 
dieser  Maschinen  fest. 

Die  folgenden  Angaben  sind  aus  ilottarbeiten» 
den  T<etrielM>n  entnommen: 

1.  Eiiif  Miilili'nlit'-ichifkmasrliine.  wt-lilu-  von 
seitlich  angefahrenen  Muldenwageu  abniuitut, 
sehwenkt  und  Inirze  Entfernungen  verfftbrt, 
\  r  rarlifit<  t  in  i  Stuinlt*n  20  t  initiieren 

.•Mlirotts  Im'I  1.5  bis  I.st  Miililiiiinlialt. 

2.  Kill  koinlijnierier  Alistreifkran,  welcher  für 
sich  allein  Kokillen  in  Oießgrulien  setzt, 

sie  dann  alistnift.  die  Hlncke  in  Tii't'öfcn 
einsetzt  und  4iann  zum  Bluckkii>]>er  führt, 

also  den  gesamten  Kokillen«  und  Block» 

.^lyu.^cd  by  Google 
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Abbildiuifr  ISO. 

Blooktrauportkru, 

traiis|H>rt  iilK-rnimmt .  jribt  in  der  Stunde 
14  lUiickf  zur  Walzenstralic. 

3.  Ein  Altslreilkran  und  zwei  Tlefofenkrane, 

^trennt  in  die  vorigen  Gesamtbowetrunirt  n 

geteilt,  geben  in  der  Stunde  etwa  20  Blöcke 

2um  Blockkipper.  allerdings  in  «ehr  einge- 
oiijrteu  VerhältniH»en. 

4.  Ein.'  BlockbeschickmascWne,  für  KolWfen- 

bedicnung  vorgi-solu-u.  entnimmt  i.  d.  Stunde 
30  Blöcke  und  ̂ 'il>t  sii>  zum  Rollgang  weiter. 

Der  Gewerkschaft  Deutsche  r  Kaiser 

verdanke  ich  als  OcgenstQck  zu  diesen  Leistungs- 

ziffern nadistelicndf  Anfralten  über  den  Strom- 

verbrauch einzelner  ilirer  ekktrisilieu  Trans- 

portmittel : 
1.  Ein  Blockziehkran,  welcher  Blöcke  von  3 

bis  4  t  dem  Abstreifer  abnimmt,  sie  in 

Tieföfen    ein-    und    aussetzt    und  «wm 

Blockkipjier  brinet.  dal'.-i  mit  .Icrselb.'n 

Zange  die  Ofendeckcl  öffnet  und  schlielit. 

L.  iyu,^cd  by  Google 
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Abbildung  13ä.  Blockcioaetzkran. 

uiyiu^uü  Ly  Google 
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verbraucht  für  ein  volles  derartiges  Ar- 

beitMplel  our  1,3  KW.-Stnnden. 
2.  Ein  Fln^rerkraii  fdr  Blockenden  und  vor- 

gewalzte Blöcke  von  0,2  bis  0,4  t  füllt 
Mulden  besw.  verlUirt  dl«  BUMkenlt  dneu 

mittleren  Verbranch  von  0,8  KW.«Stnnden 
f.  d.  Spiel. 

3.  Ein  Laufdrehkran  für  Stabeisentranaport 

nimmt  für  das  Arbeitsspiel  etwa  10  t  auf, 
verfahrt  dabei  etwa  50  m  und  verbraucht 

dafür  im  Mittel  0,6  KW.-Stuuden. 

Diese  Zahlen  Uber  Leistungsfähigkeit  und 

BnergteTerbrwtch  bedeuten  offenbar  gleicbhohe 
Erfolge  fBr  die  KonatnikUon  wie  fOr  den  Betrieb. 

*  • 
• 

M.  H.t  ich  habe  den  Versuch  gemacht,  in 

dem  «Igen  Rahmen  eines  Vortraiyres  ülicr  einige 

besonders  wichtige  Gebiete  des  Maltu-inidurcb- 
ganges  im  Stahl-  und  Walzwerk  zu  herieliten,  und 

behalte  mir  vor,  in  fllinliciier  W.  is.  .Ii."  Lrit-'-  ninp: 

und  Verladung  des  Fertiginaterials  zu  lit^Luuiicln. 

Digitized  by  Google 
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1^ n 

■ 

Alihildun»;  134. 

Ulockdriicker  mit  elek- 
triaotHtin  Anirii-Ii. 

Em  ist  Thnnii  selbst  am 

besten  liekanut,  daß  wohl 

nirjrcntls  eine  solche  Vicl- 
seiti>rkeit  der  p'gebeneti  Ver- 

hältnisse auftritt,  wie  firerade 
in  liicscnCfeliicten,  und  meine 

Austuhruu^'en  könncii  in- 
folik'edesscn  auch  nur  für  Killle 

gellen,  in  dem-n  für  die  .^us- 
pestnltun^--  ilfs  Transportes 
noch  völlif,'  freie  Hand  jrc- 
lasseu  iHt.  Imm«Thin  halte 

ich  es  für  notwendifj.  da- 
rauf hinzuweisen,  daß  für 

NouanlaL''*»n  naeh  ii<»rarfiL'f»n 
Urunds-itzi-n  der  Material- 

durciitraiisr  d»T  Gcsaintdi.spo- 
siti<in  zuirninde  {rclept  wor- 

den iiniß.  und  daß  seihst  hei 

L'mhniiten  dieser  günstigste 

Xus;iiiimenhani^'  der  Einzel- 
betriein'  anjrestrebt  werden 
soll,  soweit  es  eben  örtlich 

niö^lit'h  ist. 
Ich  schließe  mit  dem  Aus- 

dnn  ke  liesondercn  Dankes  an 

die  Finna  I.udw.  Stui-ken- 
liülzA.-(i.  inWetter  und  ihreu 

Ahhililuti:;  135. 
Kfthrbarer  clektr. 

HloikdrüekiT. 

( ieiienildirektor  Hrn.K  e  u  t  e  r  sowie  an  Hrn. 

(leneraldirektor  Dahl  in  Druckhausen  und 

nn  Hrn.  ( ilierinireiiieur  Kein  in  Kuhrort, 

bei  welelien  icli  von  .\nfanp  nn  bereit- 

willigstes Kntfregenkornnieu  und  völlig'e!» 
Verst.lndnis  für  den  Zweck  die.ses  Berichtes 

irefuudeu  liabi-  *    (Wiederholter  Reifall.) 

*  liiffdi:!'  cinoH  VcrsehenB  bei  der  Druck- 

li';;uni;  nind  fitl);onili'  Ang^abcn  noch  nach- 
/utrii^jel» :  bItiiI    ferner  ̂ oHchtltzt  dureli 
I».  It.  r.  ilii-  KonetniktKiMcn  iler  Kirm»  l.iidw. 

Stuckentiiil/,  A.-(i.  nach,  Abbild.  24,  'i'i, 
;S4,  :(tl,  37.  ay  und  41. ;  duroh  I».  R.  G.  M.  di« 
nach  Abbild.  34,  3t>,  37,  39  und  44. 
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Abbildung  146. 

Eloktriacb  botriobener  Scbiencntran8|>ortkran  mit  drei  Mntoren. 
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Abbildung  153. 

Bloc-keinsrbii^itevorrii'htuDg,  kombiniert  mit 
HebuvorricbtuDg. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenleute. 

FIr  die  Terelnabibliothek  sind  eiDreffangea: 
(Dia  EtDMadar  »lod  darch  *  b«telclkDel.) 

Bricht  de»  Vorttande*  des  Obergchlesisehen  Berg- 
und  Hüttenmännischen  Verein»*  über  die  Wirksam- 

keit de»  Vereins  im  Jahre  1906107. 

▲endernngea  in  der  MltgUederliate. 
K*»er,  Carl,  Ingenieur  nnd  technischer  Direktor  des 

8t«blwerk<i  Mannheim,  Rheinau  in  Baden. 
Giesen,    Walter,  Oberinj^enieur  und  Betriebachef  dea 

8tahl-    nnd   Walzwerkes   Monterej    in  Monterey, 
(Mexiko),  Pias«  de  Hidal(;o  22/alto. 

Oreiner,        Zirilingeniear,  Sablon  bei  Metz,  Kaiaer- 
WilholmatraDe  «H. 

Ougler,  K.,  Ingenieur,  Zürich,  Mittelatr.  20. 
Hoffmann,  R ,  Direktor  der  Schweiz.  Lokomotiv-  und 

Maschinenfabrik,  AVinterthar,  Schweiz. 
Loter,  H.,  Ingenieur,  Hamm  i.  W.,  Kleine  Weststr.  26. 
WeitenhilUr,  R.,  tecbn.  Direktor  der  MArkischen  Ma- 
schinoDbaoaDatalt   Ludwig  Stuokenholz  A.kt.-Oes., 
Wetter      d.  Ruhr. 

Nene  Mitglied« r. 

Borgstede,  Bans,  Diplom>Hatteningeniear  des  Phoenix, 
Abt.  Hörder  Bergwerks-  and  Hatten- Verein,  Hörde 
i.  W.,  Wieaonstr.  6". 

Bosse,  Rudolf,  Ingenieur,  Leiter  der  BrQckenbau-Ab- 
teiiung  der  Onteboffnongshütte,  Bterkrade,  Stein- 
brinkstraSe. 

Cremer,  Frits,  Dr.  phiL,  Dflsaeldorf,  Pempelforter- 
straBe  30. 

Kumpmann,  Walter,  Dr.-Ing.,  Ingenieur  dea  Phoenix, 
Abt.  HSrder  Bergwerks-  und  Hutten- Verein,  Hfirdo 
i.  yi.,  Wiesenstr.  4"- 

Luedtke,  Albert,  Hatteningenieur,  Duiaburg-Hocbfeld, 
Reicbsstraße  17&. 

Tonne,  R.  A.,  AbteUangschef  der  Fa.  J.  Wild  &  Co., 
Ltd.,  London  ond   Middleabrough,  Middleibroagb, 

England. 
Teretorben. 

Keetman,  Theodor,  Geh.  Kommerzienrat,  Duioborg. 

Rudolph,  Hermann,   HQttenlngenieur    der  Oesterr.- 
Alpinen  MoDtangesellachaft,  Donawitz,  Steiermark. 
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Josef  Kiefer  f. 

Am  Dienstag  den  18.  Juni  d.  J.  Terichicd  nach 
schwerem  Leiden  das  langjährige  Mitglied  des  Ver- 

eins deutscher  Eisenbüttonlouto,  der  Königliche  Kom- 
merzienrat  Josef  Kiefer. 

Der  Entschlafene  war  am  24.  Dezember  1843  in 

Duisburg  geboren.  Nachdem  er  die  Elementar-  und 
Fortbildungsschule  seiner  Heimat- 
Stadt  und  zur  weiteren  Ausbildung 
noch  die  Herzogliche  Baugewerk- 

schule zu  Holzmindcn  besucht  hatte, 
arbeitete  er  zunficbst  von  1864  bis 
1869  in  der  Bauechreinerei  seines 

Vaters,  die  er  schon  bald  gemein- 
ichaftlicb  mit  seinem  Bruder  Über- 

nahm, nnd  gründete  sodann,  wie- 
derum mit  diesem  zusammen,  im 

Jahre  1869  unter  der  Firma  Ge- 
brüder Kiefer  ein  Baugeschäft, 

das  heute  zu  den  bedeutendsten 
Unternehmungen  seiner  Art  in 
Deutschland  zählt.  Unterbrochen 
wurde  Kiefers  Berufstätigkeit  in 
den  ersten  Jahren  durch  seine  Teil- 

nahme an  den  FeldzOgen  von  1864, 
1866  und  187Ü,'71.  >ach  dem  im 
Jahre  1877  erfolgten  Tode  seines 
Bruders  führte  der  nunmehr  Ver- 

storbene die  Firma  als  alleiniger 
Inhaber  weiter ,  und  es  gelang 
seinem  38jährigen  rastlosen  Wirken ,  das  Geschäft 
seiner  jetzigen  Blüte  entgegenzuführen  und  ihm 
weit  über  die  Grenzen  der  engeren  Heimat  hinaus 
einen  achtunggebietenden  Ruf  zu  verschaffen.  Die 
Haupttfttigkeit  Kiefers,  eines  seif  made  man  im 
besten  Sinne  des  Wortes,  erstreckte  sich  auf  die 
Bauausführung  zahlreicher  industrieller  Worksanlagen, 
und  dieser  Umstand  im  Verein  mit  dem  lebhaften 
Interesse ,  das  er  als  Mitglied  des  Aufsichtsrates 
einer  Reihe  größerer  Aktiengesellschaften  entgegen 

Namentlich  hat  er  mit 'praktischem  Blicke  sein  volles 
Teil  dazu  beigetragen,-||daB  sein  ihm  lange  im  Tode 
Toraufgegangener  Freund  Dr.  Otto  und  die  Firma 
Dr.  C.  Otto  &  Comp.  Erfolge  zu  Terzeicbnen  hatte. 
Daneben  unterstützte  er,  durchdrungen  von  warm- 

herziger Gesinnung,  alte  dem  Gemeinwohlo  dienenden 
Bestrebungen  mit  reichen  Mitteln 
und  förderte  als  >jtadtTerordneter 
und  Deichhauptmann  Duisburgs 
die  städtischen  Einrichtungen  un- 
ortnOdlich  und  schaffensfreudig. 
Gelegentlich  der  im  Jahre  1901 
erfolgton  Einweihung  der  SchiiTer- 
börse  in  Duisburg-Ruhrort,  deren 
Bau  der  Firma  Gebrüder  Kiefer 

übertragen  war,  wurde  dem  Heim- 
gegangenen der  Titel  ,Künigl. 

Kommerzienrat" verliehen.  Außer- 
dem wurde  Kiefer  in  Anerkennung 

Heiner  Verdienste  um  das  Zu- 
standekommen der  Interessen- 

gemeinschaft der  fiskalischen  Häfen 
in  Ruhrort  und  der  Stadt  Duis- 

burg im  Jahre  1906  durch  den 
Roten  Adlerorden  IV.  Klasse  aus- 

gezeichnet. Im  Privatleben  zeigte 
der  Verstorbene  nie  versagende 
Horzensifüte;  auch  gehörte  er  zu 
jenen  Männern ,  die  nicht  nur 

mit  Rat  und  Tat,  sondern  auch  mit  ihrer  ganzen 
Persönlichkeit  für  das  eintreten ,  was  sie  für  recht 
erkennen. 

Josef  Kiefer  hinterläßt  ein  reiches  Erbe  an  Liebe, 
Freundschaft,  Verehrung  und  Anhänglichkeit.  Mit 
der  Firma  Gebrüder  Kiefer,  die  durch  den  Tod  ihres 
Leiters  schwor  getroffen  wird,  betrauern  nicht  nur 
die  nächsten  Angehörigen,  sondern  auch  alle,  die  ihn 
kannten,  die  Bürgerschaft  Duisburgs  und  seine  Freunde 
im  Verein  deutscher  Eisenhüttonleute,  den  Heimgang 

brachte,  verband  ihn  auch  mit  der  Eisenindustrie.     des  hervorragenden  und  edlen  Mannes. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrieile  Rundschau. 

StAhlwerkfl -Verband.  —  .^us  den  Mitteilungen, 
die  am  1.  d.  M.  in  der  Hauptversammlung  der 
Stahlwerksbesitzer  über  die  Geschäftslage  ge- 

macht wurden,  geben  wir  in  Ergänzung  unseres 
Vierteljahres  -  Marktberichtes  (Nr.  27  S.  961)  noch 
folgendes  wieder : 

In  Halbzeug  sind  die  Werke  nach  wie  vor 
voll  besetzt.  In  letzter  Zeit  erschwerten  verHchiedene 

größere  Betriebsstörungen  die  Versorgung  der  .K.b- 
nehmer. 

Eisenbahnmaterial.  In  Vignolschienon  stehen 
die  Staatsbahnverträge  vor  der  Erneuerung.  Auch  in 
Rillenschienen  führt  der  Verband  mit  einer  Reihe 
von  Verwaltungen  und  Elektrizilfftsgesellschaften  wegen 
schwebender  Projekte  Unterhandlungen. 

Auf  den  in  den  letzten  Monaten  ganz  besonders 
starken  Mangel  an  langen  Wagen,  der  in  den  jüngHt 
verflossenen  Wochen  zum  Teil  über  50"/»  des  Be- 

darfes ausmachte,  muß  wiederholt  hingewienen  werden, 
da  dieser  Uebelstand  den  Vorsand  von  Trägern  nnd 
Schienen  erheblich  beeinflußt  und  die  Werke  sowohl 
wie  die  Abnehmer  in  große  Schwierigkeiten  bringt. 

ROmelinger  nnd  SU  Ingberter  Uorhofeu>  nnd 
NUhlwerke,  A.-ti.  in  RUmelingcn-Kt.  Ingbert.  — 
Wie  aus  dem  Berichte  dei«  Verwaltungsrates  zu  er- 

sehen int,  hatte  die  Gesellschaft  im  letzten  (ieschäfte- 
jahre  (I.  Mai  1906  bis  31.  April  1907)  sämtliche  fünf 

Hochöfen  im  Betriebe.  Obwohl  fast  ausschlieBlich 

Thomas-  und  Gießereiroheisen  erblasen  wurde,  er- 
reichte die  Erzeugung  eine  Ziffer  wie  nie  zuvor.  Die 

Abteilung  St.  Ingbert  stellte  mit  132  000  t  Fertig- 
fabrikaten ein  Drittel  mehr  her  als  im  verflossenen 

Jahre.  Nach  Beendigung  der  Umbauten  wird  die 
LeistungMfähigkoit  des  Stahlwerkes  sich  um  weitere 
10  000  t  jährlich  steigern.  Ferner  rechnet  man  damit, 
daß  es  mit  Hilfe  der  im  Bau  begriffenen  neuen 
Walzenstraßen  möglich  sein  wird,  die  auf  ungefähr 
182  600  t  bemessene  Beteiligung  beim  Stahlwerks- 
Vorbande  zu  erreichen.  —  Die  Gewinn-  und  Ver- 

lustrechnung zeigt  auf  der  einen  Seite  unter  Einschluß 
von  27O6.5:.,S0  Fr.  Vortrag  aus  1905/06  einen  Roh- 
gewinn  von  4  430  573, 72  Fr.,  auf  der  andern  Seite 
4«l,')0Fr.  Verwaltungskosten,  175058,06  Fr.  Aufwen- 
dunk't'n  für  Arbeitervernicherung,  110311,66  Fr.  für 
Zinsen  und  154  610  Fr.  für  Rückzahlung  von  Schuld- 

verschreibungen sowie  1  500000  Fr.  Abschreibongen. 
Duniuach  verbleibt  ein  Reinerlös  von  2  444  444  Fr., 

der  folgendermaßen  verwendet  wird:  1  875  000  Fr. 

(25  o'o)  als  Dividende  auf  das  Aktienkapital  von 
7.500  000  Fr.,  239  838.40  Fr.  als  Tantieme  für  die 
.Mitglieder  des  Verwaltungsrate«,  150  000  Fr.  als 
Steucrrücklage  nnd  62500  Fr.  als  Rückstellung  für 
Kursverluste  auf  Staatspapiere.  Auf  neue  Rechnung 
werden  sodann  noch  117  105,60  Fr.  vorgetragen. 
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ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  29. 17.  Juli  1907. 27.  Jahrgang. 

Taylors  Untersuchungen  über  rationelle  Dreharbeit. 

Voa  Professor  A.  Wallichs  und  Dr.  ing.  0.  Petersen.     (Xawhdrwsb  wfeoink) 

Im  Dozember  vorigen  Jahres  hat  Fred. 

W.  Taylor  aus  Philadelphia  in  <ien  Beriohten 

der  ,Aniorican  Society  of  mochnninal 

Engineers*  dne Arbeit,  betitelt  ,0n  tho  art 
ofcuftinp  inptnia*,*  veröfTontiirlit ,  die  in 
Hoinein  Huiinullundo  sowohl  wie  iu  der  alten 

Welt  mit  Reoht  die  alleiif^ate  Beachtung  ge- 
funden hat. 

Taylor  gibt  uns  iu  dieser  Schrift  die  Ergeb- 
nisse von  praktischen  Untersuchungen  Ober  das 

Ahdrohon  von  Eisen-  um!  Stahlsorten,  die  er  mit 

geringen  Unterbrechungen  duroh  25  Jahre  hin- 
durch in  den  venohiedensten  WerkstStten 

Vortnnigten  Staaten  in  Gonioin.s(-haft  mit  befreun- 
deten Ingenieuren  durohgefUhrt  hat.  Die  Vnr- 

suctio  erstrecken  sich  mit  wenigen  Aufnahmen 

nur  auf  die  .rohe  Arbeit',  das  sogenannte 
,  S  (•  h  r  u p p e n "  von  Ki-ion  iiml  Stahl:  <lncli  Ist 
ullet«,  was  hiermit  zwianinienhüngt,  mit  einer  be- 
wundeningBwOrdigen  und  dankenswerten  GrQnd- 
liobkoit  hnliandolt. 

Mim  wird  zunächst  verwundert  die  Frage 
aufwerten :  ,Wie  konnte  der  lange  Zeitraum 

von  25  Jahren  für  die  Untenuchung  dieseK 

einon  Vorganges  gebraucht  werden?"  und 
doch  kann  man  bei  Beurioilung  des  zeit- 

lichen Voranschroitomi  oder,  wenn  man  so  sagen 

darf,  der  f^oschifhtlichen  Hntwicklung  dor  Ar- 

boiteu  niclit  sagen,  dail  viel  Zeit  nutzlos  ver- 
schwendet worden  ist.  Es  i^t  eben  von  Taylor 

und  seinen  Mitarhoitorn  mit  einer  Holfhon 

Ausführlichkeit,  mit  einer  nicht  zu  Ubertreffeaden 
Grilndlioltkeit  in  die  Sache  eingedrungen  worden, 

•  Iii!)  ein  völlig  klares  Bild  Uber  die  Vorgänge  bei 
iler  D rebarbeit  und  über  die  GreosMm  der  Leistung 

auf  diesem  GeWete  mit  den  heute  nir  VeifUgung 
atehenden  Mittehi  der  Ingenieurwelt  entrollt 

worden  ist. 
U  nd  die  Aus  lj  oute  ist  wali  r  lieh  nicht 

gering!  Wenn  auch  manches  von  den  Erfolgen 
Taylors  schon  im  Lanfe  der  Jahre  bekannt  wurde 

—  ich  erinnere  nur  an  dio  Krfindung  dos  .SchneU« 
<lrt^hstahl<'s  im  .Jahn»  V.tKJ,  die  in  unmit I nlharom 
Zusainniunhungo  aiiL  diesen  Versuchen  erfolgte  — 
so  ist  doch  das,  was  uns  die  Verüffentlichung 

d«r  Vorsnclio  nooh  gehrai-lit  liat.  so  untrcnnoin 
wertvoll,  dali  zweifellos  im  Ijaufe  der  Zeit  alle 

diejenigen  Betriebe,  welche  wesentlich  mit  Dreh- 
arhoii  zu  tun  hahon,  den  für  sio  pa.ssondon  Tnil 
sich  zunutze  muchon  werden.  Das  sind  alle 

grSfleren  Maschinenfabriken  und  nicht  suletat 

die  an  <lie  Hüttenwerke  angegliederten  Werk- 

stätten zur  Bearbeitung  schwererer  Schmiede- 

stücke.* Taylor  stellt  eingangs  seiner  Darlof^ungen 

die  nicht  geringe  Boliauptunp  auf,  <laP  liio  An- 
wendung der  gewonnenen  Resultate  allerdings 

im  Zusammenhang  mit  der  Einführung  einer 

franz  bestimmten,  in  si>inor  Sc  hriTt  .Slmp  mariago- 

munf^  behandelten  Workslüttouorganistttion  auch 
heute  noch  —  nach  erfolgter  EinfElhrung  des 
Schnolhlrehstahlüs  dio  V  o  r  d  o  p  p  o  I  vi  n  g  dor 

Leist uog  einer  Werkutütte  bedeute.  Man 

gewinnt  bei  näherem  Eindringen  in  seine  Aus- 
führungen indes  nicht  den  Kindritck,  als  ob 

Taylor  zu  viol  gosagt  habo;  im  (i<*gonloil,  or  hat 
überall  diu  Grenze  dos  Erreichbaren  klar  ge- 

sogen und  wo  die  vorliegenden  Untersuchungen 

irgend  einen  Punkt  als  noch  niclil  völlit;  geklärt 

erscheinen  lassen,  hat  er  nicht  mit  wahrschein- 
lichen  Ergebnissen  gerechnet^  sondern  nur  auf 

dio  Iv'ii  lilung  hiinjcwicson.  in  dor  woitcro  Auf- 
schlüsse noch  zu  erhotleu  sind.  Nur  in  wenigen 

Punkten  mufl  ioh  die  BeeohrSnkung  machen, 

daß  die  Anwendung  in  unseren  Werkstätten 
wegen  andersgearteter  Verbältnisse  unmöglich 

.SlaU •  1907  Hr.  7  8.  Ul. 

*  Wir  freuen  uns  mitteilen  zu  können,  tlatl  die 

ViTfasaer  in  VerbinJiinf;  mit  niulcri'ii  Mitarhoitorn 

eine  genau«  UeburtieUung  de»  Buctii-s  mit  WiiMlcr^^alie 
des  reiehsn  Tabelkiunaterlals  aad  •ämtlicber  Ab- 

bildungen im  I/auf*'  <b's  Siiiittnmiiipr«  tl.  .1.  im  Vor- 

lage VOD  Jul.  Springer  in  Borlia  erHcüeiuoti  laxKeu 
waidsB.  /M«  Redaktion. 
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oder  bei  weitem  sohwieriger  sei,  als  io  den 
Vproinipton  Staaton.  fJorudo  sn  wie  dort  int 

bei  uuB  die  Notwendigkeit  und  damit  der  Wille 
vorhanden,  die  Wirteohaftliohlteit  der  Betrieb« 
BU  heben;  die  in  Rotracht  kommenden  Materialien 

und  Werkzeuge  sind  im  wesentlichen  die  gleichen 
bei  uns,  das  Arbeitermaterial  ist  drUben  rielleiolit 

noch  schwieriger  zu  helmndeln  ala  hier  zu  Lnndo. 

Allerdint;^';  wäre  es  falsch,  wenn  «ich  kleine 
Maschineufubrikeu  mit  ihren  sehr  wechselnden 

Aibmteo  fQr  ̂ nen  seitweüigeo  Gewinn  an  Au»- 
liriiifjon  sehr  touro  und  schwere  Drelibiinke  an- 

schaffen wUrden,  welche  sie  nicht  Tag  fUr  Tag 

enmutien  IcOnnten.  Die  Anwendung  dieser  Vor- 
teile mufi  dnn  Werkstätten  mit  ausgedohntor 

Solirupparbeit  Uberlassen  bleiben.  Eis  sind  jedoch 
sehr  Tide  praktische  Winke,  wie  s.  B.  ttber  die 

Form,  HersteUung  und  Behandlung  der  Dreh- 
stähle usw.  gegeben,  die  auch  fUr  die  kleineren 

Werkstätten  ein  hohes  Interesse  haben. 

Wie  es  bei  Amerikanern  nicht  anders  su  er- 

warten war,  leitete  Taylor  der  wirtschaftliche 

Gesichtiipunkt,  wie  mit  dem  geringsten  Aufwand 
an  Kosten  fUr  Material  und  Werkseug  die  grOfite 

Leistung  einer  Werkstiitte  zu  erreichen  sei.  Er 

fand  Anfang  der  aobtsiger  Jabre  des  vorigen 
Jahriiunderts  als  Werkstlttenbetriebsleiter  der 

Midyale  Steel  Co.,  datt  die  ihm  unterstellten 

Arbeiter  allen  Kinwirkun>fon  auf  Korcienmp  der 

Arbeit  durch  Erhöhung  der  Schnittge^cliwindig- 

keit  usw.  den  heftigsten  Widerstand  entgegen- 
setzten und  daß  er  selbst  bezüglich  der  fireuzen 

der  Leistung  viel  schlechter  unterrichtet  war  als 
die  meisten  seiner  Leute.  Dieser  Umstand  lieft 

in  iliiii  den  Knt.schluß  reifen,  durch  eingehende 
Versuche  sich  die  genaueste  Kenntnis  Uber  die 

zu  erreichenden  Schnittgeschwindigkeiten  su  er- 
werben, und  er  fand  dabei  trotz  aller  entgegen- 

strebenden KinüUsse  das  größte  Entgegenkommen 
bei  seinem  Vorgesetzton,  dem  bekannten  William 
Seilers.  Die  Zeit,  in  welcher  die  Versuche 
vollendet  sein  sollten,  wurde  auf  sechs  Monate 

g08chiit/t  und  docii  dehnte  sie  sich,  wie  bereits 
erwühnt,  auf  25  Jahre  aus.  Die  Versudie  wurden 

f>is  IH^'.t  in  den  Werkstätten  der  Midvale  Steel  Co. 
ausgeführt  und  dann  in  den  verschiedensten 
Werken  fortgasetst,  von  denen  zu  erwühnen  sind: 

Crauips  .Scbiffswerft,  Wm.  Seilers  &  Cn.,  Link 

Belt  Engineering  Co.,  Dodge  &  Day,  und  vor 

allem  die  Bethlehem  Steel  Co.,  in  deren  Werk- 

stätten,  wie  bekannt,  die  Erfindung  des  Sobnell- 
drohstuhles  vor  sich  ging. 

Taylor  und  seine  Mitarbeiter  haben  ihre  Er- 

folge cum  großen  TeDe  geheim  gehalten:  die  Er- 
fahmngon  wurden  nur  an  einielne  Werke  frei- 

gegeben gegen  die  Hereitstellung  der  Werkstätten 
und  Tragung  der  Kosten  für  die  Fortsetsung  der 
Untersuchungen.  Der  Utnsinnd,  daß  Taylor 

gleich  in  den  ersten  Jahren  recht  erfolgreich 

experimentierte,  lieferte  ihm  den  Boden,  um 

durch  eine  lange  Zeit  hinduroh  den  beaeiohneten 

We^  <«iiis(  blasen  zu  können;  er  rühmt  mit  Rocht 

die  erstaunliche  Tatsache,  daß  bei  der  nicht  ge- 
ringen Zahl  der  liSngeweihten,  von  denen  viele 

nur  durch  mündliches  Vorspretthen  zur  Geheim- 
haltung der  Resultate  verpflichtet  waren,  nicht 

ein  einziger  Wortbruch  zu  verzeichnen  gewesen 

ist.  Um  den  L'mfang  der  Ariielt  su  ermessen,  sei 
anirefUhrt,  dati  im  ganzen  etwa  40(TI0  proto- 

kollierte Versuclie  angestellt  wurden,  hei  denen 

etwa  400000  kg  Eisen  und  Stahl  serspant 
wurden,  einen  Kostenaufwand  von  aber  600000 «4 

verursachend. 

Diese  grofle  Ausgabe  wurde  benStigt  für  die 
Beantwortunir  der  <lrei  oinfiiflion  Fragen: 
Welchen  Drelistalil  soll  ich  nehmen? 

Welche  Schnittgeschwindigkeit  soll  ich  wShlen? 
Welchen  Vorscliub  soll  ich  anwenden? 

Die  völlig  erschöpfende  Lösung  dieser  Fragen 

wurde  in  raathematiHchen  l-'ormulu  ausgedruckt, 
die  wiederum  die  Grundlage  fUr  die  Herstellung 
eines  Instnntientes  naeb  Art  <!er  Hecbenscbieber 

bildeten,  welches  für  joden  einzelnen  Fall  einer 

Sohrupparbeit  fUr  Material  von  beliebigen  Eigen- 

schaften auf  die  oben  nuffresteMlen  l'Vngen  sufnrt 
die  Antwort  gibt.  Mit  Hilfe  dieser  Einrichtung 

soll  die  Leistung  einer  guten  Drehbank,  be- 
dient von  einem  Dreher,  der  seine  Bank  auf  das 

genaueste  kennt,  mit  Leichtigkeit  verdoppelt 
werden  kSnnen.  Die  absolute  BebeiiBdhung 

der  Leistungsmöglichkeiten  hat  dann  dasu  ge- 

fuhrt, die  Wald  dos  Stahles,  der  Schnitt-  and 
Vorschubgeschwindigkeit  dem  .Arbeiter  völlig  aiM 
der  Hand  zu  nehmen  und  die  Bestimmung  und 
Kontndio  einem  be-sniuleren  aussr  liliefdich  hier- 

mit betrauten  Ueamten  zu  Ubertrugen  und 

weiter  jedem  Arbeiter  an  jedem  Tage  ein  gana 
beslinuntes  Fensum  Arbeit  zu  geben  und  für 

jedes  Stück  eine  ganz  bestimmt«  Arbeitszeit 
vonusofareiben. 

Versuche.  Bei  den  Schlußergebnissen  ist 
der  Kinflull  von  folgenden  12  Haiiptinmkten 

oder  S'ariunteu  auf  den  Vorgang  der  Dreharbett 
berilcksibhtigt: 

1.  die  KigcüBcbaften  lit  s    ih/uii rollenden  Materials, 

2.  der  DurchinoeBer  des  ArbeiUstflckes,* S.  die  Bchnittiefe, 
4.  die  Dicke  des  Hpanee, 
5.  die  Elselisittt  dee  ArbeltaaMlokes  vnd  dee  Dreh- ■tahles, 

6.  die  Form  der  SdineldkairteB  lowie  die  Aasdileifr 
winknl  des  Stablea, 

7.  die  chenilHcliu  ZuuammnnHotxun^  und  die  Warm- 
beliandliin^  dcH  Stahk<t<, 

8.  die  AnwcMulung-  eineii  reichlichen  WaBserstrahle« 
oder  HonHti^en  Kühlmittelü, 

9.  die  Schnittilnuer  bis  zum  Wiederanschleifen, 
10.  der  Schuittdruck  des  Spant-g  auf  den  Drelietshl, 
11.  die  mSgliche  Verladerung  der  Schnitt-  and  Tot^ 

■ehnbgeeBhwijidigkeit  der  Baak, 
12.  die  DurcbzuffA-  und  Vorechubkraft  der  liank. 

In  großen  ZUgen  betrachtet  teilte  sieb  die 

ganze  Aufgabe  in  folgende  vier  Hanptabsdhnitte: 
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III. 

lY. 

I.  die   Beatimmang    der  wichtigsten  Oosetzo  des 
Vor>f«ri|{fii  heim  Drolion, 

II.  die  AiifHiiciiunig:  cinfatlier  fflr  den  tSgliclicn  <>e- 
brauch  verwendbarer  ntathematitfcher  AasdrQrke 
für  tlie8<<  Ouautze, 
tlio  AufBurbunK  der  Grenzen  der  LeintunK^fähig- 
keit  der  Drehbänke, 
die  Erlinilung  eines  Inotruinentes  nach  Art  der 
Ri-rlKMiNrliif l>er,  welrbeti  cincrMDits  dli>  (iiiHetZif 
Ober  rationelle  Drebarbeit  enthält  und  anderHoitti 
die  beHondcren  Eigenschaften  der  Werkbank,  zu 
«eirber  es  gehört,  berücksichtigt,  so  einp-ricbtet, 
daß  auch  dem  mathematisch  utigeHchulten  l'er- 
Bonal  eine  unmittelbare  .\uftindung  der  wirtHchaft- 
lii-bslen  SrhnittgeHcliM  Indigkeiten,  VorsebQbe  usw. 
für  jeden  Fall  einer  Dreharbeit  erniöglicbt  iHt. 

D  0  f  i  n  i  t  i  II  n  e  n.  WiihroiKi  es  biwlier  Ublit  li 

war,  (Ion  Wort  einos  Workzougstulilos  nach  ilor 

I/änge  der  SelmiUzeit  bis  zur  Unbnuicliburkoit 

o<lor  nach  dem  Gewicht  der  Spüno  in  einem 

S«-'hnitt  bis  zur  Unhruu(;h  hur  keil  zu  bourtoilon, 

Abbildung  1.    Vorgang  des  SpanabnehmerH. 

führt  Taylüf  nach  nmnnipfnchen  Versuchen 

und  gründlicher  IVUninp  den  Hogrilf  iler  Nor- 
nial-S(^hnilt(^e«uhwindigkoit  Islundard  ciittin^ 

.speodj  ein  und  bezeichnet  als  solche:  dio- 
J  o  n  ige  S  h  n  i  1 1 gO!4  (!  Ii  w  i  n  d  igkc i  t .  wolcho 
den  Stahl  nach  einer  Arbeitszeit  von 

20  Minuten  (mit  e  i  n  e  r  To  I  o  ran  z  von  'i'/ol 
V  o  1 1 H  t  ii  n  d  i  g  unbrauchbar  macht. 

V'  j)  r  g  a  ü  g  b  e  i  d  c  m  D  r  e  Ii  e  n  u  n  d  der  .\  b  - 
nutzung  «lex  Stahles.  In  Abbildung  1  ist  der 

Vorgang  dos  ̂ Schnippons"  in  vorgrüllortom  .Malia 
<largOHtellt.  int  klar  erkennbar,  daß  an  dem 
Punkte  Ti  ein  Abrollten  dos  bei  weichem  Material 

durch  den  Schtiittdnick  auf  die  duppotto  Stärke 

der  urHprUnglichen  Schicht  (L)  am  Arbeit^siUfk 
uufgostauchton  Spane«  eintritt :  nur  die  noch  am 
Arbeitsstück  verbleibende  ilUnne  Schi(^ht  wird 

abge.schnitten  oder  abgeschert.  Dieser  Vorgang, 

der  von  Tu\°l<»r  durch  oingohendo  Beidiachtungen 
durchaus  sicher  festgestellt  ist,  ist  für  das  Ver- 

ständnis der  später  folgenden  .\nsciiauungon  Über 
die  Haltbarkeit  der  S('hnei<lkanto  autlorordontlich 
wichtig  und  muß  daher  wohl  beachtet  werden. 

Ks  ist  ohne  woiternj«  verst-äudlich,  daß  durch  die 

beschriebene  .Arbeitsweise  die  Schneidkante  von 

dem  Schnittdnick  größtenteils  entlaKtot  wird. 
Der  Schnittdruck  wird  von  der  oberen  Arboit«- 

(läche  in  der  .\usdehnung  von  H  bis  (]  (Ab- 

bildung 1)  aufgenommen.  Hei  (i  tritt  Abhoben 
des  Spanes  na<;h  oben  ein.  .le  weicher  das 
Material  dos  Arbeitssl ückoM  ist,  desto  länger  wird 

<lio  .Auflngelliiche  H  bis  ti  und  umgekehrt.  Die 
Ri.sHO  bei  Ti  un«!  Ti  deuten  an,  wie  bei  dem 

fortschreitenden  Gleiten  dos  Spane.s  auf  der  oberen 

Arbeitsfläche  eine  Spaltung  desselben  eingeleitet 

wird,  bis  bei  G  ein  vollständiges  .-Xblösen  der 
gespidloten  Sdiicht  eintritt.  Die  .Abnutzung  des 

Stahles  infolge  von  Wärmewirkung,  hervorgerufen 

Abbildung  2. 

Durch  Anaetzen  von 

SpSnen  unbrauchbar 
gewordener  Drehstahl. 

Abbildung  3. 

Schneidkante  dos  Dreh- 

Btahles  unversehrt,  An- 

sebleifhüche  ausgohühlt. 

durcli  Reibung  dos  Spanes  an  der  Stahloberflächo 
von  H  bis  G,  kann  auf  dreifache  Weise  vor  sich 

gehen: 1.  die  Erwärnuiiig  ist  so  gering,  daß  keine 

wesentliche  Erweichung  y\m  Slaldos  eintritt; 

2.  die  Erweichung  des  Slaldes  durch  die  Wärme 
tritt  erst  nach  geraumer  .Arbeitszeit  ktirz 
vor  dem  Unbrauchbarwordon  ein ; 

3.  die  Erweichung  infolge  der  Krwärriuing  tritt 
sofort  nac^h  dem  .Arhoitsboginn  ein  uml  bildet 
daher  die  I{au]»tur8uclie  der  Abnutzung. 

Der  Vorgang  im  ersten  Fall  ist  «ler  ge- 
wöhnlitihe  bei  allen  älteren  Stahlsorten  vor  Ein- 

führung dos  Schnelldrchsiahles :  diu  Abtuit/ung 

tritt  nicht  infolge  Wärtiiowirknng  ein.  In  <Kir 
unter   2.   beschriebenen    Art    ist    die  nunnülc 
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Wirkung  bei  höheren  Schnillgüsdiwiudigkeiten 
>u  erblieken ;  während  su  Anfang  die  OberflKohe 

dm  Stiihlos  glatt  Moiht,  vonirKnctit  <lio  Rol'nuiir 
elae  allinäbliehe  Aufruuhung,  die  dauu  zum 
Sohlnß  vor  stKrkeren  Erhitsung  die  Veranlaesiing 

gibt.  Boi  n.  tritt  sofnrt  nac!»  ilom  Si  Imittlioj^inn 
infolge  sehr  hoher  Schnittgosobwiudigkeit  sehr 
starke   Erwärmung  ein,  die  den  Stabl  nach 

liehe  SchnittgeächwiDdigkeilen  zu  nennen,  wie 

8|ritter  eingebend  dafgel«gt  werden  wird. 
Di«  iilloron  Stahlsorten  nutzen  sich  in  ganz 

anderer  Weise  ab,  als  die  horten  Subnelldrob- 
stBhle.  Da  eine  Erweichung  der  Sohneidkante 

eintritt,  so  rundet  sioli  diost^  im  Gegensatz  zu 
der  auch  boi  erwärmlem  äclmolldrelisiabl  hart- 

bleibenden Kante  allmMillch  ab;  späteifain  ver» 
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AbUldang  4.  Naehbildeag  eine«  OrigbialTeFNdnprotokollM. 

kurzer  Zeit  unbrauchbar  macht;  hier  ist  die 

Abnutzung  nur  durch  die  W.irino  verursaflit ; 

eine  wesontlicho  ReibungsabnutKuag  tiat  nicht 
stattgefunden. 

In  der  ersten  Klasse  ist  dlo  Geschwindigkeit 
dos  Si  linitios  zu  iaujrsam,  in  der  drilton  Kla.s.se 

zu  ra.-<L-li  gewühlt,  wiihrond  bei  der  zweiten 
Kluse  mit  der  wirtschaftlichen  Sohnittgeeohwin- 

digkeit  goarlioitot  \\  ird.  die  Iioi  allen  N'orsnchnn 
Taylors  angestrebt  wurde.  ächnittgt>j4chwindig- 
keiten,  die  eine  Sohnittdauer  von  Ober  Vft  Stunden 

orlaulion  bevor  eine  Wiedüransclileifung  not- 

wendig wird,  sind  keineswegs  mehr  wirlschaft- 

(Srbt  sich  der  Stahl  an  der  Kante  bis  zum  tief- 
blauen Ton  und  es  tritt  dann  bnbl  vollkomiiiene 

Unbruuchbarkeit  ein.  Eine  uiulero  Art  des 
Unbmuchl)arwerdon8  ist  die  durch  Aiusetzen  von 

Sjiiinon  an  der  Schneidkante  (Abbildung  2)  oder 

durch  Aufroilum  der  Stirnflä«-!»»  unter  der 
Schneidkante,  indem  sich  Späne  zwitiuhen  diese 
und  das  AÄeitsstQok  setien  und  die  Flitohe 

vollstiindiir  /.(^rstöron.  Hiorhei  tritt  aucli  stots  eine 

Verletzung  der  Oberfläche  am  ArbeitastUok  ein. 

Abbildung  8  zeigt  den  Schnelldrehstehl,  bei 
dorn  die  Schneidkante  hart  un<l  intakt  goltlioben 

ist,  während  die  obere  Ansohleiffläobe  des  Stahles 

uiyiu^Lü  by  Google 
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durch  Aufreibung  und  Aushöhlung  die  weitere 
Brnuclihurkoit  vorhindert  hui.  Das  Hart  bleiben 

an  der  Sohneidkante^  auch  bei  Roturürme,  ist 

i  3 
3 

1 
 ■■ 

1 — 

— 

1 

harter 

MeboiledeaUibl 
1.«     ».t  4.8 «.4 

0* 

0.7$ 
I tit 

Cfa«phtaohe  DiaMtaUung  dor  Abhängigkeit  der  8«bllltt> 
gMohwindiskeit  von  der  Spanatirke. 

eino  dor  ausgezeiohnetaten  Eigenschaften 
dövs  Sclinolldrehstahlos;  es  wird  ermfi^Iiclil.  w  lv 

wir  oben  gesehen  haben,  durch  den  ümsland,  dui> 
die  vordeiBte  Kante  nioiit  dem  htfohaten  Draok 

auflgesetst  ist  und  nnih  liu/u  •Uit<  ]\  das 
fortwitturendeStre«dien  an  dem  Arbeita- 

stUok  eine  intenaive  Kühlung  ertiiüt. 
Durch  da«  Vonnoiden  dor  Abruiidung 

wird  während  der  ganzen  Schnitldauer 

die  Einhaltung  des  genauen  Drebdurch- 
meMdiB  bewirkt. 

Vornahme  der  Versufho  und 

schriftliche  Festlegung  derselben. 

Die  gleiohaeitige  Untersuchung  der  ver- 
scliieilt'tioii  Kinflüsso  hoirii  Vorjranf^  dos 
Drohons  während  eines  Versuches  hat 

nach  Taylors  Ansieht  die  Miflerfolge  und 
IrrtQmer  numcher  Fonsi  hör  auf  diosem 

Gebiete  gezeitigt.  Nur  die  Verände- 
rung einer  Varianten,  während 

alle  anderen  mit  poinlidistor  Sorgfalt 
konstant  freJudton  wordon,  liofort  wirk- 

lich riclitige  und  brauoi>l)are  Hrgebnisse, 
wocn  allerdings  eine  ungleich  grBOere 

MOhe  und  Geduld  lionöti^'t  wird. 
Das  Material  der  Arbeitsstücke  soll 

möglichst  gleiohmäfiig  in  der  Struktur 
8oin,  und  als  Sohmiedostahl  sollte  nur 

gut  durchgesehmiedeter  Siemens-Martiu- 
stahl  verwontiot  worden.  Die  Versufhs- 

stücke  waren  etwa  .TfXOnim  lun^r,  WX)  inn» 

stark  und  wo^'on  iloriina<  !i  ctwii  7VI0  k>r.  dio  (lutl- 
stiU'ke  waren  H»lii/vliiider  von  folgender  liröUe: 

Diese  schweren  .Arbeitsstücke  erfordern  eine 

äußerst  kräftip  gebaute  Versuchsdrehbiuik.  Die 
Ant  rieliskräflo  und  (!ot  riebe  sowohl  für  da.s 

Drehen  als  fUr  den  Vursehub  niUssen  sehr  reich- 

lich bemessen  sein,  da  absolut  kein  Nachlassen 

der  Schnittposchwindigkeit  durch  flleiton  dos 
Kiemens  oder  Federung  im  Vorschubgetriebe  bei 

den  großen  Voraohfiben  fUr  die  Erlangung  rieb- 
iiy;vT  Mefiwerto  zulä.s,sig  ist.  Die  Geschwiudiir- 
keitsveränderuDgen  fUr  den  Solinitt  sollton  in 

den  Grenzen  von  1  bix  lUO  m  f.  d.  Minute  mög- 
lioh  sein;  die  An,  ri.  ) -.kraft  für  den  Vorschub- 
moehaniKmuK  soll  nicht  geringer  gewählt  werden 
als  die  Durclizugskraft  für  den  Schnitt.  Die  von 

Taylor  in  don  Hethleliern -Stahlwerken  benutste 

N'ersucli.sdreliliank  bosafi  einen  Antriebsmotor 
von  4U  Pferdestärken. 

Die  Messung  der  Schnittgeschwindigkeit 

erfolgte  in  bt-kaunler  Weise  durch  eiuou  soge- 
nannten Rotameter  in  Verbindung  mit  einer 

Kiii])])uhr:  ein  Schnittgeschwindigkeitsanzoiger, 

an  welclierii  die  S(  linlttgSBcbwindigkeit  un- 
mittelbar alizulcfcn  ist,  war  auch  in  tJeltraiich 

und  hai  sich  solir  gut  bewährt.  Bei  exakten 

Venuofaen  ist  jedoch  ständige  Kontrolle  not» 

1.  8600  aun  lasg,  «00  mm  SOO 

8.  8400    .     »      880   ,         SM  , 
8.  8100    .     »      880   ,         886  « 

(icringero  Durchmesser  oin|)fehlen  sioh  wegen 
der  Gefahr  des  Vibrierens  nichL 

AbUldsng  7.  Orapbisehe  DaisteUasg  der  Abhiagigksit 

der  Sehnlttgesehwindigkelt  voa  der  SpaBBtitk«. 

wendig.  Die  Schnittiefe  wurde  durch  Sclia- 
l>loncn  gemessen.  Oroüe  Sorgfalt  nuiU  auf  die 

völlig  gleichmißige  Herstellung  der  Drahstähle 
gelegt  werden:  es  sollte  immer  ein  ganzer  Satz 

von  Stälilon  gleichzeitig  aus  der  gleichen  Stahl- 

stange hergoAiellt  werden.  Die  Form  des  Sohneid- 
kopfes  .sowie  die  Anschleifw  inkol  müssen  auf  das 

genaueste  nach  Leliren  und  Schubluneu  iuno- 
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AbbUdmig  8. 

Normaler  Droh»tahl 

für  Oußeiacn  und  harten 

8tahl    mit   Angabe  der 

Schleifwinkel  zu  'ji  Ab- 

genutzt. 

Homiftler  Drelutahl 

fftr  mittelharten  und 
weichen  Stahl 

mit  Angabe  der 
S«hlAifwiak«l 

(sa  */•  abgMintit). 

atampfgeacUiSam  8IIU«  AbbÜduis  11.  BflbarrgwebliffMN  BtiU« 
Uta  StaU  nad  OtMien.  fBr  vriohM  Ifalaricl. 

QmM«  Form  der  Schneidkanten  der  rnndgeBcbliffMMn  NwomI» 

sUhle  Ton  '/i"  X  '/♦"  •>!•  2"  x  8". 

iit.a.an> 

AMiMmg  lOk  Form  dw  bti  dm 

Tenadum  oMiat  Iwaatitni  V**  Honnal- 
drahstaUM  (nodi  aidit  «1i(emM). 

Hormalar  DnlntaU  (neeh 
Bichl  abgMiM.) 

▲bbOdug  18. 

NoniMkr  DnIwtaU  (aooh 
ntohl  abgmottt). 

AbUMunf  14. 

Hormaltt  Drahitehl 

(noch  oleht  ab» 

▲bbUdaag  16. 

Normaler  DrehataU 

(noch  Bioht  ab> 

gaaatat) 

uiyiu^Lü  by  Google 
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gehalten  werden,  wenn  die  Versuche  von  Wert 

sein   sollen.     Peiulicho  Ordnung  in  der  Rc- 
gislriorunp  allor  Bcohar  liliinpen  ist  oinzuliiilton : 
iselhsl   anHcheinond  für  eine  i^ewiüäe  Messung 

AbbUdoiv  10. 

BeMiebnaof  der  Soblalf- 

«iakel  vnd  FUdwB. 

(8UU  KU  */•  ebgepatst.) 

gleiftifrilltipe  Nnbonorscheinungon  sollten  stots 

eorgHillig  uufgozoiciinot  werden,  da  spälerbin 
bei  der  Zusammensiehung  aller  yerschiedenen 

KinznInrf;*^liniK.so  solelip  XobencrKoheinungen  oft 
sehr  wichtig  für  die  8U  ziehenden  SohlttiM 
werden  können. 

Scholtt(c«ch«io4i(li«il 

jseigl  ein  solclios  L-ehersichtebild  einer  Reihe  der 

wohlgelungenst<en  Vereuohe  Tayloi*. 
Dtii  h  zur  Aufstellung  von  Gesetzen  ge- 

nügten Tuyior  nicht  die  Ergebnisse  einer  Reihe, 
sondern  es  wurden  stets  mehrere 

Hoilien  von  Versuchen  dazti  vor- 

genommen und  deren  Mrgebuitise 
wiederum  cusammengozogon  und  die 

gefundenen  Abhiingigkoitou  sowohl 

auf  einfach  eingeteiltes  uIh  uuf  loga* 

rithmieobes  Papier  graphisch  auf- 
getragen. Mit  grntler  MUhe  wurde 

dann  vorsin  hl,  den  Vorlauf  der  Kurve 

iu  oino  niatliuinutische  Formel  zu 

kleiden.  OlttoUioherweise  ist  es  bei 

fast  idlcn  wichtigen  Boziohungcn  ge- 

lungen, mit  grofler  Annäherung  das 

GeratB  anfsufinden,  das  auf  logarith- 
inisclioin  Papier  sich  als  gerade  Linie 

darstellt  und  somit  tauglich  ist  fUr 

die  Einverleibung  in  einen  nach 

ReohenBohichorart  hcrgost«llten  An- 
zeiger, der  für  den  täglichen  (Jehraufh 

in  der  Workstütte  sich  eignet.  Mit 

wie  groiler  AnitiUierung  an  die  wirk- 

lifh  f:(>fuiiiloiii<n  \Vi»rlf>  dio  (h^soIzo  nufirestcilt 

werden  konnten,  zeigen  die  Abbildungen  ti  und  7, 

welche  die  AbhKngigkeit  der  Schnittgeschwindig- 
keit von  der  Spanstiirko  zoigeo.  Die  Linien  sind 

die  Darstellungen  der  mathematisolien  Formeln, 
die  Punkte  die  Ergebnisse  der  Versuche. 

■    I  I     ̂   OM  mm  J.L         W  Ml 

▲bbildang  17.   Biailutt  der  Spsattirke  aof  die  Selioittgesebwiiidigkeit. 

Von  Interesse  ist  die  in  Abbildung  4  ge- 

gebene Darstellung  eines  einzelnen  VersucliH- 
protokollos.  War  ein  ganzer  Satz  von  glcicli- 
urtigen  Versuchen  fertig,  so  wurde  eine  Ueber- 
siditstafel  angefertigt^  in  der  die  BigebnisRe 

zn>a(Mni<'iifres((»!ll  lind  dtus  niilllnro  I-'rtroltnis 
in  krüfligeräciirilt  horvorgebobun  wurde.  Tabeiloö 

Obwohl  die  verschiedenen  Materialien  die 
VOrschiedenston  Anschleifwinkol  und  auch  die 

vcrschimionsl eil  l■^ innen  der  Nasen  luid  Si'linoid- 

kuniuu  verlangen,  mache  man  die  Zahl  der  iu 

einer  Werkstatt  stets  fertig  gehaltenen  Normal- 
sliiblrt  nic))1  zu  grol!.  AMiüdunijon  8  bis  15  zoigon 
eine  Anzald  von  Formen  der  von  Ta;ylor  iu  den 
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verschiedensten  Werkstätten  der  Vereinigten 
Staaten  eingefUlurten  und  gut  bewühiien  SUlhle. 
nie  An-sdileifwinkel  sinfl  nur  bezUf^licli  ilcs 

SeiteuscbleifwinkelB  (Bezeichnungen  «iehe  Ab- 
bfldnqg  16)  Tenohieden,  und  aaob  hier  aind  nur 

2  Varianten,  22"  fUr  weiclies  Mmoriul,  14"  für 
liartee  Material  und  Quüeisen,  angewandt.  Bei 

Bestimmung  der  oben  genannten  Normal -An- 
schleiTwinkel  war  nicht  aliein  die  RUcksioht  auf 

möglicliBt  hohe  Schnittgeschwindigkeit  maQ- 

gobeud,  sundern  die  V'orinoidung  des  V^ibrierens 
und  die  Hentellung  einer  müglichät  genauen 
und  glatten  Oberfläche  dee.ArbeitostUokes. 

AbUldaag  18. 

Sfaaattrke  ta  aehtfaoher  VergrBBeraag  bei  nudaaaigaai  Stahl. 

Von  Wichtigkeit  int  eine  Aufzählung  der  ver- 
aohiedenen  Punkte,  welche  die  Sohnittgesohwin- 
digkoit  beeinf1u88en.  Die  bei  jedem  Punkte  auf- 

geführten Zahlen  deuten  das  Verhältnis  swisohen 
der  untenten  und  obersten  (hense  der  Schnitt- 

geschwindigkeit an,  wie  sie  durch  die  Vi»r- 
sohiodnnheit  de«  betreifenden  Punktes  veranlaßt 
werden  kann. 

A.  MatorialsigMisdulIeD  dee  ArbsHestadies  1 : 100 

B.  Chenisehe  ZaiaBiineasateang  daa  BtahlM 
1  :  100 

Ti«g«lgafifltahl    allenienaeter  Sehnelldrehatabt 

C  Spaastirfce 
1  8,6 

ft  mm  0,4  mm 

D.  Fem  des  SehoeidkopiM 
I  : 

Oewindestahl  breitrandcr  Schliff. 

E.  Kauender  WesseretoaU 
I  :  1,41 

troeken  WauerkOhlang. 

F.  Scbnittiofe 

1  1,8« 
13  mm  tief  8  mm  tief. 

0.  Schnittdaaer 

1  :  1,807 

(AsseUiffattelViSluiden)  (Aasehlilf  alle  80 Miaaten). 

H.  Sehaeidwinkel 

1  1,088 

(68»  Schneidwiakel)  (61«  Sehneidwhikelj. 
1.  Vibration 

1  1,15 

(vibrierender  Stahl).  (raUg  hinf.  Stahl) 

Die  Untersudiuag  dee 

Kinflussiis  dor  Span- 
stärke  auf  die  Schnitt- 

geschwindigkeit ist  das 
wichtigste  Gebiet  der  Unter- 

suchoDgon.  Die  Ergebnisse 
einer  Reihe  von  Versuchen 

dioäer  Art  mit  gerader 
Schneidknnt«  des  Stahles 

zeigt  Abbildung  17.  Alle 
Schnitte  sind  26  mm  lang. 

IHr  Kiir\nn  inif  L''".\<;lm- 
hctiein  und  iugurithMUäctien 

Papier,  verglichen  mit  der 
iiintlioiiiat  i-,(li<'ii  I'\irmol, 
sind  in  Abbildung  6  und  7 
veneiclmet. 

Hol  III  Schruppen  ist  die 

Anwendung  rundnasiger 
Stähle  die  allein  richtige, 

wie  ein  Blick  auf  Abbild.  IS, 
welche  «Ion  Kiiis(  Imitt  der 

Nu.so  dos  tilalilos  in  das  Ar- 
beitastllok  hl  achtfach  ver> 
pröllortein  MiiTistabo  zeigt, 

Ubeneugend  lehrt.  Durch  den  Unisiaud,  dail  der 
Span  dee  rundnasigen  Stahles  in  allen  seinen  Teilen 
von  verschiedener  Dicke  ist,  bekommt  der  die 

äußerste  Kante  de»  Spane»  abnehmende  Teil  der 

Schneidkante  den  geringsten  Druck  und  damit  die 

geringste  Almutzung;  er  wird  also  stets,  auch  wenn 
der  übrige  Teil  der  Kante  schon  abtrenutzt  ist, 

noch  intakt  bleiben  und  fUr  die  genaue  Kin- 
haltung  dea  Durchmessen  soigen.  WSiirend  a.  B. 
der  1  mni  stark«*  Teil  nach  xXbbildung  17  4  ni 

Schnittgesohwiniligkeit  in  20  Minuten  Lauf  zu- 
IKAt,  kann  die  in  der  Nähe  der  Kante  vor» 

hanilone  Spanslarke  von  O.'i")  mm  lii>roits  10  m 
Schnittgeschwindigkeit  in  20  Minuluu  Lauf  vor- 

tragen. Die  der  geradlini^'en  Schneidkante  ent- 
sprechonden  Spanqners<  Imitt e  sind  in  der  Ab- 

bildung IH  mitoingezoi<'biu'l . 
Das  Vibrieren  der  Stähle  hui  üoine  Ursache 

auOer  in  der  Elastisität  des  Arheitsstilckes  und 

dos  Werk/oiiu'os  bnuptsiii'liücli  in  rrtisiandc. 
daß  der  Span  stückweise  zur  Spaltung  konunt 

uiyiu^Lü  by  Google 
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fsielio  Abbildung  1).  Boi  jotler  Spaltung  tritt 

i'iix'  VemtiDdcning  (los  DnickoN  auf,  mit  welcher 
<l«r  8|»an  auf  <ior  OborliiUrlie  dos  Süililcs  la.slol, 

der  dann  bis  zur  uüchstfolgenden  Spaltung  wieder 
SU  einem  Maximum  anwücheU  Da  nun  der 

ruiHlmi-^iL'"  Stall!  oiiioti  S[>!m  vciri  unfjioiclipr 
Stiirko  abiiobt,  »o  werden  die  Spaltungen  nicbt 

gleichmäßig  Uber  den  vollen  QuerHnbnitt  ointreteni 
sondern  der  dUnnere  Rand  wird  an  anderen  Stellen 

»palton  als  ilor  stärknrp  mittlore  Teil  des  Spanes. 
Es  werden  ait>u  mit  dem  rundnasigen  Stahl  viel 

weniger  plötsliobe  DruokadiwanlEnngen  eintreten 

und  <laiiiit  die  Hauptttiaaeh«  der  Vibrution  ver- 
mieden sein.  (8«M«B  folgt) 

Ueber  chemisch-physikalische  Verhältnisse  der  hochbasischen 

Hochofenschlacken  und  Zemente. 

Von  Prof.  Dr.  Karl  Zalkowski  in  Prag. 

Seit  dem  Erscheinen  nudiier  AbhaadltiBg  «Zar 

KrhartuntrstlhMirie  der  bydraulisdun  Rin  lr'- 

mittel*',  welche  iu  der  Zeitschrift  „Die  cheuiische 
Industrie*  und  aueh  als  Sonderabdruek  im  Bnoh- 
handel*  im  Jahre  1!H)1  voröftV-iitlicht  wurde, 
sind  eine  stattliche  Anzahl  von  Arbeiten  dieser 

Art  bekannt  geworden,  welche  meine  damals  ge- 
äußerten Ansichten  über  die  Natur  dieser  Binde- 

mittel bestatitren.  aber  auch  bekänii»fen.  Viele 
Verfasser  behandeln  zumeist  nur  die  Petrotrraphie 
des  Portlandzementes  und  es  sind  ilm^n  die 
chemisehen  Prozesse,  welche  zu  seiner  Krhilrtun^ 

führen,  Nebensache;  andere  hingegen  beschäf- 
tigen sich  wieder  vornehmlich  mit  der  Chemie 

dersi'Uifii. 
Seitdem  Portlaudzeiueut  und  Schlackensetueut 

Konkarrenten  geworden,  wird  die  Frage  nach 

deren  Natur  zuweilen  vom  I'arteistandiiunkte 
aus  diskutiert  und  der  hieraus  sich  entwickelnde 

Streit  bekommt  dann  nicht  selten  eine  gehässige 

Färbung.  Manche  Zementspezialisten  machen 
sieh  übriprens  die  Arbeit  sehr  leicht,  für  sie  exi- 

stiert die  bochbasische  Hüchofenschlacke  über- 

haupt gar  nicht,  ohne  zu  bedenken,  daß  selbe 

n|i!if  Frairi"  ein  analoiL'es  Produkt  des  Port- 
laudzcnientes  darstelllt.  Habe  ich  doch  Srhiacken 

in  Händen  gehabt,  welche  sich  gerade  so  wie  Port» 
landzemeiit-Klinkcr  verhielten  d.  h.  im  pemalilenen 

Zustand,  ohne  irgend  einen  Zusatz,  wie  Port- 
landzement  abgebunden  haben  und  trotz  ihres 

gerintreren  Kalkjrehaltes  (;anz  vorzüjrlich  er- 
hftrtet  sind.  Sclilacken  dieser  Art  sind  immer 
sehr  reidi  an  Kalk  und  entiialten  viel  mehr 

Tonerde  als  der  Portlandzement;  aber  ein  Fehl- 
betrag; von  einif^en  Prozenten  dieser  beiden 

macht  sie  schon  träger,  so  daß  sie  eines  Kalk- 
zusatzes oder  der  Verwendung  von  Kalkwaaser 

bedürfen.  F^s  ist  also  nielit  zu  verwundern, 

daß  ich  einen  nahen  Zusammenhang  zwischen 
hochbasischen  Hochofenschlacken  und  Portland- 

zement vennnteti-,  ja  dif  ersteren  so;rar  für  ein 
geeigneteres  Untersuchuugsmateriai  hielt,  weil 
sie  aas  dnem  Sobmelsprozeß  hervorgegangen 
sind,  also  ein  homogeneres  Produkt  darstellen. 

*  B«i  Hermftiin  llerzfelilur,  tierlin  IVUl. 

Dl«  mwkwBrdlgen  Verttndemngen.  welche 

die  Schlacke  bei  Ihrer  Frstarrunfr  und  Wieder- 

erwärmung  erfahrt,  dürfen  von  keinem  Zement- 
speziallsten  Obersehen  werden.  Ich  habe  daher 

stets  nach  Erkb'lrun^'en  gesucht,  welche  für 
beide  Materialien  passen,  und  darin  ist  hAuflg 

der  Grund  zu  suchen,  warum  meine  Ansiebten 

nicht  jmmer  mit  Jenen  anderer  Forscher  über- 
einstimmen, welche  lediglich  den  Portlandzetnent 

im  Auge  halten.  Daß  icb  nicht  immer  gleich  das 
Uichtige  getroffen,  gebe  ich  gerne  zu;  aber  diese 
Mftngel  sind  meist  darauf  zurückzuführen,  daß 

bei  Beginn  meiner  Arbeiten  die  Theorie  der 
Silikatschmelzltenngen  und  maaehet  andere  fast 
unbekannt  war.  Verschiedene  Zweifel,  die  sich 

im  i<aufe  der  Zeit  gegen  einige  meiner  An- 
sichten geltend  gemacht  haben,  suchte  ich  durch 

weitere,  oft  recht  zeitraubemic  Ar!»eiten  zu  ent- 
kräften. Obwohl  dieselben  schon  vor  drei  Jahren 

beendet  wurden,  so  habe  Ich  mich  doch  gescheut, 

sie  ZI  Ytröffentliclien ,  solange  die  Meinungs- 
differenzen in  den  Hauptfragen  keine  Vermin- 

derung erfuhren,  in  der  sicheren  Erwartung, 
daß  Ober  karz  oder  lang  ein  Umschlag  zu 
meinen  Gunsten  eintreten  werde.  Ich  glaube, 

daß  dieser  Umschlag  eingetreten  ist  und  zwar 

hauptsächlich  durch  jene  prBehtlge  Arbelt,  welche 
Dr.  t)tto  Schott  mit  einem  großen  Aufwand 

an  Fleiß  und  Mitteln  über  , Kalksilikate  und 

Kalkaluminate  in  Ihren  Bezlehnngea  zum  Port- 

landzcment"  austreführt.  und  welche  als  Inauju'u- 
ral  -  Dissertation  im  Buchhandel  erschienen  ist. 
Diese  Abhandlung  war  znmdst  die  Veranlassung, 

daß  ich  mich  entschließen  konnte,  tUe  ganze 

Frage  bezüglich  der  Natur  der  hydraulischen 
Bindemittel  nochmals  aufzurollen,  wie  dies  im 

Nachfolgenden  geschehen  soll: 
Bekanntlich  hat  man  bis  zur  neuesten  Zeit 

die  hydraulischen  Eigenschaften  des  Portlaud- 
zementes  durch  da«  Vorbaadeoadn  dner  hypo- 

thetischen Verbindung,  des  sogenannten  Tri- 
kalziumsilikatcs,  zu  erklären  geaaeht,  zu  dessen 

Annahme  man  bauptsftehllch  ans  atSehlometriscben 

Griladen  genütigt  war.  Diese  Annahme  war 
idnfach  und  bctpiem  und  hat  sich  im  Laufe  der 

Zeit  so  eingel)ürgert,  daß  man  den  Portland- 
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Zement  in  der  Hauptsache  als  Trikalziumsilikat, 

and  die  darin  Torbandeiie  Tonerde  als  neben- 

sächlichen Begleiter  ansali.  So  manchem  Zement- 
techniker mag  es  einstens  ganz  unbekannt  ge- 

wesen sein,  daß  man  aus  KieselsAure  und  Kalk 

allein,  kein  irgendwie  brauchbares  hydraidiaehes 
Produkt  erzii'leu  kann.  Kbensoweniir  w.1re  es 

unmöglich,  eine  hydraulische  Schlacke  ohne  Bei- 
hilfe von  viel  Tonerde  zu  erzielen. 

Cm  die  hydraulischen  Eifrenschaftcn  der 

granulierten  UochofensclUacke  zu  erklären, 
konnte  leb  die  Existenz  eines  TrikalziomsililmteB 

ni'lit  annehmen,  weil  die  Kalkmcnge  der  ba.si- 
scbesten  Schlacke  erheblich  geringer  ist  und 
■eist  nfebt  dnninl  znr  Bildung  eines  IMsHÜtittes 
hinanreicht;  sondern  ich  nahm  aus  diesem 

Orunde  und  noch  anderen  sehr  triftigen  Gründen 
an,  daß  die  Kieselsaure  mit  2  Molekülen  Ivalk 
in  der  Hitze  2  isomere  Silikate  zu  bilden 

vermag,  welche  in  demselben  Verhältnisse  zu- 
einander stehen,  wie  die  Salze  mehrwertiger 

Sinren  zv  den  durch  Erfaitsung  gebildeten  Pyro- 

verhindiingen.  T'hosiihorsflure,  Arsensfiiire.  Bor- 
säure usw.  und  manche  ihrer  sauren  Salze,  biiUen 

beim  Erhitzen  ihre  orsprOngliche  Wertigkeit  ein» 
unter  Bildung  von  Verbindungen,  die  anderen 

Reihen  angehören.  Die  Entstehung  dieser  Pyrover> 
Undttngen  findet  allerdings  anter  Abspaltung  von 
Wasser  .Htatt;  wo  aber  ein  neutrales  Salz  vor- 

liegt, ist  der  Fall  denkbar,  daß  dasselbe  basisch 
wird.  Zu  dieser  Annahme  war  ich  um  so  mehr 

berechtigt,  als  sich  dasjenige  Dikalziumsilikat, 

welches  durch  m.ißige,  aber  anhaltende  Glüh- 
hitze aus  Kalk  und  Kieselsiiure  entsteht,  gegen 

Wuser  unter  gewöhnlichen  Verbtltnlssen  in* 
dÜfert-tit  verhillt,  das  andere  alipr,  welelies  durch 
Sehmelzung  und  rasdie  Abkühlung  hervorgeht, 
eine  Hydrolyse  erfUurt,  als  ob  es  ein  Oemfansh 

von  Ca  SiOj  Ca()  wiire.  Die  Vorgilnge  bei 

der  Entstehung  von  Pyroverbindungen  glaubte 
ieb  anoh  bei  der  Kieselslore  annehmen  zu 

dürfen,  weil  ja  die  Orthokieselsilure  im  gewöhn- 
lichen Sinne  der  Borsaure  zunüelist  steht,  die 

tatsachlich  Pyroverbindungen  lietert.  Demzufolge 

würde  die  Schmelzung  von  Kieselsflure  mit  Kalk 
zu  einem  c  h  e  in  i  s  e  h  c  n  <  r  1  e  i  c h  g  e  w  i  c h  t  e  führen, 

welches  in  folgendem  zum  Ausdruck  gelangt: 

8i 3^^'"8iO<J-^>0 

Das  heißt:  je  bCher  die  Hitze,  desto  vollstän- 

diger die  Umwandlung  des  Dikalzium- Orthosiii- 
kates  in  das  hasische  Dikalzium  -  Metasililcat. 

i'mgekehrt  kann  bei  dum  Sinken  der  Temperatur 
die  Metaverbindung  wieder  in  die  '  »rthoverliin- 

dung  üi»ergehen.  Die  erstere  ist  in  der  Sciinielz- 
Idtse  eine  bevorzugte  Verbindung  und  es  ist 

bezeichnend,  daß  auch  BjOj,  Ti(\,  SnO,.  Zr<l, 

beim  Schmelzen  —  selbst  mit  überschüssigem 

AlkalÜEariMMiat  —  keine  Ortho-,  sondern  immer 
nur  HetAverbindnngen  liefern.    Der  Kalk  des 

DilEalzinm-Metasilikates  ist  sozusagen  halbgebun- 
den, die  Konstitutiousformel  dasselben  erinnert 

an  die  Formel  eines  Anhydrids:  daher  auch  die 

Neigung  des  Kalks,  mit  W  asser  als  Hydrat  aus- 

zutreten. Da  die  Meng«-  dt-r  gebildeten  ̂ fi-ra- 
verbindung  von  der  Temjieratur  der  erhitzten 

Mischunir  abbMngig  Ist  und  diese  sofort  zorttek- 
geht,  wenn  man  sie  der  Wirkung  der  Flamme 

entzieht,  so  ist  das  Produkt  zumeist  ein  Ge- 
miseh  von  Heta*  und  Orthosilikat,  in  welchem 

S|)annnngs/n'stnnde  herrschen  müssen,  die  das 
bekannte  Zerrieseln  herbeiführen. 

Auf  diese  Weise  kann  man  sich  zwanglos 

diese  Erscheinung  erklären.  Ist  aber  die  Um- 

wandlung der  < )rthomodifikation  gflnzlich  er- 
folgt und  kühlt  man  so  rasch  ab,  daß  durch  das 

plötzliche  Estarren  ilie  Beweglichkeit  der  Mole- 
küle zum  Stillstand  gekommen  ist,  so  hat  man 

ein  einheitliches  Produkt,  und  das  Zerrieseln 
findet  nicht  mehr  statt.  Diese  rasohe  Abkühlung 
tritt  von  selbst  ein.  wenn  man  in  sehr  kleinem 

Maßstäbe  arbeitet.  Größere,  langsam  abkühlende 

Schmelzposten  sind  zweckmBfiig.  in  wasser* 

gekühlte  Kni/fergefilßi'  zu  warfen  und  mit  dem 
Hammer  zu  zerkleinern  oder  endlich  mit  etwas 

Wasser  zu  bespritzen.  Das  sind  Kunstgriffe, 

welche  der  Granulierung  der  Schlacke  entnommen 

sind  und  mir  httutig.  aber  nicht  immer  gute 
Dienste  geliistet  haben. 

Die  Kxist- HZ  des  Dikalzium  -  Meta.silikates 

wird  von  vieh'ii  Zementsiiezialisten  bestritten 
oder  als  nubeusflcbiiche  \  erbiudung  hingestellt. 
Bitthftrdson  t.  B.  kennt  überhaapt  nur  (rine 

Modilikation  der  Zusammensetzung  SiOj,,  2  Ca'» 

und  sagt,  daß  selbe  sehr  geringe  hydraulische 

Eigenschaften  besitze  (!).*  Wie  man  ein  Di- 
kalziumsilikat herstellen  kann,  darüber  herrschen 

in  der  Literatur  raeist  sehr  unklare  Angahen. 
Zq  den  Zweiflern  gehSrt  auch  Prof.  J.  H. 

L.  Vogt  in  Christiania,  welcher  die  Annahme 

eines  basischen  Metasilikatcs  Ca^  Si04  eine  will- 

kürliche Hypothese  nennt.**  Sonderbarerweise 
erklärt  er  aber  das  Zerfallen  der  Schlacken, 

welche  „annilhernd  von  der  Zusammensetznng 

Ca«  SiO„  sind,  durch  die  Annahme  der  Bildung 
eines  Minerals  Ca,  Si04,  welchea  von  labiler 
Natur  sein  müsse  iitid  nach  einiger  Zelt  in  eine 

andere  Modihkatiou  übergeht'^. 
Dr.  Otto  Schott  hat  diese  Streitfrage,  be- 

züglich der  F'xistenz  dieser  Verbindung,  ihrer 
Eigenschaften  und  ihrer  Bedeutung,  endgültig 
festgestellt,  indem  es  ihm  gelang,  im  elektrischen 

Lichtbogen  bei  einer  Tew|)eratur,  die  über  dem 

Schmelzpunkt  des  Platins  liegt,  eine  reine,  sta- 

i)ile  Vorbindung  von  2  Ca<>  mit   1  Sio,  her- 

•  ,The  ConHtitution  of  l'urtland  Ceinent",  8.  3, 
**  Siehe  sein  Uiicli  ..Die  SiUkatachmelzKiaangMt'', 

8.  »3  und  94,  die  Futtnotun  2. 
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zustellen,  welch«  das  spezifische  Gewicht  3,4 

und  hohe  hydraulische  Eigeu.schaftcti  zeigte, 

wflhrcnd  Jone  Moditikation.  die  durch  Zerri<'sr- 

luug  entstand,  nur  das  s|i('zilitjche  Gewicht  von 
8,16  und  keine  hydrautiwhe  Eigenieluiften 

besaß.*  Mir  trt'Ianir  die  Darstellunicr  dor  reinen 
Verbindung  nicht,  und  ich  war  genötigt,  der 

Home  8,47'/«  Bf  Os  ab  Flußmittel  zuzuietsen; 
dag6!geD  ist  die  HcrsteUnn;.'  eines  Zwisehen- 
produktes  von  der  Zusauuueusetzung  CaO,  BaO, 
81 0|  nach  meiiien  Erfahrungen  ziemlich  leicht; 

denn  es  ist  viel  leichter  .schmelzbar  und  zer- 
rieselt nicht.  FQr  mich  war  dieises  Produkt 

deshalb  sehr  wichtig,  weil  ich  aus  den  mit  dem- 
sellx  n  erhaltenen  Beobaelitunfjsresultaten  wloh- 

tip*-  Hruk<i)iliiss»>  auf  die  Natur  der  korrespon- 

divn-udon   Dikalziumvcrbiudung  ziehen  konnte. 
Das  Wesen  dieeer  VerMadiugfeB  ergiht  ekdi 

weniger  durch  ihren  Aufi^au.  als  vielmehr  durch 

den  Abbau  mittels  der  Hydrolyse**  und  zwar 
nntor  jenen  VerhaltnlsseD,  bei  denen  sie 
erhärten  und  unter  denen  sie  auch  zur 

praktischen  Anwendung  kommen.  Wie 

weit  eieh  die  Hydrolyse  des  DikaLslnm-Meta- 
silikates  erstreckt,  ob  es  zu  einer  vollständigen 

oder  nur  einer  teilweisen  Spaltung  kommt,  habe 

ich  dadurch  sichergestellt,  daß  ich  mehrere 
Proben  in  Mengen  von  2  g  mit  wenig  Wasser 

in  Wftgeglilsr!n  n  verrührte,  eine  gewisse  Zrit 
Stehen  lieli  und  dann  iu  der  iiuftleere  über 

Sdiwefelslore  bis  znr  Oewichtskonstanz  troeknen 

ließ.  Das  Melirgcwicht  entsprach  dem  Hydrat; 

Wasser  der  abgespaltenen  Basis.  Da  bat  sich 
nun  gezeigrt,  daß  die  Hydratwassennengen  einem 

gewissen  Mi\iiinitii  zusteuern  und  die  (Jewichts- 
differenzen  innerhalb  gleicher  Zeitdauer  immer 
kleiner  werden.  So  z.  B.  erhielt  ich  bd  einer 

Schmelze  von  Dikalziumsilikat  mit  3,47  °/o  Bor- 
sfiurezusatz  (A)  und  bei  einem  reinen  Kalk- 

Baryum-Mctasilikate  (B)  folgende  llydratwasser- 
mengen: 

a  a 
%  % 

In    1  Tage  0.71  1,16 
„    2  Tagen  0,öl  1,87 

,7      ,       ......    2,90  3J'J 
.30      ,   0,97  Ö..".»; 

RcchnungsgemälÖ  sollte  A  7,43  und  B  6,56  "y'o 
Hydratwasser  liefern;  der  Prozeß  wäre  also 
bei  A  noch  nicht  vollstflndig  zum  .Abschluß 

gelangt  oder  die  Substanz  nicht  rein  genug; 
aber  bei  mehrerlei  Veranchen  wurde  diese  Zahl 

einmal  Überschritten,  daher  kann  man  wohl  die 

*  Siebe  win«  Dinerlation  9.  98  «nd  6ft. 

*•  I.H  i-t  nierkwürdif:,  wif  »i'iiif;  Birh  vi.  !,•  /i-riM  iit- 
HpnzialistoD  um  diuHcn  Abbau  kümrnoru,  auf  dem  doch 
die  Anwendang  eines  hydranliiehen  Bindemitteb  be- 
ruht. 

***  Die  Art  der  Berecbnnng  ersieht  man  In  meiner 
Bmedi&ra:  g7Me  KrhirtungKthoorie«'  J.  1901  S.  81 
oder  in  der  ,»CliemiBclien  Industrie"  I9ui  s.  si9. 

Differenz  von  0,46  als  zulässigen  Versuchs^ 

fehler  ansehen. 
Aus  diesen  Eri.'»^l>nissen  l.'ilit  sich  der  hydro- 

lytische Prozcb  und  auch  die  Konstitution  des 

Hydraulita  ersehUeOen;  denn  die  CUeiebaog 

Gsa  8i  0«  +  H«0  «s  CkSiQi  +  OaOiHt 

korrespondiert  mit  dem   gefimdenen  Wasser- 

gehalte und  fBhrt  tu  der  Formel  8iO^§;^^  O 

Daraua  ergabt  sich  aber  weiter,  daß  die  beiden 

Siialtungsprodukti'  Ta  Si  und  ('aO^H,  die 
Ursache  der  Erliiirtuuj;  sein  dürften,  und  in  der 

Tat  habe  ich  das  Quellungsvermögen  des  llono- 
kalzium-Metasilikates  sichergestellt,  wohinge<;en 
das  des  Kalkhydrates  seit  jeher  bekannt  war. 

Alles  dasjenige,  was  ich  oben  bezüglich  der 
Dikalzium.silikate  angeführt  habe,  findet  sich 

eigentlich  schon  in  meinen  zwei  Abhandlungen 
▼offl  Jahre  1898  und  In  der  letzten  Abhaadlong 

vom  Jahre  l'JOI,  die  in  der  „Chemischen 
Industrie''  und  auch  im  Buchhandel  ersclüenen 
sind.  Wenn  ich  dies  hier  nochmals  hervor- 

gehoben, so  geschieht  es  desliall'.  um  darzoton, 

dalJ  ich  der  erste  war,  der  üli:r  diesen  Gepcn- 
Ktaiid  in  obiger  Weise  seine  .\usichten  kundgab. 
Zu  meinem  Befremden  findet  sich  in  den 

Werkchen  von  Dr.  Paul  Rohland*  auf  Seite 
42  bis  43  angegeben,  daß  die  Annahme  zweier 
isomerer  Dikalziumsllikate  von  A.  Mayer 

herrührt,  und  es  wird  dabei  auf  eine  Abhand- 

lung in  der  Tonindustrie -Zeitung  verwiesen. 
Dieselbe  findet  sieh  In  dieser  Zeitsehrift  vom 

Jahre  1901  Nr.  73,  in  welcher  nicht  mit 
einem  Worte  erwähnt  wird,  daß  ich  die  Existenz 

obiger  zwei  Isomeren  drei  Jahre  früher  an- 
genoninicn  und  betrrändet  habe.  Heine  mit  dem 

Dikalzium-Meta.Hilikate  vorgenommenen  hydro- 
lytischen Versuche,  welche  die  Grundlage  meiner 

Ansichten  Aber  das  hydranlisehe  VeriialtMi  der 

granulierten  HocliiitVns<  lilacke  und  des  Portland- 

zementes darstellen,  erfuhren  ferner  eine  Be- 
mängelung in  einer  von  Dr.  Kanter  verfkßten 

Dissertation  „über  Erdalkalisilikate  und  Alkali- 

siliiuite'',  die  mich  bewog,  einige  Arbeiten  auf 
diesem  Gebiete  nachzuholen.  Dr.  Kanter  be- 

faßte sich  unter  anderem  mit  der  Darstdlung 
von  Er<lalkalisilikaten  auf  nassem  Wejre  oder 
durch  Ziisaiiimcnsintern  von  Kieselsäure  und 

dem  betrefl'enden  Brdalkali.  Die  Darstellung 
ilir  Silikate  des  Baryts  und  des  Strontians, 
also  alkaliäbnlichcr,  wasserlöslicher  Basen,  ging 

verhftltiüaBiftßig  Meht  vonstatten ;  aber  bei  den 
Kalke  maeht>'n  sich,  wie  vorauszusehen  war. 

größere  Schwierigkeiten  bemerkbar.  So  erhielt 
Dr.  Kanter  durch  Koehen  von  Kalkmilch  mit 

kolloidaler  Kieselsaure  oder  von  Kalkwasser 

und    Kieselsäure-Gallerte   ein  KalzlumsilUcat, 

*  Der   Portlandsemsnt  vom   pbyailcatiadi  -  ehe- 
miachan  Standpuakte. 
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dessen  Ziuanunensetzimg  ungefähr  der  Formel 

CaStOs  4-  Iii  HiO  entsprach.  Doreh  Anwen- 

dung der  doppelten  Kalkin<-ntce  Üi'L^  sich  kein 
DigUikat,  sondüii  nur  das  MonosUikat  erhalten. 
Dardi  K^ehen  mit  Wasser  zersetsten  sich 

die  Baiylp  und  Strontiansilikate  unter  Bildung 
von  sauren  Verbindunpen,  ebenso  das  auf  nassem 

Wegre  erhaltene  Monokalziumsilikat.  Auf  feurigem 

We^e  hat  Dr.  Kanter  daa  Monokalziumsilikat 
schwerlich  zum  Schmelzen  gebracht,  weil  es 

ihm  nicht  einmal  gelang,  die  korrespondierenden 

Baryt-  und  StrontiaosUlkate  snm  Sehmeisen, 
sondern  nur  zum  Sintern  zu  hrintren.  I>ns 

erhaltene  Produkt,  welches  noch  obendrein  beim 

Erkalten  zerrieselte,  wurde  nun  mit  2500  ocm 

Wasser  gekocht,  wobei  ein  saurer  Boden- 
körper erhalten  wurde,  deaaen  Zusammensetzung 

schwankend  war. 

Auf  Grund  dieser  Ergebnisse  bemängelte 

Dr.  Kanter  meine  mit  den  Kalkt^ilikaton  ilurch- 

gefiihrteu  ilydratisieruugsversuche,  welche  Ja 
lediglich  zu  dem  Zwecke  unternommen  wurden, 

um  aus  der  Menge  des  aufgenommenen  Wassers 
die  Menge  des  abgespaltenen  Kalkes  und  daraus 
die  KonatItutJoB  des  Dttralzlumslltkates  zu  er^ 
kennt>n.  Daß  der  Alibau  der  Kalksilikate  durch 

Kochen  mit  Wasser  weitergehen  werde,  ist  ja 
selbstverstandlleh,  und  es  ist  nicht  statthaft, 

die  unter  diesen  Verhältnissen  erzielten  Ergeb- 
nisse zu  verallgemeinern.  Es  darf  auch  nicht 

außer  acht  gcla-sson  werden,  daß  Silikate  der 
Alkalien  und  der  wasserlöslichen  Erdalkalien 

weit  leichter  bydratisierbar  fzersetzbar)  sind, 

als  die  des  Kalks,  der  Magnesia  und  des  Blei* 
oxyds.  Die  Wasserfsstlgkdt  der  dnfaeheo 
Glaser  ist  in  abnehmender  Ordnung  kleiner 

werdend  bei  Blei-,  Magnesia-,  Kalk-,  Baryt-, 
Natron-  und  Kallglas,  d.  h.  Je  leiehter  die 

Basif  hj'dratisierbar  und  löslich  ist,  desto  iriclitt  r 
zersetzbar  ist  das  tilas.  Von  den  Uandels- 

glBsem  (DoppelitUkate)  Ist  abo  du  Natron- 
kalkglas widerstandsfähiger  als  das  Natrun- 

barytglas,  well  hier  der  schwerlösliche  Kalk 
durch  den  leichtlöslichen  Baryt  ersetzt  erscheint. 
Die  entsprechenden  Kalikalkglaser  sind  wit  derum 

leichter  ztrsetzbar  .nis  die  N'.itrenkalkglUser, 
weil  das  Kali  leichler  bydratisierbar  ist  als  das 

Natron.* 
Es  war  mir  Iflngst  bekannt,  daß  Silikate 

dem  heftigen  Angriff  des  Wassers  von  hoher 
Temperator  nicht  widerstehen.  Ganz  shgesehen 
von  den  .\rbeiten  von  Mylius  und  Forster 

über  die  Zersetzbarkeit  des  Uaudelsglases,  habe 
idi  beispielsweise  geftmden,  daß  auch  baaisehe 

Hochofenschlacke,  die  ohne  Kalknials  ^eht 

erhärtete,  dies  sofort  tat,  wenn  man  deren 

*  Siftiii  limine  Abhaiidluiif; :  „lieber  die  lieur- 
teilun^  der  (iläser*  usw.  in  der  •Üheniisohea  lade- 
■trie"  J.  1900. 
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Pulver  mit  Wasser  in  einem  zugcschmolzeneu 

Glasrohr  auf  100*  C.  erhitzte.* 
Es  ist  nicht  anzunehmen,  daß  das  Mono- 

kalzium-Mctasilikat  eine  halbwegs  nennenswerte 
Hydrolyse  bei  Zimmertemperatur  erfährt,  und 

ich  war  auch  so  vorsichtig,  mich  dessen  zu 
vergewissem.  So  habe  Ich  ein  durch  Schmelzen 

und  nicht  durch  .Sintern  hergestelltes  Mono- 

kalziumsilikat als  feines  Pulver  in  einem  \\'iige- 
glflschen  mit  Wasser  angerührt  und  die  auf- 

genommene Wassermenge  auf  bekannte  Art 
bestimmt.  Sie  betrug:  ^ 

Neeh   2  Tagen  0,08 
„         ̂         n   0,15 
„30      ,   0,07 

also  Zahlen,  di«  so  klein  sind,  daß  sie  -  wb- 
mau  sieht  —  innerhalb  der  Fehlergrenzen  zu 
Hegen  kommen,  während  das  von  Dr.  Kanter 
auf  nassem  Wige  erhaltene  Prflparat  gemäß 

der  Formel  CaäiO» -f  1,1  UsO  rund  14,ö  > 
Kristallwasser  enthält. 

Indessen  wilre  es  ja  immerhin  möglich,  daß 

die  Zeit  das  Uebrige  für  eine  weitere  Wasser- 
aufhahme  tun  könnte;  deshalb  habe  Ich  dne 

Probe  von  Monokalziumsilikat,  welches  seit  dem 

.Tahre  18'J7  in  einer  verschlossenen  Flasche 

mit  Wasser  aufgerührt  war.  naher  untersucht 
und  geftinden,  daß  der  GlQhverlust  nur  0,9  ̂  
betrug.  Die  abtiltriertc  Flüssigkeit  reagierte 

nur  schwach  alkalisch  und  enthielt  ganz  minimale 

Mengen  von  Kieselsäure.  Damit  war  Ich  noeh 

nicht  beruhigt,  sondern  ich  wollte  aneb  den 
Einfluü  der  Wassermenge  bei  der  Hydratisierung 
kennen  lernen,  weil  ich  bei  meinen  Versuchen 
immer  nur  so  viel  Wasser  angewendet  hatte, 
daß  das  Pulver  damit  vollständig  durchnetzt 
erschien.  Bei  diesen  Versuchen,  die  ich  mit 

meinen  alten  Präparaten  anstellte,  bin  ich 
aber  zu  Krgei)ni8Hen  iri  langt.  die  mich  jroradezu 
verblütVleu  und  die  ein  neues  Licht  auf  die 

Natur  des  IHkalzium-Metastlikates  werfen.  Ich 

benutzte  hierfür  ein  vor  drei  Jahren  her- 

gestelltes Präparat,  dessen  Schmelzung  ich,  wie 
bereits  erwähnt,  nur  durch  einen  Zusatz  von 

3,47  **/o  B^       i  rzwiuu'en  koiuitr.  i<t  also 
kein  reines  Produkt;  aii<  r  auf  Crrund  von 
stScMometrlschen  Bereehnung<  n  läßt  sich  mit 
großer  Wahrscheinlichkeit  feststellen,  wie  groß 

die  Menire  des  aufgenommenen  Wassers  sein 

wird.**  Die  reine  Verbindung  2CaO-SiOj  be- 

ansprucht !),45  0.  die  mit  Borsäurezusati  er- 

haltene sollte  7,4b  **/•  Hydratwasser  ergeben. 
Statt  dessen  erhielt  ich  nach  30  Tagen  nur 

6,97  */o,  wie  voriiln  erwähnt  wurde;  die  kleine 

*  Siehe  meine  Abhandlung:  .Zur  Erhürtuncb- 
thoorie  des  natärliehen  and  kOoBtUohoD  liydraulisdiou 
Kalke««  J.  1898  B.  89,  oder  in  dor  „(Chemischen 
Jndustrip'  J.  1h;»s  S.  "!t. 

Siehe   iiH>ini'    Abhandlung:  „Zar  Erhirtunea- 
thetirio"  iiHw.  ,f.  i  '>  1  S.  31,  oder  „Cbemisehe  Indu- 

strie* J.  1901  6.  aiu. 
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Differenz  von  0,40  wurde  als  zulässiger  Versuchs- 
feliler  augfschcu.  Es  war  mir  aber  immer  auf- 
fall.iiil.  daß  icli  siiflterhin  dio  tliforetische  Zahl 
uur  auHnahiDsweise  erreichen  kouiile. 

Diesmal  wurden  für  die  hydrolytischen  Ver> 
siiclio  vier  Wapcplaschen  mit  ji^  2  ̂   des  feinst 
gepulverten  Silikates  bescliickt,  dazu  der  Heike 
nach  2,  4,  6,  10  ecm  Wuser  zupresetzt  und 

etwas  iimia^Bebwenkt,  um  da«  Piilvir  •rleinli- 
niäUig  zu  verteilen.  Nach  Verlauf  von  3U  Tageu 
und  nach  erfoli^er  Trocknunf  in  der  Luftleere 
über  Schwofclsiluro  bis  zur  GewichtskoDStanz 

betrug  die  Menge  des  gefundenen  Hydrat- 
wassers als  Hehrgewicht  bei 

WaMor  7,1«  7o 
4 
6 

10 

0,70  , 
aUtt  obiger  7,43,  alao 

noch  weniirer. 

Die  Festigkeit  der  ciuzcluoa  Proben  nalim  bei 

steigender  Wassermenge  sehr  stark  ab,  so  dafi 

die  mit  10  ccni  Wasser  angemachte  Proln-  fast 
gar  keinen  ZusaoimenbaDg  bcsaü.  Da  ich  wahr- 

nahm, daß  sich  bei  größerem  Wasserzusatz  das 
Pulver  bald  absetzt  und  somit  mit  der  ganzen 

Wassermenge  nii-ht  in  Hcriilininir  steht,  ,'lndfTte 

ich  die  Versuche  derart  ab,  dai»  ich  die  l'roben 
noch  vor  ihrer  Erstarrung  von  Zeit  zu  Zeit 

(lunli  I  itisi-hwenken  durchrührte.  Die  Mengen 

des  Hydratwassers,  die  ich  bei  dieser  Ab- 

änderung konstatieren  konnte,  wären  nach  Ver- 
lauf von  80  Tagen  nocb  kleiner;  sie  betrugen  bei 

2  ccm  WaiMer  5|04  0/, 

6 
10 

4,18 
8,43 

Diese  Resultat*'  li,il»u  mich  bi-greifliciierweise 
nicht  wenig  iilu  rruM-lit  und  die  von  Dr.  Kanter 
ausgesprochene  Üeuiflngelung  meiner  .\nsichtep 

betreffs  der  Hydrolyse  des  hydraulischen  Kalk- 

silikates, müßte  sinnL''  !ii:ili  ohrr  <'inr  rnikchninp 
erfahren,  denn  ich  fand  liei  Anwendung  grüUerer 
Wassermengen  weniger  Hydratwasser,  d.  h.  die 

Hydrolyse  erreicht  nicht  einmal  jino  (ir<nzi-. 
bei  der  sich  das  Silikat  einfach  in  Kalk  und 

Honokalksilikat  spaltet. 

Da  mein  I'nlparat  eigentlich  keine  relnc, 
sondern  eine  borsAurebalUge  Verbindung  war, 

MO  nahm  ich  einen  Hydrolisierungsversuch  mit 

der  internit'diiiri'n  N'erbindung  Sil),  ■  CaO  •  liaO 
vor.  deren  Vtrlialtcn  für  tnoin«'  .Ansichten,  wie 
vorhin  erwähnt,  von  groiiter  Wichtigkeit  war. 
Von  diesem  Präparate,  welches  geschmolzenen 

Feldspate  glicli.  habe  ich  wiederum  '2  g  in  zwei 
WOgeglascheu  eingewogen,  von  denen  das  eine 
einen  kurzen  Rtthrstab  en^elt.  In  jedes  kamen 

^'leich  10  ccm  Wasser  und  nun  wurde  das  eine 

Fläsclu  hen  ohne  Rilhrstab  nur  im  .Anfang  vor- 
sichtig umgeschwenkt,  die  Beschickung  des 

andern  alier  innerhalb  der  ersten  Stunden  durch- 

gerOlirt.  Nach  ;50  Tagen  wunie  der  Kückstand 
wie  sonst  getrocknet,  wozu  diesmal  etwa  zwei 

Mou.atc  orfordi'rlich  waren.  Die  gefundene 

Illeiigi-  des  Hydratwassers  betrag  bei  dem 
Glilschen 

ohns  RObren  5,88*/« 
mit         ,        nur   .    .    .    .    ,    4,rrJ  _ 

Die  Theorie  erfordert  6,.')6  und  einstens 
erhielt  ich  mit  demselben  Präparat  genau  die 

theoretische  Zahl  fi..')C)  ",,.  |)iest'  Ergebnisse 
sind  von  so  großer  Tragweite,  daß  es  sich 

wohl  verlohnt  hatte,  mit  neu  hergestellten  Pro- 
dukten diese  Versuche  zu  wiederholen  und 

nötigenfalls  die  Versuchsbedingungen  weiter  ab- 
zuändern :  da  ich  aber  nunmehr  in  deJi  Kuhe- 

staud  getreten,  so  bin  ich  nicht  mehr  in  der 
T.rige.  mich  mit  experimentellen  Arbeiten  zu 
befassen. 

Der  durch  Lagern  und  durch  Innige  Be- 

rührung mit  einem  Wasserüberschnß  erf<>i;j-te 
KUckgang  in  der  Wasserverbiudung  ist  schwierig 

zu  erklftren,  und  es  ist  zweifelhaft,  ob  dersellie 

auf  einem  primären  oder  .sekundären  Prozesse 
beruht;  aber  so  viel  geht  daraus  hervor,  daß 
die  Metaverbindung  des  Dikalziumsilikates  sehr 

wenig  bestandig  i>t.  was  ja  schon  die  Formel 
erraten  lillit.  Ich  kann  mir  die  Verminderung 
der  Wasseraiifnahnie  vurliüifig  nicht  anders 

wkltren,  als  durch  eine  intramolekulare  Um- 
Iat:eninir  aus  der  Meia-  in  die  inaktive  Ortlio- 

konstitutiun.  Die  Beschleunigung  dieser  l  ui- 

wandlung  durch  viel  Wasser  und  durch  Um- 
rtthreo  bleibt  dennoch  ganz  rttsdhaft. 

(SebluS  folgt) 

Die  neue  Dolomitmühlenanlage  der  Georgs  -  Marienhütte 

bei  Osnabrück. 

Von  Diplom-Ingenieur  Kurt  Gerson. 

In  der  Fachliteratur  ist  so  wenig  Aber  die 

*  Kinrirlitiiiür  von  Dolomitiiiiililen  anznl retten, 
daß  es  wohl  angebracht  erscheint,  einmal  eine 
moderne  Anlage  dieser  Art  zu  beschreiben. 
Rine  sulelie  wird  zurzeit  von  der  Kirma 
Uebr.  Pfeiffer  in  Kaiserslautern  für  die 

Georgs-Marienhütte  bei  Osnabrflck  eingerichtet. 

Der  Dolomit  wird  bekanntlich  u.  a.  zu  der 

Herstellung  von  Nadelhöden  und  der  .Aus- 
mauerung für  die  W  auduugeu  der  liirnen  l>eim 

Thomasprozeß  benutzt.  Je  nach  der  GBte  der 

vornngegan;:'  !!!  n  \"erniahlunL'  ist  die  Lebens- 
dauer der  DirnenausfUtterung  recht  verschieden. 

Die  Zahl  der  BSnsfttze  schwankt  fBr  das  ̂ men- 



17.  Juli  1907. 

n 

^_  D 

03 

futter  zwisclii'D  1 1 0  und 

1  30,  für  den  Nfulolboih'ii 
von  40  bis  55.  sehr  selten 

auch  noch  etwjvs  dar- 
über. Im  vorliegenden 

Falle  la;;en  folnendo  be- 
sonderen Bedingiintfen 

vor:  Die  Anlage  sollte 

innerlinlh  24  Stunden  2.')  t Dolomit  für  den  (Tebraucli 

vorbereiten  und  ledi^licb 
die  Zerkleinoninp,  da« 

Brennen  und  Mischen  um- 

fassen, wahrend  Stein- 
fabrikation und  Hodcn- 

stam)ifeu  nicht  in  Be- 
tracht kamen.  Eine  spä- 
ter« Erueiternnj,'  um 

40  "/o  war  vorzuselien. 
Die  für  das  tJobaude 

zur  Verfügunf;  stehende 

T^anfre  belrufr  2>^  ni,  die 
Breite  von  12  m  durfte 

verfjröliert  werden.  Der 
Itohdolomit  und  der  Koks 

werden  in  faustfrrolicn 
Stücken  auf  einer  Rampe 

zugefahren,  so  daU  der 
Niveau -Untprscliied  von 

3,5  m  entweder  zur  La- 

gerung in  Taschen  oder 
unter  Hinzunahme  der 

Waggouhöhe  gleich  zur 

Bildung  der  Bcschick- 
bühne  für  die  Brennöfen 
benutzt  werden  konnte. 

Abbildung  1  bi»  4 

zeigen  Orundriß,  Lilngs- 
schnitt  und  (juersclinitt 

der  Anlage.  Bei  A  be- 
findet sich  eine  Rampe, 

von  der  aus  Dolomit  und 

Koks  auf  den  freien 

Kaum  B  geschüttet  wer- 
den. Der  Dolomit  wird 

einem  Steinbrecher  C  auf- 

gegeben, von  dem  er  nach 
gehöriger  Zerkleinerung 
in  einen  Blecbtricbter  D 
fallt.  Der  Koks  wird 
direkt  in  einen  zweiten 

Blechtrichter  Di  gelei- 
tet. Beide  Trichter  sind 

an  ihrem  Auslauf  durch 

Schieber  verschlielibar. 
.so  dali  sich  die  jeweilig 

gewünschten  Material- 

mengen bei|uem  ent- 
nehmen lassen.  i)urcb 

den  Elevator  E  werden 

Digitizei 
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Abbildaag  8.   Qoencluiitt  U— Y. 

abwechselnd  Dolomit  und  Koksauf  die 

GiehtbOlmeF  befördert.  DerVertikal- 

aiifziif,'  pnthrilt  einen  durch  Kollea 

geführten  Fahrstuhl  mit  Fangvorricb- 
Uag ;  seio  Windwerk  wird  durch  eine 

Transrnissinn  angetrieben.  Die  Still- 
setzung und  Verriegelung  des  Aufzuges 

erfolgen  in  der  bekannten  Weise. 

L'eber  dif  zweckmüßi^sto  Art 
der  Begichtung  der  Oefen  war 
man  Anfangs  ▼eneldedener  Anetckt. 

Eine  Beachtung  von  oben  durch 

eine  EinfallöfTnung  sollte  den  Ofen- 

gang gleichmäüiger  gestalten,  in- 
dem die  Abgase  settlicb  abgezogen 

werden  konnten.  Man  entschied  sich 

aber  zur  Anbringung  einer  seitlichen 
EinsatztOr  und  eines  oberen  Absnges, 
da  zu  befürchten  war.  daß  iiei  der 

Begichtung  von  oben  derjenige  Do- 
lomit, welcher  von  der  Abnigsöftrang 

der  Gase  «'Titfcnit  zu  lii'iri'ii  kommt, 

weniger  gut  durclilirunnle.  Uiernüt 

wäre  aber  ein  gleichmaßiger  Ofen- 

gan»;  illusorisch  geworden.  Ander- 
seits besteht  bei  oberer  Beschickung 

die  Uefahr  des  Herausachlagens  der 
Flamme  in  weit  höherem  Grade  als 

l»i  einer  seitlichen  Opftnunfr.  Ein 

Hochdruck- Zentrifugal- Ventilator  Ü 

mit  einer  Windpressung  von  3öO  mm 
Wassersäule  erzeugt  den  fSr  den 

Brennjirozel5  erforderlichen  Wind. 
Die  mit  eisernen  Mänteln  umkleideten 

beiden  Dolomitöfen  H  und  Hi  be- 
sitzen einen  Durchmesser  von  2,5  m 

bei  l.C)  rn  lichter  Weite  des  aus- 

gemauerien  .Schachtes.  Je  Ü  Düsen 
leiten  den  \Vind,  dessen  Menge  durch 

2  Absperrschieher  <reregelt  werden 
kann,  in  das  Innere. 

Der  gebrannte  Dolomit  wird  durch 

zwei  unter  Flur  aufgestellte  Glocken- 
mühlen  J  und  J  i  von  je  850  mm 

Dnrehmesser  rermahlen.  Die  Mahl- 
ringe  bestehen  aus  bestem  HartpulS 
und  sind  leicht  auswechselbar,  lilan 

wird  yielleicbt  einwenden,  daß  zwei 

derartige  Haschinen  für  die  verlangte 

Leistun«r  zu  trroß  seien.  Da  aber 

eine  s[>iltere  Mehrleistung  von  40  "/o 
vorzusehen  war,  erschien  es  am  vor- 

teilhaftesten, Oefen  und  Maschinen 

gleich  hierfür  entsprechend  zu  be- 
messen, well  der  Anschaffungspreis 

nicht  wesentlich  höher  ist  und  der- 

artige Aulagen  sich,  ohne  an  Wirt- 
schaftlichkeit einznbttßen,  in  recht 

weiten  Grenzen  verschieden  intensiv 

betreiben  lassen.  Ein  Becherwerk  K 

Abbildung  4.    (.jueritchiiitc  .\. — /. 

L.i^u,^cci  by  Google 



1070   ataU  md  Bbm. 

hebt  das  gemahlene  Gut  11, Gm  in  die  Hühe 
tiod  sehttttet  es  in  die  diebtrommel  L.  Der 

Schfipftroj;  des  IW-horworkcs  ist  ,ius  Gullt  is.n 
hergestellt,  die  Becher  haben  20U  mm  Breite 

und  werden  an  kalibrierten  Ketten  icret'iilirt.  Das 
durch>rv'si(  l>tp  Doluniiiiiu  hl  fallt  in  den  heizbaren 
Kncter  M  oder  in  »l.  n  t:li  ielilrills  lieizl)aren  Kollcr- 

gau^r  N,  Während  die  grölieren  Stücke  in  die 
beiden  GlockenmOhlen  .T  und  Ji  zurückgeleitet 

und  hier  von  neuem  zi  rkl. •inert  wi-rden. 

Die  zur  Birnenaustiiiteriuig  ert'urderliche 
DoIomltmasAe  bedarf  bekanntlich  desTeersuMtzea. 

Ein  dureh  Solilan'_''-n  heizl»ar<r  Tr>H»eli;ilf  er 

befindet  sich  auberhalh  des  Gebiludcs  liei  O, 
an  welchen  sich  eine  Teerpumpe  anschließt,  die 

(Irri  'l'eer  in  einen  Teerkoclu  r  drückt.  Vdii  wo 
er  in  abgemessenen  Mengen  in  den  Kneter 

bezw.  in  den  KoUergang  gelangt.  Man  rer- 
wendei  die  bi>iden  HisellDiaseliinen  nebeneinander, 
da  ihre  Wirkung  verschieden  ist.     Fär  die 

Bodeuma.s.se  braucht  da«  Material  weniger  fein 

zu  sein,  während  für  die  eigentlichen  Dolomlt- 
stt'ine  ciiii'  feine  Vtrnialiluntr  und  kraftitrere 

Mischung  nötig  ist.  Für  den  ersteren  Zweck 
ist  der  Kneter,  für  den  letzteren  der  Kollergang, 
welcher  durch  das  (ie wicht  seiner  Läufer  die 

Zerkleineninp  fortsetzt,  die  geeignete  Maschine. 
Der  Kueter  ist  mit  zwei  {larallel  gelagerten 

Knetwelloi  und  verschiedener  Steigung  der 

Scbaufelung  ausgeführt.  Die  Hi'rst<llun<r  der 
Büden  und  Steine  erfolgt  in  dem  freien  Räume  P. 

Der  durchschnittliche  Kntftverbrftudi  der  ge- 

samten Anlairc  betnlirt  '25  Pferdestflrken. 
Die  Ausfülirungswcise  solcher  Anlagen  kann 

allgemein  recht  versehteden  sein.  Eine  neuere 

Bestrebunir  jrelit  dabin,  ̂ lalil-  und  Bretinanlajre 
sowie  Verarbeitung,  wenn  irgend  möglich,  in 

einem  einzigen  Gebftttde  uAterzubrlagen.  Dieser 
Gesiclttspuiikt  ist  im  vorliegenden  Falle  voll 
berücksichtigt  worden. 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Pateanrnmeldungea, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wlhrend 
zweier  Monate  zur  Finsichtnahtne  für  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegcn. 

3  Juni  1907.  Kl.  49 f,  L  222C8.  Vorrichtiiii;,' 
zum  Scliwi'iüen  uml  zur  eiui^-iilliri  n  r«irmt;i"l>ung  von 
BufTerkreuzen.    tiiiHtav  l.i'iiicki',  llat*|i<'  i.  W. 

Juni  l'.M)7.  Kl.  IHc,  !{.  4.".(»».ti.  .Mit  einem 
Blockzant;t>nkran  viTbuntlriu-  Hilfslii-bevorriclitiinf;  für 
Ticföfoudockel;  Zu»,  zu  l'at.  17.%H17.  IJenrather  Ma- 
actkin«alabrik,  Act.-Oea.,  Benrath  bei  Dileiieldorr. 

Kl.  26  d,  F  tl  35T.  Rotierender  Oaswaseber  mit 
den  Raum  swiechen  Wolle  und  OohKaso  TollstSndig 
auBrallonden  W«Bchkörf«'rn.  Carl  Francke,  Bremen, 
Bai'liHtnili.'  Ott  9.S. 

Kl.  31  a,  K  •22  841.  Kijuiliaror  Ofen  zum  Schmel/en 
voa  Mftnilen;  Zus.  zu  l'»t.  167  888.  I^oui«  K<iuitHi<au, 
Ar^enteuil,  Frankr.;  Vertr. :  A.  Bauer,  l'at. -Anw., 
Berlin  SW.  1-1. 

KL  81  b,  K  38  424.  Verfahren  und  Formmaiehine 
mm  Aubeben  von  Oaftmodellea  mit  winklig  so- 
«naader  atehonden  Flächenteilen  ans  der  Vorat.  Bnll 
Pfaff,  fhemnitz-AItpndorf,  WarthatraBe  22. 

Kl.  Uli.  S  22  ilS-l.  Mit  /\\(i!'.irli(r  Srliicbt  feuer- 
fester .Miihwe  ausj,'eklt  iilet.>  l'i^.l•rlll•  lUocklorni.  IK'in- 

rieh  S|i«t/:,  DÜMgpbiiirf,  \Vinki  lHli-l<lerNtrali<'  27. 
Kl.  41»  e,  K  a2  02O.  1'rei.se  mit  drehbarer,  die 

Matrizen  tragender  Unterln^u  zum  Kappen  von 
Sdiwellon.  Fried.  Krupp  Akt.-Ue8.,  Oni«unwerk, 
Hagdeburg-Buckan. 

Kl.  49 e,  P  17099.  Hydrauliaeha  Werkzeng^ 
maschine  tnm  Nieten,  Stensen,  Ahaeher«n  mit  einer 

BelbattafiLT'-ii  \'i>rrii  btan{;  zum  .\ ii^.rüi'ken  und  HrnniHen 
der  Antru  ltskriift.  .Mliert  Tial,  rnri>»;  Vertr. ;  Dr.  H. 
AKxaniler-Kal^,  l'at. -Anw.,  licriin  .NW. 

Kl.  4'J  e,  r  1K722.  l'neumatiHchcr  behlagnietor. 
I'okornv  i'C  NVittukind  Maaebioenbao  A.-0.,  Fraak- 
fart  a.  M.-Bockeiibeim. 

10.  Joni  1907.  Kl.  48  c,  C  I4H.'>6.  Verfahren 
zur  llerttellnDg  weifigetrflbten  Emaile  nnter  Ver- 

wendung von  Tltanalore  als  Trübnngtmittel.  Che- 
mische Fabrik  (SüNtrow  Dr.  HUliingbana  dt  Dr.  Heil- 

maaOf  OQatrow  i.  W. 

Kl.  \'.h\  K  2''2iil.  .\usbebvorrichtungfflrScbiniede- 
prCBHcn  un<l  deri^l.     Franz  Dahl,   HrurkhniiMen  a.  Ith. 

13.  Juni  l'A>7.  Kl.  l'Ja,  K  22  31ii.  .Sehiencn- 
befeatigang  auf  liolzacbwellen.  Max  KQpiog,  Berlin, 
Lenla^traSe  1. 

Gebraucbsmustereintragungen. 

3.  Juni  r.»07.  Kl.  7a,  Nr.  307  277.  .\utiimafiMcho 
Kühlwa.f(*eral>!^t("llunL'  für  \Valzm«Krhinen.  <  arl  Alexis 

Achterfeldt,  Köln,  l'nulstralio  16. 
Kl.  7  c,  Nr.  307  144.    Proaae  aur  Uoratellung  von^ 

Hobl^'e-tcboKNen.  Kudulf  Kimmeriing,  Oberhaeeen,  Bbld., 
KaaernenatraBe  61. 

KL  10  a,  Nr.  907468.  laoBerang  fttr  Stvigrobre 
TOD  Koksofen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  swiachen 
dem  Steigrohr  und  der  iBolierbttlae  ein  Raum  für  die 
liuft Zirkulation  angeordnet  tat.  Isolieiwerk  O.  m.  b.  H., Witten. 

Kl.  10  a,  -Vr.  3(17  720.  üiHihickunesvorrichtuni» 
fQr  VerkokungHanIngen.  Fa.  Franz  Brunek,  Dortmund. 

KI.  24  e,  Nr,  »07  575.  Torriobtung  für  ̂ VaB»er• 
gaa-Apparate  sum  Aaseigan  des  beim  Betrieb  ua- 
sersetsten  Dampfes,  bestehend  ans  einer  mit  einer 
AlamiTorriditiiäg  veriHudefiOo  Gaabeblltergloeke. 
Dr.  Hugo  Straebe,  Wien;  Tertr.:  A.  du  Boie-Reymoed, 
M.  Wagner  u.<!.  Lemke,  Pat.-Anwalte,  Berlin  S\V.  13. 

Kl.  24  f,  .Nr.  :iuT  .itjo.  FeuerungHruHt  für  Dampf- 
keHHel  und  derlei,  aiirt  waKHerdurcbtlohHeiien  Kohren, 
("nrl  .Sevbold  und  Karl  Röhrle,  Schorndorf,  Württ. 

Kl.  27  b,  Nr.  ,Hü7  140.  Steuerung  für  OeblSse  und 
dergL  mit  am  Nockeniobeiben  gleitenden,  die  Einlatt- 

organe betltigendon  WinkdboMn.  Riehard  Heine» 
mann,  Kreusthal  L  W. 

Kl.  81  c,  Nr.  807087.  Potrer  fOr  Onfiwarea  mw., 
beHt<-hend  aus  zwei  um  ein  Mittelstück  >;H;;eneinftn(li'r 
bene^liclien  Klemmbacken  mit  darüber  pospsniiteiii, 
BUeweebBelbareni  l'utzmittel.  Heinrieh  Juecer,  ̂ Vjtten. 

Kl.  31c,  Nr.  307  310.  .Stellbares  Kernstüt/en- 
bcBcbwereiKon.    Theobald  .Schneider,  Fulda. 

Kl.  31c,  Nr.  807  579.  Uietltricbter  zur  Erziolung 
mehrerer  achlaoken-  und  achalenfreier  Blöcke  in  einem 
Quft.  Oewerkiebaft  Dentacher  Kaiaer  Hamborn, 
Bmckhauaen  a.  Rh. 

10.  Juni  r.>ii7.  KI.  1b,  Nr.  308  022.  Sandr«ieb 
mit  Klopfvorrichtung.    Uebr.  •Schulte,  UiaHen  i.  II. 
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KL  24  r,  Hr.  806180.  Wanderrost  mit  Einrieb- 
tun);  cur  Verhinderoni;  des  Hindurchfalleni  von  kluin« 
k>>rnii;<  III  KriMininatcrial  zwiMciit-n  den  BoitglUdent. 
"\V    KremHiT,  Berlin.  Hevern^tralie  5. 

Kl.  24  f,  Nr.  SOÖ  '-'or,.  Rost,  be§tohond  aus  eitu-r 
mit  kuniMcbiMi  Liinhcrn  und  Ffibrun^^en  für  einen  Zug* 
abBibliißi«chieber  Tereehenen  Platte.  Otto  OfMl, 
Leipug-Lindenau,  Uonriattenatrafie  6. 

Deuttcbe  Reichspttente. 

Kl.  7a,  Xr.  174373,  vnni  1.  n./.mb.T  Utor,. 
Otto  Ueer  in/urirb.  I'il>insiliriltinihirrr!.  :um 
Auiutrecke»  von  Uohrrn  und  andi  ren  Ht>h/f,  >ir/H  rn, 
bfi  vTflchrm  die  Autitrtckung  durch  »ich  stdii'/iij  im 
gleichen  Sinne  drdteuäe  und  durch  Verschiebung 
ihr«»  TragblockeM  Mr>  und  gurückiewegte  Kaliber- 
itaUm  erfolgt. 

Bei  dieMm  Walzwerk  erfolg  die  AiütBtrockun);; 

Ib  bakumter  'Weine  dtirrh  .\bwSlzen  der  Kalibür- 
walten  «  auf  dem  fe«tstohi/ii(1cii  WerkHiürk  A.  I><'r 

dl«  Walzen  a  tra^nde  Wakataudor  c  gloitot  in  FUb- 
rnagen  d;  MÜie  awtgaug  erfolgt  toh  der  Kurbel- 

welle  e  mittele  der  KtulMhi  f  ud  der  2ug- 
•tMgeBfu  Aagetrlelmi  werdea  die  dndi  Salunider  * 
miteinander  Terbnndenen  Walzen  u  Ton  der  Welle  i 

auH,  die  ibro  Drehung  mittt-U  Zabnriiili  r  /.-  auf  die 
Wfllf  /  und  Ton  dieHt-r  unter  Zwiacbenachaitung  zweier 
Uiiiv<  r.Hal^'elenkL'  und  der  Zwieolieawello  m  aaf  die 
obere  Walze  a  QbortrAgt. 

Neu  an  dem  Walzwerk  iut  finc  Kinrichtang,  nm 
die  beim  Wechiel  der  jedeamaligen  Bewegungarieii» 
taug  dee  WalienstAndere  e  infolge  der  lebendigen  Kraft 
der  bewegtes  Maeaen  bieber  nleht  geastn  verliiiideradeii 
8fe56e  in  den  angetriebenen  und  in  den  antreibenden 
Organen  vollHtftndig  aufzuheben  und  bierdnreb  die 
f^chnelUpkoit  d<-4  BotrieboH  ln-deutund  za  erhöhen. 

r>(  r  W  iiizi' iiHiiiiiilcr  r  wird  durch  ein  in  ilcn  /v- 
liniiern  n  eiaaeitig  auf  die  Kolben  der  Zugstangen  o 
wirkendes  Drnelcmittol  (gespannte  DAmpfo  oder  Oaae) 
beetiadig  gegen  elaatiscbe  Puffern  gedrängt,  die  aicb 
M  dem  Qnerateg  eine«  den  Walzenständer  b  um* 
laeeeodeo  BQgels  g  baffaidan.  Diese  Federn  wider- 
Ntnn  eleb  mit  mnebaieader  Spannung  der  Ym- 
bewegang  dee  Walseutlndert  aad  nebmea  allmiUieli 

einen  solchen  Spannungsgrad  an,  d»U  im  .\iigonbllrk 
des  Wechsels  der  BowegungHricbtung  Uleicbgowicbt 
/wincbcn  ilcn  Tortreiti4-nden  and  den  zurBekdrlngendeB 
Kräften  eingetreten  ist. 

Kl.  7a,  Nf.  17I!K)1,  vom  Jt,.  Fe- 
liriiar  l'.in.'i.  Ii  r  i  n  r.  1!  Ii  r  h  »i  r  li  t  in 

D  ü  «  4  1  <1  o  r  f.  W'ihhultlH  r  für  I'il- 
i/erschrittiriilcfn. 

Ha»  allmählich  kleiner  werdende, 
aber  oval  bleilwnde  Streckprolil  a  bis  b 
der  WaUea  enengt  an  eeiner  niedrig- 

sten Stelle  b  ein  Rohr  mit  rididger 
Wandstärke»,  aber  mit  elliptischem 
(jiiorHohnitt.  Per  nun  folifpnde  krnis- 
rundi'  Kalibt^rtfil  <•  bis  d  miii  ;,T'uli  rrr 
Tiefe  all«  die  vorbtTgelieiuie  iiinln^'me 
KaiibtTtttelle  ruiitlet  dus  Kohr  ohne 

Streekung  volUtündig  und  löst  es  da- 
Itei  ab. 

£b  erübrigt  sich  daher  «ine  «eitere 
Bearbeitung  nach  dem  Walsen,  etwa 
durrh  Zielien,  um  dem  Rohre  die  ge- 

naue Ijuerscimittaform  zu  geben. 

n.  18b,  Nr.  175^14,  vom  17.  Jannar  1904,  Zu- 
Matz  zu  Nr.  1  »'-ri -J".i2 ;  vcrgl.  .Stahl  und  Hiscii-  IHOß 
Nr.  XI  S.  fiM4.     \Valth.T  M  a  t  b  .■  h  i  u  s   in  Uorlin. 

Anirntiiiiht/  lim  V:  ff(ih)  '  ni  iniiii  l'iit'nt  t'.'ifl'J  -j,^ 
Abuchridutty  rmi  l't  riinrriniijiiiiiji  n  (lu.f  Mtlull-,  l/r- 
sonder»  Eise n bfi drrn. 

Das  Verfahren  des  Uanptpatentes ,  darin  be- 
■taliead,  Robeisenbäder  dnrch  Zusatz  von  metallisehem 
Kalzium  oder  Kaizinmlegiemngen  zu  entphoephoren, 
wird  gemiB  dem  Znaalz  dazu  benutzt,  um  aus  Metall-, 
insbi'BOodere  Eiseiiliädorn  VcrunreiniguuRr-n,  vor  allem 
diejenigen  Scblackm  zu  i-nfffnu-n,  die  »i<b  beKonders 
im  flü««igen  schmiedlinri  ii  Hisi  n  in  feiner  KmiilHiun 
Iwtinden  und  infolgedi'H-ten  kaum  zur  Absoheidung  zu 

bringen  sind. 
Diese  Schlarken,  die  aus  Eisen*  und  Mangaa- 

oxjden  mit  einem  weeliHelnden  (iebalte  an  Kieael- 
•iore  bestehen,  werden  durch  Kaiziam  zur  jLbaoheidaiw 
gebracht;  gleichzeitig  werden  auefa  in  dem  Metall» 
Imilr  viirliftmiene  l'bosphide  und  Sulfide  in  ent^precliende 
Kiil/iuiM\t-rbindun),'en  umgewandelt  uml  abK>'(«rhleden. 

l>aH  Kitl/.iuin  wird  zwiTkniiilli;,'  mit  Aluminium 
legiert  verwendet  unii  futwi'der  dem  Hude  ziigeHetzt 
oder  darin  dnri'b  Kb-kf roh «e  erzeugt.  Im  letzteren 
Falle  bildet  das  Metallbad  die  Kathode,  die  Ober  ihm 
eehwimmende  kalkroiebe  Schlacke  den  Elektrolyt,  in 
den  mehrere  Anoden  lüneingeeenlit  werden.  Hierbei 
bewirict  die  dureh  den  elektrisehen  8trom  herror- 
gebrachto  lonenbildung  gleichzeitig  eine  oebr  Mache 
Abscheidung  der  in  dem  Mutallbade  suipendierleB 
SeUaekeateile. 

Kl.  Ib,  ».  175  765,  vom  IS.  Mitrz  l'.»0|.  Me- 
tall u  r  g  i  h  e  h  e  (i  4!  s  e  1 1  H  r  h  a  f  t  A.  -  U.  in  Krank- 

furt  R.  M.  Vurrichlunif  zur  »KiijX'lisihin  Si  lu  i'lung, 
bei  der  rine  Trommel  zwischen  AiagHctpitlcn  mmi  eittrn 
fettutAtmden  JStMMJsem  roKeri. 

Der  im  Innern  der  rotiorondon  Trommel  ti  zw  iitcheu 

den  .Magnetpolen  N  —  8  fest  gelagerte  Eisenkern  b 
ist  nach  der  Arbeitszone  c  zu  keilförmig  verjüngt. 
Hierdnreh  werden  die  die  Trommel  quer  durchsetzenden 
megaetiachea  KraftUaion  von  innen  heraus  auf  einen 
vernlltDiemfttig  eebmalen  Streifen  der  Trommeleber- 
Hiebe,  die  eigeatliehe  Scbeidezoue,  snaammengedrftngt 
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Statistisches. 

Oroßbrltaniiieiii  Eiien^Elafahr  aod  •Aasftahr. 

Uhr 

Au 

J  ■  Q  U  • 
r  -  J  u  D  i 

19M MM 
  — . 

MO* 
toni tOM 

lODI 

19901 
11588 74788 

•8  858 
41580 89688 708867 1061899 
1  58B 1905 4  238 

8  98« 
1  HHi 1  640 

5H1 
653 

4H4 
y73 534 658 

ß  (»Ol 

3  1-28 

1  .')81 
1  383 

61  mH SO  201 70  957 81  964 
8S079 7168 

88  052 
122  181 

21  468 
19  816 

28  749 
87  088 

RohblCcke,  Torgvwalite  BUck«,  Knüppel  .... 
80T  158 149  614 8  779 10  768 

84  881 48  197 
54  979 

58  714 
7  816 9  689 191  909 

220  461 
36  005 

41  476 

717 844 19  »il5 

21  895 

2  560 
1  250 

6  127 11  399 

Sonstiges  Eisonbahnmaterial,  nicht  Ims.  geiMBBt  , 88  837 
32  182 

43  874 IH  147 
85  782 134  698 

11575 

6703 

34  117 
84  575 

217  854 844088 
80887 86  888 

— — 177  888 205  278 
— — 265 

Draht  (einschlicBlieh  Tvtagimphen-  o. Tclapliondnht) 81  »91 81  917 
21  176 

24  983  1 

24  895 
84  867 

Walzdraht  ;  .  . 25  2H4 !  2  876 
22  C76 

19  H19 5  628 3918 15  548 
14  903 

3061 
8  874 11452 18  758 

7  688 
7986 

19855 
85  858 

RSbreD  and  RöhrcnTorbindungen  ana  SchweiBeiBen 6318 9  045 58  280 
58  306 

1  553 2  028 
88668 

99  867 
16912 17  065 8  929 

8  859 

1  Fftbrikate  von  Eisen  und  Stahl,  aieht  bM.  gnuant 13  563 12911 33  229 40  485 

741  i<e 486  755 2  188  156 

1   8  79rM8 4  782  »41 8  288  895 18  661  858 24008869 

Fördemne  and  Versand  ron  £iMneneu  Im  Lahni  DIU-  and  benachbarten  Uebiete  nährend  des 

Jakni  MW.* Dta  VSr4arva(  batras 
▼cnaad 

(MMk  NHanallMMa 
Aaiakaa) 

iBoerhaib 
4m 

de» 

laodaf 

4m 

MMaU ritclDw 

an 

rk«ta  «ad 

In 

WratfalvB 

•.  d.  Saar, 

In  I.iith- 
riiu''*n  u. 

1. Uli- in- 

»nifrrr Ilriirko 

aaek 
(»bcrUbn- •tcla 

Zuiammea 

t 1 t t t t t 1 * 

j  - 

1  628  852 

177  487 172  472 46  521 51  352 
1  821 

729 
88581 483  963 

Botoisonllnßstein  .  .  . 
88 1<» 88  808 8006 196 

865 

615 
184  078 

Brauneiaonstein  mit 

12Vo  Mangan  und 
darunter  Ö07  389 44  245 85  888 7  868 87  850 207 

185 141  876 
816968 

Brauoeisenstein  mit  über 
127«  Mangan  .  .  . 1980 41658 1418 78859 80  488 4586 

81848 884  880 

.   S|intri-i-iiHti-in  .... 8  747 9 3  393 _ 

10 

8  418 

'  Manganerze  
884 

.  - 

Zuaammen 1 188828 811  774 885  768  1  67  808 161  667 62  716 !  6500 186914 
i  1 161  681 27,06  o/o 

38,16  •/• 1 

4,98  > 

14,040/, 
7,18  "Je  1  0,48  ̂  

--- 

*  /usainineiiKt'HteUt  vom  «Berg»  nad  Hattenminnischen  Tereln  für  die  Lahn-,  Dill-  nnd  beoa^barton 
RoTiere"  zu  Wetzlar. 

L.iiju,^cd  by  Google 



IT.Jnli  1»07. 
BeridUe  über  l'trmmmlungen  atu  Facheereinen. 

suhl  und  Eiaea.  lOIS 

BafilMdii  BImii-  n»4  StBUeneaguf  im  Jahr«  1008. 

BMifk 
Halbfabrikat« 

Prrtlfrrieuirntiiw 
io  K1m>b  uod  Mtahl 

IM» t ins T 
l«M       1  IM5 

i  WolK:a-0«biet  

1  645  264 
610875 
84  844 
_ 

297  621 

4  119 

1  690  740 
878  660 
86  061 

251  741 

12  861 

1  228  052 
617  885 
188  684 
138  5S9 2'.:. 

144  '.>i»y 

1  334  714 689  4T» 

188  051 
165  081 

0):; 

l;t5  2;n 

1018  109,  1  119  972 
489659  ÖS5578 
198  564  1S8I16 
187  490  1    188  898 

(13  068  2:r, '.M2 
156  040      152  073 

InsgeMint  |  8  641  788  j  8  715  068 1 8  648  854  8  787  655  '  8  807  880 1  2  846  669 

Berichte  Ober  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Americsn  Foundrymen's  Associatloii. 
An  (tirr  elften  .Jaliro.HVcritftinnilunf;  der  amerika- 

Diaeliflii  OisßereifAcbleatekin  21.  bis 88. Mm  1907 

in  Philadelplii«*  nahm  dis  anffewShaKdi  gfoO«  AmmU 
▼OB  1800  Peritonen  teil,  und  an  der  ̂ IcichselHgra  Ans» 
■tollong  Ton  GieBereUAu8rQ8tun);!4K>'K<^'>"^'*<^*>i>  be- 

teiligten sieb  70  Firmen. 
Vom  l'räsidonten  Mo  Fadden  wiinli-n  ilii- 

BtuDgeo  der  AvMoriatioii  im  Dii^ntsto  ilen  Fortnrliriit» 
im  Ole&ereiweBen  gebührend  lierTorgebobon,  aie  tie- 
titigten  eich  Tonebndidi  daila,  d«B 

1.  die  Analyie  und  die  KlaMifikiition  des  Rohoiticnfl 
auf  wiBfenaehaftlicher  Urundla^;»  mehr  und  mehr 
eljij;eführt,    und  dnli   du«  KnlifiBen    niilit  niihr 
nach    di-ni    Brurh,    MDtiiivrn    narh    der  Aiinl\-<i' 
gelcauft  wird  ; 

8.  die  Foittigkoit  dea  liallcitten!)  nach  wigsennchnft- 
liehen  OrundsAtzcn  geprüft  wird; 

8.  daB  aagMtrabt  wird,  die  aUgemeinen  Koaten  uod 
Lasten  der  OleBerelaiilage  in  beMorar  Waiae  als 
hiither  auf  die  Terschiedenen  Waran  u  verteilen, 
damit  jeder  Voratand  einer  Oie6erel  befühis^t  i^ei, 
zu  wiesen,  welche  Arlicit  für  ihn  vurtciUiaft  isc 

und  welche  er  „nnden'n  l.i'Uten"'  ülicrlftHSfri  hoII  ; 
4.  dall   ISoziehuni.'cn   zu   liefrouiideton  Vfrcincii 

|<Ht'f{t    werdiiü   (wiu   dem    Vi»rt'iii   di-r  (iii-liiTci- 
beaiTitcn    [foundry    foremen],    d»»m    Vi-n-in  dur 
Qießeroiüeferanten,  und  dem  eben  gogrfindcten 
Verein  der  Meann^eOar) ; 

5.  daO  FaehaelinlMi  fUr  das  QisBsraiweaea  gefürdert 
werden,  und  zwar:  a)  fflr  OleBerelvorwtlnde,  Tn- 

f^enieuri-  unil  «'hcmiker;  h)  fQr  MciHtor  iforfnicnl, 
Former  und  Lulirlin^'O ;  für  j^cxchulti' Arlitiiter. 
In   der  Zukunft   bo1I<-   ilii-  l'nlitik    >l<'s  Vt-reins 

daraof  gariebtet  sein,  die  Mitgliedorzahl  weiter  sn 
•rhSban  und  das  latereaae  deraelben  durcb  Wiader- 
haranagaba  dar  Tereini<7.eit8chrift  an  etaigara. 

Dann  wurde  der  (^fuiHtige  Bericht  dea  Schatc- 
nieiHtiTK  und  Sckri'tiirr*  iIck  Verein»  Dr.  M  n  I  d  i- n  k  e 
verlesen,  in  weli  lieni  ii.  a.  Itetont  wurde,  dali  kaum 
eine  Woche  im  ,lahr  vorüliergetjnniren  hcI.  in  welclier 
er  nicht  l'oriiouon,  »eiche  neue  Uießcreien  gründen 
wollten,  die  Antwort  zu  gehen  genOtigt  war:  ,LaBt  ob". 

Dr.  Moldenke  erwibnt  aueb  die  vielen  Anfragen 
TOS  Mitgliedern,  welche  jetzt  von  der  metallurgtacliea 
nad  formaraitsabniaeban  AUailung  aainea  Bareaae 
•riadigt  werden,  denen  er  naeh  eine  Abteilung  fOr 
Modella  nnd  Kerne  anzugliedern  gedenkt. 

Dia  AuaBchQaao  de«  Vereins  berichteten  über  die 

Normalaiatbadaa  für  Aaaljsaat**famar  abarOia  Barai- 

•  .Iren  Age"  r.iOT,  2H.  und  no.  Mai.  (Tbc  annnal 

CouTeation  of  the  American  Fonndrymen'H  ABBooiatien.) 
**  Nibaraa  hiarttbar  fadaaken  wir  domnacbat  mit- 

aatollaa.  Die  Redaktion. 

kalkniation,  wobei  der  letztere  Anascbuli  beauf- 
tragt wurde,  aeine  Studien  aoasnarbaitea  und  das 

Eigsbnis  tnr  Tarfagung  dea  Voreiaa  s«  stellen. 
Besonder«  die  wirtacbaftUcba  Seite  dea  GiaBerai- 

wasena  behandelten  drei  Tortrlg«: 

I.  m«  Oraactsaa-ClleOMrai» 

von  Thoma»  Went.  Slmr|iKville  Pa.  l>arin  uurden 
aU  Hauptpunkte  für  jemand,  der  eine  (irautfielierei 
gründen  will,  folgende  Schwierigkeiten  angefahrt  : 

Der  große  Bedarf  an  geschickten  Arbeitern  nad 
die  Sehwierigkeit,  adeha  in  kurzer  Zeit  baranzubildcn, 
sowie  die  DiBziplinloaigkeit  deraelben.  Dann  die 
Schwierigkeiten  und  die  Verluste  beim  RröfTnen  einer 
(iielleri'i,  -.vi  li  lir  ■iiiri  h  die  z.UHrtTumengelau fenen  Ar- 
heiter,  ilie  III. Iii  >,-e/vvnni;en  i-tt  an/iwt>-lleii,  \er<iiilulit 
werden.  Dann  die  Verlu!*(e  ln  iin  A  u-.|irnlii(  r  en  vdii 
neuen  MaHchinen  und  Werkzeugen,  die  /u  grulien 
Vort(!ile,  walcha  dia  nnerfahrene  (üelU-reileitung  den 
Käufern  ihrer  Waran  und  den  VerkAufem  dt.*r  be- 
nStiglan  Materialien  la  gawibran  pflegt;  dia  Sehwia- 
rigkait,  gute  Baaaita  sa  arlaagaa.  «ad  dio  Varlnsta, 
die  entstehen,  wenn  daran  Oesiehtskreta  zu  enge  ist. 

Km  wird  empfohlen,  fulgCudeB  zu  lieachten  : 
1.  Ei  sollte  featgealellt  werden,  oh  Bedarf  fflr  dia 

Alt  vim  ObB  vorbanden  iat,  den  man  herzaatellaa 
bsabtiobtigt,  auch  welche  Konkurrenz  beHtebt. 

8.  Eb  sollte  im  Zentrum  des  Marktes  gebaut  werden, 

und  zwar  mi  kli  in  wie  nn'-Mrlj 
3.  In  der  Anwenilinu'  v.in  M  i-  hiiM'ii  und  Milfn- 

lliitteln  sollti'M  ilie  i'>rulLruii_-  ri  Ami' n  r  lieniitzt, 
aber  keine  alten  .Mnseliineii  angewehatVt  werden. 

4.  Der  Kat  der  (üeßereihoaniten  sollte  gehört,  nicht 
tu  Bchnell  gebaut  nnd  fDr  genfigendes  Betriebs« 
kapital  itvsorgt  werden. 
Her  Vortru;,'<!nde  erwähnt,  daß,  wShretid  früher 

niemand  an  eine  <iielierui  ;ring,  der  das  (iesehüft 
nicht  gründlich  verstand,  jetzt  KankierN,  Juristen,  ja 
aogar  Geistliche  ob  unternehmen,  lÜeüercicn  zu  leiten. 

II.  Die  Stahlgießerei. 

Ton  dem  Vortragenden  W.  M.  Carr  auB  Xcw  York 
wird  koBStatiert,  daß  kleine  Anlagen  gerade  so  gut 
rantieran  kSnnen  wie  große.  Eine  Anlage,  welche 
tBglieb  150  t  prodnzierl  nnd  1800  Mann  beachAftigt, 
mflSte  wenigstens  fOnf  SB  t-Qefon  haben  und  wOraa 
1  Million  Diillar  Ka|iitnl  lie;iiih|>riic!ieri.  Kaulichkeiten 
und  .Vurtriistung  würden  ^  <  Million  Dollar  koHten. 

Die  KoHten  f.  il.  rönne  würden  Itetragen  für  An- 
lagen von  äO  bis  15')  t  Ta(;eHloi8tuug : 

Oefan   1800  / 
Oeaaratoran  nsw.    ....     60O  „ 
Qabtnda   .    lOOu  . 

Kraft,  MaBcbiaon,Oefen  nsw.   2.(im)  . 
5IUU  g  =  21  4U0<.« 
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Eine  tolcbe  Aali^ce  kuu  bei  gater  M*cltfr«ge 
Sfi  sbirorfeB.  Im  lälgemeliieii  «mmmi  MHilnSfen 
von  8ft  t  «npfidil«!,  fOr  die  Produktion  kleinw  Stlek« 
Kleinbeiwraer  -  AnUi^on  (Tropensa).    Für  «in«  Oran- 
i'iHcniiiil'iOroi,  wclihi'  Stnlilnull  Huftii-hmi'ti  uill,  wird 
fiii  IihüimIht  ;')  t-MjirtiniilVii  sicli  ni-hr  f;ut  i'i>;ii(>n. 
Kin  liftsUch  /iiiH_-,  [naii«Tt'  r  ">  t-Ofon  in  einor  li"- 
stohentlcn  Kii*L-n>;iL'lierfi  würde  etwa  fJOoO  f  koitten 
und  im  ganzen  außer  dorn  Oobäudo  10 ODO  f  bo- 
anHpmehen.  Er  würde  in  drei  Hitzen  l2*/4  t  am 
Tage  und,  da»  Jahr  zu  225  Tagen  gerechnet,  rund 
2870  t  im  Jahr  ■nebringen,  ms  mit  ̂ rfickaicbtigung 
▼on  allerioi  AbiQgen  einen  Gewinn  von  10000  f  ab- 

werfen kSnnte. 
In  acblochton  Zeiten  wird  eine  kleine  Anlage 

Anafill«  ebensogut  ertragen  kSanen  wie  eine  grofie. 

III.  Schinle4l»ar«r  finß. 

Ur.  Rirliard  Moldenke  in  NVatehung,  N.J., 
schreibt  auf  die  häuligcD  Anfru^'en  von  freuten,  welche 
bei  eich  die  Fnbrikation  von  achmiedbarem  OuB  ein- 
flluvn  wollen,  beettndig.  ̂ TSqt  wenn  Sie  tAgUeh  min- 
deatena  5  tona  alraetzen  können."  Nachdem  die  Vorteile 
und  Nachteile  dieaor  I'rodnktion  aurgezXhlt  Rind,  kommt 
Molilcnkc  zu  fcili^i  ndem  Krtri'linis :  Mit  »-iiK  r  irnten 
^^['e/iHlitlit  ist  i'H  ein  gute«  < iertfliäft,  Nihiniidlinren 
(iuli  /.II  mnilien,  aber  mit  weniger  nli«  5  tonn  tiij;- 
licher  Produktion,  mit  ungouQgciideni  Kapital  und 
nicht  durchaus  tacbtigom  PerHonal  tut  ea  nicht  ra 
empfehlen,  eine  UieUerei  für  Kchmiedbaren  UuB  ein« 
snrichtcn.  — 

AUo  drei  Vortrige  aind  ahm  bemflht,  den  Unter- 
nehinergeiat  der  Amerikaner  nnf  dem  Gebiete  des 
GieGereiw  i-Hon»  /urncksnhaMen.  Am  den  !{ntH(  )iIiii:i>n, 
welche  den  lunerikaniachen  Unternehmern  ert>iit 
werili'ii,  kiiiin  iiulc.^st  ii  genchloHHen  wi  riien.  «lull  man 
drülit-n  irfi''!;;'  scheint,  iiiH-rfulirenen  Leuten 
viel  oller  die  I.eitiiiit;  j,'rolSer  Werke  in  ilie  Hund  zu 
geben,  als  bei  uns,  und  da6  dadurch  manche  Nach- 

teile Mteteben,  welebe  bei  vm  k«iim  ni  erwarten  alnd. 

K.  Fr^ag,  KOtisebenbrodn. 

()l.;;KMrh  tlie  Vorträge  insgeNiimi  '.»»;  Seiten  der 

^TrHiiMaetioiis  of  tlie  Ami-riean  I 'iiundry ineiiV  Assd- 
ciation"  füllen,  »o  wird  -ic  doeli  kaiiin  ein  deiitnelier 
LcRflr  ohne  finttauachuag  aus  der  liand  legen,  da  ab- 
geeehen  von  den  oben  knrx  besprochenun  .\bband- 
uiogen  mhr  wenig  nenea,  wertvollea  Hateriai  darin 
niedergelegt  let.  Wenn  wir  dirtg«  kviM,  neiet  kwm 
Vt  Seite  MU^HrneliMule  Aafiltte  atiBer  Aebt  Ineua, 
wann  ee  weiterhin  naebatobende  Arbeiten : 

10t  der  p  r  a  k  t  i  H  e  h  c  n  A  u  tt  b  i  I  d  tt  n  c  im 
Ol e  B ere  i  w  e  «  e  n  befaßten  sieh  die  Vortnt;,'e  von 

ProfiMsur  Will.  ("-  S  t  i  III  |i  h  1)  II ,  Krooklyn,  N.  V..  der 
die  Kiiiriehtun^en  d«-«  rratt-lnstitiitCH  zu  Hrooklyn, 
einer  unseren  Hütten-  und  MaHchinenbauHchulen  nahe- 
atehendeu  An)>talt  zur  Heraiildldiuii;  von  HetriebH- 
(»eamten,  hci«ehrieb,  und  von  N\ .  W.  M  c  Carter, 
ÜMiett«,  Qa.  LeUterer  Kediier  acbilderte  d«a  Ar- 

beiten in  eeiner  nunmehr  ein  Jnhr  bestehenden,  auf 
den  VerbftItntH8en  den  praktiHchcn  Lebena  gegrOndeten 
.Sebule.  Die  20  Zr>trlin;:e  sind  ohne  Unterschied  des 

I.ebenialterit  (/ui/eit  12  Iii»  '^\  Jabre)  in  drei  Klu^'wen 
geteilt.  Allirrhclleii,  (ieliillVii  und  Alifüngi-r,  \v«dehe 
Stuten  ji'iiiT  AutgenoiMiiK'iie  drr  Ki'iliti  naeh  diireb- 

zumacheu  bat.  Die  AltgeHollen  l'ertii;en  die  (iutt- atQcke  selbstAndig  an,  wobei  sie  von  den  ti<  liilfen 
nnteratütat  werden,  während  die  Anfänger  die  Pfannen 
•uaacbmieren,  die  Kupolöfen  bedienen  helfen  nnd 
Kerne  »nfertigen.  Nebenher  werden  den  Hchflicm 
rar  acbriftlichen  Auaarbeitung  zn  Hanae  Aufgaben 
geniellt.  Für  ihre  Tätigkeit  erhalten  aie  von  40  Centa 
bis  2  ̂   tiiglich. 

Entwicklung  de»  Oieftereigewerbee  iii 
die  Abhandlung  von  Edw.  &  Gllmonr,  BUtabaO* 
town,  Pa.,  betitelt,  in  der  der  Yerfaaaer  von  dan  ivai 
8,8  m  langen,  1,4  m  atarkon  und  rund  175 1  (?)  schweren 
Säulen  au!*[rebt,  die  lliraiii  vnn  Tyrna  für  den  Ti  iii|iel 
dei*  KüniiT?'  Salonio  fjii'lii-n  lii'li,  um  Hodann  nai  li  An- 
fiihrunir  »oiiBti^er  m  liwerer  (iuli^tiii  kf  aii^  der  Jie- 
seliicbte  /u  dem  Urteil  zu  kuiniiien,  daß  trotz  dieser 
rUhmliehHt  bekannton  Leiittungen  der  Alten  jeder 
UieBereimann  zurzeit  wenigHtens  einige  chemische 
Kenntnisse  besitzen  m&sse.  Ks  sei  nicht  so  wesont- 
liab,  foatatetien  an  können,  welche  Beataadteile  ein 
Eisen  enthalte,  als  zu  wissen,  wie  man  die  einaeiaan 
Konntituenten  nutzbar  bei  den  verrichicdcnen  GuBartan 
Tcrweiidet.  Mit  einem  kühnen  Spruiis:  kommt  der 

VerfsHi^er  nun  auf  die  l'ormmniieliiii.  n  /u  -pn  i  lirn, um  lieMomlers  die  Vorzüge  der  ton  uns  bereits 
friiber  uuhtführlieh  betebrit  bonaa  ,8andaeiilaBderfonB> 
maschtuen'*  zu  Ncbildern. 

E.  Koneeray,  I'ariM,  legt«  iwei  Abhandlungen 
Tor,  mn  denen  die  eine  daa  nnaeren  Lehern  bekannte 
Bonvillaioaehe  Formverfahren**  betraf, 
während  in  der  andern  eine  Vorrichtung  beaehrialMMi 
wird,  um  mageren  Sand  durch  inniges  Hiseben  mit 
Lehm  oder  Ton  bildHani  zu  niaelieri.  UieMidbe  besteht 

aus  einer  scbwaeh  ^eiielL't  lieiji'ndi  ii,  um  ihre  Lilngs- 
achse  sich  drehenden  Tn>iiniii  l  mit  /«ei  Knniini'rn. 
Der  feuchte  i$and  wird  nebst  dem  Lehm  in  die  erste 

Kammer  aufgegeben  und  durch  die  Rotation  gemischt; 
In  der  zweiten  Kammer  wird  das  Oemeuge  alsdann 
gemahlen  und  passiert  zum  8chluB  ein  äieb. 

Die  Vereinigten  GieTellnder  Modell- 
maebermeister  bringen  Anweisungen  nur  Anfertt- 
gunp  von  Kurven,  Kllipsen  und  Kreiitbogcn  mittels 
Winkel,  Lineal  und  Stan^^enzirkel  und  anschließend 
eine  luntre  Heiho  von  Verboten  bezw.  Dintren,  die 
man  bei  der  Anfertigung,'  von  Modellen  nidit  tun  noll. 

Zu  einigen  oft  au  Her  acht  KelaBscnen  Kleinig- 
keiten bei  der  Kernmacherei  zAblt  es  H.  M. 

Lano,  wenn  bei  der  Herstellung  der  Kerne  nicht 
•nf  den  Fenehtigkeitagehait  dea  8andea  Eückaicht  ge- 
Mmman  wird.  Der  Sand  eoll  ttata  ao  troekan  wie 
nriiglieh  verwendet  werden,  da  die  Feuchtigkeit  ia  daa 
Trockenkammern  wieder  ausgetrieben  werden  mu6 
und  dadurch  Unkosten  entHtelien.  MaMeliiiieninälüg 
horgOMtellte  Kerne  h«l>en  in  dieser  Hinsicht  incist 
einen  Vorzu;^'  vor  dcti  vnii  Hand  an^jefertij^ten.  Hei 

der  l'rQfung  derHulbun  gibt  es  ein  einfaches  Mittel, 
um  zu  ersehen,  ob  die  Kerne  trocken  sind.  Mao 
steckt  einen  blanken  Elsendraht  in  die  Höhlung  am 
Ende  dos  Kornes.  Nur  wann  der  Draht  eich  nicht  be- 
Mbllgt,  ist  der  Kern  gaalgmd  gatroeknet.  Di« 
WSrmelelstnng  der  Trockenöfen  lIBt  aieh  dadnreh 
bcshcr  HUHnntzen,  daß  ihre  Abhitze,  wie  es  mehrfach 

geitebieht,  zum  Vortrocknen  der  Kerne  in  einem  ge- 
sonderten Räume  verweil  I  t  \Mril. 

J.  K.  Nau,  New  York,  iimclite  die  .Mitteilung,  daß 
man  nunmehr  in  .\nierika  der  Verwendung  heiz- 

barer MiHcher  in  den  (iießereien  näher  trete. 
Ein  nicht  genannt  »ein  wollendes  Hochofenwerk  bat 
fOr  aeiae  modern  eingerichtete  OieSerei  für  kleinen 
OuB,  deren  gegenwärtiges  Ansbringen  von  25  bia 
30  I  tfiglich  auf  100  t  gebracht  werden  soll,  einen 
solchen  Mischer  mit  25  t  Inhalt  in  Auftrag  gegeben. 
Man  entschied  sich  für  einen  mit  Oel  befeuerten  fest- 
Htclieiideii  Ofen  mit  Liiftkammcrn  nach  dem  Siemens- 
prin/i|i.  l'ii  das  liad  nur  eine  geringe  OberHSeho, 
jedoch  eine  ziemliche  Tiefe  besitzen  wird,  »ollen 

Stichlöchcr  in  verschiedenen  Hi'ihenlagen  angeordnet werden.  Daa  Eisen  wird  von  dem  Hochofen  in  einer 
an  einer  Lanfeehiene  hängenden  QieBpfaaae  aa  dem 

•  „Stahl  and  Eieen*  1907  Nr.  B  &  276. 
•*  „Stahl  nnd  Euwa*  1906  Kr.  16  8.  989  and  Kr.  1« 

8.  iUOT. 
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MiiiibiT  iTffahri'n.  I>er  Vortrapciiilt»  vermisd  SB  aor^ 
fülUß,  nähere  Kinzt'lbcitL'n  anzu(;ebeii. 

In  einem  kürzten  Aufmu,  Kenicrkun^^en  zu  uiiii^en 
Miftbrtaoheninder  Me  tat  Igietterei,  wendet  aich 
Wn.  H.  PaFry,  Brooklvn,  gegen  den  Oebmoeh  von 
Oel  ala  Heismittel,  da  ein  mit  Koka  im  Tiegel  ein- 
gearhmolzeneH  Material  bei  dc-melben  GieBteniperatnr 
tiol  flönnHühsdger  Hei,  (,'o},'on  iWc  Verwendung  von 
Aluiniiiiuiii  zur  AnfiTtitrunj;  von  Modellen,  da  «eine 
Obertlächi)  zu  leicht  von  denn  scbarfkanti^^en  Furin- 
■and  anKejrriffen  werde,  HDwie  ̂ je^en  die  Anwenduni; 
TOD  »ehweren  eieemen  l''orniknsten  für  kleinen  (luB. 
Ebeafall«  die  Metallgießerei  betraf  eine  Abhandlung 
von  WAlther  B.  Snow,  der  im  Interesae  der  Go« 
audlieit  der  ArMtnr  nto  VeBtll»tloii  «ad  Staub» 
■lMan);un^  aus  den  Arvettarlamen  fordert«. 

Kille  Arlxit  vi.n  H.  E.  Field,  l'ltlHbur^',  üUit 
Miiu^'Hii  im  I  i  u  Ii  e  i  •<  e  n  l)eli:ind*'lt  di4'  Kiii\s  irkiini; 
dicHeH  Klenientes  auf  die  Hiirte  iiiid  nuf  die  KnliliMi- 

atoflkafnahme  bei  Anweaenheit  größerer  und  gerin- 

gerer Mengen  Schwefel,  ohne  liideA  K«U6e  bringen 
zu  können.  Teber  Nickel  im  (iuGeiaen  hatte 
Jog.  F.  NV  e  h  h ,  KIkhart,  Ind.,  Ver»ucho  angoatellt. 
Derealben  Scbmelxe  eatatamraende  Probeatlbef  dftvra 
aehn  obne  Kickehmata  and  nhn  mit  ein*in  von  0,67 

bia  6,65  o'n  steigenden  Oehalt  an  Niekel  bei  0,45  «  o 
Manf^an,  «o    I'lioi«[.hor,    0.00  o«   Schwefel  und 
'.!,i)h"/o  Silizium,  ersahen,  daß  durch  oiui'n  Niikid- 
zusatz  eitle  liedeiiteiidi'  Erlirdiun;^  der  FeHti^jkeit.t- 
ei^fen-i'liafteii  vnn  tlullwnreii  iiiilit  err-icht  wii\l. 

An» einuni,'en  für  den  Kutwurf  und  Hau  von 
Oießereigebäuden  -  ̂ ob  Uen  K.  IIoui»er, 
Ifew  York,  tfi^tronnt  in  aolohe  für  Maitehinengufi,  Uart> 
guif  SperialgieSerewB  «ad  Werke,  die  naeb  einem 
nnutorbitoobaaMi  YMlilurMi  (s.  B.  Ar  HualaUnng 
Ton  Eiaenbabnwairenrideni)  arbeiten.  Anch  F.  A. 

Coleinan,  ('|.  vi  lmid,  hehnmli  lir  das  Kntwerfen 
v(in  (iieliereianlagen.  Wir  beitalten  un«  vnr,  an 
aiid>  rei  Stelle  nof  die  letstgWMnnton  Arbeiten  zurQck- 
zukommon.  C.  G. 

Referate  und  kle 

UniMhau  Im  In-  und  Ausland. 

Qroftbritannien.  Ein  Leitartikel*  de«  j^En» 
gineer*  bringt  intereaaante  Betrachtun^'cn  aber 

den  eufllMlien  nnd  dentoehen  SchifTban. 
Die  AnednhnnnK  de»  dentidien  Sebiffbnuea  h«t  im 
leisten  Jnbre  irteder  «inen  «rhebllehen  Fortaebritt  sn 
verzeichnen  ^e^onaber  dem  Torangegangenen  Jahre, 
und  da«  ablaufende  Jahr  wird  möf^licherweiee  noch 
t,-(Uii<ti;,'ere  Ziffern  aufzun  eigen  lialieii.  Trutz  der  llr- 
weiteriiniren  der  deutBchen  Werften  wird  en  <ien«ell>en 
aber  nicht  möjflich  «ein,  den  an  sie  herantretenden 
Anforderungen  zu  (i^enfl^en,  und  en  ist  zweifelhaft,  r>b 
din  Blehaten  Jahre  hierin  einen  Wandel  lirti<i;eii 
werden.  Wenn  der  Tonnengehalt  der  Kauffaiirtei- 
flotte  sieh  In  der  TerhlltnlamlSig  knnen  Zeit  von 
zehn  Jahren  verdreifacht,  wie  ea  bei  dem  aechzig- 
jSbri^en  Jubiläum  der  Ilambur^f- Amerika -Linie  für 
diene  lie.tellHehHft  niieli  kürzlich  geHa>:t  worden  ktmnte, 
so  kann  e«  nicht  wundernehmen,  diili  die  Leistuuf;«- 
fflhipkeit  der  deutsi  hen  S^llitT!^^s i  rfteti  auf»  iiuli(!rHle 
beanaprucht  wird,  um  den  Forderungen  der  Ueedereien 
aachkommen  zu  kCnnen.  So  kommt  eB  aneb,  daB 
imnmr  wieder  nene  BeeteUflncen  auf  Schiffe  an  «ng- 
liaeb«  Urmen  Twgebea  «anTea  nÜMMD.  Im  Jabra 
1904  belief  aich  der  Tonnangdmll  dar  aaf  framdaa 
Werften  erbauten  deutachen  SehUfe  anf  nnr  etwa 
17000  t  und  oa  achien,  aU  ob  in  dorn  folgenden  Jahre 
dieae  Zahl  aich  erheblich  verrintjern  oder  ganz  ver- 
achwinden  würde,  aber  diei»  war  riii  lit  iler  Fall.  Ohne 
BerückBirhtigung  der  etwaigen  auf  anderen  auslAndi- 
achen  Werften  für  deutsche  Itechnung  erbauten  Schiffe 
Ueferto  England  im  Jahre  1905  allein  89  000  t  SchiflTa- 
raam,  atne  Zahl,  die  im  Jahre  190G  üogar  noeh  anf 
104000  t  fOr  X6  Schiffe  ttieg.  Wahrend  der  genannten 
Jahre  etieg  aber  die  Oeaamterzeugung  der  denteeben 
Werften  von  rund  2IGOO0  t  im  Jahre  1904  auf  rund 

.'n-JO»>0  t  bezw.  .'JßOOOÜt  im  Jahre  1905  bezw.  IDüli. 
I>ic  angezogene  (juelle  beleuchtet  dann  iiiilier  diu 

VerhültnisHC  de«  deutschen  SchifTbaues  im  Jahre  ilH)6, 
der  mit  teuren  Kohmnterialien,  höheren  Löhnen,  .\r- 
beitermaogol  und  Streiks  zu  klim|ifcn  hatte ;  allea 
Faktoren,  die  einer  utetigen  Kntwicklung  nachteilig 
«area.  81a  atellt  mit  Maehdraok  faat,  dafl  die  dent« 
aebon  Sehiffbanar  aieh  ematlieh  aorgten  wegen  de« 
eiier:,'i-i  h  betriebenen  englifiohen  Wcttbcwerba,  Die 
erholltea  Ueatellangen  von  Uufiland  aeien  auageblieben 
und  die  dentaehen  Warften  bitten  koina  Aufirige 

*  ,Tha  Eagiaaer«  14.  Jnnl  1W7,  8.  «06. 

lere  Mitteilungen. 

aeitena  f^mder  Regierungen  in  Terzeicbnen,  mit  Aua- 
nahme  Ton  vier  TorpedobootazeratOrern  fUr  die  grie- 

chische Marine.  Alle«  in  allem  genommen  blühte 
aber  der  deutxche  ^jchif^bau  im  letzten  Jahre.  Diu 
zukQnftige  UeHtaltung  dcHMclbon  ist  schwer  voraua- 
zuaagen.  Aber  unter  BerQckHicbtigung  der  Vorgänge 
der  beiden  letzten  Jahre  und  den  langaamen  Auabauea 
der  dentaehen  Werften  aefaeint  die  Zeit  noch  ferne,  in 
der  dar  dantache  Schiffbau  ein  ematlieher  Habaabnblar 
anf  dem  internationalen  Schiffbaumarkt  werden  wird. 
Aber  man  darf  nicht  vergeHMcn,  daB  er  auf  starker 
(irnndlage  aufgebaut  i«t  und  dali  der  <inind,  wrHhulb 
iler  deutsche  .Schiffbau  jetzt  mich  auf  dem  Weitinarkt 
üulier  lietraeht  bleiben  kann,  in  seiner  starken  He- 
Hcbäftigung  für  den  heimiuchen  liedarf  zu  nuchen 
iat.  I)a!<  bedeutet  natürlich  nur  eine  Uebertragung 
Ton  dem  deutachen  Schiffbauer  auf  den  Heeder,  fär 
den  ea  natarlich  ziemlich  belangloa  aeio  kann,  woher 
DeataeUaad  leine  Schiffe  nimmt,  wenn  er  »ie  nnr  er- 

halten nnd  beeehäftigon  kann.  — 
Soweit  die  enu'Ii'clien  Ausliih.~ünf,'en,  ilie  inter- 

CMsant  genug  erheheinen,  hier  in  iiireii  ( iriJiid/ii;,'en 
wiedergegeben  /.n  uiT.len.  Fnthalten  -:r  lineh  in 
ihrem  L'nterton  eine  anerkennende  Wiirdigung  der 
Leiatungen  des  deutschen  Schiffbaues,  anderseits  aber 
geben  sie  dem  deutschen  Schiffbau,  der  sich  atark 
glaabte,  allen  billigen  Anforderungen  bezQglich  Liefa- 
rnagen  geallgan  m  kfinnen,  eine  deutliche  Lehre,  wo 
der  Hebel  aniuaeteen  iat.  Da6  im  letxten  Jahre  noch 

etwa  .^0  <Vo  der  (Jesaniterzeugung  deutscher  Schiffs- 
werften von  England  geliefert  werden  konnten,  gibt 

ernstlieh  zu  denken  und  muH  ilem  ilcutsche]i  ■^i  hiüluiu 
und  den  verwandten  Industrien  ein  Auaporn  suiu,  dieses 
Mißverhältnis  zugunsten  natittnaler  Ärtwlt  iMÜdmSg^ 

liehst  zu  verringern  zu  su<  lien.  • 

In  der  Oaklej-iStahlgiellerei,  Trafford  l'urk,  .Man- 
chester, ein 

neues  Verfahren  zur  Herstellang  Ton  StabIgnS 

aasgearbeitet    worden,    das    einiges    Interesse  be- 
aaapruchen  dürfte. 

Zur  Uorsteliaug  der  UulSstücke  wird  nur  reinster 
Stahlachrott  gebraucht.    Die  Tiegel,  die  daa  Roh- 

*  Durch  die  Zeitungen  geht  eben  die  Notiz,  daB 
die  Hamburg  -  Amerikaniache  Paketfahrt  A.-ti.  der 
Werft  Ton  Harland  ft  Wolff  in  Belfaat  den  Bau  einee 
groBea  Dampfera  in  Auftrag  gegeben  hat,  der  die 
Abmeaaungen  doa  neuen  Turbinenaohnelldampfera  der 
Caaardlinie  Bbertrifftl 
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matcrial  aufnehmen,  »cnicii  in  oitifii  patt-ntiorton 
Ofen  fj^ebrarbt,  in  di-ni  Hicii  Ht'lir  hohe  Temperaturen 
erreichen  iMscn.  All^^emt^in  f^esprorhen,  besteht  der 
Ofen  M8  drei  Abtailun^ea:  dem  Ofenrram,  in  dem 
die  Tiefe)  untorgebKetat  werden,  einer  Laftluunmer 
«nd  dem  Feuerraum.  Ale  Brenoetoff  wird  RohSl  be- 

notet, welchen,  auBerbalb  der  OieBeret  in  einem  Be* 
hUter  nntt'rt:(4)rnoht,  darrh  eine  Kohrl(>ituni;  in  fleebe 
Schalen  tliolit  und  entzündet  wird.  Die  Flammen  dee 

lir<iiiii  iiiltii  (»i-lcH  htrcichi'ii  durch  die  Luftkntnmcr, 
in  ilie  von  oben  ljuft  cintiehen  kann.  Mit*  Luftzufuhr 
kann  leicht  re^^ulicrt  werden.  Her  StahUchrott 
Bchmilzt  leicht  in  den  hohen  Temperaturen,  die  der 
Ofen  erreieben  liBt  Das  heule  gegoieene  Oubstück 
kenn  ohne  vorhergegnngenee  OlOhen  em  niebsten 
Tage  in  Be«r1>eitnag  genommen  werden. 

Naehatehende  Analysen  ̂ ehen  ein  Bild  der  Ku- 
eammeaaetenng  des  RohmateriaU  und  des  Fertif;- 
fabrikatee:  iu»hmut«ri»i  KerUjf«briii«t 

Kaiwlblaeh  0«kU7<lit«U 
%  « 

ßeb.  KohlenatofT    ....     0,8S  0,82 
Graphit    0,00  0,00 
Siiixinm   0,02  0,02 

Mangan   0,5S  0,3.'i .S<il^^e^el   0,06  0,02 
rhospbor   0,06  0,05 
ESeen  «9,11  99.84 

Die  mechaniBchen  Rij^enachaften  de»*  Fabrikates 
waren  nach  einem  VerKuehe  der  llonry  ̂ outher  En- 

gineerinff  ('om|iany  fidi;endo  ; 
Abm>>tiTiunt;('i)  den  rraboslflckes  .  18,5  mm  (p 
(juer»<  hnitt   2i0,2  qmm 

QoeracbnitteTermindemng    .  .  .  12,4  */• 
Elaetlcitlta^renn»   9226  kg 
BrnchhelaHtuntr   12870  , 
Fcnti},'keit  f.  d.  qmiii        .   .      .  47,6  „ 
Dehnung;  auf  .'lO  mm    h  "o 

Der  in  üchranch  betindlicho  Ofen  kann  «echs 

Tiejjel  von  je  etwa  .'iO  kj;  Inhalt  zu(;leich  aufnehmen. 
Die  Einrichtung  des  Ofeoe  geetattet  eine  leichte  and 
wirkeame  Regulierung. 

Schweden.  Die  von  Zeil  zw  Zeit  iiniiii  r  wieder 
auHi;oH|trochenen  Zweifel  Qber  die  Zuverlü^itigkeit  der 
Torbandenen  Berechnunfren  fOr  die  Or6Be  und  Aue» 
dehuuni:  der 

EiAenerxlagersUitten  in  Kiiranaraara 

an4  La«BSBT«nra* 
halten  der  nehwedisohen  Ucffieruiiir  Veranlaiii«un<;  go- 
ffelien,  nachdem  tiie  sich  den  llau|)tlic»it/  an  diesem 
KrKvorkommen  p-i>iehert  hat,  einen  uiiparteiieehen 
faebmtnniachen  Bericht  Uber  diene  Punkte  eretetlen 

zu  lamen.  Diesee  Qntaehten  enthllt  gesonderte  An- 
gaben (Iber  die  Krzablageriingen  in  den  Feldern,  die 

«ti»thcblieblich  Eigentum  der  privaten  Bergwerk«-(i«- 
HelUt'hiift  'ind.  an  denen  nlnn  der  Staat  keinen  Anteil 
bat,  und  en  lienprn  lit  ferner  den  Kinliul!  den  Kinfal- 
leii«  der  i;r/aldat;eruni,'eii  auf  die  Iii --il/ ^  erlifilt- 
niwüc.  Kk  hatten  Bich  nämlich  bei  einer  frübcren  (re- 
ie|;enhcit  Zweifel  erhoben  bezQglich  der  AnaprQi  he 
der  Gi'ttelUchaft  an  den  Erzvorkommen  in  einzelnen 
Bezirken  in  grüßerer  Tiefe.  Eine  Mher  Ton  selten 
der  Regierung  «ufgesteUte  Schitsnng  beruhte  Mtf  der 
Reehnunir,  daB  die  Kilmna  -  Yorkemmen  oberhalb  dee 
S|iii'i;eiH  dei«  I.ui>m-i.'i järriseoa  alch  auf  rond  270 000  ooi >  t 
y.r/  "tolle  unil  unter  dem  Soedpiepcl  bis  r.u  ̂ MO  m 
Te  le  auf  .'ilSOUiJuiHt  t.  zu-aiiiiiien  aUi>  auf  rund 
t.Mis UOUUOO  t.  DaH  Vorkotnmen  in  LuoHttavuara  wurde 
auf  IS  800 000  t  Eisenen  angegeben.    Diese  Bereeh» 

*  „Engineering",  24.  Mai  1907  8.  aiche  auch 
.Stahl  und  Ewuu"  1908  Kr.  1  S.  i8.  1907  Nr.  26  8. 911. 

nungon  wurden  al»  zu  hm-h  L,'.';.'r;!Ten  angezweifelt. 
DaB  RegierungH-Outachten  Htellt  nun  fext,  daß,  anter 
Nichtherftekeicbligung  der  mit  Abraum  überdeckten 
Vorkommen  nördlich  und  sadlicta  des  Enberges,  die 
tats&chlich  bekannte  Anadehnnng  dee  BrsvorkemnMas 
bei  KiimnaTanra  eine  Fliehe  von  286000  i)n  ein- 

nehme, wozu  noch  bedeitende  Fliehen,  die  erat  teil- 
weise dnrch  Ahbnhrungen  unternucbt  sind,  hinza- 

surecbnen  wären.  Innerhalb  der  eigontliclien  Lager- 
stätte findet  hIi  Ii  keine  (iangart,  >--4  i^t  allei«  Erz. 

Jede«  Motor  Tiefe  würde  aUo  bei  einem  N|ieziti8chen 

(iewifhte  de«  KrzcB  von  4,5  rund  1  L'S"  00(»  t  Erz 
liefern.  DieneH  (jiiantum  Terringert  sich  otwaH  in 
größeren  Teufen,  eo  daS  es  in  der  H6he  den  .See- 
Spiegels  mit  1 170000  t  s«  feranscblagea  ist.  Da 
non  nach  den  vorgenommenen  Uatennehungen  daa 
ErzTorkomwen  in  größerer  Tiefe  die  gleiche  MlchHg» 
keit  behlit  wie  in  den  höher  gelegenen  Partien,  so 
muß  der  ErzTorrat  innerhalb  di  r  .SlarkHcheiden  der 
PrivatgoaellBchaft  auf  488  0o00tio  t  be/iffert  «erden, 
wovon  etwa  20:t00t»000t  oberhalb  de^  Wa-iKeritpiegelB 
det  LuoHHajärvi«eeB  liegen.  DaH  Erzvorkommen  er- 
Htreikt  sich  innerbalb  dieeea  (icliieteB  dnrchachnitt- 
iich  bia  zn  200  m  Tiefe  unter  d^m  Seeepiegel,  and 
in  nur  drei  FUlen  konnte  festgestellt  werden,  dnB 
die  Teufe  aiehr  nie  800  m  hetrl^el.  Es  Uegt  jedoch 
Omnd  vor  annnehmen,  daS  auch  in  noch  größeren 
Tiefen  erhcblielie  Mengen  von  F^rz  nich  betindeii.  E» 

ist  aber  bixher  nicht  möglich  gewesen,  den  l'tufang 
dieser  MO  tief  liegenden  Vorkommen  an?  Ii  nur  an- 
nüliernd  zu  Hchützen  ;  cb  wird  da«  erHt  angängig  »ein, 
wenn  der  Abbaa  weiter  fortgeschritten  i»t.  Die  zu- 

tage liegenden  ErzTorkommen  in  Luoaaavaara  ober- 
halb dee  Seespiegels  batragen  rund  28000000  t. 

Vereini;:te  .Staaten.  Nnehatehende  Abbildung 
leigt  eine  etwaa  inodiüzierto  Form  eines  auch  in 
deateeben  Betrieben  eehon  tielfn^  angewendeten 

Auehlaghakene* zum  Festhalten  too  Blechen  und  anderen  Saehen  Oe- 
goiiBtflnden  bei  der  Bearbeitung  oder  beim  Transport. 

Die  Konstruktion  geht 
an»  dem  Hilde  deutlich 
hervor.  Ein  ininTcr 
llultfhuken  wird  an  Bcit- 
lichen  Flanschen  den 
äuUeren  Hakens  geführt 
und  Ton  einem  Hebel 

betitigt.  An  dieaem  iat 
der  Haken  sum  Einhin- 

gen der  Krankette  an- 
gebracht. Der  Hebel  ist 

8«  Inn:.',  daß  man  ihn 
bequem  handhaben  kann 

/um  IM  liiii  llen  Ansehlagerl  oder  LoitlÖKen  des  Hakens 
oder  Mt  FQhrung  des  Stückes  bei  der  Arlnsit  oder 
dem  Transporte.  O.  P. 

Sei  bst  re  tri  st  rierendea  Py  rom«t«r. 

Ee  Chatelier  hat  der  franzöniKehen  .\kndemie 

der  Wissenschaften  eine  .Mitteil»r)i;**  gemacht  Aber 
eine  neue  Anordnung  an  den  Bchon  früher  benutzten 
r  i  tre^-istrierenden  Pyrometern,  die  TOn  H.  Welog- 
dinc  angegeben  worden  ist. 

Die  von  ihm  vorgeschlagene  Anordnang  ioH 
hauptelehlieb  bei  Laboratorinmsarbeilen  Anwendung 
finden.  Sie  hat  den  Zweck,  die  Anfnahme  von  Gr^ 
hitzungs-  und  .XbkühlungMkurven  verschiedeniT  Körper, 
bcBonderB  der  Metalle  und  ihrer  Legierungen,  zu  er- 

leichtern bei  Benutsnng  eines  Thermeelementee  nach 

*  ,The  Iron  Trade  Review',  13.  Juni  1907  8.  965. 
**  yComptes  rendna-  Bd.  144,  1907  Nr.  22  8. 1212. 
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!«•  Chati'lirr.  Üi'i  iIit  Viiii  I\  i  i  Ii  r  r  t  n  -  A  u  ̂   I  r  ii  * 
M|feKetji>n<>n  Methodi'  »in!  l  iiu'  A likiihluapikurvi'  nU 
Fanktion  der  Zeit  auf  einer  nich  pk'irhmHÖig  fort- 
bewcgend<-ii  liehteriiptindlicben  I'lalto  auf^'u- 
leicbnet.  Ilifitc  Anordnung  bat  einige  lJnl>oi|ui!in- 
liebkaiteo,  die  im  Prisap  d«r  Methode  begrandet 
•lad.  Wologdln«  «mleht  »ter  Umgobung  deraelben 
die  gleichen  Resultate,  indem  er  sich  einer  fest- 
•  tchenden  licbtcniptindlicben  Platte  bedient.  Mit 

Ililfi'  eines  um  ituino  hori/ontiili'  Aclur  h'h  Ii  ilr.  ln'nilcn 

•*>pie^clH  <>rinö;;licht  er  die  I "entli-f^uri^  der  jeweilij;en Abweicbunj;         l.irlitstralileü  prii|iurtional  der  Zeit. 
Die  zur  Aufzciehnun;:  notwendigen  Apparate 

(OalTMiometor,  8pic(;el  uhw.)  ordnet  er  in  eioer 
DaaktlkaaiiiMr  aii,  w&brend  die  den  Spiegel  bewMea» 
den  Tocfklrtmigmi,  die  LIehlqtMll*  mid  di«  Drihte 
dee  ThennoalMiMBtM,  aloil  «ilerkalii  demiben  be- 

finden. Der  Liehtatraht,  der  Ton  einer  beliebigen 
litijiii'lle  vjeliofert  wird,  fällt  in  die  Dunkelkammer 

durrli  ein  kleiiieM  Loch,  daK  Hicli  in  dem  llHU|>tlireim- 
punkte  einer  Linse  lietindet.  Kr  wird  in  lieni  (iul- 
TttnoincterBpic{t;el  gebrocben  und  auf  den  OM/.iDii'reiKli  ii 
8[tii*gel  geworfen.  Nach  dieser  doppelten  Hreelmn^ 
wird  er  von  einer  Linee  aufgefangen,  in  deren  Uaupt- 
brennpunkt  «ick  die  CeeisteheBd«  Uebterapfiadlioke 
Platte  befindet. 

ABgeaoiBBnii,  der  orailHereade  Spiegel  eNInde 
fpHt.  HO  vrllrde  jede  Abweichung  doi<  (ialvanom<>terH 
auf  der  photographiHrhen  i'latte  Mich  in  horizontaler 
Kichtun^'  kennzeichnen.  Wenn  nlier  cntgegengeset/t 
der  Spier;ei  xieh  um  »eine  huri/nntiile  Achse  dreht 
und  das  ( iaWnnometer  sieh  nieht  howei^t,  so  würde 
das  Bild  eines  ijichtpunktes  in  einer  vertikalen  Linie 
Rieb  vereebieben.  Bewegen  alch  aaa  Spiegel  and 
Oalvanometer  gleichmlBig,  eo  wird  nam  eine  ana 
swei  Bewegaagen,  einer  boriaoatalea  vad  einer  verti- 

kalen, sich  zuaammeneetxende  Yenicbiebung  erhalten. 
Die  DO  auf  der  photngraphi»ehen  Platt«  erhaltene  Kurve 
winl  die  Kcttuliierende  aus  Temperatur  und  Zeit  «ein. 

Die  I!ewe<.'ung  des  OBzilüerenden  ä|iie<,'eU  kann 
dareb  i  >n  I  iirwerk  oder  dorcb  Waaaerdruek  hervor- 

gerufen werden.  O.  I'. 
2000  Chargen  in  ciueui  KlektroHtahlorrm. 
.\m  5.  Juli  d.  J.  wurde  in  dem  elektrischen 

1500  kg-Ofon  (.'System  Uvroult)  der  Stahlwerke 
Hieb.  Linden  hu  rg,  Aktiengeeellmhaft  in  Kem- 
•cbeid-Haeten,  die  2000ate  Stdileharfe  aal  dem- 
•elben  Herde  geeehmolMD.  Der  Ofea  let  eeit  dem 
22.  Mfirz  1906  stAndig  in  Betrieb,  und  zwar  wurde 
wAbrend  dieser  Zeit  durchweg  mit  im  Martinofen  tre- 
SCbmolzcnem  HüSNii,'r'iii  fünsntze  genrheitet  ;  nur  ho 
lange,  aU  der  Murtinofen  neu  zuj^estellt  werdi'H 
muBte,  wurde  der  elektris.  In  (Ifen  mit  kaltem  .Si  hrott 
chargiert.  Der  Dolomitbord  wurde  nach  jeder  Charge 
knn  gdilekt,  er  ist  jetzt  noeh  völlig;  intakt  und  Ter- 
•prieht,  noch  eine  grote  Ansahl  von  Chargen  n 

*  Robarta-Anaten:   Ffinf  Berichte  an  „In- 
■tilntioB  of  Muhaaioil  Engineera,  Proceedings*  1891 

r.4  t,  1895  8.  S88;  1898  &  109;  1897  8.81;  1899 
Februar. 

liefern.     Kiiizii:  der  Dt  ift  ih  Silikn-t.  ineni  mußte 
alle  :i  Iiis  -1  Wochen  erneuert  werden,  eine  Arbeit, 
die  etwa  zwei  Stunden  in  Anspruch  nimmt  und  be- 

quem des  Sonntags  erledigt  werden  kann;  Reparatur- 
schichten  brauchten  bis  jetzt  nicht  eingelegt  in 
werdeo.  Der  Ilüroult-Ofea  erreicht  alao  eine  anJier- 
ordeatlicli  hohe,  la  Biaeahfltteabetrieben  bieher  nicht 

gekannte  Lebensdauer. 
Von  der  Mnnnheiiner  Ausstellung. 

Auf  der  .luliilriii  10-- A 11— (tellunff  in  M.innlieim 
dürfte  den  Fm  hni.üin  In -i inilers  die  InduHtrii  liiille 
interessieren,  die  vnti  bekannten  UroHindustrielleD  in 
hervorragender  NVeioe  beschickt  worden  ist.  Nament- 

lich die  umfangreichen  Urup[>en  von  Pumpen  und 
Armaturen  bekannter  Spezialisten,  wie  Bopp  &  Keuther 
and  Klein,  SchantliaA.  Becker  in  Fraakentbal,  verdienen 
hier  genannt  in  werden.  Oleich  beim  Eingange  etSBt 
man  auf  den  michtigen,  Uber  7  m  hohen  Aufbau  der 
Haiipterzeugni^so  der  Firma  Klein,  Schanzlin 
Heeker.  deren  .Vussteliun;;  alle  Arten  von  Wjisser- 

und  l,urtpuin|ie!i,  Orii,''inal  - 1  nn-l'umpen  .  ( 'inii[iound- 
Dampfpumpen,  II<n  Ii-  unil  N iedcriirio  k-Zeiitrifugal- 
pumpen,  Luft-Koni[)res«oren  un<l  S.nii,'liift]iiiiiipen  usw. 
sowie  zahlreiche  .\rniaturen  fQr  Wjih^.  r,  I>,iiii|.t"  und 
Qaa  umfaSt.  Die  daran  anschließendu  äehaustelluog 
der  Strebelwerke  in  Mannheim  bietet  Uelegwi» 
heit,  die  klaaelsoh  einfache  Bwinrt  der  Strebelkeeael 
fBr  Niederdniok-Heizongen  kennen  tn  lernen.  Eine 
andere  bemerkenswerte  Konstruktion  solcher  Kessel 

ist  auf  dem  I'lat/e  von  (i  o  b  r.  Sulzer  in  Liidwi;;s- 
haf(-n  zu  sehen.  Die  dort  vorgefülirtetl  Kessel  /eiehlien 
sich  besonders  durch  den  sauberen  gleielimäbigen 
HobIguB  aus.  Oebrfider  Pfaff,  Kaiserslautern, 
zeigen  durch  prSchtigo  Stickereien,  wie  loistungsfftbig 
die  von  der  Firma  ausgestellten  Nähmaschinen  sind. 
Heinrich  Lanz,  Mannheim,  läßt  in  aeinem 
villon  am  Hanptwege  die  erete  Lokomobile  der  Welt 
mit  Ventilsteuerung,  System  Lentz,  eine  Niederdmek- 
Zontrifugalpumpe  der  Firma  Klein,  Schanzlin  Bocker 
antreiben,  die  im  Dienste  der  AuHstelluni,'  den  inJirh- 
tigen  Wassersprudel  für  das  vor  dem  Pavillon  auf- 
geilellte  Waaaerbeckea  liefert. 

Ansstellnng  ron  Nenheiten  der  Kisengießerei. 
Der  Vorein  deutscher  Kisen;;ieBereien  wird  bei 

seiner  Hauptversammlung  in  Wernigerode  am 
Hara  vom  12.  hia  Ifi.  September  1907  auch  eine  kleine 
Anaatellnng  von  Nonbelten  im  OioBereigewerbe  Ter- 
anstaltcn.  In  Frage  kommen  nur  Dinge,  die  tatsäch- 

lich neue  technlBchc  Fortschritte  aufweisen,  .\nmel- 

dun;;et>  zur  .Ausstellung  sind  mit  i:i'n.iiier  I'e  -irhrei- 
bun);  der  auf/ustellenden  ( ieijetii«tamle  und  der  ( i  nilio 
des  gewünschten  IMntzes  i  Hoden-  und  Wandtlai  lie) 
bis  sptltestcns  zum  lä.  August  lOoT  an  Uurrn  Kisen- 
gießereibesitzor  Otto  Wesselmann  in  .\lfeld 
n.  d.  Leine  einiuechicken.  Bei  Raammangel  gehen 
die  Anmeldungen  der  Milgrieder  dee  Vereine  dent- 
■cher  EiaengieBerelaa  naderw  Anmeldungen  Tor.  Die 
entstehenden,  TorantMiehtlleh  aehr  geringen  Uakoiten 
werden  auf  die  Aii-steller  nach  der  OröUo  dot  TOB 
ihnen  benutzten  Raumes  umgelegt. 

Bficherschau. 

Arndt,  Dr.  Kurt,  Privatdozent  u  der  Tech- 
nischen Hooluchule  zu  Berlin :  Techniache  An- 

wndungen  der  jpt^ftikoUtcheH  Chemie.  Mit 
55  Abbildungßn  im  Text.  Berlin  1907,  Maver 

&  Müller.    7  - 
Der  Verfasser  vorliegenden  Werkebens  hat  sieb 

der  dankenswerten  Aufgabe  untonogen,  die  physiko- 
cbemiachen  Arbeiten,  welche  in  nenwer  Zeit  aber 

tecbnitehe  Hrozeeso   anegefflhrt  worden  sind,  su- 
Hamrncnzustellen  und  die  wichtigsten  Versuche  zu  be- 

schreiben. Diese  Aulcabe  hat  er  in  glüeklieher  Weise 
gelöst.  I'ii'  jederzeit  klare  1  tjustellun;^  orienri.  r'  d'  ii 
Leser  nicht  uur  über  die  l'roblemi'  der  nii^'i' wutidten 
physikalischen  Chemie,  sie  ermöirliebi  es  ihm  s<it;ar 
—  eigentlich  mühelos  —  diu  wenigen  llauptgosetze 

kennen  zu  lernen,  web-he  bei  der  phyaikocbomiBchen 
Behandlnng  techniacher  Probleme  immer  nnd  immer 
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wit'ilor  zur  Anvsriiihin:,'  ^••■ln;i_'.n.  Auf  «icri  Inlult 
der  durihuu!»  i-iiiitfchli'iiM» urteu  Schrift  im  cinzelnsn 
einzii^i-licn,  mütutca  wir  uns  voraaj^c-n.  Dlo  Kapitel» 
flberHchrirtcn  werileti  genflgeo,  nm  ein  Bild  Ton  dem 
nichoii  Inhalte  zu  geben:  I.  Die  Bildung  tod  Stick» 
oxyd  MB  Luft.  —  II.  Generatorgas;  OiehtgMo}  Waeaer- 
Rn,  —  in.  Kontsktechwefelslnre,  Ammoniak,  Oson.  — 

.  IleaktioiiKhcMfhiL'unrilor.  —  V.  Verilnmpfpn  und  Ver- 
dichten.—  VI.  ScIiiiK'lzcn  uikI  KrHtHrrcn.  —  \  II.  .Mchr- 

t;o'«t«lti!:k>'it  im  fi'Hti'ii  /ustaiiili'.  V  1 1 1.  Lötiun;;!'!!.  • — 
IX..  l,fi:i<Tiins;t  n.  .\.  I.ö»iin^;i'u  iin  brerer  üsalze.  — 

Kolloidulf  l,r<!<tiii^'i'ii.  XII. /orML-tzungsdrOeke. — 

XIII.  XYw  .VlcHMung  hoher  'rempcraturen. Aus  <ler  IVberaicbt  liiTVor,  daß  die  Schrift 
Tielerlei  enthält,  waa  auch  den  Ilfittenmann  direkt 
«»»•k*.  Prof.  Dr.  R.  Sehenek. 

Tolksdorf,  B.,  PatentaDwalt  in  Beriia :  Der  ge- 
werbliche liri-fitsi^rfiut:  in  Deui.trhlawi.  („.Ans 

Natur  und  (Joiste.swelt".  Sanuiilung  Wissen- 
schaft lich-iremoinverstandlicher  Darstellungen. 

IHH.  HuiKlrlirii.  I  Leipzig  1907,  B.  G-.  Teabner. 

HntHlirt'clienil  di'iii  Zwci'k«»  dtT  SHinnilun;;,  dem 
da«  Hiicbk'in  aiigebnrt,  \(\hi  der  Verfa-im-r  i'iin>  gc- 
inoinver><(Hndlirhp,  erzählende  nnri«tellung  des  Patent-, 
Jluater-  und  Zci«  henrei-btes,  wie  sie  für  Laien,  die 
•ich  nicht  beruflich  oder  aU  äelbatanmelder  über  dieao 
GagMUtiade  orientieren  maanen,  intereasant  ist  Von 
der  geHchich^cben  Entwicklnng  der  Patantgeaetie 
ansgebcnd,  fQbrt  Tolkadorf  «eine  Vrennde  dnreli  da« 
auzichendo  (iebiot  des  sow i-rblirbrn  Herhtsschutzes 
in  Il<-uiü(-bluiul,  duhscii  .'•ihiiiU'n  und  .Srb« iuriirkoiten 
daln'i  natiirli<'b  ül>er;.:iir»i:' ii  «cnii  ii,  mk  dal!  der  l.fsiT 
nicht  ahnt,  auf  welch  lu  ili  uiuhtiittencin  Hoden  er  hieb 
bewegt.  Immerhin  dürfte  eine  derartige  Darstellunf; 
manchem  willkommoa  acin,  dem  daran  Iio|^t,  sieb 
acbnell  und  maheloa  aina  kurze  Ueberdicht  über  die 

beliandelten  Fragen  sn  tieraehaffen.  Im  grofien  nnd 
gaamn  folgt  dar  Vorfaater  dam  aneh  von  Dr.  F. 
Damme,  deasen  Werk  bereita  von  mir  an  dieser 

Stella*  auafDkrlicher  beaprochen  worden  ist,  ein- 
geaeUaganan  W«ge.  p.  ]»f^. 

Wirtschaftspiih'tiyilii  Aitnnhn  Kin  Külendariiitn 
der  Wirtschafts-,  Sozial-  und  Finauzpolitilc  der 
Kulturstaaten,  ihrer  Kolonien  und  Depen- 

denzen.  Erster  Jahrgang  1906.  Heraus- 
iro^'ebfMi  von  Friedrich  Glaser.  Stutt- 

gart und  Berlin  laOT,  J.  (j.  L'otta.scbe  Ituch- 
hnodlnng  Nachfolger.   Qeb.  8  ̂4i. 
Dia  Wirtecbaftapolitiscben  Annalcn  atcUen  eine 

Sammlung  und  Ueberaleht  aller  dorjcnif^en  i;o8Ctz(;ehc- 
rischcn  .MaUnnhmeti  in  ilcti  <  itucinen  Liiihlcrn  der 

Krde  dar,  die  auf  dem  (ii-ltieti'  der  Wirtschnfth-, 

Sozial-  lind  I'inaiupolitik  beHcbloHitcn  und  in  Vor- 
acblftg  gebracht  wurden.  Gleichzeitig  werden  diese 
einzelnen  Gesetze  und  yoraehUge  biersa  nicht  anr 
einer  Beurteilung  nntanEogaB,  aondero  ••  werdan  andi 
die  von  den  RegierangtTertretem,  Votkavertrehingen, 
politischen  Parteien,  InteresBenrertretungen,  Bernfa- 
organisstionen  and  barTorrageoden  Facbleaten  ge- 
Außcrti'ii  VnrHcbltij^'e,  Bedenken,  .Mcituin^ri  n  u-4w.  /u 
den  III  Betracht  knmmcnden  Yerbandliirii:cn  und  ite- 
ntrcliunj;eii  fei.tj:('let't.  In  iTHter  l,inie  werden  die 
vom  Deuticben  lü  ii  li  im  Jahre  r.toi;  in  Kr.ut  ;;e- 
trelenen  und  bealiHichtigten  (ie»et/e  behandelt:  das 
zu  Gebote  Htebcnde  .Material  iKt  derart  riMclihaltig, 
daß  CB  mehr  al»  die  Hfilfie  deH  .labrbucbes  <241  Seiten) 
einnimmt.    Außer  OeutHcbland  werden  je  nach  Be< 

*  „Stahl  und  Eisen"  1907  Kr.  12  8.  431. 

deutung  von  allen  weiteren  europaiacben  und  außer- 
europiischen  Ländern  die  hauptsächlicbsten  Akte 
ehronolegiaeh  anfgeflUut  |p, 

Ehrhardt,  Ernst,  Iiiv'enicur  ttod  Lehrer  des 

Maschinenbaues :  Hebeinaschinen  und  Transport' 

einrichtungt-n  im  FabriMtetrulir.  und  hei  Mon- 
tagen. (Bibliothek  der  geaaDttcii  Tichiiik, 

23.  Band.)  Hannover  1907,  Dr.  Uox  Jftnecke. 

3.<iO       geb.  4  ci^. 
Dat)  vorliegende  Bändeben  bringt  in  elementarer 

Weise  eine  snaammeafeasende  Ueberaicht  über  den 
Bau  nnd  Betrieb  Ton  Hebemaschinen  nebst  Formeln 
fflr  die  Berechnung  der  wichtigen  KonMtruktionsteUe. 
Nach  Art  der  DarHtelluntr,  die  ein  tieferoH  Kingehen 
auf  Itetailn  und  kompliziertere  MerechiiuriL'cn  ver- 
nii-id>'t.  l  iijiiet  Hirli  das  Much  In-Nonder»  für  ilen  Unter- 
rtrlir  iiiii  techiiiHfheii  Mitttdsrhulin  und  zur  Orien- 

tierung für  solche,  die  dem  praktischen  Maschinenbau 
femer  atehen.  ty^ 

Bei  der  Redaktion  sind  nachstehende  Werke  ein- 

gegangen, deren  Beepreohnag  vorbehalten  bleibt: 

Eaebe,  Friedrich:  Der  proktiaehe  TntUMatemr 
dektritcker  Haustetegraphen  tind  Telfphonp.  Eine 
Anleitimg  zur  Einrichtung  und  Reparatur  elektrischer 
HauNtelegrapben-  und  llauHteleplionanlagen  jeder 
Art,  nebst  Heschreilinng  der  für  die  Anlagen  in 
Aiiwenduni,'  kommenden  Apparate,  Batterien,  .Mate- 

rialien, Sebaltungi'n  usw  /weite,  vermehrte,  und 
verbcKscrte  Auflage.  .Mit  231  Abbildungen  und 
7  Tafeln.  Leipsig  1901,  Uachmeiater  &  ThaL  3  ̂ , 

geb.  3,G0 
F  e  1 1  e  r ,  J. :  Jte«-  mmä  Kmiuiaekiidfde-Arbeiten.  y ene 

Bntwilrfe  in  modernem  Empire-  und  Biedermeier- 
Stil  100  Tafrlii.  I.irferuii),'  4  7.  Kiivensburfj, 
Otto  Maier.  (  \  olKtaiidi.:  iu  12  1  .u  t i  i u ji:,'i  n  zu  je I  .*.) 

Der  Kunttschmied.  Vorlaijren  für  SchloHMer-  and 
Schmiede-Arbeiten.  Entworfen  und  gezeichnet  TOB 
W.  F. blerding.  40  Tafeln  in  Uappe.  Rarena- 
burg,  Otto  Maier.    S,50  -  *. 

J«hr4suierieht  Uber  die  Leututwtn  der  chem{»cken 
Teekntttoffie  mit  besonderer  nerMektichtigung  der 
Etektrochrmie  uml  Gi  u-erheMatiMik  für  il<i.<  Jahr 
Umi.  IM.  Jabrjrnng  oder  Neue  l'olffo  XX.WIl.  Jabr- 
gmi;,-.  Heurlieitet  von  Hr.  1' e  r  d  i  11  ii  n  d  Fischer, 
l'rolesHor  an  der  Universiiat  in  Oi'ittingen.  2.  Ab- 
teilunt;:  Or<;anigrhor  Teil.  Mit  .'><.*  AbbOdaagon. 
Leipzig  1907,  Otto  Wigand.    15  *. 

Mineral  Batource»  of  Ifu  United  State».  Calendar 
Year  1905.  ÜoropUed  nnder  DirecUoB  of  David 
T.  Day,  Chief  of  Diviaion  of  Mining  and  Mineral 
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Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

TierielJahres-SIarktbericht  (April,  M«t,  JobI 
1107).  (Schluß  von  . Seite  962. >  II.  Oborschlosien. — 
AI  Ige  meine  Lajje.  Üio  iitiütTordi-ntliuti  unjcün- 
•tige  VflrfMsnag,  ia  dar  uch  der  OeldmArkt  wibread 
d«i  gansen  Benehtaieitraiiines  befand,  and  dl«  damit 
im  ZuMatntiionhat]};e  stcbonden  zur  Sobwtche  neigenden 
Tendenzoi)  an  tii>n  Bör«eii  Qbcrtrogen  lieh  enf  dio 
VerhältnisHO  in  dor  oberHclili'niHclK'n  Montnnindu-'iric 
nur  inaofern,  aU  für  lU'stellungen  auf  «pätere  Kriwlfn 
etwa»  mehr  ZurQ('khnltiin<;  liorrHclito.  Die  Krmiiöi- 
gunit  der  Warrantit-l'roUe  und  dio  wechsolnden,  ein- 

mal günHtigcn  und  dann  wifder  ung&nstigen  Nach- 
richten  des  alroa  Age"  über  die  Lag»  dee  amerika- nieehea  KieitmatlttM  «taaden  der  dnrehaoe  llotton 
Beflchiftigung,  die  der  heimiechen  Eiecnindnatrie  noell 
für  mehrere  Monate  gesichert  ist,  widersprachsToII 

g'cgenüber;  denn  trotz  de»  ctwus  hcIiw iicluTi'n  l'in- 
gansre«  von  lanpwichtijjen  Hc^ti  lliiiiL'i  n  reichen  letz- 

ten' /um  (Jen  riL'eDilrn  Jirtririii'  lirr  Werke  hiih, 
Solcbo  üegonnfltze  n'.uLiton  natiirgomäb  immer  wieder 
Zweifel  Ober  den  Fortbestand  der  guten  Konjunktur 
aufkommen  laaaen  und  dien  ixt  wohl  liauptsAchlich  der 

Orand  daf&r,  daB  die  l'riiHaufwärtKbewegaug  eicb 
nicht  fortnelito.  Mit  der  Ende  April  erfolgten  end- 

gültigen Ernenomng  des  Denleehen  Stalilwerka-Ter- 
bande<<,  mit  der  kürzlich  auf  drei  Jahre  zustande  ge- 
koninienen  Verlängerunj;  den  I)eutHrhen  (Sas-  und 
Siederobr-Syndikates  und  endiii  li  ancli  mit  der  Klä- 
rung  der  VerbandsverhaltninHe  in  i >ber8cble8ien  durch 
den  teil» einen  ZuHammcnoeliluti  verschiedener  Werke* 
wurde  dein  Markte  ein  gewiMUH  (iegongcwicht  gegen 

die  I'.intiüMK«  der  liörNe  und  dot  QeldstandeH  gegebw. 
Dio  Verladottgen  weiun  gngen  daa  Vorjahr  nnr 

einen  geringen  MlekgaBg  auf,  dar  sieh  aber  dnreh 
die,  wenn  auch  nicht  erhebliehe,  eo  doch  immerhin 
fQhlharo  RinschrSnknng  im  Verbrauche  von  BaueiHen 
erKljirt,  ilic  wiederum  eine  Folije  der  viTHi  tticilrn.Mi 
liauarh.  iti'MuiHrttiinde  «owic  der  durch  die  iinf,'ün-*tii;en 
OeldverhalsniH'-e  in  dii -i  iti  Jahn'  verminderten  Bau- 

tätigkeit i»t.  Dali  die  HQtteawerko  sowohl  in  den 
Bericht«monaten  als  auch  Hr  die  nXebHte  Zelt  trotz- 

dem mit  Arbeit  vollkommen  versehen  sind,  ist  wieder- 
holt erklirt  «ordan  und  wird  auch  durch  dio  anBar- 

ordeatliclM  Aanaanang  dar  KoUanindnatrie  baelfttifL 
Auf  dem  Arbeitemarkte  harrteht«  noch  imnar 

en)[irmdli('hor  Mangel,  insbesondere  an  gelemlMI  Ar- 
beitern, so  daö  4ii6  Werke  vielfach  darauf  angewiesen 

waren,  in  gröberem  Umfange  auHlündische  Hilfskräfte 
heranzuziehen.  Die  eraehweronden  und  einachrün- 
kenden  Bestimmungen,  die  im  ernten  Vierteljahre 
Ober  die  Zulasauni;  auKländischer  .Xrbeiter  erlaHüen 
worden  sind,  wurden  unter  diesen  Umständen  um  so 
etOrender  arapfnnden,  als  auch  die  Oeaamtleistnng  dar 
Arbaitar  den  lUlekgang  aofweiet,  der  eeit  Jahren  ainn 
Folg«  steigender  Ldhne  in  sein  pHogt,  indem  die  Er- 
hShang  de«  Verdienste»  die  Arbeiter  immer  wieder 

verleitet,  Helh^t  P'eiep'icirKhten  einzuler^rn.  Auch  der 
im  Frühjahr  \:nn7.  iiii;^'e\vr>bnliche  Wagenmangcl  trug 
dazu  bei,  die  Wi  rke  jin  der  vollen  AnaBttttang  ihrer 
I^eistungsfühigkeit  /u  hindern. 

Kohlen.  Unter  gewöhnl  i  in  n  VorhältnisHen  tritt 
im  sweitoB  Viertel  jedes  Jahres  eine  starke  Ab- 
sebwiehuBg  dar  Naebfrage  nach  Koiüon  und  damit 
ein  ROekgug  an  Abaali  nad  FOrderong  ein.  Dieee» 
Mal  tndeeeen  gestaltete  tieb  die  Ranflnst  Aber  die 
verffigbar«'  Kohlenförderung  hinauK  derart,  daß  <lie 
(triiben  nicht  nur  keine  Bestünde  auf  die  Unlden 
!«tiir/.en  konnten,  sondern  sogar  dio  Förderung  bis  au 
die     (ircnze     ihrer     Leistungsfähigkeit  anspannen 
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mußten.  Im  Inlande  erkitirt  sich  die  unverändert  rago 
Nachfrage  nach  Kohlen  durch  die  volle  Beschiftignng 
der  Induitri«  wihrend  dee  ganzen  Beriebtwmtranmei; 
aber  auch  die  Staatabalin,  die  ihr  vertragMBlMget 
Baeht,  iO^jo  Ober  ihr  AbsehlnBqnantnm  abzufordern, 
in  Tollam  ümfaage  ausübte,  verhraurhte  Meni^eti. 
die  ihren  bisherigen  Bedarf,  inshesinwlere  auch  den- 
ieni;.'en  des  VurjabrcK,  erht'hlich  üliertiei;,'en.  De« 
weiteren  wurde  der  Ver.sand  ciadureb  liceinllulit,  dali 
die  Ziickerfatiriken,  nllerdings  auf  Veranlassung  der 
Kohlengruben,  boreit«  im  Bericbtsvierteljabre  be- 

gonnen hatten,  Muaa  Bedarf  einzudecken  und  sich 
wihrend  der  Soninarmonate  entepreohende  Vorrite 
Unnlegen,  damit  die  Herbatmonate  dar  Kampagne, 
wihrend  deren  die  Zuckerfabriken  sonst  ihre  Kohlen 
ni  beziehen  pflegten,  entlastet  werden.  Auch  der 
Kohlenversand  auf  dem  Was-,  rwi  ;:^  i:e«iiiltetc  nieh 
außerordentlich  umfan?reich.  nu4  i[,v  Nuchfru^'e  nach 
SchiffNkoblen  für  die  ( »stMeekÜMte  trat  mehr  aU  liinher 
in  den  Vordergrund,  da  die  englischen  (Jruben  mit 
Rücksicht  auf  dio  umfangreichen  Bestellungen,  dia 
das  Rbeiniscb-WeNtfAlische  Kohlensyndikat  in  en^ 
lischan  Oaa-  und  Snhiffskohlen  getätigt  hat,  ihre  Prataa 
nicht  nnvesantlioh  erhSht  haben.  Die  an  I.  April 
▼OB  dar  OberscblesischoB  Kohlenkonvention  dnrch- 
gefShrte  allgemeine  l>böliung  der  Koblenpreisc  hat 
auf  den  Absat;e  keinen  nacliteilipen  Einfluß  ausgeübt. 

Die  Ausfuhr  (ili.T-.'lil.'.Ti^i  ii.T  Ki)lllcti  stie;;  elien- 
falls,  insheHoiiden?  weil  die  A n ti  iriiiTunj^en  ( »esterrcichs 
an  die  oberHcblesischen  (irul'eii  auUerordi'ntlicli  iioch 
waren.  Denn  auch  in  Oesterreidi  sind  die  llütten- 
warke  gut  beschäftigt  und  ihr  Bedarf  überttteigt  dio 
Laletunnfihigkelt  der  dortigen  Kohlanbezirke,  so  daß 
Obemehleelan  dia  fehlanden  Mengen  decken  muß. 
Der  Versaad  nach  Oectarroich  betrug  im  April  1907 
rand  220000  t  mehr  als  im  gleichen  Monate  des 
Vorjahres,  und  auch  im  Mai  wies  die  Ziffer  mit 
M(MH)0  t  m'PL'en  <len  Mai  l'JUö  eine  Steigerune:  'fon 
liMni''  t  auf.  I>ie  .\u»fuhr  nach  RuUlund  blieb  un- 

verändert.   Dio  Verladungen  zur  Hauptluiiin  hetrugen 
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waren  mithin  gegenüber  den  Torbergehendea  irat 
Monaten  etwa  2,41)  "  o  (geringer  und  gegenülier  dam 
zweiten  Vierteljahre  H»0<)  etwa  i:i.5'ii)  hiiber. 

Koks.  Auch  die  t,'iinsti^'e  Verfu-*sun:»  des  Koks- 
niarktes  blieb  im  ahijelaufenen  Viertcljalire  unver- 

ändert bestebou.  Koks  war  andauernd  knapp,  zum 
Teil  infoli^e  des  groUen  Vorbrauche»  der  Hisenindustrie, 
mm  Teil  aber  auch  deshalb,  weil  die  Kokscrzeugnng 
am  Kohlonmangel  und  infolg»  der  geringeren  Lei- 
etnngan  der  Arbeiter,  sowie  wegen  dee  Pehlens  ge- 

eigneter Arbeitskräfte  Überhaupt,  nicht  unwesentlich 
zurflckblieb.  Umfangroiehe  IVeisanfsebläße  wären 
deshalb  ohne  weiter. diirdizutietzen  ^i"" !  die 

Koksproduzenteii  iiaheii  jediH-h  die  l'rcife  nur  ent- 
sprechend den  joweilii;eii  l'rri-i(  riirdiun:.'eii  filr  Koks- 

kohle heraufgesetzt.  Die  Kok.-]ireise  für  oherschlesi- 
sehen  Koka  sind  infolgedessen  noch  um  einige  Mark 
für  die  Tonne  niedriger  als  im  Jahre  1900,  während  die 
Preise  fQr  Kokskohle  den  damaligen  Staad  bereits  übur- 
Bchritien  haben.  BestAnde  waren  bei  Ablauf  dea  Viertel- 

jahres naturgcmlB  in  keiner  Kokesorte  vorhanden. 
Erze.  Der  F.rzmarkt  war  in  den  Bi^riclitHuionaten 

außerordentlich  lebhaft.  OroBe  Mensjen  südniwifcber 
Krze  wurden  eint;eführt,  und  am  h  aii-<  Oesterreich- 
Ungarn  kamen  ^chmelzmaterialien  uinlatiirreii  Ii  zur 
Verfrachtung^  in  da«  obcrschiesisidit'  Hevier.  I>es. 
gleichen  nahm  die  Zufuhr  in  oberschlesischen  Braun- 
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•haaenen  woiter  so.  B«  adMint  j«doeh,  daB  troli 
der  (srroften  Nachfi-ftfr^  fOr  alle  Brarorten  di«  Knapp« 
iKÜt  arit  diT  vollen  WifdcrnnftiBlinio  der  SchifffthrtM- 
tüti;;krit  Iii'IioIk'I)  int.  ili'iiii  (üe  AnlicforunLTi'n  frini:«!! 
ohni'  l  iiti  rliri'clnui^  MiiiMliittoii.  Di«'  l'reiNi'  für  «Iii? 
Er/.iiiatüiiaUi-n  iiiicljen  UAvh  wio  vor  auficrordeutlicb 
hoch,  und  ii(?^'<>n  nook  kein«  Aiifeieli«B  Ar  einen 
ProittrQckgang  vor. 

Rohoison.  Aue  der  Lebhaftigkeit  am  ErzmArkti> 
ergibt  licb  aueb  di«  unTerindert  feato  Richtung  des 
obenchlerieehen  Roheiwnmarktes.  Die  Hoehorenwerke 
arbeiteten  «Ahrend  des  ganzen  Vicrteljahrea  bis  zur 
Oreaie  ihrer  LeiHtiing8fähi>;keit,  aber  trotz  der  auf« 

iaBerele  angct4trent,-t>-n  Hotriflio  konnti'  der  Xai'lifrai;i' 
nirbt  entaprueheti  werden.  Am  li  imiliten  über  die  ein- 

;;ej,'an^'eiieii  Termin«  hinaus  Licl'iTfrihten  in  An!*inu'-li 
i,'.'n<imtnen  werden.  Kioe  Aenderung  durch  weitere 
Su  ;,'iTung  der  Krzeuguny  war  nicht  herhei«iifiilir«n, 
da  die  verffigbaren  Koksmengen  diesen  UoHtrebungen 
SolmuikeB  sogen.  Bei  neuen  Verlülufen,  die  auf  ge- 

ringere* stt  tpiteren  Zeitpunkten  verfOgbare  Mengen  be- 
aehrllnlit  werden  moBten,  worden  bShere  Preise  erzielt. 
Robeisenbßistände  »ind  im  Reviere  nieht  vorhamlen. 

ätabeiHcn.  Der  Markt  in  Stabeiwen.  iler  infi>l;,'e 
des  mangelnden  ZusamtnenKehlu^HOH  der  lii-iitHchen 
Werke  gerade  für  diü.te  Krzeugtiitiite  am  wenignten 
an  iler  guten  Kenjtinktur  teilgenommen  hat,  litt  aueh 
während  de«  Iteriebtsvierteljahree  wieder  am  meinten 
unter  den  im  allgemeinen  Teile  schon  besprochenen 
Widereprflcben  aber  die  weitere  Oeataltnng  des  Oo- 
ecbSftea.  Deenngeaebtet  waren  die  Werke  in  8tab> 
einien  ausreichend  beHchftftigt,  und  der  Versand  erfuhr 
die  in  den  Frübjahrt»monaten  übliche  Steigerung  gegen- 

über den  Vormonaten.  |)ie  I'r.  iir  KritM-rten  Mich  zwar, 
drteh  Htand  dienen  licsneren  llriiiMun  eine  fo  erhcli- 
lii  lii'  ViTineliruii^  der  Si'lbhtkoHtun  dureh  höhere  Koh- 
stoffpreiHe  und  ungünstige  Arbeiterverhältniave  gegen- 

über, daB  das  StabeiscngeHchäft  aueb  im  aweiten 
JabresTiertel  am  wenigsten  eintrftgUcb  war. 

Formeiao n.  Das  ForoMiaeageecbäft  war  im 
Zttsammenliaag«  mit  den  bersite  wSrtorteB  8«hwierig> 
ketten,  unter  denen  sieh  in  dieaem  Jabre  die  Bauzeit 
abwickelt,  etwsH  ruhiger.  Trot/dem  fohlt  es  nirht  an 
Arbeit  und  sind  die  FornwisrnwiTke  auf  vier  Monate 

voll  (><'n<-l/:t,  xodali  liei  neuen  Ahhi'hliis'ten  entsprecliend 
lange  LielerfriHten  gestellt  werden  tnutiten. 

Draht.  Die  .Vlinehnier  waren  durch  IvSufe  im 
ersten  Vierteljahre  fnnt  für  die  ganzen  HerichtHmonate 
reioUich  gedeckt,  8o  dali  die  Zweifel,  die  über  die  Fort- 
daner  der  ganstigen  Absatz-  und  PreiaverbJUtDisee 
am  Drahtmarkte  aufkamen.  Yeranlazsnng  iMten,  mit 
der  Eindeckung  des  dienjährigon  ReHtbedarfen  asurück- 
zuhalten.  Man  rechnete  damit,  daß  da»  /weite  Halb- 

jahr keine  l'rei-iaufn(  hlM;;e  brin<jen  werde,  und  t.it- 
sächlich  •'ind  auili  dii'  Preise  filr  Itralit  und  l>ralil- 
waren  zur  l.n  Irniii^-  im  dritten  \  iertel Jahre  un- 
veriindi'rt  geblieben,  da  der  Stahlwerk;»  -  Verband  den 
liiHherigen  HalhzeugpreiH  für  diesen  Zeitraum  bei- 
belüeit.  Die  vielfachen  Schwierigkeiten,  die  sich  in 
der  Beriehlaieit  der  Terliagenmg  den  Walsdraht* 
Terliandee  «ntgemutelltea,  trugen  «benfalli  erheblieli 
dazu  bei,  die  Kundschaft  zurnekzubalten.  Da  im 
ernten  (^uartab'  dir  l!>'stellungen  aber  ganz  besonders 
umfftiiirreicb  ergaii^jeu  waren,  bo  dauerten  die  gQn.ntiiren 
Arbeit-\ erhältuiscc  der  Werke  unverändert  an,  und 
aui'h  für  die  nächsten  Monate  ist  au.^reichend  He- 
HchAftigung  vorhanden.  Die  l'reiso  fOr  Walzdraht 
bewegten  »ich  zwischen  15a  und  \'^'^  Frachtgrund- 

lage Rheinland -Westfalen,  dor  Grundpreis  ffir  ge- 
zogenen Draht  war  12,bO  Jt  U  d.  Tonne  bOber. 

Orobbleeb.  Der  Abruf  an  Qrobbleehen  war 
in  der  Berichtszeit  so  stark,  daß  die  oberscblesi sehen 
Werke  nicht  immer  imstande  waren,  den  Anforde- 
r  in^'.  M  /Ii  '  nt>(prechen.  Da  der  Abruf  driiiu'i'iuleni 
direktem  liedarfo  eutapraug,  und  die  von  den  ul)er- 
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aoUeeioohen  Werken  geforderten  weiteiobtigeB  Liefer- 
frieten  niebt  anxenommen  werden  konnten,  waren 
einzelne  Abnehmer  genötigt,  zur  Deckuni;  ihre»*  He- 
darfes,  die  westliche  Konkurrenz  heranziizirlien.  Im 
Geij'Mi-'rttze  zu  die-<i-r  !iiiLteroriii'i](li<'li  -tarkeii  Hc-<i  liäf- 
tigung  blieben  die  Preisi-  im  wcHcntliehen  unverändert. 
Für  otnzelrio  Gebiete,  nach  denen  der  Abnatz  gegen 
den  Westen  Terteidigt  werden  muUte,  wurden  sogar 

/iigestlndniase  gemacht.  Der  Bedarf  an  .Schitl's- blechen  war  beledigend,  da  die  grofien  Werften 
■tark  beeetzt  und,  wibrend  die  mittleren  und  kleineren 
Werften  nicht  im  vollen  Umfange  ihrer  Leietanga» 
fftbigkeit  beschäftigt  waren. 

I]inent;i  1' liereien  und  M  as  r  h  i  n  e  ii  f  a  b  r  i  k  r  n. 
Die  Fisfii-.  Kiiliri'U-  und  StnhlgielierciiMi  war.-n  aurli 
im  Hi'rii  iil-\  irrti'l  ialiri'  gut  lieMet/.t,  so  ilaLi  Ix  i  biliiicinlr u 
l'reiffMl  für  lUMH'  .\u(tragi',  inKbesondere  in  .Stalllform- 
guB,  3  bis  4  monatliche  Lieferfrinten  verlangt  werden 
muBten.  Auch  die  Maschinenfabriken  hatten  ge« 
nflgend  an  tun,  doch  konnte  die  wünschenswerte  Anf- 
beeeeroDg  der  Verkaufepreiee  nicht  dnrehgeeetst 
werden.  Die  Konetroktlons-  nnd  Dampfkeseelwerk- 
Htiitten  waren  Ober  ihre  LeistunsTsfähii^keit  hinaun  mit 
Aufträgen  vorsehen,  und  dii-  Emle  Juni  vorliegenden 
BeMtelluni^'en  itirlimi  diti  Werk -itiitton  nooh  auf 
mehrere  Monate  iiefriudigeudu  Arbeit. 

Preise: 

a)  Hohei8en:  tCtAWerk OioBereirobeiaen  TS— 78 
Hlmatit  85—88 
Puddelroheisen   66 
Siemens-Martinroheisen   68 

durah  tcliDltilleber 

b)  gewalztes  Eisen:  Unindpr«!«  r. d.t ^  ab  Wsrk 

Stabeiaen  140—150 
KcHMelbleche   170  —  185 

FlulSnisenblech.   h-iS  -16.'. 
Diinur  r.l.Tlif   ICO— 17i> 
Stahldrabt  5,3  mm.  .......  150—155 

III.  (IroBbrItannlen.    —   Auf  dem  Roh- 
e  i  N  e  n  ni  a  r  k  t  e  fanden  im  vorigen  Viert<djahre 
Ntarke  I'rei8»ihwankungen  Htatt.  Als  Barometer 
w  urden  die  ainerikauiHchrn  Rerii  litr  In  t  rächtet,  Da 

die  Hütten  dem  Hedarl'e  nicht  gerecht  werden  konnten, 
hinixen  die  l'rei.-fi-  für  Kisen  ab  Werk  von  den  War- 

rants ab.  Schwankungen  von  sh  1,' —  und  mehr  von 
einer  Börüo  zur  andern  kamen  häufig  vor.  Außere 
halb  der  am  Eieengoscbftfte  beteiligten  Kreüw  ent> 
wickelte  eieb  eine  starke  PriTatepekulaiion,  ao  daft 
geringe  Anstöße  nach  der  einen  oder  andern  Seite 
genügten,  um  die  Preise  zum  Steigen  oder  zum  Sinken 
zu  bringen.  Die  Ileriilite  des  „Ironmonger",  „Iron 
Age"  und  anderer  l'ai'hzeif uni;en  wurden  ^itets  mit 
einer  ircwiHsen  .S|iannuni;  erwarti't.  Die  ViTHchitfuni^en 
nach  .\rnerika  blieiien  nuUerordentlich  hoch,  nAcbat- 
<letn  spielte  die  Nachfrage  fär  dontache  Rechnong 
die  Hauptrolle.  Der  Bedarf  war  am  stärksten  in 
OieBereieieen.  An  Nr.  1  hernchte  m  grofior  Mangel, 
daB  der  Preianntereehied  grgen  Nr.  8  •cblieBlich  anf 
flb  5f—  bi«  5/6  d  etieg,  wobei  in  Betracht  kommt, 
dnlidicfier  .Vufschlag den HBttenproisen,  die  «tets  erheb- 
lii  h  ührr  den  Warrantpreison  standen,  hiii/iuurechnen 
int.  S.'lliHt  kb'iuc  roMtcti  wie  .')n  tonn  wiiri  ii  liMUlitr 
schwer  zu  haben.  Di>r  Heilarf  an  Nr.  H  wurdi-  zum 
grölten  Teile  au*  den  Warrantlagern  gedeckt.  Die 
llttttonpreise  waren  orhoblicb  höber,  zumeist  war 
überhaupt  nichts  aus  erster  Hand  su  haben.  Für 
Marken  wie  Glarence,  Newport  anw.  wurden  liftnfi^ 
ab  2/—  mehr  erzielt  ala  fBr  O.  M.  B.  in  Terklufera 
Wahl.  Ilfimatiteisen  in  gleichen  Mengen  1,  2,  .1  stie^ 

von  sh  Anfang  April  bi»  auf  sh  82,'—  F.nde 
-M.'it  u;ii!  hti'lit  jetzt  auf  sh  Sl  Ii  d.  Auch  in  diesen 
(Qualitäten  konnton  die  Hütten  die  Lieferungen  nicht 
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Melrtnitig  «itClUina.  —  Im  verfloMenea  VierteUahre 
wuwB  von  d«ii  81  HotihSfta  dM  hlarigmi  BedricM  61 
im  Gange  und  erzengten  581  000  tons  RoheiMo,  dmvon 
574  000  toDM  gewöhnlicher  Art  und  207  000  ton«  HA- 
mstit,  8]M0(;eIpi8en  und  andcro  Sorten  im  Vergleich  zu 
575  0(M)  ton«  im  erwten  Viertel  d.  .1.  und  5S600Oton!< 

im  April  Iiis  Juni  l'JOü. 
An  Eiaeoerz  wurden  eingofflhrt:  964  203  ton» 

ia  der  «rtten  Hälfte  d.  J.  gegen  887 18t  ton«  in  dar 
Zait  TOB  Jaaaar  bii  Jvni  1906. 

In  Coaaala  Warrantlagern  befaadai  aldi 
Ende  1906  638  IM  toaa,  Bnda  Miisd.  J.  457819  tona 
and  Ende  Juni  d.  3.  8T17S8  toaa  Rohaiaan. 

Die  V  e  r  .1  r  h  i  f  fu  n  «  u  »on  hier  und  don  Nach- 
liarbüfen  erreielitoii  nit?  ilatjeweHprii«  llöhi<n:  im  April 
177627  tona,  im  Mai  lTllV-1  tons  un.i  iii)  .luni 
17280S  ton»  (im  vorigen  Jahre  wan-n  die  Zahlen 
181889,  143:>71  und  143  06:i  t»nBi.  Nuih  Amerika 
giagan  42  974,  37  263  und  48516  tona  (1906  April 
\m  Um  10500,  Juai  4&75  toaa).  Daatiohlaad  nad 
HoUaad  «rbialtan  64486,  61908  and  60848  toaa 
(1906  April  87908,  Vai  46881,  Jenl  54069  toae). 
I>ir'  Verladuncen  nach  englischen  und  Bchottigcbcii 
linftMi  waren  daf;eiren  im  voritfcn  Jahre  Mtärker.  Da» 
(>i'!»amt»»r^cl)ni8  im  f'r-<t>'n  Ilalbjalin.'  war  926  499 
(19t»r>  69t)'2H.'i)  tütir*,  liavoii  iiiH  Aiitiland  AU8(;;efilhrt 
674  540  |42;1M0)  ton«  und  nacli  «<ti>;lin[  |ion  lliifi'ii  ver- 

laden JM  959  (272  775)  tono;  nach  Deutachland  und 
Holland  k'»»»«  284  103  {200  043)  tonn,  nach  Amerilca 
816  887  (84 110)  toaa.  Di«  Eximrtaur«  hattan  Iwi  daa 
VaraeblAiOfaB  Bdiwiarigkaitaa,  ▼arlraadoB  mit  gaaa 
erheblichen  Maliraaagaben,  weil  die  grofien  SebilTe, 
bciondora  fBr  Amerika,  die  Ladestellen  besetzt  hielten 
und  die  kleinen  Dampfer  natürlirh  nirht  acht  Ta^e 
und  länfjiT  auf  Abfertigung  »urtcu  wollton,  so  dali 
Bahnfrachton  und  Extraverladekosten  hiiuti:;  zahlen 
waren.  Da/n  kamen  noch  die  Schwierigkeiten,  über- 

haupt l)ti  r  /.u  erhalten,  da  sehr  viele  SobUTe  ffir 
Koblea  gebraucht  wurden.  Für  Verladangen  nach 
Hambarg  «af  noeb  der  Aafeatbalt  wegen  dea  Aua- 
atewlaa  dar  Seliaaailattte  mit  aelaeD  aaf  laofa  Zeit 
biaana  fBblltarett  Kaebwebea  ia  Betraebt  sa  lieben. 

Dio  Stahlwalzwerke  in  Enjiinnd,  Schottland 
und  WalüH  Hullen  mit  der  auültfndirtcheu  Konkurrenz 
ein  Abknmnu  ii  über  diu  AbHatzgeliii^te  in  der  Wrine 
getroffen  haben,  dati  Uroübritannien  und  die  cng- 
liaehen  Kolonien  für  die  britischen  Werke  reserviert 
bleiben,  nnd  zwar  dadurch,  daß  ein  Mindestpreis  fQr 
Scbieaen  feetgesetxt  wird,  der  fQr  Sadamerika  «twaa 
hfllmr  iat,  um  den  amerÜMaiaehea  Werltea  eotgagem- 
aakoramaa.  BlaelalaraMengamalBaebaftsvlaeheDdaa 
Firmen  John  Browa  ft  Co^  Ld.,  uad  Harlaad  Wolff 
ft  Co.,  Ld.,  ist  dadurch  znatande  gekommen,  daß  Aktien 
untereinaniliT  auMgetauHcht  worden  wind.  Ilicrdiirch 
werden  Kohlen-  und  KiüenHtein-Urubpn.  Hiu-höfen, 
8tuhl-,  EiHi'n-  und  Fanzerplatten-Werke,  Schiffsiwerfte, 
Uaacbinen-  und  (ioschütii-Fabrikon  miteinander  in  Ver- 

Uadung  gebracht.  —  WUirend  Stahlplatten  im  l'reise 
aBTerAndari  bliabea,  wardea  WIdImI  herabgeeefatt  Die 
vor  knnam  Ia  SdMittlaad  trofganomnena  PreiaerhAbang 

ah  5/—  iai  baidl»  «iadar  fidfam  galaniaa  inirdMk 
Die  Eisen waliwerke  waren  besonders  für 

Stalx'iHen  jrut  hcHrhiirtit,'!  und  linbi-n  »ngar  den  I'reis 
für  NieteiMen  um  h1i  2't!  il  erb<)ht.  Die  letzte  offizielle 
Freisfcstsetzunj;  für  .März'.\pril  er^ali  einen  Durch- 
Bchnittsprei«  von  £.  7.1 '.'1  get:en  £  ti.lü  —  für  die 
»iiraufjfe>;ani:enen  zwei  Monate.  Die  Löhne  werden 
dadurch  nicht  becinriubt.  Der  jettige  VerksufspreiM 
bleibt  unverändert,  doch  zeigt  die  AoietoUaBg,  wieviel 
alte  Aaftrig«  aocb  in  den  Baohera  TOigemerlct  siad. 

Die  Oietereien  erfreaen  sieb  gnter  Be- 
eehiftigung. 

Die  Schiffs  werfte  haben  zwar  noch  genügend 
Neubauten  zu  vollenden,  doch  kommen  weiterr  Hf- 
■tellungen  nur  schwach  herein.    Im  vcrtloaseoen  Halb- 

jahre wurden  hier  awfllf  Dampfer  aiit  84 101  tona 
vom  Stapel  gelassen. 

L6hne.  Die  Borgleuto  in  den  FiienHti'ingrnben 
erhielten  mit  dem  15.  April  eine  LohniThiihuni;  von 

5,1 '/o  auf  Hei  liH  Monate,  d.  h.  .■ti>,"5  '  ,i  in.'lir  als 
Hasis  der  Kl*^>t*'nden  Skala.  Ein  Ausntand  der  Ma- 

schinen- und  Sc'biffhaaer  an  der  Nardoatfcflate  wurde 

glücklich  vermieden. 
Die  Seefrachten  siad  teilweise  höher  und  betragen 

naeh  Botterdam  aad  Antwerpen  ah  4/8  d,  nach  Ueoate- 
mflnde  eh  6/9  d,  aaeh  Hambarg  sh  5/8  d,  nach  Stettin 
ih  5/9 dp.t  fQr  ganze  Ladungen  Roheisen.  BeHomlersOst- 
seeraton  sind  wegen  niedriger  Rdclcfrachten  gestiegen. 

Diu  Preisschwankungen  fBr  Boheisaa  be- 
trugen im  letzten  Vierteljahre: 

April  Mal  Jsal 

s»/  e-ije  «of«  -&T/— 
70/  S«f—  SZ/— — 81/6 oaikbita-inBsiiit  it.ir.  ni — rt^ 

Wamnui  Kmi<«  Ksntati 
Illddl<-«brouKh  Nr.  8  .  .  H/4— M/S 

da.      HkraaUt  ...  — 
tabsMacb«  M.  N                 —  —  _ 
WealkaatcD-tiaaalU  .  .  .  71^1— T«/!'^  76/8— «1/S      M)/  7»/6 

Heutige  (10.  Jali)  Praia«  fUr  prompte  Yer- 
ladung  aind: 
MddleebronghNr.  10.M.B.  .  , 

»  w  3      n       *  « 

„  ,4  Gießerei  .  . 
,  ,   -1  l'uiMfl    .  . „  llaniatit  Nr.  1,2,3 

gemischt  .  ,  . 

MiiUllf-iliroutrh  Nr.  .'1  Warranta  , 
\N  i  Htkiihten-lläiüatit       -       .  . 

68/— 

57/6 57/0 
57/0 

81/6 

56/10 
77/6 

I  'S 

•  » 

e  « o  « 

'  s 

I  |Si 

f.  d.  ton  mit 

DislnBi 

Eisenblech  ab  Werk  hier  £  7.15/— 
Skahlblaeh  »  ,  ,  .  7.10/- 
«abmami  .  ,  ,  .  «.-/- 
WfaikaMaU  „  ,  „  „  7.2/ß 
Winkeleieen  „  ,.  „  ..  7.1 5 ;  - 

Stahlträger    ,  Ü.17'B 
Middleabrough-ou-Teea,  10.  Juli  1907. 

H.  JlieiiiMAent. 

IV.  Vereinigte  Staaten  \  n  h  Amerika.  — 
Die  (ieaamtlajfo  des  anin  ikiinih(  lii  n  I /isi  nniarktt's  ist 
(^ügi'niilier  dein  Srhlu-^r  ili  b  vorluT^'i  :;jinL,'iTi'  fi  .Inhre»- 
viertel«  unverändert  ^ehlielien;  die  Werke  sind  durch- 

gängig gut  beschäftigt,  haben  ihre  Eneaguag  für 
längere  Zeit  vollständig  verscbloaaen,  aber  von  den 
Verbrancbern  wird  mit  der  Vollziehung  neuer  lang- 

fristiger Abiohlflaae  sarflelcgehaltea.  Hamentlioh  gilt 
dfea  vom  Roheiaengesdiift,  wo  naeh  einer  Torttber- 
gehendon  Wiederbelebung  der  Abscblaßtätigkoit  in 
OiuBoreiroheisen  die  abwartende  Haltung  allgi<metn 
^ewDrden  ist,  so  daß,  da  auch  die  Einfuhr  englischen 
und  schottischen  Eisens  auf  den  Markt  drückt,  die 
Preise  eine  AbBchwach\iiig  rrlitten. 

Was  Stablbalbzeug  anlangt,  so  hat  die  Material- 
knapphoit,  die  noch  während  der  ersten  Hälfte  der 
Beriditsperiode  aahielt  aad  naoientiieh  für  die  Drah^ 
«aiswerke  erapAiidlleho  StSrangaa  horrorriaf^  aaeh- 
8 »lassen,  ohne  daB  indessen  von  einem  UeberiiaB  an 

aterial  goHfirochcn  werden  darf. 
Die  S(  Inciii'nwalzwi'rki'  halu'ii  lii'ileiiti'inlc  MoagOB 

ffir  nH(li'4t jahrii^e  Lieferun;,'  /.\\m  iilicii  l'riMHe  abgo- 
-I  lilii~M  ii,  die  Mchon  heute  die  vnllr  li.-^i  hii tt I für 
das  Jahr  190!S  gewährleiHten,  ebenMo  Binil  in  iiaueisen, 
Stabeisen  und  liandeiHun  sowie  in  Draht,  Blochen 
und  Köhren  die  Werke  während  des  verlloasonen 

t^uartala  atark  l>eBCliiftigt  geweaen  und  sind  alle  An- 
zeichen gegeben,  daB  die  gnte  BeachAftigang  der 

weiterrerarbeitenden  ladustrien  aadanert. 
Die  Röhrenwalzwerko  babea  ihre  Kabattakalea 

einer  Hevision  unterzogen,  wodurch  die  Preise  durch- 
weg erhöht  worden  timl.  hei  HaiidelTi'hron  stellt  eich 

die  Steigerung  auf  rund  4  ̂   f.  d.  Tunnc. 
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Im  ttbrigen  stellten  eich  die  Preise  wie  folirt 

BcMemer  -  Roheis. 
(IruiifH  l'inldcit'i-». 
|{csm>mi'rkiiii|)|M>l 
Si'hvv «-ri'  Stalilrichii'iicn 

ah  Werk  im  Ohti-ii 

Oi»'tJcri'i-Ri>liciHcii  Stan- 

dard Nr.  2  loi;o  l'biU- 
delphia   24,50  24,50  8ft,50!24,ÖO|  1 8.2Ö 

OieBprei-Kobeisen  Nr.  2  ■ 
(au8  dem  SOdsn)  loco  |  I 
Cimciiinati  126,  -  24,25  24,25  24,25|  16,— 

22,S:.  2?).85  24,40  24,15  18,35 
2 1  ,t;< >  2 1  ,s r.  2.1, 1 .')  23, 1 5  I  «,35 
30,—  30.riO  .30,—  29,50  27,— 

'  ! 

2»,—  2«,—  28,-  -  28,—  28,— 
Crmt*  fir  «U«  Pfund 

;  1,70  1,70,  i,7o;  i,7o:  i,ßo 
2,50.  8,00  2,50!  ̂ ,50  2,40 
S,05,  2,06  8,05  2,05  1,85| 

BehilterUeche 
F6iiibIe«heNr.27. 

Drahtotifto  .  .  .}  ' 

8ttddeatseheTr&^rhiB4l«rT«r«iiii^ne,Mauii- 
heim.  —  In  der  am  (i.  d.  ST.  8tA(t:;<  liHi>ti>ii  .SitiEun^; 
Wurdo  i'iiiHtiiiitniK  In  ;i(|iln.Hr.oii,  liio  ViTfiiiitning  Mwie 
die  rmiTv.Tliäinli-  weiiurtjCHtt'luin  zu  liiHHen. 

Hrannkolilfii-ilrlkett-TerkanrBrereln,  (>.  ni. 
b«  Hf  C51b.  —  Aus  dem  Berielite  aber  das  letzt« 
OetdiSritojabr  (1.  April  l«Mt  bis  81.  Hin  1907)  geben 
wir  anter  AoalMsang  dettiien,  wae  wir  schon  frUliar 
um  dieaer  Stella*  In  Ihnliobor  Form  mitirotuilt  haben, 
NaebsteheikiM  iHeder: 

Die  starlce  BpurbÄfUgiine  iIit  Kiieniniluhirip,  <lii« 
den  wirtscIiiiMli.  Ii  ti  Aufschwutij;  ilcs  V.ir jiiliro!*  ki'un- 
leichnric.  hu  li  -n  h  uuch  im  UorichUjahrc  iitil  ilcr 
jijleichiMi  llr.hr.  .Uli  ̂ jroße  Nacbfrat;>>  iia<  Ii  all.'n 
BrcnnHtoliVii  ticrrM  lito.  Da  ein  crbeblicber  Teil  der 
sonHt  zu  Hau^lirantizweeken  verwendet«!!  Koblensorten 
zur  livfriediguag  dea  B«d«rfe«  der  Indastrie  boran- 

gezogen wurae,  war  die  günstigste  Oe1e?cnh(>it  ;:>■- 
gellen,  nnsere  Brnunkohlonbrik>tts  ii.mIi  imlir  an 
Stelle  Ton  Kohlrn  für  Küi  ln-ii-  mni  ZimiinTliei/un)? 
<-iii/.ufiilir»>ri,  und  der  Handel  nutzte  dici*.'  ( it'lejfouhcit 
auch  naili  .Mi.i:lifhkfit  auH.  I>ip  Ketttiindc  auf  den 
Vt'rL'inwwi'rkLii  wari-n  zu  Keginn  dei»  GcitcbüftHjabrt's 
gering.  lnfol);(>  dt-»  wAhrend  der  Sommermonate 
berrscbenden  Arbcitermani^^cls  konnten  auf  den  W'ertccn 
Mcb  bis  som  Herbst  genOgvad  große  Vorrito  nicht 
ugeMUttmelt  werden.  AI«  daher  Im  Januar  aeharfe 
Kuta  aiBBetit«,  raichten  die  LagerTorrSte  zuKnmmen 
mit  der  TagoAcrzengnog  znr  Befricdij^un;:  der  »tür- 
niiiicbcn  Niu  lifrat,'''  iiii  ht  aus,  unil  e«  trat  im  Monat 
F»'hruar  eniplindlichcr  Mari^'d  an  Ware  oin.  Trotzdem 
im  iMfirz  von  dun  Werken  die  vollen  Heteilig'unf^H- 
anteile  geliefert  wurden,  konnten  die  —  allerdings 
vielfach  über  die  vertraglichen  Ver|iflichtungen  hinaus- 
tehendun  —  AmtprOche  der  Kundschaft  nicht  ganz 
efriadigt  werden.  Besonders  gro6  war  Im  Beriehts- 

jabra  der  Mangel  «n  Brenutoffan  auf  dem  süd- 
deutschen  Kohlenmarlcte  und  zwar  hanptMüehlirh  wegen 
der  unganstigen  SfhifrahrtsTerhiilti)i>^se  Di.'^e  iiia<  hten 
et)  auch  uns  unmöglich,  urifiTer  liln-itiaii-Anlat;t.'  ge- 

nügende Mentren  /uzuführen,  .iaU  der  15.  triel.  dort 
an  1:12  Tat;en  ein jre«tellt  oder  « i  h.  iitlich  oiagenehränkt 
werden  niiiL.te.  Her  S<liiltKV<r-.ind  über  die  Rhein- 
wasaerscralic  hat  sich,  «hgenehen  von  der  durch 
KleinwaMser  und  Biagang  bedingten  Unterbrechung, 
iut  «ntwiciielt  Unsere  vorbildliche  Titigkeit  «of 
•m  Umsehlageplatza  in  Rheinau  gab  rast  allen  sfid- 

dentacbea  Grotthfindlem  VeranlaHHung,  Itrikett'4  auch 
aof  dam  Waenerwege  zu  beziehen.    Da  inlol;,'e  der 

zweckmäßigen  Verladung  eine  marktfähige  SchilTa- 
waro  geliefert  werden  kann,  ao  dürften  die  nennens- 

werten Fraebtectpamiase  in  absehbarer  Zeit  so  einer 
noch  atlrkwwt  Benutzung  d««  Waaterwegea  fBhrem. 

Der  Abanta  in  InduHtriobriketts  bat  im  Berichts- 

jahre, der  günstigen  Marktlage  in  Industrio -Brenn- 
«toffen  ent8|irocliend,  wiederum  einen  weiteren  .Vuf- 
achwung  genommen.  Namentlich  hat  Mich  die  Ver- 

wendung der  Brikett«  für  die  Kraft-  nnd  lii-izga«- 
erzeugung,  sowie  für  die  direkte  Beheizung  von 
Trockenöfen,  Bronnöfen,  MutTelüfen  und  (ilahöfen  /u 
einem  aussiebtereichen  Absatzfelde  entwickelt  Durch 
eingebende  wlruMtecihniacbe  YerMoha  und  Anpaanuig 
der  Foaarugdtoaetnikttanen  an  dia  SigwMehaflen 
des  Braunkohlenbriketts  sind  unter  Hitwirknng  unserer 

Ingenieure  für  luMtiMiintr  I'jiliriklielrielie  bereits  eine 
Keilie  von  S)>e/inlkoiiHtrukti«inen  gi'selialfen  wurden, 
welche  ilio  Verwendung,'  anderer  BrennHtolle  aus- 
Hchlietien.  Die  liertttcllung  von  Brikett-Saugga»-(.tc'ne- 
ratoren  ist  nunmehr  von  allen  größeren  (lUKuiotoren- 
fabriken  aufgenommen  worden.  Im  Berichtsjahre 

wurde  bareitri  eine  nicht  unerheldiche  '/»ahl  diener  An- 
lagen fertiggestellt,  die  an  Batrieb«Bioherh«it  und  Be- 

triebsbereitochaft  ToUkommen  dem  Dampfmaschinen- 
und  Dampfturbinenbetriebe  gleichkommen.  Für  den 
BrenUMtoftvcrbrau(-h  leisten  die  Maschinenfabriken  bei 
dioHen  .\nlagen  je  nach  deren  (frölio  (iarantien  von 

0,6  bi«  0,T  kt:  Brikett.*  f.  d.  off.  i'.  t<.-f>itunde.  Wenn 
man  ber^iek^il■||ticl.  duli  i'ine  gute  Dampfanlage  der- 

selben lirölie  an  BrenuAtoff  reichlich  da»  Dreifache 

erfordert,  ho  liegt  auf  der  Hand,  daß  eine  Sauggafl- 
anläge  fQr  Braunkolilenbriicetto  eine  auSerordentlich 
billige  Kraftquelle  darstellt.  Sehon  jetrt  bat  dies« 
neue  Art  der  Kraftgaserzengung  zweifellos  zu  einem 
Aufitchwunge  de»  Kleingaamotureubaues  beigetragen. 
Aber  auch  fArdenUrniSgasmotorenbau liegen  schon  einen 
weiteren  und  vollen  Krfolc  versjirechende  Erfahrnngon 
vor.  wenn  auch  die  aub^'efilhrteti  Anlagen  noch  ver- 

einzelt sind.  So  iat  auf  der  HayriHchen  Landea- 
auaiitellung  in  Nürnberg  eine  von  der  Vereinigten 
MaHchinenfabrik  Augsburg-Nürnberg  erbaute  hOO  1'.  S. 
Sauggasanlago  mit  Braunkohlenbriketts  betrieben 
worden,  die  sich  dnrcb  billigea  Betrieb,  einfaehe  Be« 
dienung,  griiflte  Betriebailehwheit,  geringe  Yeraebmnt- 
zung  von  Leitungen  und  Tatttilen  auHzeichnet»  .  Die 
Rinführung  von  Brikctfliafacas-tiencratorou  in  den 
KiHen-,  tilai4-  und  /inkhfltton bat flalchfalla arhabliclia 
Fortschritte  gemacht. 

l'eber  die  Urzeugung  und  den  Absatz  der  Vereins- 
werke gibt  die  folgende  Zusammenstellung  Aufscblun.* 

I 1905/0« 

t t 

2  778  SSO 2763  850 
2  106  414 2  484  871 

SetbstTerbrauch  und  Deputat- 32  580 48  761 
.\uf  die  IteteiliLTiing  anzurech- 

nende ller-'l.  llunt:  .... 2  073  834 2486110 

Bestand  am  Anfange  des  (ie- 
sehlftajahrea  50  743 

2  001 Oeaamtabsats  2  112  433 2  435  »86 
Davon  Landahsata  .... 

185704 177549 
,  Eieanbabnabiati: 

a)  Dentechlsnd  .  . 1528  889 1778  578 
'                  b)  Ausland  .... 334  777 874  178 

,       ."^cbitf^s  ersand : a)  1  irut->  hlaad  .  . 

"IS  437 

101  2.54 h)  .V Unland.  .  .  . 5  146 4  435 

*  .Stahl  nnd  Bken"  1907  Nr.  23  s.  82G: 
rbeiDisehe  Brannkohleniadoatrie  im  Jahre  1906. 

Die 
Oegenabar  der  BetaUIgnng  von  2  768860  t  be- 

zifferte aieh  die  n  «Bterw  Verfügung  Mhand«  Er* 
zengnng  anf  8486 110 1  oder  88,14      al«  blieb  dem- 

•  VergL  „Stahl  nnd  Sisen*  1906  Fr.  14  8.  90S. 
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nach  um  327740  t  o<lcr  I^HC/o  liinter  dem  Kontin- 
gmt  zurück. 

\V«>iter  geht  ttt-r  Kt-riciit  (1<>m  uttberen  auf  deo 
faat  andauerntlcn  NVagenmangel*  ebl  Uld  fUirt  dMB 
fort:  Eine  ähnliche  Benaohteiligong  nnaenr  Inlier' 
Mwn  doreh  die  EiniilMhBTerwsltaD|(  mflaeen  wir 
ferner  anch  auf  dem  Gebiete  des  Tarifweaens  feat- 
•tell<>n.  Objfleich  der  Bezirktteinenbahnrat  zu  K8in 
».  Zt.  ilcn  Antrag'  «»f  Aufnnhnx»  iinHerer  Produkte  in 
den  AiisnahniBtarif  zur  H<.'f<"irciiTiiii<,'  von  StiMtiknhlon, 
Kok«  und  Steiukohloiihriki'ttH  für  iiulu'itrii  lli'  Z^^i  cke 

nach  den  Statiunon  Ach  liuhn-,  Hill-  und  äief^gubiotos 
einstimmig  befarwortet  hatte,  wurde  dJeier  Antng 
im  Landeeeiaenbahnrate  abgelehnt. 

Die  gfinaUge  Konjunktur  anf  dem  Kohlenmarkte 
hat  in  aoMrem  engeren  Benrke  tnr  OrlUidnng  neaer 
Brikftttfabriken  gefflhrt,  tob  denen  swei  bereits  im 

Kcrirlits jähre  in  Hetrirli  knrncri.  I'ni  einen  ̂ fröHeren 
tinHuLi  auf  die  Preinuestfiltuiig  und  die  Verkaufs- 
tittii;keit  in  dem  östlicben  Teile  unr«eri'i»  i>üddeiiti«i  lieii 
Abitat2gebiete8  zu  gewinnen,  erwarben  wir  auf  eiuo 
Reihe  von  Jahren  die  Erzeuguog  der  Bayriaeboii 
Braunkdhlen-lnduHtrie  A.-U. 

Auf  unserem  eigenen  Werke  Türnich  betrug  die 
Kohleuförderaag  in  dar  Beriebtaieit  141064  t,  tob 
denen  89451  t  tn  Briktite  verarbeitet  worden.  Der 
Betrieh  der  Brikettfabrik  Uieb  Ton  wexentlichen 
8trtruni?eo  verachont,  nnr  mufite  ein  alter  Dampfkegsel 
8li:;*  l<-i,'t  und  durch  einen  neuen  ersetzt  werden,  llier- 
durcli  sowie  auch  durch  /eitwci.nen  Arheiterinant'el  in 
der  (irulie  wurde  wahrend  eine«  Teile»  des  ( i>  Hrliiifts- 

juhreit  die  Krzeugung  ungünstig  beeintiulU.  .\n  Ar- 
beitern wurden  in  der  Berichtszeit  beschäftigt:  in  der 

Qmbe  35  Mann  nit  einem  durchaebnittlicbeB  Scbicht- 
MiBe  voB  S,M  in  der  BrikettUbrUc  M  Mmib  mit  je 
8,15  Jl.  Die  Hersteilnag  an  Steiaea  beirag  laigMaait 
8802890  Btfick,  abgesetit  wnrden  8687818  BtQek. 

Yerein  dentscher  1^'erkxcngniMeUBenfabriken 
n  Olaseldorf*  —  Die  BeachlfUgnag  war  im  sweiten 
l^erleljahro  1807  darcbweg  reiebfich  nnd  vfelfadi 
eher  noch  lebhafter  als  in  den  Torhergehenden  drei 
Monaten,  «cnngleich  man  hie  und  da  die  Empfindung 
hat,  als  nh  der  Jlöheininkt  den  OesehäftsaufHchwungo» 
erreicht  nei,  und  vereinzelt  von  einem  ruhi;;eren  (le- 
Bt  liiiff  «;:iiut;i'  hrriehtet  wird,  (iegen  den  entriprerhendeii 
Zeital)i«ehnitt  dcH  Vorjahres  ergab  sich  fast  durchweg 
eine  ItesHerung  anoh  hinsichtlich  der  Preise  und  eine 
namhafte  Zunahme  der  ArheitenaliL  Die  stehende 
Klage  aber  Mangel  aa  gelemteB  Arbeitern  wird  wieder 
TOB  vielen  Seiten  und  meist  noch  stlrker  als  frBker 

*^.8tabl  und  fiiMn*  1907,  Nr.  88  8.  887. 

laut.  I)ie  Löhne  Htei^eii  Hnlialtend  odiT  -iiml  w<  iii^Hteu>t 
stetig.    Gegenüber  den  .Fahren  IHOI  Iiis  hat  ia 
manchen  Gegenden  eine  Erhöhung  deH  ArbeitHver* 
dlaattea  l>ia  sn  400^  atattgofunden.  Hie  Lahnforde- 
rnngaa  atehan.iBeiateBa  in  gar  keinem  Verhftltnia  sn 
den  Laiitnngen.  Die  Arbeileseit  iat  bei  der  atarkea 
Beschftfligung  nur  dort  verkOrzt  worden,  wo  die  Ar- 

beiter durch  Ausstande  eine  Verkürzung  erzwangen, 
so  namentlieh  in  ( )ff"-iihaeh  ntn  Miiin  (um  eine  hnlbe 
Stunde  auf  "J'  t  Stunden l.  Ueberarbeiten  waren  viel- 

fach notwondii;,  wurdt'ii  alur  trotz  hohen  I^ohn- 
auschlages  nur  in  weuigeu  Fällen  and  wideretrebend 
VOB  doB  ArbeiterB  galefaitet 

fJraf  LadislanH  Cxaky  Elsen«  nnd  Stahlwerk 
n  Prakendorf,  AktiengesellMchaft  in  Budapest.  — 
Unter  dieser  Firma  hat  n'ich  am  '2'.<.  Juni  d.  .1.  eine 
AktiengeselUcbaft  mit  einem  (irundkapitale  von 
1  100000  K  zu  dem  Zwecke  gebildet,  daü  umjaricclie 

GoBchüft  der  Fa.  Kudolf  tichmidt  «c  <'o.,  Wien,  und 
die  RiHCBW«dce  dea  OraJba  Ladislaus  CHakr  im  Üöl- 
nitztale  zu  erwerben.  Die  neue  Gesellschaft  be- 
absichtigt,  TiogelguBstahl  and  Werkzeuge  herxuetellen. 
Dia  kaufnüUuüaebe  Leitnag  ist  Herrn  Koarad 
Pirkaer,  die  teehniuhe  dem  Hatteningenienr  Herrn 
Pawelczyk,  bisher  im  Elektrostahlwerk  I.itnlrn- 
berg  zu  Uem^^eheid.  übertragen  worden,  lietoiligt  an 
dem  neu<'n  rntenielirnen  sind  u.a.  aach  KapttaUatOB 
aus  der  Heniücheider  Uegcnd.* 

J.  F.  Piedboenf  A  Co.,  ROhreawerk,  A.*e.  In 
Ellar  bei  DftMwMorf.  —  Nach  dem  Beriebte  dea 
YontaBdea  sind  Erzeugung  und  Yeraand  de«  Werkes 
im  OeschäftH jähre  I90fi  n7  infolfre  der  regen  Nach- 

frage nach  Ilöhren  aller  Xrt  abermals  gentiegen.  Die 
Wasgergasschweilierei  wurde  erlieblieh  erweitert  und 
wird  binnen  kurzem  ganz  aungebaut  Hein,  ebenso 
geht  die  elektrische  Zentrale  ihrer  Vollendung  ent- 

gegen. Die  Kob»toff|»reiHe,  benonder.-i  für  Bleche  und 
Streifen,  wurden  im  Laufe  des  Iterichtnjahrcs  ver» 
aohiodaatUch  orhSht,  wAhrend  die  Erlfieo  fOr  BSfarea 
aidi  Bieht  ia  gleiebem  Teriilltniiae  beaaertea.  Ana- 
landsaufträge  waren  nur  zu  niedrigen  Preisen  herela- 
zuholen.  —  Die  Kecbnung  weiHt  bei  einem  Rohertrage 
von  S27  l"il,5'J  .«  (einHi-bi.  12  230,10  «  Vortrag i  n.u  h 
Abzug  der  nll^jonieinon  Unkututoii,  .Vbachreibungen  usw  . 
einen  K'.  iii.,-r\v  inn  von  361  186,12  .*  nach;  hiervon 
sollen  r)Oiiou  »  der  besonderen  Rücklage  überwiesen, 
UH)0O0  -t  für  eine  Hetriebsreserre  zurQckgestellt, 
180000  Jt  (10  o/g)  ala  Dividende  verteilt  nnd  31 186,18  Jt 
aaf  BOBo  ReebBBBg  Torgatragoa  wordea. 

*  „Oeeterr.-Ungar.  Moalaa*  Bad  UotaUiadaatrie* 
Zaitoag«  1907  Nr.  87. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deuischer  Eisenhfittenleuie. 

Aendernngen  In  der  Mltgll«derll8te. 

Btrgstein,  Joseph,  Ingenieur,  Breslau  Ii,  Gartenstr.  IUI. 
Engun,  Fritz,  Ingoiuaar  dar  Indiaaa  8taal  Oik,  Gary, 

Indiana  U.  H. 

Erdmenger,  l'ictor,  Maschineninspektor  der  Mans- 
fekla^a  Kapforaoliiefer  banaadan  Gawarkaebaft, 
Saigerfaatte  bei  Hettatedt. 

Fetticeit,  F.,  Dipl.-Ingenleur,  Stahlwerke  Blob.  Liadoi» 
borg,  Akt.-Ues.,  Kemscheid-liasten. 

Oa*ch,  Hennann,   Ingenieur,   Hetriabadief  dar  Hm» 
richsbütte,  Hattingen  a.  d.  Kühr. 

Hannen,  ('.,  Huehoroncbof  und  I'rokuriat  dai  Haapar 
Eisen-  und  Stahlwerkes,  Maspe  i.  W. 

Hendrirkx,  F.,    Ingenieur,  Technischer  Direktor  der 
£iaaniadnatrie-Akt.-OeB.  Zeniea,  Zenica  L  Boiaiea. 

Hundt,  /Hl»,  bweaionr,  Odawaid  i.  W. 
Fttper,  Lmiwiff,  Dslabarg,  BaMebantra8«  10. 

Piltz,  !)f.-l,\(i..  Paul,  Betriebsleiter  der  Berg.  Stahl-, 
Walz-  iHid  Hammerwerke  Jnliue  Llndaaberg,  Raai'- 
8cheid-Hat>ten,  Königstr.  38c. 

Steinecke,  H.,  <  icnerafaUraktor  a.  D.,  Halle  a.  d.  8., 
Oartenatrafie  8. 

DOM  Sbmkttf,    Dtn        Korompal-Taagjdr,  Uagarn. 
Tkomiu,  Alfred,  Batrlebschef  des  Stahl-  nnd  Puddel- 
werkes  A.  Hahn,  Oderberg,  O.-Schl.,  Bahnhof. 

Wiedliiif/,  Paul,  Injrenieur,  Kssen  a.  ri.  Kühr,  l'rnasfr.  1 1 . 
H'irlh,  (iollh.,  Ingenieur,  Dilsburj,',  Kreis  Saarbrücken. 

Neue  Mitglieder. 

VON  Datffer,  Th.,  Ingenieor,  Stahlwerkacbef,  Joijewalci- 
Sawod,  OooT.  Jekateriflotlaw,  RnBland. 

Schmidt,  Heinrieh,  Zivilingenieur,  behi'irdl.  autor.  Ma> 
schinenbauingenieur,  Graz,  Wickenburg^^'asHe  22. 

Verstorben. 

Banaart-Da-eq,  Conti.,  Administratear  d^lvgue  de  1» 
Soddtd  Anonyme  dai  Uainea  Dercq,  Fontaine 
L'Eviqna,  Balgiqae. 
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Emil  Marx  f. 

Am  16.  Juni  dioaoe  J&hrea  vorschied  in  Ba«!  Wül- 

fclHf^rund  nach  faitt  HiM'hiimonatlichen),  eehweretn  Leiden 
Koinmerzienrat  H  m  i  I  Marx,  (ieiuTaldiri'ktor  der  Dis- 
niarckhütte. 

Als  Sohn  eines  GutsbositzerB  in  Schoenau,  Kroia 
Leol)Hchiit2,  am  28.  Januar  iHbH  geboren,  besuchte 
er  die  dorti);o  VolkHxchulo  und  ̂ in|;  nach  deren 
Abaolvierung  im  Jahre  1871  nach  Kalinowitz  bei 
Qrott-Strehlitz,  um  sich  fQr  die  .\ufnahtnu  in  ein 
Lcbrcraominar  Torzubcrciten.  Dort  sohlolS  er  Kround- 
Nohaft  mit  einem  AlierBgenoason,  dem  Sohne  de>« 
KittergutHheait/erg  Klsner  von  Gronow,  und  erwarb 
»ich  mit  »einem  Freunde  unter  Aufgabe  »einer  ur- 
BprQnglichen  Absicht,  durch  privaten  Unterricht  eine 
gute  Gymnaaialbildung.  Im 
Jahre  I8T5  bezog  er  die  Ge- 
werl>eechulu  zu  (ileiwit/..  Nach- 

dem er  diese  im  Jahre  1878 
mit  Auszeichnung  absolviert 
hatte,  praktizierte  er  zunächst 
auf  der  Königlichen  Hütte  in 
Gleiwitz,  H|iäter  auf  der  Kedon- 
hütte  in  Zabrze  und  fand  da- 
selbat  bald  Anstellung  als  W alz- 
moister.  Im  Dezember  1S79 
erhielt  or  eine  .Anstellung  als 
Obermeister  des  Walzwerk«  in 
Uisniarckhütte  und  erwarb  eich 
schon  in  dieser  Stellung  in 
hohem  Maße  die  Achtung  seiner 
Vorgeaotzten  und  Mitarbeiter. 
Im  Oktober  1881  ging  er  nach 
Dresden,  um  dort  bei  den  Pio- 

nieren alsCin  jährig-Freiwilliger 
aciner  Militärpflicht  zu  geuflgon. 
Darauf  besuchte  er  die  Ilerg- 
akademie  in  Berlin,  die  er 
nach  dreijAbrigcm  Studium  und 
bestandener  AbachluBprQfung 
verließ.  Zwecks  weiterer  prak- 

tischer Ausbildung  war  er  noch 
ein  Jahr  auf  größeren  Werken 
des  Westens  tätig,  von  wo  aus 
er  einem  Kufe  als  Bctricba- 
chef  dos  Thomaswerkea  in 
folgte.  In  dieser  Stellung  vermählte  er  sich  1886 
mit  Fräulein  Anna  Kollmann  aus  Bismarckhatte; 
dieser  Che  entsproß  eine  Tochter.  Als  die  Biamarck- 
hUtte  im  Jahre  1889  die  ersten  großen  Schritte  zu 
ihrer  woitoron  Entwicklung  zu  tun  im  Begriffe  war, 
berief  deren  Verwaltung  ihn  an  die  •'ieite  seines  Schwie- 

gervaters, des  Direktors  Kollmann,  des  bisherigen 
alleinigen  Leiters  der  BismarckbQtte.  Rasch  reihten 
sich  nun  neue  Betriebe  aneinander;  das  .Martinwerk, 
Blockwalzwerk,  neue  große  Feinblechwnizwerke,  ein 
Gußstahlwerk  mit  Nebenbetrieben,  das  Grobwalzwerk, 

ein  Grobblech-  und  L'niversalwalzwork,  sowie  auch 
ein  Kehrwalzwerk  nnd  eine  Wassorgasschweißerei 
bilden  die  einzelnen  Marksteine  dieser  glänzentlen 
Entwicklung,  an  welcher  sein  j»raktischer  Blick  und 
seine  Jugendfrische  .Schaffenskraft  den  gleichen  .\nteil 
haben,  wie  des  Verblichenen  woitachauendur  und  wohl- 
beratender  Schwiegervater. 

Die  Bedeutung  dieser  raschen  Kntwicklung  kommt 
wohl  am  besten  in  der  .\rbeitcrzabl  des  HütienwcrkcH 

FrledenshQtte   O.  -  S. 

zum  .\usdruck,  die  bei  seinem  Eintritt  700,  heute  aber 
etwa  5000  Köpfe  zählt  und  eine  wirtschaftlich  blühende 
Gemeinde  von  etwa  22  000  Seelen  bildet,  welche  Marx 
viele  Jahre  hindurch  bis  zu  seinem  Tode  im  Kreia- 
ausschuß  vortrat. 

Auch  die  Verschmelzung  des  Eisen-  und  Stahl- 
werks Bethlcn-Falva  in  Schwieotochlowitz  mit  der 

BismarckhQttc,  durch  welche  der  letzteren  eigenes 
Roheisen  gesichert  und  deren  Zukunft  auf  eine  feste 

Grundlage  gestellt  worden  war,  ist  großenteils  sein  ̂ S'erk. Damit  hat  des  Verblichenen  umfassende  geschäftliche 
Tätigkeit,  leider  viel  zu  früh,  ihren  Abschluß  gefunden. 

Daß  seine  Arbeit  nicht  allein  dem  materiellen 

Erfolge,  sondern  auch  Bestrebungen  idealer  Richtung 
gegolten,  dafür  legen  beredtes 
Zeugnis  ab  die  zahlreichen, 
vielfach  als  mustergültig  an- 

erkannten Wohlfahrtscinrich- 
tungen  für  die  Beamten  und 
Arbeiter  der  Bismarckhütte, 
noch  mehr  aber  die  allgemeine 
Liebe  und  Wertschätzung,  die 
der  Verblichene  auf  sich  ver- 

einigte. Seine  .Mitarbeit  in  allen 
Fragen  öffentlicher  Wohlfahrt 
war  eine  ganz  bedeutende  und 
fand  ihre  Anerkennung  unter  an- 

derem darin,  daß  ihm  im  Jahre 
1904der  Titel  eines  Königlichen 
Kommerzienrats  verliehen  wnr- 
do.  Auch  in  der  militärischen 
Laufbahn  waren  ihm  Erfolge 
besi-hicden ;  er  brachte  es  bia 
zum  Hauptmann  der  Landwehr 
und  stand  lange  Zeit  hindurch 
an  derSpitze  desKriegervereins 
in  Bismarckhütte,  dessen  Ehren- 

vorsitzender er  während  der 
letzton  Jahre  war,  und  der 
unter  seiner  Leitung  einer  der 
stärksten  des  Industriebezirkes 

geworden  ist.  Die  „Eisenhütte 
Olierschlesien",  deren  Mit- 

begründer und  ständiges  Vor- 
standsmitglied der  Verblichene  war,  betrauert  tief  sein 

Scheiden  und  bewahrt  ihm  das  Andenken  einer  mar- 

kanten, sympathischen  Persönlichkeit  der  oberschlesi- schen  Industrie. 
Alle  ernsten  Vereinigungen,  die  die  Pflege  des 

Gesanges,  die  Förderung  des  Deutschtuma  und  der 
wcrktiitigen  Nächstenliebe  auf  ihre  Banner  geschrieben, 
fanden  in  ihm  einen  eifrigen  Förderer,  nicht  allein 
im  Wort,  sondern  auch  durch  die  Tat.  Seine  An- 

wesenheit zündete  und  begeisterte,  und  seine  markigen 
Reden  waren  immer  durchweht  von  Empfindungen 
einer  großen,  schönen  Seele.  Die  Gründung  des  „Obcr- 
Hchleaischcn  Arbeiter-Sänger-Bundes"  war  eine  seiner 
letzten  Schöpfungen,  und  noch  von  seinem  schweren 
Schmerzenslager  aus  nahm  er  innigen  Anteil  an  allen 
idealen  Bestrebungen. 

(iruudzug  seines  ('haraktora  war  markige,  besonnene 
Entschlossenheit,  geeint  mit  dem  versühnenden  Hauch 
der  Gerechtigkeit,  beides  Oburstralilt  vom  Wohlwollen 
gegenüber  Beamten,  Arbeitern  und  allen  denen,  die  sonst 
mit  ihm  in  nähere  persönliche  Berührung  gekommen. 

Ehre  seinem  Andenken 
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•.»«-^  ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  30. 24.  Juli  1907. 27.  Jahrgang. 

Taylors  Untersuchungen  Ober  rationelle  Dreharbeit. 

Von  ProfeMor  A.  Wallioh 

(BchlaS 
Schloirwinkel  der  Drehstähle.  Man  ont- 

nehme  die  Bezeichnungen  ans  Abbildung  16. 
Da  diu  obere  Anschleiffläche  nach  zwei  Rich- 

tungen geneigt  ist,  haben  wir  mit  einem  mitt- 
leren Sdinoid-  und  Srhleifwinkel  /u  rocbnen. 

Taylor  verwendet  für  alle  Nornuilstuhlo  die 

gleioben  Antats-  und  Hintersohleif- 
winkel,  wäbrenti  der  Seitonsrhloifwinknl 

je  nach  der  Quaiitäl  des  Materials  zwei  v  e  r- 
•flbitdone  OrOtten  b^ommt;  er  fand  unter 

BttrikAsiohtigiing  aller  Umstündo  folgende  Größen: 
MlMl.r««  und  ««Icko«      BaiMa  Matorial  und 

Material  Qlllliwi 

An«atzwinkel  C*  6* 

Uiutorachleifwinkol     8  *  8  * 

MtoaaohMfwliilMl  »•  14* 
Schneid  Winkel  Cl  "  68" 

Bei  Hartguli  sollte  ein  ächneidwinkel  von 

nicht  untar  86  *  angawandet  warden.  Das  «taAaia 
Schlcifon  mu  h  der  Saita  alB  Daofa hintan begrOudat 
Taylor  wie  folgt: 

1.  Ein  starker  llinterschliff  schwiUsht  den  Stahl 

bei  häufigem  Anadllaifan. 

2.  Die  auf  Umkipi)en  gerichtete  Wirkung  des 
Schuittdruckes  wird  durch  den  steilen  Seiten- 

lohlaifvrtaikel  darart  anvgagUdian,  dafl  dar 
resultierende  Dr\iok  mehr  auf  die  Mitte 

der  AuflagoÜücbe  gerichiel  i»t,  (siehe  Ab- 
bOdung  19X 

3.  Die  Voraobubkraft  wird  geringer. 
Bei  Gußeisea  und  hartem  Stalil  tritt  beim 

Sdinaidan  ein  IcQneres  Abbröckeln  dee  Matariala 

ein,  so  daß  die  Schneidkante  mehr  belastet  wird. 
Um  ein  Abbrechen  der  Schneidkante  EU  vor- 

bindorii,  muß  der  Schneidwinkel  stumpfer  und 
damit  der  Seitensohlaifirinkel  kleiner  gehalten 
werden.  In  Werkstätten,  wo  die  Stähle  von  den 

Arbeitern  selbüt  augosuhUlTeu  werden,  soll  der 

Amatawinkal  niobt  unter  0*  bii  12*  genommen 
worden,  da  sonst  zu  leicht  oin  gcringoror  Winko! 

als  6"  geschlitlea  wird,  was  den  Stahl  an  der 
vorderen  FIftohe  sehr  bald  seietdren  wttrda. 

Antoniatische  Sohlaifinaadbinan,  die  atata  ron 

8  und  Dr.  ing.  O.  Patarsan. 
Seile  1066.) 

dem  gleichen  Arbeitet  bedient  werden,  sollten 
auch  in  Werkstätten  y<m  mittlerer  Qröfia  nioht 

fehlen. 
Schmieden  und  Schleifen  der  Stühle. 

Voll  ht'iichteiisworter  Wichtigkeit  für  alle  Dreb- 
.smblverbruucher,  in  welchem  Lande  es  auch  sei, 

sind  die  Normen,  waloba  Ti^or  fttr  dm  Qoaiw 
schnitt  des  Stahlkörpers  und  die  Form  des 

Schneidltopfes  angibt.  Die  bisher  gebräuchliche 
.Art  dea  einfaohan  Zuspitiens  nnd  ABsehleifans 
der  Stähle,  s<»  daß  der  Hintorscbliff  sehr  bald  in 

den  Slahlkörper  einschneidet,  ist  im  htichsten 
Orade  unwirtsohaftlioh,  weil  sie  wegen  der 

Schwächung  dos  Stahles  nur  eine  geringe  Anzahl 

Ton  Naohsotiliffen  erlaubt  und  somit  ein  häufigerea 
Anadinileden  erfordert.  Da  Sobmieden  teurer 

als  Sohleifen  ist,  so  mufi  die  Form  des  Kopfes 

so  ausgebildet  werden,  daß  ein  häufiges  An- 
sohleifen möglich  gemacht  wird.  Der  Stahl  soll 

daher  kräftig  nach  oben  gebogen  werden,  wie 

die  Abbildungen  10  bis  lö  zeigen.  Sehr  genaue 

Einzelheiten  Uber  die  Vornahme  dos  Schmiedens, 
des  Anwttrroens  und  der  Vorkebmngen,  um  Risse 
zu  voriueiden,  werden  daiiti  noch  angeführt,  die 

wegen  dos  beschränkten  Kaumes  hier  nicht 

wiedergaben  werden  kdnnen. 
Die  Konstruk'i  >ri  der  schworen  Drehbänke 

sollte  allgemein  so  geändert  werden,  dalt  die 
Grundfläche  des  Stiohelhauses  tiefer  unter  die 

Mittellinie  der  Bank  zu  liegen  kommt,  um  die 

Auwendung  der  hoben  Schneidköpfe  zu  erm{Sg- 
licben. 

Die  in  Abbildung  19  dargestellte  seitlicbe 

Verkrüpfung  des  Stahles  ist  bei  alli»n  .Normal- 
stählen Taylors  angewendet,  damit  das  Bestreben 

der  resultierenden  Kraft  auf  Umkippen  des 

Stahles  aufgehoben  wird  und  die  Resultioronde 

in  die  Mitte  der  Auflagefläche  fällt.  Alle  Stalil- 
kttrper  oder  Stangen  arbalten  nicht  «piadratisohen 

Querschnitt,  snndorn  in  der  HfJhe  größere  Ab- 
messung als  in  der  Breite,  damit  der  abbiegenden 

Wtrinmg  dar  aus  Sohnittdruok  und  Seitensdiub 
resultiarenden  Kraft  besser  entgegengewirkt  wird. 

1 
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Die  nieiMten  Versuche  sind  mit  dem  Qnersc-linitt 

!•/»"  X  V""  oiwpofUhrt. 
Sclinittdrut  k  iles  Spanes  auf  den  StnIU. 

Die  .'\uHdohntmg:  der  Vorsucrlio  iiuf  dicKon  (ing<>n- 
stand  ist  vom  Verfasser  auf  ein  selir  geringes 
Mali  IkOKrhrünkt  worden,  da  l)ald  erkannt  wurde, 

daß  eine  exakte  Beziehung  zwischen  dem  Schnitt- 

dnn'k  und  clor  zu  orroichendonSfhnittgesi'hwindig- 

Abbildung  19. 

UntoreB  Bild  zei^t  die  von  Taylor  an- 
gewantlte  Rcttliclic  Vorkröpfung  der  Natie 

des  DrehBtahles,  gegenüber  der  sonst  an- 
gewandten Form  (oberes  Bild). 

keit,  ul.su  dem  Problem  »ler  Loisiungsorliöhung, 
nicht  existiert.  Immerhin  ist  die  Krage  der  auf- 

tretenden Kraft  fUr  die  WorkzongmuHchinon- 
fabrikanton  diu  h  von  Wirld  igkeit,  und  ich  füge 
deshalb  diu  Uobersicht  (Tahollo  2U)  hier  ein, 

die  zugleich  dio  von  Dr.  Fischer*  in  Hannover 
im  Jalire  IKIJT  und  von  Dr.  Nicolsun  in  Man- 

chester l'.KM  gewonnenen  Krgelmisse  mitent- 
hült.  Die  l'>gel)nisso  «lor  Taylurschim  Versuclio 
Kt Immen  nnt  denen  Fischers  ziemlich  überein, 

während  die  von  Dr.  Nicolson  abweichen.  Taylor 

•  „Zritscbrifl  dca  Vereines  deutscher  Ingenieure" 
1897  Nr.  18  Seite  504. 

fand,  daß  der  Schnittdruck  bei  hoher  und 

bei  niedriger  Schnittgeschwindigkeit  annähernd 
konstant  bleibt. 

WaHsorklihlung  durch  einen  reichlichen 

Wasserstrahl.  Die  Anwendung  eines  reich- 
lichen Wasserstrahles  zur  Kühlung,  der  «lirekt 

auf  den  Ort  trifft,  wo  der  Stahl  den  Sjmn  ab- 
trennt, hat  nach  den  Versuchen  Taylors  eine 

wesentliche  Rrhidumg  der  Leistung  ermöglicdit. 
Bei  wei<>hem  Stahl  Hell  sich  eine  Sclinitt- 

goKchwindigkeitserlitlhung  von  40%,  beitiuüoison 
eine  solche  von  Iii  %  ormichon.  Die  letztere 

Tatsache  wird  aui  h  bei  uns  sehr  Überraschen, 
da  man  hier  fest  an  den  Grundsatz  „Gußeisen 

ohne  Wasser  schneiden"  geglaubt  hat.  Während 
Taylor  schon  seit  1SS;J  von  der  günstigen  Wirkung 
dos  Wasserstrahles  bei  Stahl  und  Schmiedoisen 
Goltrauch  macht  und  mehrere  Werkstätten  schon 

seit  langen  Jahren  ausgedehnt«  Anwendung  dieses 

Mittels  betreiben,  datiert  die  Entdeckung  der 
Loislungserhöhimg  bei  tiußeisen  durch  Kühlwasser 

erst  aus  den«  vorigen  .lahre.  Die  hier  zutruiTondon 

Resultate  sind  in  Tabelle  '21  zusannnengestellt. 
Der  Nutzen  der  Kühlung  ist  naturgemäß 

heim  Sclinelldrehstahl  am  größton,  nämlich  im 

Durchschnitt  -WJ  "o,  während  beim  gewöhnlichen 
Tiegelgußstahl  nur  25o.o  zu  orreichen  sind.  Die 
Kühlung  muß  intensiv  sein  ,  d.  h.  etwa  12  Liter 
Wasser  f.  d.  .Minute  sind  Tür  die  größten  Stähle 

erforderlich,  auch  ist  es  wichtig,  daß  tlor  Wasser- 
strahl genau  auf  die  Stelle  gerichtet  wird,  wo 

der  Stahl  den  Span  löst  (siehe  .Abbildung  22). 

Kine  Nutzbarmachung  dieses  Vorteils  in 
unseren  Worksliitlen  wird  sich  fUr  diejenigen 
Kotriebe  lohnen,  die  stets  eine  Anzahl  Känke 

gschruppon"  lassen  (Lokoniotivfahrikon,  Kanonen- 
werksätten,  Werkstätton  für  sohw-ero  Schmiede- 

st ücko),  doch  muß  natürlich  durch  geeignete  Be- 
hälter und  ein  Kobrsystem  dafür  gesorgt  worden, 

daß  das  Wansor  immer  wieder  verwendet  wird. 

Die  HostHihigkeit  wird  durch  Uebersättigimg  mit 
Soda  behoben. 

Eä  mag  noch  hervorgehoben  worden,  daß  Taylor 
mit  seinem  allorneuoston  Schnelldrehstahl  beim 
Scdinoidon  von  sehr  bartom  Matorial  wieder  einen 

Rückgang  des  Gewinnes  aus  der  Wasserkühlung 

auf  l5°/o  festgestellt  hat.  sind  also  die  Ver- 
suche für  den  allernouesteu  Stahl  (  lOCKS)  in  dieser 

Richtung  noch  nicht  beemlet. 
Wie  lange  soll  ein  Stahl  bis  zum 

Wieder anschleifen  unter  Schnitt 

bleiben?  Diose  Frage  bedurfte  einer  gründ- 
lichen Untorsuchung  und  konnte  nicht  für  alle 

Vorhältnisse  gleidunäßig  beantwortet  werden. 

.\llgomein  ist  zu  sagen,  daß  eine  um  so  höhere 
Schnittgeschwindigkeit  erreicht  werden  kann,  je 

schärfer  die  Sohneidkante  gehalten  wird:  doch 

sind  andererseits  mit  dem  häufigen  Wieder- 
anschleifen Kosten  durch  Unterbrechung  beim 

.^uswechseln,  Schwierigkeiten  der  genauen  Wieder- 
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einrteUunp  usw.  verbun- 
den,  die  auf  nicht  so  häu- 

iigee  Auswechseln  hin- 
weisen.  Taylor  {pbt  die 

obere  Grenze  mit  1'/« 
Stunden  und  die  untere 

mit  2D  Minuten  Solinitt» 
(lauer  an  und  stellt  eine 

Beret-Iinun^  auf,  dafl  un- 
ter ganz  bestimmten  An- 

nalimnn  Uber  die  Zeit  des 

Znriilitens  und  Wieder- 

uutichieifenH  die  Menge 
dee  lenpanten  Materials 
für  (inn  Fall  oin  Maxinniiii 

wird,  daß  die  nulzbure 
Zeit  dee  Schneidens  des 

Siebonfiu  lio  hoträpt  von 
der  niclit  nutzbaren  Zeit 

fllr  Heratisnehmen,  Wie- 
deranschleifen  usw. 

Ein  interessanter  Vorgleich  wurde  gomat-ht 

Ober  die  Erhöhung'  der  Schnittgeschwindigkeit 
bei  Verkürzung'  <l>  i  S'  hnittdauer  und  umgekdirt, 
dpsfien  mittlere  Ergebiii>>o  nachstellend  zusanunon- 

goslellt  sind.  Es  wurden  folgende  \'orhällni.ss>e 
sugnmde  gelegt: 

Yeifloheb  i,(>  nun 
Schnittiefe  4,8  mm 

Xaterial  des  Arb«itai>tücke8 : 

Zmtfeetfgkett   8000  kg 

Dohnung  29«/» 

Die  Sehnittgeschwindig^keit  üiuierte  sit  h  wie  fultrl: 
Schnitldsner  .    .   .    10  Min.  20  Mio.  40  Min.  80  Min. 

Tabelle  20.    l'eberHichc  der  Vorsuche  über  den  ticbnittdruck. 

8«hiilMdruck  d»>  S|>*ur> 
•nf  Um  suhl  In  kg T«nekali> knft dniek 

In  Rlehluof 

vom 

Schnitt* dmek 

HnSiiB  dM  «chiM- dnukf 

tut  die  Srhnitt- 

Ou0.   1  Sehnti«!- Stahl 
%  de«  8<bDUt- 

Versurbo 
von  Nicobion, 
Meaebetler 

7500 

18200 

17000 bis 

28600 

207« Schnitldnick  *r»UD> 
dnri     »Ich  wealf 
mit   ZvMhn«  dar 
aeksltiga««ii«tedle. 
kctt. 

Veraucbe 
▼ea  Fiadher, 
HaiUDTer 

7000 
bis 

18000 

IlOUU 
bis 

17000 

16000 
bis 

84000 

s  dem 

Sehnitt- dnek 

Ameri- 
kanische 
Tersucbe 

(Taylor  und 
Mitarbeiter) 

BOOO 

bi» 

14000 

17000 

bis 
81000 

=  dem 

Scbnittdrack 

Krinr  iM-mrrkbarr 
WriindprunK  iKrltMt 
bri  Vrrdo|>|iiunir  di-r 
Sehnt  tl|cea«liwlDdJc- k«a.    Bai  MRMtar 
Oe««liwtBdlfkall 
wird  wcBlxer  Kraft 
f.  d.  Kllocramm 
SpVneTrrbraarhl  aN 
bal  ni'derrr  Schsllt- 

i;r«rh«lDdick<-ll. 

mßOn. 
18,8  17,8 

geeehwindigkeit  /  *^ 
Ilioraiis  ergibt   ̂ icli   folgendo  praktische  Regel: 
Wenn  die  Uenchwla-      »o  fludi-t  aiHn  die 
dtfkelt  bekuat  Itt  8ehDlit«<acliwlndle-  dareh  XaMpNlHMlM 
Mr  elae  Schalttdaucr   krti  fUr  riov  Si-bnlii- 

Einflufides  Vorschubes  und  der  Sohnitt- 
tiefe  auf  die  Sohnittgeeohwindigkeit.  Im 

allgemeinen  haben  die  Versuche  das  Ergebnis 

pohabt,  daß  die  höchste 

Leistung  d.  h.  die  Kr- 

sielui^  der  grttfiten  Ge- 
wioht8Tnenge  an  Spänen 
in  der  Zeiteinheil  durch 

grollen  Vorsohuh  und 

dementsprer-hond  porin- 

gere  Scbnitlgesühwiudig- 
keit  erreicht  wird.  Wer- 

den z.  B.  \>i'\  lm'iut 
Sohnittiefe  von  4,8  iniu  ̂  
und  einem  Voischub  von 

AbbUdang  88. 

ntl: 
daurr  Ton : 

0^4  mm  in  einer  Stunde 
50  kg  Späne  erzeugt,  so  _  ̂   , 

lassen  sich  unter  densel-  S"»"«»«»««»  
Aaordauog 

ben   Vorhiiltnisson    un<l         ̂ ^  ««serstrahlo»  sor 

bei  Anwendung  des  gloi-  '^'"''"
"8 chen    Drehstahles  und 

entsprechend  geringerer  Schnittgeschwindigkeit 
12ö  kg  erreiobon,  wenn  der  Vorscluib  mif  ̂ .2  mm, 

also  um  dos  AchtTuche  für  dio  Umdrehung  ge- 

steigert  wird. 

Tabelle  21.  Einflufi  des  Kühlwassers  auf  die  Schnittgeschwindigkeit. 

20  Minuten 
40 

Minuten 
0,92 

s  
• 

80 > 0.U2 «0  » 80 a 0.84 
40  » 20 • 

i.iiy 80  , 40 
1,09 SO  . 20 14» 

1 

l 

Harter  Stahl 
5000  kg  Fsaligksit 

Mittelharter  Stahl 

SOOQ  kg  Festigkeit 

Eztraharter  Stahl 
6700  kg  Feslii^it 

Hartes  OaBaisea 

Schnitt-  1 iri-«cbwlDdi(krll  1 

m.  f.  d.  min. 
'  BtaUart i 

Sehniil. 
ftaehwiDdIckell B.  r.  d.  min. 

Sekaltt'  1 
rcMhwIodtfkatt  1 

B.  f.  d.  min. 
Sehaltt. (eiehwladlfkeil 

B.  f.  d.  min. 

i 

l 
n«ek«a Waater. kthlaas Uawlaa 

Trackan 
Wawr-  i  OewlBB 
hfiblaor  1  o/a 

Tro.hen,^^,;j 

T««fc«' "•"»'■"• 

"^'■|kUitoB»j 

[  SehnelldrehstaU  .  . 4,9 6,78  i  41 
18,3 86,3 

89 

  j  _ 1  14,8  i  18.«  j  16 

Natnrharter  Stab!  .  |  — 5,81     7,65  1  82 

—  i  — 1 4,7      5,9   1    25   j   -    j    -   j  - 
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Tabelle  23. 

P r 8 k  t i  t* r  h  e  S <■  Ii  n  i  1 1 p p h c Ii  w  i  n<l  i  i: k <•  i  1 1'  ti 

fttr  beaten  Sehuulldrebatabl  aut'  ätahl 
Arbelleai 

filr  den      "  Norinalstahl. 

Die  Arbeitszeit  fttr  den  ätabl  beträgt  l'/*  (Stunden 
bia  ginn  WtederaBwUeifeD. 

I  !    BekalttfMekwInMfkelt  la  aiWa. 
Schniltirrr VoTurhub 

In  mn .     lu  mm 
) 

wolobcD 
Bukt 

■iiticinaTM  0 
•Ukl 

b  Aii#a 
8iaU 

0.4 
145 

73 
33 

Ü,S 
«9 

49 22 
1,6 G8 

34 

15 2,4 
64 

27 12 
1  0,4 128 

64 

29 

'  0,8 87 
44 

20 

8,2 1,6 
00 

30 
13 

48 
24 

II 

3.2 20 9 

0,4 lOT 64 24 
0,8 78 

87 
17 

4,8 1,6 50 86 11 
2,4 40 

20 
9 3,2 34 

17 8 

;  0,4 
95 47 

21,5 

6,8 
0,8 66 82 

16 1  1,8 
44 S2 10 

2,4 35 

18 

8 
0,4 

81 40 

18,5 
»,6  j 

o.s 
55 26 

12,5 

1,6 
87 19 8.6 12.7  [ 0,4 7« 86 

16,5 

0,8 
49 

25 
II 

Wesentlich  httheren  Einflufi  als  die  Sohnitt* 

tiefe  hat  diu  Spanslärko  aiiT  ilie  Loistang; 

wihrend  eine  dreifache  Verringerung  der  Span- 
itirke  die  praktisch  erreichbare  SohnittgoHchwin- 
digkoii  im  Vorhiiltnis  von  1  :  1,S  wachsen  iSSt, 

botriigt  das  gleiche  Verhältnis  bei  <ln>ira''h  vnr- 
ringerter  Sohnittiefo  nur  1 :  1,27.  Diese  Zuhleu 
bestätigen  auch  die  eben  aufgestellte  Nonn  Ober 
den  Kinfliiii  clor  Grüße  des  VorBobubee  auf  die  ec^ 

reichbare  Leistung. 
Bei  dem  allenieuesten  Sohnelldrehstahl  tritt 

aucli  für  liartes  Material  <\\l>  ̂ loielie  Verringerung 
der  Siiinittgeechwindigkoil  bei  Krhöbung  der  Span- 
BtBike  wie  fttr  weidies  Material  ein;  während  bei 
dem  liisliorif^on  SchnoIMrtMistalil  eine  wesentlich 

grüßoro  SL-hiiitlgeächwindigkeitsabnalime  eintrat. 
Fttr  den  praktischen  Qebnraeh  hat  Taylor  Tabellen 

Uber  die  Walil  der  Suliriittgeschwindigkoit  usw- 
aufgestellt,  von  denen  ich  einen  Teil  in  Tabelle  2:{ 

und  24  auf  nietriiohes  MaO  umgerechnet  wieder- 
gebe. Alle  Schnittgeschwindigkeiten  sind  Tür 

eine  Schnitt dnuor  von  1'  »  Stunden  und  für 
die  verseliiuilcnen  Materialien  des  Arbeitsstü^ikos 

getrennt  ungoiri*l>on.  Die  Tabellen  sind  nach  der 
Grör>o  dor  Stiililo  geordnet.  Vtin  den  6  SoirteD 

sei  die  Tür  ̂ ,4"  iJicke  herausgegriffen. 
Werkzeugstahl  und  dessen  Behand- 

lung.   Taylor  gibt  mit  Benntsnng  der  Ver- 

87.  Jahrg.  Nr.  80. 

Tabelle  24. 

Praktische  SchnittjfeschwindigkeitBtabelle 
fttr  besten  Schnolldrehtitahl  auf  Oufieiaen 

arbeitend 

für  «hm  "  <  "  NormaUtahl. 

Die  Arbeitszeit  für  den  ätabl  beträgt  1'/*  Standen 
bis  snn  IHederaasehleifen. 

Sefanlttlffe 
1d  mn ▼otwhub 

!■  nai 

flcbahtffM 
eb«ladl(k«H 

für 

in  nfW«. 
— - 

vclchen niiUcihArteii 

Stahl 

haitca  1 
Stahl  1 

0.4 67 84 

 1 

19,5  i 

0,8 

51 26 

15  1 

•2  i 

1,C 37 

18,5 

11  i 

2,4 80 16 9 

'  8,2 

86 18 »,6 
4,8 21 

10,5 

6,5 

0,4 

62 

31 

18 0,8 

48 24 14 

S  9 
1,6 

34 17 10 

Ö,Z 
2,4 28 14 6 

1  8,2 

24 

18 7 
4,8 

19,6 

10 6,6 

0,4 

54 27 16 

0,8 
42 

21 12 

A  R 
1.6 

30 15 9 
2,4 

25 

12.5 

7 

1  3,2 

21 

10,5 

6,6 

'  4,8 

17,6 

8,6 

5 

1  0,4 50 

26 

14,6 

o,s 
38 

19 II 

l^ti 

28 14 8 6,8 

2,4 

23 

11,5 
6,6  1 

8,2 

19,5 

10 

6.6 

4,8 16 8 4,5 

0,4 

44 

22 13 
U,8 34 17 

10 

1,6 24 12 7 
9,6 

2.4 

20 10 C 3.2 
17 8,6 5 
14 7 4 

0,4 

41 

21 

IS 

0,8 88 16 

9,5 
1,6 

23 

11,6 

6,5 2,4 

18,5 
9,5 5,5 

1 
 1 

3,2 

18 

6,6 4 

öfTentliohnng  von  .1.  M.  Gledhill*  einen  aua- 
fUhrlichon  geHohichtliühen  RUokblick  Uber  die 
Entwicklung  des  Werkzeugstahles  und  stellt 
am  Schlüsse  dieser  eine  Kinteilung  in  folgende 

vier  (■baraklorisiisrln«  Zt'i(alis>linitto  anf; 

1.  Periode  des  gewöhnlichen  TiegelguUstoliles ; 

2.  ,       ,   naturharten  Stahles; 

3.  ,       9    Schnelldrehst  aldes ; 

4.  ,        ,    neuesten  Schuelldrohstalilos. 
Die  beiden  letzten  Abschnitte  hUtte  Taylor 

wohl  besser  in  einen  vereinigt)  denn  die  I7m- 

wiilzung  in  den  Kigonschaften  für  die  An- 

wendung ist  bei  der  neuesten  Kriindung  keines- 
wegs so  gewaltig  wie  swisoben  den  Bigensdiafteii 

der  früheren  Perioden. 

•  »Joamal  of  ihe  Iren  and  Steel  InsUtate",  Ok. tobar  1904. 

Taglor»  üntenuehungen  Aber  ratiottelle  Dreharbtit. 
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Die  mittleron  ArndyioiMigebniaM  sind  in  der  Tabdle  26  niMunmengeetellt: 

Tabelle  25.    Chemie  che  Ziisa  m  m  o  n  s  e  l  z  it  ng  vers  c  h  i  e  d  e  n  e  r  Stahlsorten. 

Merke 

des 
SUhlea 

WoICtmi Chrom 

*h 

KoUcB' ■Wir 
„  V.IUI- 

1  dlma 

SUlilum 
j,^^^  9cbDttig<-<eli«ladlgli«ll 

Sehwefrl  bei 
l*^*"                  ■ItMlWcMMm  «aU 

{              i       a  1.  d.  MlBql* 

0,107 1,047 0,18» 0,206 0,017 0,017 
4,88 Moeliet,  netuliert  .  . 

».441 
0,16 0,578 1,044 7,88 

'  TajIor-WhUe,  original 8,00 7,80 1,85 0,80   1  - 0,15   1  0,086 
0,080 

17,7  bie  18,8 

Neueiter  ächneUdreb- 
■taU  19M  .  .  .  . 

5,47 0,67 0,11 0,80 0,048 

80^8 

Die  in  der  letsien  Rubrilc  fQr  den  neuesten 

Stahl  von  1906  angeriebene  holi  ̂   S  hoitt- 
geschwindigkeit  von  30,2  m  f.  d.  Minuto  ist  nur 

gültig  für  einen  ganz  weichen  Stahl  (0,H4  o/o 
KohleaStofT},  und  insofern  tat  dio  Zahl  koin  voU- 
irültiger  Vorerleicliswert.  Iii  tlieinlscher  Be- 

ziehung latisüu  Bich  dio  vior  Poriudon  kurz,  wie 

folgt,  charakterisieren:  Im  «istMi  Abschnitt  (ge- 

wöhnlicher Tiegelgußstahl)  enthielt  dor  NVork- 

seeugstahl  zwisotien  */4  und  1'/«  ̂ jo  KulilenätotT 
und  in  geringer  Menge  Mangan  und  SUisium. 
Dio  iiaturharten  Stithle  entliielten  4  bis  11  «o 

Wolfrain,  l'/i  bis  3  o/u  Maugan  und  etwa  1'/«  bis 
2'/«  ̂   KiAlenstoir.  Anstatt  Mangan  oder  als 

Zusatz  zu  diesem  wurde  auch  Chrom  von  0,.'^ 
bis  3  %  verwendet  Die  Scbnelidrehstäble  sind 

durch  den  Oehalt  yon  0,5  o/o  oder  in  weiten 
Gremmi  wehr  Ohrum  und  1  7o  oder  iu  weiten 
GrensMi  mehr  Wolfram  nebst  Kohlenstoff  von 

0,6  bis  1'/*  "/o  charakterisiert.  Mangan,  Silizium 
und  midera  Beimengungen  sind  in  geringen 

Mengen  nur  wogen  der  hossnron  S<  hmolzbarkeit 

zugesetzt.  Als  Ematz  von  Wolfram  ist  auch 

MoIybdUn  verwendet  werden.  Ein  geringer  Zu> 
sat/  von  Vaiiudium  ist  dann  das  Merkmal  des 

neuesten  Sc-hnelidrehstalües  von  liXXi,  dessen 
Zusammensetaung  in  der  untersten  Reihe  obiger 

Tabelle  angegeben  ist. 

Es  folgt  eine  sehr  in  des  einselne  gebende 
Beeohraibung  der  HMrtemethoden  sowohl  der 
früheren  Stahlnorten,  als  auch  dor  neueston, 

bezüglich  derer  auch  auf  die  Originalscbrift  ver- 
wiesen werden  muß.  Es  ist  durchaus  noch  nicht 

allgemein  bekannt,  daß  die  Taylor-Whitesohe 
Krfinduiif;  des  SchneildrohstahloH  keine  choniischor 

Nulur  uur,  sondern  in  der  ganz  bestimmten 

Warmbehandlung  oder  Hirtemethode  schon  be- 
kiinritor  Stahl8ort«n  zwecks  Erreichung  der 

gKotwarm-Uärte"  ihren  Inhalt  hat.  Diese  Hiirte- 
method«  wird  ebenfalls  vom  Verfasser  sehr  genau 
boschrieben :  es  sei  hier  nur  kurz  wiederholt,  daß 

langsame  Erwärmung  bis  zur  dunkeiroten  Hitze 
ujid  dann  rasche  Brhiuung  bis  nahe  an  den 

Sohniel/punkt  erfolgen  soll,  während  <iie  dann 

folgende  Abkühlung  unter  Vermeidung  auch  nur 
kurzer  Wiedererhitsung  stattfinden  mufl.  Der 

ersten  HKrtebehandlung  folgt  eine  sweite,  die  in 
einor  Wiodererwännung  des  Stahles  auf  etwa 

650**  und  nachfolgender  langsamer  Abkühlung 
in  der  Luft  besteht. 

Taylor  weist  immer  wieder  darauf  hin,  daO 
nicht  in  der  Marko  dos  Stahles  das  Ge- 

heimnis des  Erfolges  zu  suchen  ist,  sondern  in 

der  sorgfältigen  Bohandlun  g  beim  Härten 
und  Anschleifen.  Man  wechsle  niclit  hm  liiinfig 

mit  der  Marke,  von  denen  es  eine  gauze  Anzahl 
mit  aosgesnohneten  Eigenschaften  g^bt^  «ondwn 

entsclinido  si' Ii  na'  li  gTllridliclior  l'rilfiing  fdr 
eine  oder  höchstens  zwei  Marken  und  suche  dann 

Uber  deren  Eigenschaften  heim  Schmieden,  HSrten, 

Schleifen  genaueste  Kenntnis  zu  erlangen.  Dann 

wird  die  fUr  den  Erfolg  so  aufierordentlicb 
wiohtige  GleidifKrmigkeit  in  der  Herstellung  der 

Werkzeuge  erreicht  werden. 
Die  chemische  Zusammensetzung 

des  Werkzeugstahles.  Teylor  fordert  Ton 
dem  besten  Workzeiigstahl  fUr  Sobnelldrebsweeke 

acht  luispeprägte  Eigenschaften;  er  gibt  aber 

selbst  zu,  daß  bis  jetzt  noch  kein  Stahl  hergestellt 

werden  konnte,  der  alle  diese  Eigeusi  haften  zu» 
sammen  in  sich  vereinigt.  In  pinor  vcr^rleichon- 
den  Tabelle  der  chemischen  Zusummeusetzung 
aller  Arten  von  Stahl  gibt  er  die  Analyse  einee 
Materials,  das  allen  seinen  Forderungen  bis  auf 

zwei  geuUgl  bat.  Die  Mängel  waren:  der  Stahl 
lieft  sich  schwer  schmieden  und  er  war  in  seinem 

Hauptteil  niclit  so  zäh  wie  Werkzeuge,  tioi  denen 
diese  Partie  augelassen  bezw.  teilweise  angelassen 
war.  Die  Analyse  dieses  Stahles  (Nr.  1  genannt), 

der  bei  den  Taylorschen  Versuchen  sich  am  besten 

bewährt  hat,  ist  folgende: 

Vanadium  .  .  .    0,32       KohlcngtoflF  .  .  0,C82 

Wolfram    .  .  .  17,81      Maugan   .  .  .  0,07 
Chren  6,86      Siliziam   .  .  .  0,049 

ESine  auffallende  Erscheinung'  zeigt  die  schon 

o'nen  erwähnte  vcrf^Iciflietido  Taliolle:  Obwohl 

der  vorstehend  nuhor  gokouuzoiclmote  Stahl  in 

jeder  Beziehung  besser  ist  als  alle  anderen  auf- 

geführton.  so  sind  ilic  HitTcrenzon  in  der  Srlmitt- 

goscbwindigkoit,  die  mit  den  vorschicdouou  Siähleu 
ersielt  werden  konnten,  verhaitnismSlUg  geringe. 
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Di* Verbrauclior  Vi ii>  W'crkzoufrstulil  küntuHi  daher, 
wenn  sie  oine  dur  in  <ler  Tal>clle  angofUhrt«n 

Stuhlsorten  verwondon ,  nicht  allzusehr  fehl- 

gehen. Ist  einmal  aber  oine  bestimnito  Stahl- 

nmrko  in  der  Werkstatt  oinpoRilirt,  so  rät  'liiylor 
auf  duä  euLtichiederiäte  ub,  einen  Wechsel  vor- 
sunehmen  oder  sn  gestotteo,  dafi  ifgmd  eine 
andero  Stiitilsort«  nol'oiilior  in  demeelben  Betrieb 

in  üonulzuuj;  genommen  wird. 
Eine  weitere  Tabelle  gibt  einen  interemanten 

Uoborbliek  ühor  das  Vorhiilfnis  dor  ciiomisclioii 

Zusammensetzung  zu  dor  ächnilteoschwiudigkeit. 
Bei  den  gewOhnliolien  TiefrelgufistShlen,  deren 

mittlerer  Kohlenstoffffohalt  l)ei  1,006  »/o  0  liegt 
(dor  hüchsle  (iehult  in  den  angegebenen  Analysen 

betrügt  1,240  »0,  dor  niedrigste  0,681  zeigt  es 
sich,  daß  die  verschiedenoii  Marken  nur  geringe 

ITntersi'tiiedo  lu^zilplich  dor  Sclinittiioschwindig- 
keit  uufweisuu:  sie  schwankt  fUr  die  gleiche 

Qualität  dei  Arbeitsstückes  nur  um  6*^  Bei 
don  Analysen  dor  nicht  sei bsl  h ii  r  l  t>ii  do ii 
Stähl 0  ist  es  interessant  su  sehen,  dati  selbst 

bei  Gegenwert  Ton  7  «jb  Chrom  der  Stahl  durch- 
aus nicht  mehr  solbsthärtend  ist  als  oin  pe- 

wOhnlicher  KubleustoiTstahi,  weil  nur  ein  sehr 

geringer  Pnnentsatc  von  Mangan  (0,8*/*)  oder 

("brenn  ((»,07Sti„i  nobonliorgoht.  In  einem  andern 
Falle  erteilt  ein  Uehalt  von  l,üV  Chrom  allein 

keine  eelbsthSrtenden  l-:igeiis<-baften,  der  bei  An- 
weienheit  vun  Wolfram  oder  Molybdän  sicher 

ausgereicht  hätte,  um  «lern  Material  Solbsthärtimg 
ku  erteilen.  Dieso  Analysen  zeigen  weiter.  daU 

der  Zusatz  von  nur  KG"/»  C'hrom  in  Verbindung 
mit  U,71  Kolil(Misloir  iijkI  nur  0,10",,  Mangan 
dem  Stahl  eine  erheblich  hübere  Sciiuiltge- 
■diwindigktit  erteilt  al»  die  des  gewöhnlichen 

Tiogelgiißstaliies. 

Bei  der  Uespreclmug  der  ualur harten 

Stahlsorten  (SelbethKrtaer),  die  durch  aus- 
führliche Analysonreihen  wieder  näher  illustriert 

werden,  wird  hervorgehoben,  daß  von  fünf  Stahl- 
sorten zwei  ihre  Ei>:ensrlinft  des  Selbst hürteiis 

einem  relativ  hoben  MariLMOL-oliali  il/K)  bezw. 

8j22*/o)  in  Vcrbintlung  mit  \N Olfram  (").(I2  bezw. 
7,57*/»),  und  drei  dieselbe  oiiiütu  buhen  Chrom- 

gehalt  (8,43  beaew.  1,46  bezw.  'd,9»f»)  neben  Wolf- 
ram (8,48  bezw.  6ßi»M  oder  MolybdBn  (4,66» 

verdankten. 

TayiorverSffentlicht weiter  eine  ausführliche  Ta» 
belle  Vf>n  Atialysen  verschicdcniT  Stalilsurlcii,  Ho 
in  der  Zeit  dor  Entdeckung  und  dor  i^utwickluug 

des  Taylor-Whitesoben  Verfalirens  benutzt  und 
studiert  worden  sind.  Die  Stahltnarken  sind  in 

vemohiedene  Gruppen  geteilt,  um  den  Binzel- 
einfluA  von  Wolfram,  Molyiidiin,  Chrom,  Kohlon- 
atoff  und  Mangan  auf  dio  SchnittgesehwindigkMil 
zu  zeigen,  einmal  bei  der  früheren  gewöbrdiclien 

WarniboliunUi<ing  und  weiter  bei  der  ßehaiidlung 

nach  dem  neuen  Verfuhren  Tuylor-White:  das 

Worluteug  nahe  bis  zum  Sdimelzpunkt  zu  er- 

hitzen, es  abzukühlen  und  es  dann  wieder 

auf  etwa  Qiiö'  C.  zu  erwäruion.  Als  erstes  Ko- 
sultut  der  in  den  Tabellen  der  Analysen  und 

Schnittgeschwindigkeiten  nieilcrjrelogten  Angaben 
ergibt  sich,  daß  der  (iohah  an  Wolfram  sich 

zwischen  t>,ö "/»  und  ö,7ö  "j«  untl  dor  an  Chrom 
sich  swiaehen  1,62  */*  und  3,94  */•  bewegen  mnfi, 
um  einen  or-itklassigen  Stahl  bei  höchster 
Schnittgeschwindigkeit  zu  erzielen.  Bezüglich 
des  Kohlenstoffes  beweisen  die  Versucbe,  daO 

zwischen  don  (Irenzon  von  D.H'iS",,  und  l.üW/o 

soweit  dio  Schnillgeschwiudigkeit  in  i-'rage 
kommt,  der  Kohlenstoffgehalt  schwanken  darf. 

Geringer  Mangangohalt  macht  den  Stuhl  zäher 
und  kräftiger  in  seinem  Hauptteil,  woniger  leicht 

geneigt  zu  Brtichigkeit  und  Peuerrissen,  und  be- 
wirkt bessere  Sehmiedbarkeit  und  leicliteres 

Glühen.  Aus  allen  <lieson  Gründen  glaubt  Taylor 

einen  niedrigen  Maugatigehalt  (0,07  bis  l,!!!"/»; 
fUr  allen  Stnlil  empfehlen  zu  müssen,  dor  nach 

seinem  \'crfaliron  behandelt  worden  soll.  Er 
zieht  ferner  den  ScIiluU,  daU  Chrom,  und  nicht 

Mangan,  in  Verbindung  mit  Wolflram  der  Bestand- 
teil isi,  der  <lio  neuentdockte  Kigonscbaft  <lor 

,Rotwarm-llärlo*  verleiht.  Taylor  und  Wiiite 
hatten  in  ihrer  Patenteohrift  angegeben,  daß 

Molybdän  im  Scbnelldrohsluhl  Wolfrum  ersetzen 
kann,  und  daß  ein  Teil  Molybdän  ungefähr  die 

gleiche  Wirkung  misObe  wie  zwei  Teile  Wolfram. 

So  erecheincii  <lciin  au<-li  in  der  Anulysenreihe 
bei  sonst  gleiclicn  l.oistungen  Stähle  mit  4  bis 

4'/«'/«  Molybdän,  die  s<msl  mit  ungefähr  8°/« 
Wolfram  hätten  legiert  sein  mOasen.  Aber  aus 
den  beigefügt  on  liciiicrkungen  gehen  manche 

Mängel  dieser  .Mol\,  ljilän.>tiihle  hervor,  deren  Be- 
sohaffenheit  als  durehweg  ungleiohmltfllg  be- 

zeichnet werden  muß.  Rine  Krklärung  für  dieses 

Vorbalton  sucht  Taylor  darin,  daß  bei  der  Er- 
hitzung der  MoIybdMnstMhle  eine  viel  genauere 

Bostimniung  des  (Jrades  der  Kriiit/ung,  erheblich 

unter  dem  Schtnoizpuukt,  notwendig  zu  sein 
scheint.  Bei  der  Schwierigkeit,  mit  dem  Auge 

diese  genaue  Temperatur  zu  hc-^i Immen,  ist  die 
UnregolmüCigkoit  dos  Verhallens  des  Molybdän* 

Stahles  einigermaßen  erklärt.  Bei  don  Wolfram- 
Chromstählen  ist  eine  derartig  genaue  Bostim- 
numg  iie>  (iradev  der  Isrliitzung  nicht  nötig,  und 

darin  liegt  oin  l>osondGrer  Vorteil  ilie-ses  modernen 
Sohnelldrehstahles. 

Taylor  und  White  omjifelilen  in  ihrer  l'atent- 
schrifi  als  bostgeeigneto  Zusanunenselzung  oinoä 

Sohnelldrehstahls  Analysen  die  den  in  nachstehea- 
der  Tubelle  2<i  unter  Nr.  20  und  27  gegebenen  ent- 
spreelien.  Wie  aus  den  Angaben  zu  ersehen  ist,  ergab 

Nr.  26  die  höheron  ScbnittgoKchwindigkoiten  bei 
hartem  Stahl  und  Gufleisen,  Während  Kr.  27  diese 

bei  der  Hoarboitung  weicheren  Materinls  i)esaU. 

So  war  also  a.  Zt.  eine  gut  ausgerUsiete  Werkstatt 

gezwungen,  zwei  Stühle  von  verschiedonor  che- 
mischer Zusammensetzung  gleichzeitig  zu  fuhren. 
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TbbeDe  aS. 

Kr. Mo Cr 0 Mb ai 

Bei  miltelhartaai  SchBlcilCMOek 

»icbnitt-  Hi'faultl- 
»re-«cliwinJlKWril  ;;richwiDdlKk<-it 
oliui'  Brhaudlg.  ti  «  c  b  Hrbaudlg. 
naoh  T.-W.-Proi.  B»fh  T.-W  -l'ro«. 

Mehr  hart»« 

Kcbmirde- 
•lück, 
Mahl 

oacb T.-W.-Pr. 

H«rtM QuBatück. Htflbl 
nacb 

T.-W.. 

l'roaeB 
1 

1 

1 
m IQ na 

,.  j 

86 
8,00 8,80 1,86 0,80 0,15 

1  8,9 17,7 
9,8 

18,1 

•rii«Mlek  Mb«i>r*r 
iv  MbnMau  ■(< 
Kr.  II 

27 
8,50 2,00 1,85 0,15 0,15 

18,8 5,8 11,9 

MehlaaMkatoten 

1 17,81 
5,95 0,688 0,07 0,049  — 

80.9 
l«.7 

15,9 

lUM  «leli  Mhwer; 

1 
•chBiwtea  ball 
KtoMlnM-HliM  1 

Kin  Vergleich  mit  dem  unter  Nr.  1  in  denselben 
Tubelle  aufgeführten  Stahl,  ddin,  wie  oben  schon 

erwähnt,  am  besten  bei  den  Taylorschen  Ver- 
miohen bewährten,  zeigt,  daß  er  bei  allen  Matoriul- 
härten  pnilloro  Scliiiittf^osfliwiiidigkoiton  aiif- 
waiMD  kauu  als  irgend  ein  anderer  Stalil.  K-s 
Bind  also  in  dtflflom  Stahl  all»  wfliuohenBwerten 

Eigenschaften  vereinigt  und  es  kann  eine  Werk- 

statt mit  ihm  olü  alleinigem  aNormalstuhi^  aus- 
kommen. Die  Vortene,  die  dieser  neneste  Sohnell- 

drohstahl  goponiihor  soinon  \'(iri;iingorn  luifzii- 
weisen  bat,  lassen  sich  etwa  dihin  zusammenfassen : 

1.  grCfiere  Gletohmäfiigkeit,  weil  er  weniger 
leicht  zu  beschädigen  ist  beim  Sdileifan  und 

im  täglichen  Gebrauch; 

2.  es  llflt  noh  mit  ibm  eine  um  50  *ft  hShere 
Sidmittgeschwindigkoit  erreichen ; 

db  er  vereinigt  gleichzeitig  den  hüchslen  (irad 

von  „Rotwarm-Härto*  (siehe  oben)  und  eine 
große  Härte; 

4.  die  Veroinigung  der  unter  '^.  penannten 
Eigenschaften  läßt  ihn  gleichmäßig  hohe 
Rsmiltetie  MsielenbetraSohneiden  mit  kleinem 

Vonohnb  bei  hartem  als  auch  woiclioin  Mn- 

teriol,  eine  Eigenschuft,  die  den  oben  näher 
beschriebenen  Stahlen  Nr.  2(j  und  27  durch- 

aus fohlt; 

5.  größere  Festigkeit  im  Hauptteile  dos  Werk- 
zeuges. 

Sein  einziger  Nachteil,  sich  schwor  in  KilBch* 

rot^Hitze  schmieden  zu  lassen,  fällt  weg,  wenn 
der  Schmied  gelernt  hat  ihn  in  leichter  Gelbhitxe 
VÜ  behandeln. 

Hu  (lonina(;h  die  bedeutsamen  Vorteile  die.ses 

^luhloü  gegenüber  den  früheren  Schnclldroh- 
Btählen  nur  in  der  Art  der  chemischen  Zusammen- 

sclznnp  liegen,  so  versucht  Taylor  an  Hand  der 

Auul^v.se,  die  durch  Veränderung  der  einzelnen 
Bestandteile  herroigerafene  gOnstige  Wirkung 
naohsttweisen. 

Gemalt  dem  Patentborich le  enthielt  der  erste 

Taylorsohe  Sohnelldrehstahl  (^6  Prosent  Chrom 

oder  mehr  in  Verl)in<lung  mit  mindeston.s 

1  Prozent  Wolfram.  Es  wurde  dabei  gleich- 
seitig  angegeben,  daß  die  su  denelben  Zeit  als 

beeibewBhrt  sich  erwiesenen  Stahle  2  bis  3,8 « b 
Chrom  (gegen  den  auerst  angegebenen  Gelialt 

von  n,.')  0  oj  und  S  hi9  8,5«/«  Wolfram  (statt  1  %)  ent- 
halten hätten.  Die  fernere  .\endenmg  in  der  che- 

mischen Zusammonäotzung  ist  dahin  gegangen, 

daß  die  Stähle  jetzt  5,5  Chrom  enthalten  und 

daß  der  Wolframgohalt  sogar  anf  18  l>is  19  o'^ 
gostoigert  worden  ist.  Diese  uußerurdeuliiuhe 
Erhebung  des  Gehaltes  an  den  genannten 

Elementen  steigerte  die  „Rotwarm-Härte"  des 
Materials  um  5U  O/o  und  verlieh  ihm  zugleich  eine 
höhere  HKrte  als  die  des  oben  unter  Nr.  27  be- 

schriohonon  Sclmelldroh.'stahles.  Kin  noi  Ii  hölierer 

Gebalt  an  diesen  Bestandteilen  zeigte  dann  eine 

deutliche  Herabminderuog  dieser  wertrollen 

Eügenschaften. 
Die  schon  genannte  Eigenschaft  das  Man- 
gan s,  in  hSheren  Gehalten  ein  brQchiges  Material 

zu  liefern,  llefi  die  Erfinder  auch  fernerhin  daran 

festhalten,  nur  niedrigen  Mangangehalt  (0,15  o/a  l 

SU  eropfeldon,  und  dieser  Gehalt  bildet  ein  Cha- 
rakteristikum aller  modernen  Schnelldrehstähle. 

Die  Höhe  dos  Kohlenstoffgehaltes  i.st  von 

zwei  Gesichtspunkten  aus  zu  beurteilen.  Ist 

eineiseits  ein  hoher  Gehalt  wichtig,  um  die  not- 
weiidiuro  Härte  de^^  Stiilile.s  sicher  zu  stellen,  so 

verleiht  ein  niedriger  Geholt  an  KotiienstofT  dem 
Stahl  leiohte  Sahmiedbarkeit  und  Zähigkeit. 
Während  Taylor  in  seinem  best  geeigneten  Stahl 

(Nr.  1)  0,(j8<*/o  Kohlenstutf  nachweist,  will  er  die 
untere  Grenz«  fOr  diesen  Bestandteil  auf  0,5  */• 
festgesetzt  sehen. 

Die  Gegenwart  von  Silizium  wird,  wenig- 
stens in  grifflerer  Menge,  als  nicht  wflnsohenswert 

angesehen,  ein  Höch.stgehalt  von  0,15  Silizium 
wird  empfohlen.  In  Uebereinstimmung  mit 

früheren  Erfahrungen  sollen  für  die  Hersteilung 
bester  Stähle  Materialien  verwendet  worden,  die 

müglichst  frei  sind  von  Phosphorund  Schwefel. 

Am  Schlüsse  der  Besprechung  dieser  grUnd- 
liohen  Studie  der  SohnelldrehBtähle  bezOglioh 
ihrer  cheniisclien  Ziisarnmonselzung  bekennt  sich 

Taylor  offen  zu  der  Ansicht,  daß  auch  die  ge- 
naueste chemische  Analyse  idlein  nicht  imstande 

ist,  den  sicheren  Weg  zur  lii^rsiolhine  besten 
Schnelldrehstahtes  zu  seigen.  Er  \  erwei.st  auf  die 

Wichtigkeit  des  richtigen  Einschmelzens  und 

Vergießen«  de«  Stahles,  der  sachuremär.en  Ab- 

messungen der   Kokillen  sowie  der  gowissen- 
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hafton  Behandlung  dei  Stahle«  während  der 

folgenden  Verarbeitung  usw.  Die  Beobaohtunp 

aller  Vorgänge  bei  dem  Fabrikationsverfahreu 
und  Venttohe,  manohe  lohledbte  EinflUasewKIureiid 
des  Schmolzvorpanf^M  auszuNfhalton,  haben  zu 

der  Benutzung  vun  Vanadium  in  der  Sobmalze 

geführt  Taylor  hat  featgMtellfe,  dafl  dieaea  Elaiiieiit 
weniger  durch  seinen  ohomisphen  Einfluß  in 
dem  fertigen  Material  wertvoll  geworden  ist, 

als  durch  aeine  EigaaBohaft,  als  ein  .Rdnfgar* 
in  der  Schmelze  zu  wirken.  Ein  Zusatz  vnn 

0^16  bis  0,30  "ja  zu  dem  Tiegelinbalt  ist  oft  in 
dem  FortigRtahl  gar  nioht  mehr  nachweisbar, 
und  dieser  Umstand  scheint  zu  bewoisiTn, 

diese  kleinen  Mengen  reinigend  auf  daä  Bad 

gewirkt  haben  und  nach  Eingehen  einer  Ver- 
binduDg  mit,  wie  Taylor  drastiHch  sagt^  aSoma 

obscure  oxidea*  in  (Üe  Schlacke  UbeigegangeB 
sind. 

Taylor  achlieflt  diesen  Abschnitt  mit  dar 
Bemerkung,  daß  nun  .sein  Stahl  Nr.  1  diircliiius 

nicht  die  ohemisuhe  Zusammensetzung  des  besten 
Wetkaeugatahlea  daiatella^  dar  Je  gemacht  werden 

könne.  Er  halte  es  vielmehr  Hlr  h'i' (ist  wün- 
schenswert, eine  chemische  Zusammouüetzung 

der  SohneUdrehatlfhle  au  finden,  die  es  ermögliche, 

dieaen  Stahl  orhobUch  wirtschaftlioher  herzu- 

xustellen,  als  es  bei  aainen  Venuchen  mtiglioh 
geweaen  wei.  Seiner  Ansicht  nach  werden  alle 
i^ukUnftigen  Bestrebungen  auf  diesem  Gebiete  in 

der  Richtung  sich  betätigen,  die  mehr  wirt- 
schaftliche Seite  der  Darstellung  des  Schnell« 

diehstahlea  so  entwickeln. 

Einfluß  der  Materialeigenschaften 
des  Arbeitsstückes  auf  die  Scbnilt- 

gesoh  windigkeit. 

Wie  bereits  aus  der  Aufzählung  der  ver- 

schiedenen Einflüsse  auf  die  Schnittgeschwindig- 
keit  auf  Seite  1061  herrorgeht^  ist  dar  dort  an 

erster  Stelle  genannte  Einfluß  der  Materialeigan- 
aohaften  ein  ganz  erheblicher. 

Aus  diesem  Grande  weist  Taylor  auf  die 

Notwendigkeit  genauer  Vorsdiriften  hinsichtlich 

der  physikalischen  Eigenschaft  on  durch  die  Werk- 
stätten bei  Einkauf  doR  Rülimaterials  hin,  wenn 

die  Auanutzung  der  in  jedem  Falle  unter  Bi^ 

rllcksichtigung  der  Festigkeit,  Dohnungs-  und 

ähnlicher  Eigenschufton  der  Schmiede-  und  Guft- 
atUoke  emtohbaren  Schnittgeaohwindigkeit  er> 
möglicht  worden  soll. 

Eine  exakte  Beziehung  zwischen  der  che- 
misohen  Zusammensetaung  des  Arbeitsstückes 
und  der  erreichbaren  Schuittgeschwindiirkoit 

beim  Drehen  bat  nicht  aufgestellt  werden  können, 
weil  naturgemäO  das  Matt  dar  Durohschmiedung 
und  die  Art  der  .\bkUhlung  des  Rohmaterials 
sowohl  bei  Schmiodomatorial  als  insbesondere 

bei  Gußstücken  eine  we.sentliclio  Rolle  spielt. 
Die  besie  Beurteilung  hei  SchmiedostUc^ken 

liegt  in  der  Prüfung  der  Festigkeit»  Dehnung 

und  Kontraktion.  Bei  sehr  hartem  Material 

ist  allerdings  eine  Beziehung  zwischen  der  Festig- 
keit  und  der  Normal-Schnittgeschwindigkeit  nicht 
mehr  festzustellen.  Die  Untersuchungen  Taylors 
Uber  diesen  Punkt  werden  noch  fortgesetzt. 

Es  wird  empfohlen,  besQglich  des  zur  Ver- 
■ibdtung  kommenden  Materials  eine  Btntejlung 
in  Klassen  vorzunehmen,  für  deren  Bestimmung 

Taylor  auch  ganz  bestimmte  Vorschläge  macht. 
Herronniheben  ist  noch  der  TerhMltnhmJtfilg 

geringe  Gewinn  an  Schnittgescliwindigkeit  in 
der  UulSeisenbearbeitung  bei  Anwendung  des 
SchneUdrehstahlea,  was  seine  ünaoha  hat  in 

dem  Vorwiegen  der  die  Schneidkante  abschleifen- 
den Wirkung  der  sandigen  Bestandteile  des  Guß- 

eisens gegenüber  der  durch  Reibung  des  Spanes 

auf  der  Sohneidfläche  hervorgerufenen  erwärmen- 
den Wirkung  beim  Drehen  7on  Sohmiedestttcken. 

Die  Restimtnunp  des  Kinflus.ses  aller  praktiadl 

Uberhaupt  in  Betracht  kommenden  Möglichkeiten 
auf  die  htAm  Drehen  su  wKhlende  Sohnitt- 

geschwindipkeit  stellt  den  roten  Faden  dar,  (ter 

sich  durch  die  mühevollen  Arbeiten  Taylors  und 
seiner  Mitarbeiter  hindurchzieht  und  der  su  aus- 

führlichen, praktisch  sehr  wertvollen  Vorschlägen 
Uber  die  Wahl  der  Schnittgeschwindigkeit  für 

jeden  nur  vorkommenden  Fall  geführt  hat.  Die 
Wahl  der  Varianten,  von  denen  ich  nur  die 

wichtigsten  wie  Sihnittiofo  und  Spanst4irke 
nenne,  ist  dem  Praktiker  aus  guten  Gründen 
Überlassen  gebliebea,  da  disee  naek  der  gerade 

vorliegenden  Arbeit  und  nueh  der  Grdße  und  der 
Bauart  der  Drohbank  bestimmt  werden  müssen. 

Da  jedoch  die  Hödistleistung  fllr  die  Werk- 
Stätte  nicht  allein  in  der  Bemessung  der  St  hnitt- 
geschwindigkeil,  sondern  in  dem  Zusammenhang 

dieser  mit  der  gleichseitig  angenommenen  Sotmitt- 
tiefe  und  Spanstürke  liegt,  um  das  Gewicht  des 
in  der  Zeiteinheit  xerspanten  Materials  als  den 
fUr  die  Leistung  wichtigsten  Faktor  su  erhalten, 
80  wäre  eine  Hervorhebung  derjenigen  drei 

Faktoren  in  Jeder  Tabelle  Schnittgescfhwindig- 

keit,  Schnittiofü  und  Spansturke  —  von  Wichtig- 
keit gewesen,  welche  die  größte  Leistung 

an  zerspantem  Material  ergeben.  Eine  Er- 
gänzung der  Arbeit  in  dieser  Richtung  wäre 

sehr  SU  begrOßen. 
Ni<  lit  allein  der  Werkstiittenleiter,  sondern 

auch  der  Fabrikant  von  Werkzeugstahl  wird 

▼ielfaehe  Anregung  und  praktischen  Nutaen  ana 
deni  Studium  des  Werkes  ziehen,  und  es  ist  zu 

hoffen,  daß  dem  erfolgreichen  Forscher  und 
seinen  Mitaibeitem  aufler  der  wohlverdienten 

.'\nerkennuiig  dar  Fachwelt  auch  materielle  Ent- 
schädigung zuteil  werde  für  die  Uberaus  frei- 

mütige Art,  mit  welcher  sie  alle  ihre  wert- 
vollen Erfahrungen  der  Oelfentliohkelt  sugMng- 

lieh  gemacht  haben. 
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Ueber  den  augenblicklichen  Stand  unserer  Kenntnisse 

der  Erstarrungs-  und  Erkaltungsvorgänge  bei  Eisen- 

kohlenstoiflegierungen. 

Autoreferat  von  ]>r.  big.  P.  Qoerena,  Doient  a.  d.  KOnigL  T«oba.  Hooihaohule  in  Aachen. 

In  diessr  Aifoeit,  welohe  in  «Metallurgie"  Bd.  3 
fl906)  S.  17B  und  Bd.  4  (1907)  S.  '37  und  173 

erschienen  ist,  wendet  sieh  P.  Goerens  einer 

der  in  der  physikalhohen  Mirtalluipe  wohl  am 

meisten  erörterten  Fragen  so,  nSmlich  dor  Frage 

nar^li  dem  Zustundsdiagramm  der  Eisen- 

kuh leuntuffiegierungen.  Zu  detiHon  Fest- 
stellung ist  in  den  totsten  Jahren  eine  fast 

unübersehbare  Reihe  von  zum  Toil  selir  ver- 

dienstvollen Arbeiten  zutage  gefördert  worden, 
und  wenn  es  trotsdem  ntoht  g«lungvn  ist^ 

die  Frage  vollst iintiitr  zu  klären,  so  mag  dios 

wohl  zum  grofien  Teil  darauf  zurückzuführen 

sein,  dafl  rein  theoretisohe  Spekulationen  nicht 

immer  ganUgond  von  Versuchon  unterstützt 
worden  sind.  War  aber  einmal  eine  Theorie 

entstanden,  welohe  doh  als  nnsntniTend  erwies, 

80  bedurfte  es  einer  Menge  von  Arbeit,  ehe  sie 

aufgegeben  wurde,  anderseits  weokte  dieser 

Streit  das  Mißtrauen  gegen  jede  neu  auf» 
tauchend«  Bridüning. 

Der  Wog,  wolohon  dor  Vorfusser  zur  Klä^ 

rung  der  Frage  einschlügt,  ist  folgender:  Xaoh 
einer  eingehenden  Besprechung  der  wichtigsten 
Arl)piton  über  das  Systoiii  EisenkohlenstolT  zieht 

er  an  Hand  metallographischer  Untersuchungen 
eine  Grenze  zwischen  denjenigen  Ansohanungen, 

welche  mit  densclbon  in  Uol>eroin8tiinniung  zu 

bringen  sind  und  iufulgedeäseu  beibehalten  wer- 
den müssen,  und  denjenigen,  welohe  der  Tennioh 

als  unhaltbar  erweist,  infolgedessen  aufzugobon 
Hiiid.  Dos  Resultat  der  Arbeit  Hißt  sich  dahin 

zusammenfassen,  daß  von  den  bekannten  Dia- 

grammen für  die  graphitfreien  Eisenkohlenstoff- 
legierungen  das  einfnrbsto .  Roozoboom- 

Benedickssohe*  sich  am  besten  bewährt^  und 
dafl  anoh  die  graphit>  besw.  temperkoldehaltigen 
Systotno  'lurcli  eine  naheliegf^ndo  Annahme  auf 
ein  eboDäo  einfaofaea  Diagramm  sich  beziehen 
lassen. 

Das  ersto  vnllstiindige  Zustandsdiiivrramm  yer- 
öffentliohte  im  .Jahre  1807  Roberts-Austen 

auf  Grund  sorgfältiger  experimenteller  Unter- 

sudiungen.  Drei  .lubro  später  wurde  diese»  Dia- 
gramm von  B.  Roozeboom  durch  Anwendung 

der  T*ba8enregel  vervollständigt.  Dieses  erste  Rooze- 
boomsche  Diagramm  erfuhr  im  Jahre  WM  durch 

ihn  selbst  eine  V'oroinfarhung,  bosall  jodorb  tmtz- 
dem  noch  eine  Anzald  von  Linien,  deren  Existenz- 

*  a  Benedioks:  ,MetaUuxgie*1906  8,  &m 

bereohtigung  sum  mindesten  als  zweifethafi  er- 
soheinon  inuGto.  Diosolbon  waren  in  dorn  urnprUng- 

lichen  Diagramm  von  Roberte-Austen  niobt  ent- 
halten und  anf  Chrund  efaier  experimentellen  Ar^ 

bmt  von  Carpenter  und  Kooling*  eingefügt 

worden.  Zu  der  gleichen  Zeit  machte  Heyn** 
den  Vorschlag,  zwei  getrennte  Zustandsdiagramme 
zu  unterscheiden,  ein  stabiles,  bei  welchem 
der  KoblonstofT  stets  in  ««lomontaror  Form  zur 

Abscheidung  gelangt,  und  ein  labiles,  welches 
Eisenkarbid  entfallt. 

In  der  vorliogendon  Arhoit  handelt  e.s  sic  h 

daher  in  eratar  Linie  darum,  zu  entscheiden,  wel- 
chem Diagramm  das  tat^hliche  Yeriialton  der 

EisonkolilonstolTlngiorungon  am  basten  entspricht» 
Der  Verfasser  behandelt  der  Reihe  nach: 

1.  die  Bisenkohianstoff  ISjgieningBn  imgesidunol« 
zenen  Zustande» 

2.  die  Erstarrungsvorgänge, 

3.  den  Einüuß  der  thermischen  Behandlung  er- 
starrter Eisenkoblenstoff  legieningen  anf  deren 

GefUge. 

Ueber  den  Zustand  des  KohlenstotTes  in 

fltteaigen  Legierungen  Uflt  sich  sagen,  dafl 

dorspllie  nur  an  Eisen  zu  Eisonkarbid  Fo:<C  ge- 
bunden sein  kann.  Beroohnel  mau  uiiiulicb 

aus  den  Temperaturen  beginnender  Erstarrung 
verschiedener  Eisonkoliloustofriügioruiigon  die 

MolekulargröOe  des  Kohlenstoffes  nach  der  von 
Roth m  und  angegebenen  Formel,  welohe  nur 
für  verdünnte  Lösungen  gültig  ist,  so  gelangt 
man  zu  sehr  verschio<lonon  Worten,  je  nachdem 

man  die  Boroohnung  an  einer  Lösung  mit  1  oder 

mit  3  «)^  Kohlenstoff  ausfuhrt.  Diese  Abweichung 

ist  nur  s<'liwiorig  zu  erklären,  wenn  man  an- 

nimmt, daß  in  der  ÜUssigen  Lösung  dor  Kohlen- 
stoff als  solcher  in  elwnentarer  Form  voriuuiden 

ist,  da  drifh  beide  I^iisungon  als  vertlUnnte  <ior 

Rothmundschen  Formel  folgen  müßten.  Die  Ab- 
weichung wird  aber  ohne  weiteres  klar,  wenn 

man  anninimt,  diiC  in  d(>r  Flüssigkeit  Eisenkiirldi! 

enthalten  ist.  Eine  Lösung  mit  3<>b  Kohlenstoff 

entapricht  einer  solchen  mit  46  «/g  Eisenkarbid, 
und  letztere  ist  unbedingt  als  eine  kon/entriorto 

Lösung  zu  betrachten,  welche  nicht  mehr  unter 
das  Rotbmundsohe  Gesetz  flUlt. 

*  Carpenter  u.  Keeling:  ,Journ.  Iron  and 
Steel  Institute"  1ÜÜ4, 1,  S.  224. 

••Heyn:  »Zeitschrift  fOr  Elektrochemie*'  19(M 
10^  &  491. 
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Die  Gepenwart  von  Eisonkarbid  ergibt  sicli 

aber  auch  weiter  aiis  folgender  Ueberleguug: 
Angsnommeii,  der  Kohlenstoff  sei  in  elementarer 

Form  in  L»»simg,  so  könnte  die  BihlunL'  'los 
weißen  KoheUens  nur  dadurch  ihre  Erklärung 

flminn,  (iiifi  man  annimmt,  im  Momente  der  Er- 
starrung bildete  sieh  uns  Eisen  und  clotnentarem 

KoblenstofT  das  Eisenkarbid  nach  der  Gleichung: 

8Fo  +  C=Fo»C  1) 
Diese  Gleichung  entspricht  aber  darohAua  der 
frülior  von  r^nozohHotn  luifposi ollton 

Mischkristuile -|-  Graphil  —  Karbid  2), 
duroh  welche  mwli  seliier  «rRten  Tbeorie  die  Bil- 

dung von  waiflem  graphitfreiem  Rohelflen  erklärt 

FYounte  Kohlenstoff 

AbbUdong  1.  Rooieboomi  Zaatandadiagranim  dee  Sjatemt 
Bisea-EiaeDkarbid  naeh  Benedieka. 

werden  sollte.  Die  aiMgedehnte  tKskussiou,  zu 

welcher  Gleichung  2  sofort  nach  ihrer  VerSffent- 
lichung  Veranlassung  gogobon  Itaf,  ilberzougto 

scliließlich  uuch  ihren  Urheber  vtju  ihrer  ünnuig- 
lichkeit  unter  den  gegebenen  Umstinden,  so  daß  er 
itii  .labre  V.tM  dieselbe  aufgab,  (iloicbung  1  muß 

daher  cbenfulls  ul»  unmöglich  luigesehen  und  die 
Gegenwart  von  Biaenkarbid  im  weiften  Roheiaen 
ihiilun  b  orklärt  werden,  ilal)  «lussclbo  luich  Schon 

in  der  flüssigen  Lösung  eiit  hiiheii  \v;ir. 

Um  über  den  E  r  s  l  a  r  r  u  u  g  s  v  o  r  g  u  n  g  Auf- 
schluß KU  erhalten,  «tollte  der  Verfasser  eine  Reihe 

von  reinen  EisenkoblenstolTlegierungen  her,  deren 

Erslarrung  und  weitere  Abkühlung  dadurch  er- 

heblich beschleunigt  wurde,  daß  die  geschmol- 
zenen Legierungen  ilirekl  in  Eiswasser  gi>gMS-.f>n 

wurden.  Es  zeigte  sich,  daß  alle  su  orhultoncn 

Legiertingen  weiß  wurden,  ihr  gesamter  Kohlen- 

sloflVr.  liah  .iNo  an  Eisen  zu  FoiC  gebunden  war. 
Ferner  w  urde  auf  diesem  Wege  erreicht,  daß 

etwaign  Umwandlungen  bei  ru'odrigeron  Tom- 
peraluren nach  Möglichkeit  unterblieben,  so  daß 

die  Annahme  berechtigt  war,  die  abgMohreekten 

Proben  w  iesen  diejenige  Struktur  auf,  welohe sie 

unmittelbar  naeh  der  Erstarrung  besessen  hatten. 

Auf  metallographisohem  Wege  wurden  hierauf 
die  Sil  ,'rliiih»'iu:'n  Ersta  r  ru  ii  g  s  >  l  ru  k  t  u  r  e  n 

untersucht,  und  6«  zeigte  sitli,  daß  die,sell)en 

durchaus  mit  dem  von  Benodick-s*  aufgestellten 
Zustandsdiagratntn  übereinstimmen.  Letzteres 

ist  in  .\bbildung  1  wiedergegeben  und  unter- 
scheidet »ich  von  der  Originalkurve  nur  durch 

den  Verlauf  der  Linie  SE',  welche  etwas  steiler 
eingeseiobnet  worden  ist,  da  die  Lösliclikeit  des 

Zemeulitä  in  7-Eitieu  bis  900**  C 
nur  sehr  langsam  aunimmt. 

Für  d;is  eisenkarhidbaltigo  Sy- 

stem verlauft  daher  der  Erstar- 

rungsvorgang wie  folg^:  Legie- 

rungen mit  0  bis  2  0,0  Kohlen- 
stoff beginnen  bei  Temperaturen 

ni  erstarren,  welohe  durah  die 

Linie  AB'  angegeben  werden.  Die 
Legierungen  bestehen  nach  der 
vollständigen  Erstarrung  aus  einer 
homogenen  festen  Lösung  von 

Eisenkarbid  in  Y-^'i^on,  den  7- 
Miscbkristalien.  Legierungen 

mit  2  bis  A^l^  Kohlenstoff: 

Die  Erstarning  wird  fhircb  die  Bil- 

dung vun  Miächkristalleu  eingelei- 
tet, und  durch  die  Erstamtng  des 

eutektisi  lieii  Geinisrlios  aus  Eisen- 

kurbid  (Zenientit)  und  Mischkri- 
stallen (Martonsit)  beendigt.  Auf 

einem  gesclilifronon  und  geiitzten 

Querschnitt  durcdi  ein  solch  untere 
eutektiscbes  Material  mufi  man 

dalior  ein  System  selbständig  kri- 
slnllisiiMter    Miscbkristallo ,  uin- 

gübon  vun  einem  Eutektikum,  erkennen  können. 
Nun  ist  bekannt,  dafl  das  Eis«i  im  regulMren 
System    kristallisiort    und  tannenbaumfiirmigo 

Uktaederguri{>po  bildet,  sobald  die  Möglichkeit 

ungehinderter  Kristallisation  vorliegt,    In  ihn- 
lieben  Formen  kristallisieren  aueh  die  ersterwähn- 

ten .Miscidiristalle.  Ein  solch  uutereutektisches 

Roheisen  mit  8,9  0/0  Kohlenstoff  nach  dem  Aetzen 

mit  Pikrinsäure  zeigt  Abbild.  2  in  ijOfai  hor  Ver- 
grüOerung.  Der  weitaus  größte  Teil  der  Fläche 
wird  von  einem  außerordentlich  feinen  Gemisohe 

hellen   imd  eines  dunkeln  Kostandteilos 

eingenommen,  dorn  Zemontit-Mischkristall  Eutek- 
tikum B'.  Außer<lom  bemerkt  man  regelmäßig 

angeordnete  Reihen  von  dunklen  Punkton, 

welebe  augonscliiiiiilicli  den  primär  ausgosebiede- 
ueu  Tannenbaum  -  Mischkrislallon  entsprechen. 

Bei  der  Lagierung  mit  4,2  «jb  Kohlenstoff  ist  die 

*  Bonedicks  a.  a.  0. 
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Ziisaintnonsetzung  <le8  outoktisclieii  GotiiisclH^s  H' 
erroiobt»  folglich  kana  eine  solche  Legiening  nur 
Eatektikun)  aufweisen,  dessen  Struktur  in  7Ö0- 
ÜMiher  VergTößßrunp  aus  Ahbild. (>rsinlitlif  li  ist. 

Uebersteigt  der  KolilonstotT^elialt  dor  Sdlmielzo 

den  eutektiHchen  Punkt  ü',  ho  tritt  man  in  da« 
Gebiet  der  Ubereutektisohen  Rolioisen.  Die 

BiStarrung  diosnr  Lopioninpon  lioiririiit  mit  ilor 
AuSBohaidung  wn  primüron  HiscukarhidkrisiuHuu, 
welche  sieh  durch  spieftige  Form,  große  HKrte 

und  hidie  Widorstandsnili;./kf>i1  j,'i'i;<m)  >iiur<'  Adz- 
niittel  uiuzeichoen.  Abbildung  4  zeigt  in  Tötlfaclier 
VeigrBfiemng  einig«  in  Eutektikum  eingelagerte 
Zornont  itkrisf  jillo.  Wio  orsifhtlicli.  lälU  <lio  ITohor- 

eimliinmung  der  latüüühiicli  boubuehleton  Struk- 
turen bei  weiflem  Roheisen  mit  dem  Zustands- 

diagramm  nicihtti  zu  wUnsriion  ül*rip. 
Bisher  war  man  der  Ansicht,  daU  auch  für 

die  ffraphithaltigen  Legierungen  der  Erstarrung«- 
vorging  in  iilinlicli  einfacher  Weise  voHaufen 

niiilUo,  nur  dal5  an  StoUo  dos  Wurtos  l-'isiMikarhid 
in  den  vorstehenden  Ausfülirun^en  das  Wort 

Graphit  gesetzt  worden  mUiSto.  Koi  näherer 
Uo!»erlofriin>j  wir<i  es  sich  jedocli  zei^ron,  daß  man 
durcli  diese  Annalime  bei  dor  Erklärung  gewisser 
Vorgftngre  auf  Schwierigkeiten  stoßt,  auf  welche 
SOnäcIist  aufniorkNain  ponincht  worden  soll. 

Eine  Ubereutektisciie  Schmelze  müßte  ihre 

Erstarrung  dadurch  beginnen,  daß  Graphit  suerst 

nuskristul  isiert.  Der  riitenscliied  im  spozifischon 

Gewicht  zwischen  Uraphit  und  Schmoizo  |(irii|iliit 

^  2,  Schmelze  ̂   7,5)  bedingt  auf  den  ausgu- 
»chioiionen  (Iraphitkristall  einen  «olchon  Auftrieb, 

ilai;  dorscitie  sofurl  mit  trroCer  (icscliwiiKb'frkcit 
aU8  dein  Hade  lioiausgeMiuLcn  werden  muH.  Eine 

Folge  hiervon  wttrdeaein,  daß  Bi«enkohl«i- 
Stofflefriertnifren  inil  einem  bilhnrcii  Kobletistofr- 

gehalte  als  dem  eutektisebon  im  orütarrton  Zu- 
stande nicht  existieren  kSnnten.  In  der  erwShnten 

Arbeit  \ crnfl'oiitlii  ht  BiMicdicks  in  einoni  aus- 
geaeicbuultiu  Lichtbild  ein  äolch  h^pereutektischos 
Roheisen  mit  etwa  Oeeamtkohlenstoff,  in 

welchem  primäre  (intphitkristalle  deutlich  er- 
kennbar sind.  Das  Zurückbleiben  dieser  bei  hober 

Temperatur  ausgeschiedenen  Graphitblütter  fUhrt 
er  auf  ein  Anhaften  an  den  Ofenwänden  und 

geeensoitiffes  Stützen  zuribk.  Immoriiin  aber 

wird  der  Urapbit  da«  Bestreben  haben,  lui  die 
OberflKohe  su  steigen,  und  wenn  auch  ein  Teil 
in  der  erwähnten  Weise  zurlickjrehalten  werden 

kann,  so  ist  es  sicher  ausgesehlüssen,  daU  dieser 

primkre  Graphit  in  der  Masse  gleiöhmHflig  ver- 
teilt ist,  sobald  der  Kohlenstoff^tebait  nur  einigor- 

maßen  Uber  den  euleklisuhen  hinausgeht.  Es  war 

mir  daher  von  hohem  Interesse,  durch  die  Liebens- 

wilrdigkeil  des  Ilm.  Ingeniinir  Gifod  in  l'gines 
(Suvoyen)  ein  graue«  Roheisen  zu  erhalten,  dessen 

Gesamt  -  Kohlenstoffgehalt  ein  besondere  hoher 

w.ii-.  wie  die  nachstehende  Analyse  desselben  er- 
kennen läßt: 

Go«snit>KohleBstoff  7,52  o', 
Graphit  6,59  . 
Gebundener  Kohlenstoff  .  .  .    0,93  , 
Silinnm  0,81  „ 
Han^n   0,(58  , 
Schwefel  0,113  , 

Pbcephor   0,074  . 

Das  Material  war  bei  ludior  Temperatur  im 

elektrischen  Ofen  (System  Girod)  erschmolzen 
und  langsam  in  demselben  erkaltet.  Der  Bruch 
war  nicht  besonders  giohkOmig  und  entsprach 
etwa  der  Nr.  2  fUr  Gießereiroheisen.  Um  Uber 

die  Verteilung  des  Graphites  einen  Anhalt  zu 

gewinnen,  wurde  ein  ungeKtster  Schliff  dieses 

Roheisens  aufgenommen.  Wie  aus  Abbildung  '> 
hervorgeht,  besteht  das  ungoiitzlo  Material  neben 
einer  hellen  metallischen  Grundmasse  ans  swei 

Systemen  von  Grajibit,  ein(>m  solchen  aus  groRen, 
offenbar  den  primären  Kristallen,  und  einem 
solchen  aus  feineren  Aederehen.  Von  besonderer 

Wiihtigkeit  ist  hierl>ei,  daß  dor  primüre.  irmbe 

Graphit  in  der  Ma-sse  durchaus  gleichmäßig  vor- 
teilt ist,  eine  Tatsache,  welche  mit  den  bisherigen 

ATiscbiuiiHiL'i'n  iibor  di«  Abscbeidiinir  <les  (ira- 

pliiles  unvereinbar  ist,  da  der  letztere,  suforn  er 
BUS  derflOssigen  Sehme!se  direkt  auskristallisiert, 
an  die  Oberiiäche  hätte  steigen  müssen. 

Eine  weitere  auffällige  Erscheinung,  welche 

durch  die  bisherigen  Theorien  nicht  in  befriedi- 
gender Weise  erklärt  Werden  kann,  ist  die  Tat- 

sache, daU  »ler  Erstarrungspunkt  und  der  Schmolz- 
punkt des  grauen  Roheisens  nicht  bei  derselben 

Temperatur  liegen,  während  dies  bei  weißem 

Roheisen  der  l''iill  ist.  Heide  Tatsai  lien,  welche 
in  dor  l'raxis  längst  bekannt  .-iind,  wios  der  Ver- 
faner  experimentell  nadi,  indem  er  sowohl  von 

woiUem  als  grauem  Rrtheisen  die  I'rliitzumrs-  und 
AbkUhlungskurveii  beobachtete.  Wälirend  das 

weiße  Roheisen  bei  etwa  1186*  G.  erstarrte  und 

Schmolz,  lag  ilcr  I-'r.Ntiirrungs|)UMkt  ilfs  grauen 
Koheiseos  ebenfalls  bei  dieser  Teinporatur,  es 

sdtmols  Jedo^  in  einem  extremen  Fall  erst  bei 

einer  nO"  C.  höher  liegotidon.  Wenn  aber  Graphit 
und  Mischkristalle  ein  echtes  Eutektikum  bilden 

wurden,  so  könnte  eine  Ueberhitzung  der  Probe 
auf  eine  höhere  Temperatur  als  die  eutektische 
nicht  ohne  Schmelzen  au.sgofUhrt  werden.  Diesen 

Schwierigkeiten  liegegnet  der  Verfasser  nun  da- 
durc;h,  daß  er  folgende  Hypothese  aufstellt: 

Der  Graphit  ist  ein  Bestandteil, 

welcher  durch  Zerlegung  dos  Zemen» 
tites  sekundir  gebildet  wird. 

Aus  dieser  !!%  |iiitlies(>  hi>r;uis  ergibt  sich  denn 
auch  fUr  diejenigen  Eisoukuhlenstotflegieruugon, 
welche  Kohlenstoff  in  elementarer  Form,  sei  es 

Iiis  Temperkohle,  sei  es  als  (iniphit,  enthalten, 

ein  außerordentlich  einfaches  Zustandsdiagrannn, 

welches  in  Abbildung  6  wiedergegeben  ist.  Dait- 
solbe  ist  gültig  für  <lon  Kall,  dall  die  Ai  küliiung 

der  Legierungen  langsam  genug  verläuft,  so  daß 
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der  Zemontit  Zeit  sa  seiner  ToHstlndigen  Zer- 
lo^ing  bat,  wonn  or  sich  anter  den  sn  seiner 

Zerlegung  gUoBtigen  Bedingungen  befindet.  Di«ee 
Bedingungen  rind  folgende:  Der  Zementit  mufl 

in  selhstXndiger  Form  vorhanden  sein,  ul>  <  in»- 
hoäundere  nicht  in  gelöstem  ZuHtundo.  in 

welchem  or  holiohig  lange  unverändert  l>läitit. 
Die  Temperatur,  welcher  dieser  freie  Zementit 

MlSgeHetzt  winl,  inutl  piMMlircnil  lange  Zeil  auf 
einer  dieser  Zerlegung  gUu.sligou  Hühe  verbleiben. 
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der  entektieolien  Temperatur  1180*C.  wachsende 
Mengen  Kutektikum  Mischkristall  -  Kisenkarbid 

entstellen.  Wie  aus  Abbildung  3  ersichtlich,  ent- 
hUt  das  letztere  (Me  ZementitkristBIlohen,  wddie 

Bich  bei  der  betreffon<!on  Tonif>orutur  zerlegen 
können.  Ks  ist  nun  auch  verständlich,  warum 

die  tiraphitbildung  um  ko  reichlicher  ist,  je  höher 

der  Kohlenstoffgehalt  der  Schmelze  ist.  Je  mehr 

8ich  lotztoror  nämlich  dem  l'iinkte  B  nähert,  um 

so  grüßer  ist  die  Menge  des  bei  IISU"  C.  frei- 
werdendMi  ESutektikums,  uro  sn  grOfier 

al.sn  aiii'b  die  friMwenlpruli"  Wfirme- 

mengo,  um  so  länger  das  Verharren 
der  Zementit  •Kristlfllohen  auf  der 

oiitnktisrhon  Tcniporntur,  uu\  >o  gQn> 

stiger  also  die  Bedingungen  zur  Zei^ 
legung.  DerErstarrungsvorgang 
bei  Legierungen  mit  mehr  als 

4,2  «;o  Kohlenstoff  wird  dadurch 

9fi    ifi    ifi    yi  ifi  4fi    ifi  ifi 

«,o 

Abbildung  <"•.  Zustnndsdiajframni  für  d/iB  System  Eigon-Kohlen- 
Btoff,  unter  der  Yorauuetzung,  daü  der  Uraphit  sekuadAr  durch 

Zerlegung  des  Karbides  snlstehi  Dis  KoerdhMtea  des  Ponktss  a 

siad  denuMck  dissslbsn  wie  diajanigaa  dsa  Paoktaa  B'  ia  Abbild.  1. 

Diese  Zeit  wird  um  so  uu.'^gcdehnler  sein  mlisäuu, 

Je  iU«drig«r  die  Temperatur  ist,  da  die  Reaktione» 
gesohwindigkeit  der  Hoiiktion : 

Fe»C  =  3  Fo  +  C  4) 
mit  der  Temperatur  steigt. 

Zum  Beweise  seiner  Theorie  Tdlirt  der  Vor- 
fnsser  folj^cndos  aus:  (Intor  Bezugnahme  auf  dtis 

Zuätundsdiagramm  deti  gruphitlialtigon  Systems 

(Abbildung  6)  sind  die  Sobmeüsen  oborludb  ABD 
honidgene  fliissigo  Lösungen  vun  Kisenkarbid  in 

Eisen.  Legierungen  mit  weniger  als  2"ja 
Kohlenstoff  werden,  auch  bei  nooh  so  lang» 
sanier  Totii|»ora1urabnahmo ,  unmittolbar  n:i<!i 

der  vollondeien  Erstarrung  niemals  elementaren 

Kohlenstoff  enthalten.  Die  LOsliohkeit  des  j-Cisens 
für  Fiscnkarbiil  ist  ebon  so  grotl.  daC  währon<l 

des  Erstarrungsprozesses  in  keinem  Augenblicke 
freier  Zementit  entstehen  kann.  Solange  er  aber 

gelöst  ist.  Ideibt  erunzcHogt.  Die  Legierungen 

mit  2  bis  4,2°/»  Kohlenstoff  las.sen  zuerst 
nach  der  Linie  Aa  Mischkristalle  Eisenkarbid- 

Eisen  sur  Abscheidung  gelangen,  während  bei 

eingoleit«t,  dafi  nach  BD  sunMohst 
freies  Eisenkarbid  auskristtillisiert.  Da 

das  spozilisciio  Onwitdit  dos  letzteren 
nicht  orbeblich  von  dem  der  Schmelze 

abweicht,  so  wird  dasselbe  zunächst 
in  der  Scbnielze  verweilen.  Dunli 

hinreichend  langsame  Abkühlung  zer- 
legt sieh  diesea  nunmehr  ftaie  Karbid 

naidl  Gleichung 8.  Die  Produkt o  dio-ior 
Zerlegung,  Eisen  und  KohieosiotT, 
roOssen  sich  in  unmittelbarer  Kaoh> 
barscliaft  befinden.  Offenbar  ist  das 

speziH.schc  Gewicht  dieser  von  festem 

Eisen  umgebenen  ,Graphitnttfl*  eben- 
falls genügend  hoch,  um  in  <ler 

Schmelze  zurückbehalten  zu  werden. 

Dies  erklärt  auch,  warum  in  dem 

Blektro-Roheisen  die  großen  Graphit- 
latnellon  von  einem  kohlenstoffarmen 

liaude  umgeben  sind.  Bleibt  die  Masse  noch  sehr 

lange  flUssig,  so  nimmt  das  nach  Gleichung  3  ge- 
bildoto  roine  Kiscii  aus  der  umgebenden  Schmelze 

wieder  Eisenkarbi<l  auf,  wodurch  es  schließlich 

wieder  schmelzen  kann,  in  demselben  Augenblick 

aber  etil wi'icht  diT  im  Innern  etillialtene  Graphit- 
kern und  steigt  rasch  als  üarschaum  an  die 

ObeifKche. 

Auch  die  Eigentümlichkeiten  heim  Schmelzen 

grauen  Koboisens  fimion  durch  <lie  vorliegonile 

Thüuriu  eine  zwanglose  Erklärung.  Man  vor- 

gegenwärtige sich  an  Hand  des  Diagrammes  Ab- 
bildung 7  <len  S<'hmolzvorgan>r  eines  grauen  R  »li- 

eiseus  mit  beispielsweise  1,8 7* gebundenem  Koiiloii- 
stoff.  In  einem  gegebenen  Augenblicke  wird  bei 
der  Erbitzuiig  desselben  im  Punkte  c  die  Linie  \]\ 

geschnitten.  Das  Material  tritt  in  das  Uobiot 

ABB  ein,  in  welchem  Hisohkrtstalle  im  Oleioh- 
gewicbi  mit  einer  kohlenstoffreich oren  Schmelze 
stehen.  Bei  einer  kleinen  Temperatursteigerung, 

z.  B.  bei  T*,  trennt  sich  also  die  homogene  feste 

L^ung  in  eine  flOseige  Lösung  mit  aSAt  Kohlen- 
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Stoff  und  Misflikrisiullo  i7iit  il^o  Kohltnist n(T.  Da 

nun  bei  der  Temperatur  T  nach  dem  Diagruinin 

die  Sohmebe  «*/•  Kohlenstoff  Ideen  kann,  wird 
das  Bostrebon  vorliogeo,  etwa  eingolagertein  Gra- 

phit unter  Karbidbildung  aufzulösen.  Daß  hierbei 
in  der  Tat  Karbidbildung  stattfindet,  wird  durch 

die  TatHudM  arwiesen,  daß  eino  iVolto  Rohoinon, 
nach  begonnenem  Schtnelzon  uligeschreckt,  stets 
Karbid  enthält.  Hierdurch  wird  das  Uleich- 

gewiofat  geatört,  und  kann  nur  dadurch  wieder^ 
horgostellt  worden,  dati  auch  ilio  Zusainiiion- 

setzung  der  MisohkrisUdlu  sich  ho  lange  ver- 
•chiebt»  bis  ein  nevea  Olaidigawiebi  arraidtt  iet. 
Wir  wollen  annclanen,  durch  die  Aufnahnio  vun 

Koilleiistoff  hez\\\  die  Neubildung  von  Karbid  soi 

A 

Prozente  Kohlenstoff 

Abbildung  7. 

die  flOaaige  Lflanng  a  bis  au  einem  Kohlenstoff* 
gehalto  f  nngeroichert,  worden.  TMo  Mischkristalle, 
welche  mit  dieser  Schmelze  im  Uleichgowicht 
stehen,  finden  wir,  indem  wir  von  dem  Punkte  f 

oino  I'anilloln  zur  Ordinnto  ziehen,  wolrho  die 
Lmie  AB  im  Punkte  g  schneidet.  Von  g  auo 
ziehen  wir  eine  Parallele  snr  Abssiese  und  wir 

erhalten  in  deren  Schnittpunkt  h  mit  AE  den 
KohlenstoiTgehalt  der  Mischkristalle,  welche  mit 
der  kohlereicheren  Schmelze  im  Gleichgewicht 
stehen.  Um  also  das  durch  Kohlen.stoffaufualirae 

der  Sdiniolze  gestörte  (iloichgewicht  wiedorhor- 
zustollen,  nehmen  die  Misclikristalle  aus  der 

Schmelze  so  lange  Kohlenstoff  auf,  bis  sie  den 
Gehalt  h  erreicht  hiihcn.  Dio  hierdurch  wieder 

kohlenstotlarmer  werdende  Schmelze  vermag 
wieder  weiteren  Kohlenstoff  aufaunebmen,  und 

dieses  Spiel  wif><!nr!inl1  sii-li  so  lantro.  Iiis  oin  der 
betreffenden  Temperatur  ontfiproctiondor  (jloiuh- 
gewiofatazustand  sieb  endgültig  eingestellt  hat. 

Ks  ist  hipnius  ,iufh  ohne  woitoros  klar,  wurutn 

der  Schmelzpunkt  des  grauen  Roheisens  um  so 

höher  i.st ,  jo  wenigor  gebundenen  Kiddonsloff 

dasselbe  enthält.  Dies  ergibt  sich  aus  dem  Dia- 
gramm Abbildung  7,  denn  je  geringer  der  Oebalt 

des  Roheisens  an  gebundener  Kohle  ist,  um  so 

später  wird  bei  der  Erhitsung  die  Linie  AE  or- 
reiobt,  um  io  hSher  mufi  das  graue  Roheisen 
erhitzt  wordcOf  ehe  es  zu  »cbmelzen  beginnt. 

Eine  Reihe  von  Versuchen  widmet  liiornuf 

der  Verfasser  der  Krage  nach  dem  E  i  u  1 1  u  tJ 
der  thermiKchen  Behandlung  auf  das 

GefUgo  der  I^iM'iikoldonstofflegierungon.  Die- 
selben bozweckluu  iu  erster  Linie,  die  bei  ver- 

aohledenar  tbermiseher  Behandlung  entstehenden 

Gefugebestandteile  fo.st/.ustollon,  fornor  uhor  den 

Nachweis  zu  fuhren,  daß  auch  die  Umwand- 
lungen der  bereits  erstarrten  Eisen» 

k<dil(MistotTloj?ipruniron.  hei  welchen  ele- 

mentarer Kohlenstoff  gebildet  wird 

(Temperkoblebildung),  sioh  am  leichte- 
sten erklären  lassen,  wenn  die  Temper- 

kohlobildung  ebenfalls  auf  Gleichung  3 

zurückgeführt  wird. 

Q  Die  Versuche  wurden  in  der  Waiae 
ausgeführt,  dall  Holieiscnprobon  von  be- 

sonderer Koinlicil   durch  Abschrecken 

b«i  ▼aiBohiedenen  Temperaturen  und 
C  nachfolgendes  Anhissen  bozw.  längeres 

Glühen  allen  nur  möglichen  thermischen 

Bedingungen  unterworfen  wurden.  Daa 
Resultat  dieser  Versuche  lUtlt  sich  dahin 

susammonfassen,  daß  die  unveränderte 

feate  LOsung  von  Eisenkarbid  in  r-Eisen, 

welche  mikrograpbisoh  als  Austenit  er- 
  scheint^  sich  naoh  folgender  Gleichung 
umwandelt: 

Austenit  —*■  Martensit  —  Troostil 

— ►  (Oamondit)  SoH>it  ̂   Inmellarer 
Perlit  —*■  körniger  Porlit. 

Di«  Liobtbilder  Abbild.  8  itis  10  voranschau- 

lichen die^ip  rolieririinpo-  Alddld.  S  zeigt  d;is  A>is- 
sehen  eines  woiL>en  Kulioiseus  nach  inton.sivein 

Absobreoken  in  Biswasser  in  TfiOfSaoher  linearer 

Vergrößerung.  Links  in  dem  Bilde  cr^^  lieint 
Zementit-Mischkristail-Eutektikum,  aus  weicliem 

einselne  Arme  Zementit  in  ein  helles  Feld  hin- 

einragen. Nach  den  angeslelHen  K'eaklinnen  ho- 
steht  das  letztere  aus  Austenit.  Wird  eine  solche 

anstenitbaltige  Probe  angelassen,  so  entstehen 
innerhalb  der  Ausuniilfelder  nadligc,  sich  in 

spitzen  Winkeln  schneidende  Komplexe,  welche 
nach  dem  Aotzen  mit  verdünnter,  alkoholischer 

Salzsäure  leicht  gelldich  erscheinen  und  nach  der 
Osmondschen  Nomenklatur  als  Martensit  zu  be- 

zoichueu  sind.  Nach  stärkerem  Anlassen  ver- 
sobwindat  der  Austenit  vollkommen,  und  die 

ganze  Mu.sse  lät't  sich  rasch  iliirch  verdünnte 

Aetzmittel  Tärbou.  Abbildung  ".i  zeigt  diesen  Zu- 
stand in  GOfaober  VergrOOerung.  Während  der 

kleinere  Teil  des  Hildos  von  unverändert  eiti 

Eutektikum  eingonommou  wird,  sind  dio  weiüou 
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Austonitfelder  vollkommen  verschwunden  und 

haben  oinorn  dunkeln,  (roostitisdion  Rostaiidleil 

Platz  gemacht,  welcher  von  ziUii reichen  woillon 
ZementitnKdelchen  durohMtst  ist.  Bei  noch  iXn- 

frorem  Ai)las>ion  hezw.  fülilion  unterhalb  7(X)' 
wird  auch  der  letzte  Kust  von  Zunieulit,  welcher 

im  Troofltit  noch  kolloidal  g«188t  ist»  snr  Ab- 

sfboiilum;  trobnicht.  T'ic  I .i'i:inriing  bestellt  als- 

dann aus  Ferrit  4- Zenienlit,  ein  Gemisch,  wol- 
choH  hKuflg  auch  mit  dem  Namen  kfimiger  Porlit 
be/eiclinot  wird,  insltcsoiiitore  dann,  wenn  der 

abgotichieüeae  Zementit  in  unrogelmBfligien  Knoten 

indem  F'errit  verteilt  ist.  Abbildung  lOveraosoliMh 
lirht  dinson  letzten  Zustand  der  Legicrun^n. 

Unter  gewissen  Beilingungon,  nunionllich  bei 
sehr  langer  Billitzungsdauer.  kann  du^>  System 
mit  elemetitiirein  Knlilonstoff  orreicht  werden. 

Da  dioäoä  nach  den  vorstehenden  AunfUbrungen 
ent  MkundKr  aus  dem  sunBohst  vorhandenen, 

karbidhalt itren  Systorii  oii(<1olit,  sn  würde  fUr 

diesen  Fall  fulgoudu  UmwuiuUungügieichuug  vor- 
zuschlagen sein: 

Austeait— »■Troostit  —  Zementit— *■  Ferrit 

-f-  Temperkohle. 

üeber  chemisch-physikalische  Verhältnisse  der  hochbasischen 

Hochofenschlacken  und  Zemente. 

Von  Prof.  Dr.  Karl  Zulkow«kl  io  Prag. 

(Scblufi  lon  Seite  1066.) 

Wie  dem  am-h  s>'\.  so  i  iitstelit  min  ilie  \vi<-hfl<re 

Frage:  Wie  verhalten  «ich  die  Zeuieutei'  — 
Sollen  auch  diese  wechselnde  Wassermengen 

binden  und  dabei  verschiedenartig  erhärten y  — 
Eine  solche  Annahme  schien  mir  von  vornherein 

unwahrsehelnlleh,  well  man  dies  tn  der  Praxis 

schon  laugst  erkannt  bfltte. 

Ich  setzte  also  die  Hydratisierungsversiiche 
fort;  zunächst  mit  einem  Zement,  den  ich  einst 
aus  Kalkkarbonat  und  reinstem  Zcttlitzer  Kaolin, 

bei  der  liöehsten  Glut  eines  Seger -Ofens  al« 

]iorzcUanartigc  Masse  erhalten  hatte.  Die  Zu- 
sammensetsung  entspricht  der  empirischen  Formel 

2fSi(),.  "ir.itn -f- AU(i,.  2('aO  recht  genau; 
wäre  also  eine  Dopfiel Verbindung  von  2  Mol. 
Dikalzinm-Hetaailikat  und  1  Mol.  Dikalzlum- 
Aluminat.  Dieser  Zement,  lien  irh  seiner  Zn- 

sammeosetzung  nach  als  Musterzeuieut  bezeiubtien 

mScbte,  erlangt  im  Wauer  auch  eine  erstaon- 
liehe  H;1rto.  Die  Theorie  verlangt  für  das 

Ujdrat  16,197*  VVasser;  ich  erhielt  einstens 

nach  80  Tagen  17,08o/o,  also  etwas  mehr. 
Diesmal  wurden  zwei  Wngcglfischen  mit  je 

2  g  dieses  Zementes  und  10  erm  Wasser  be- 

schickt, dos  eine  wenitr,  das  andere  öfter  um- 
geschweokt.  Nach  30  Tagen  betrug  die  Menge 
des  aufgenommenen  Hydratwassers  der 

ersten  Probe  16,76 
iweiten  Probe  16,74  „ 

also  eine  auffallende  Ueberdostlmmung  unter 
sich  und  mit  der  Theorie. 

Das  zweite  Versuchsobjekt  war  ZüUchower 

Portlandzemont,  mit  welchm  ich  einst  Hydrati- 
sierungsversuehe  unternommen  hatte.  Sicher- 

heitshalber wurde  derselbe  vorerst  bis  zur  neuer- 

lichen Sinterung  gebrannt  und  dann  feinst  ge- 
)>ulvert.  Auf  (iriind  der  Analyse  Heß  sich 

die  theoretische  Hydratwassermenge  zu  14,67  *^ 

bereelinen.*  st.'\tt  ib  ssen  erhielt  Ich  diesmal  In 
30  Tagen  bei  Anwendung  von 

2  ccm  Wasser  .  .  14,C2  0'o 
4  ,  ....  14.09  „ 

6    ,        ,      ....    I3.«J&  , »0  ,      ,    ....  u,w , 

also  Zahlen,  welche  tiii'-  T'  iu.inder  und  mit  den 

rechnungäuiftUig  gefundenen,  sehr  gut  über- 
einstimmen. Das  nSchste  Versuchsobjekt  war 

ein  Zenientklinker  aus  der  Portlandzement-Fabrik 

zu  Podol  bei  Prag,  leb  habe  mich  dabei  be- 
schrankt, nur  die  Wasserauftiahme  zu  ermitteln, 

welche  durch  Behandlung  mit  wenig  und  mit 

viel  Wasser  stattfindet.  .Sie  betrug  nach  80 

Tagen  bei  Anwendung  von 
2  ecm  Wsiwr  ....  13,89 
10    .         „       ....     14.08  . 

Diese  Versuche  genügen  vollkommen,  um 
sagen  zu  kSnnen,  daß  die  Wassermengen  die 

Hydratisicning  des  Portlandzementes  nicht  be- 
einflussen. Diese  Tatsache  steht  aber  in  einem 

krassen  Widerspruche  mit  dem  vorhin  geschil- 

derten Verhalten  des  Dikalzium  -  Metasilikates, 
wenn  ni.in  annimmt,  daß  Portiandzemente  diesen 

H y (i r a u  1  i t  en th alte n . 

Um  eine  Aufklärung  über  dieses  wider- 
R]irecliende  Verhalten  zu  geben,  muß  ich  zunrichst 
eine  Stelle  aus  deu  SchluUbemerkungeu  meiner 

zweiten  oft  zitierten  BrosebOre:  «Zur  Erhfirtuags- 

theorie  der  hydraulischen  Bindemittel"  anführen, 
wo  es  auf  Seite  a4  bciUt:  „Es  gibt  indessen 

noch  manche  dunkle  Punkte,  welche  einer  Auf- 
klaruntr  bedürfi-n  und  diese  liegen  in  der  auf- 
fälligen  Beeinflussung  der  Eigenschaften  der 
Hydraulite  durch  ̂   Oegoiwart  dnet  «Bdera 

Körpers,  bei  dem  sonst  keine  chemische  Ein- 

*  Kehe  die  Bereebnaag  in  meluer  Abhandlung: 
.Zur  Erhirtangstheorie'  usw.  IMl  8.  82. 

Dlgitized  by  Google 



Stahl  «id  Blaek  1«99 

wirkaiig  vonuisge»elzt  oder  naebg^wleseii  werden 

kiitinte.  Dahin  pchört  z.  B.  dor  Einfluß  al- 

kalischer Substauzeu  auf  die  Quelluug  und  Er- 

birtuifr  der  Hydraulit«.*  Noeh  anfßdllfer  ist 
(iio  Tatsache,  daß  die  Darstellunfr  iIps  reinen 

Dikalzituu-Metasüikates  mit  so  viel  Sctiwierig- 
ketten  ▼«rkoUpft  Ist,  wihrend  die  Darstellnng 

von  Portlandzenn'nt  --  ftlio  eines  diese  Vt-r- 

bindimg  enthaltenden  Produktes  —  doch  so  einfach 
ist  Wenn  man  anf  1  Mol.  reinen  KaoKns 

statt  der  theoretisch  erforderlichen  6  Ca<>  nur 

S  fnO  nimmt,  so  tritt  der  merkwürdige  Fall 

ein,  daß  das  f,'el»nunite  Produkt  zerrieselt  und 
sieh  ias  gebildete  Dikalzium-Mctasilikat  mit 

seiner  schlimmen  Kifrt'nsr.liaft  der  Rückbildung 
wieder  bemerkbar  macht.  Aebnlich  verhält  es 

sieh  mit  den  BlsenoxydliydraullteB,  welche  Im 
rtinen  Zustande  von  minderer  Qualität  sind,  als 

wenn  sie  ein  wenig  Kieselsäure  und  Ton- 

erde enthalten." 
Ohwdlil  ich  die  Hochofcnsrlilackc  <;Ipirh  im  Bc- 

^Mun  meiner  Arbelten,  älmlich  wie  das  Ulas,  ab 

l>o|i|iel  Verbindung  von  Silllcaten  und  Alaminaten 

anzusehen  gcnötifrt  war**  und  den  Zerfall  der 
bochbasischen  Arten  beim  langsamen  Abkühlen 

der  Entglasung  an  die  Seite  stellte,  so  habe  ich 
bei  dem  PorUandzemente  diese  Art  der  Zu- 

sammensetzung niemals  in  den  Vordergrund 

meiner  Ansichten  gestellt,  erstens  weil  ich  die 

T^ebtiglceit  derselben  noch  nicht  geaQgend  er- 
kannte und  für  meine  Ilydratisierunpsversuelie 

ziemlich  gleichgültig  hielt,  ob  die  Elcmeutar- 
hjrdranlite  frei  oder  in  Fonn  von  D^^pelverbin- 

düngen  in  der  Mass»'  vorhanden  sind.  Bei  der 
großen  Basizität  aller  im  Zement  vorbandeuen 
Elementarhydraulite,  mußten  dieselben  bei  der 

Einwirkung  des  Wassers  als  solche  austreten, 
im  Sinne  folgender  Gleichung: 

Caffl  0.-1-^(^.1»  Ol,  2H,O)-|-(^^  ̂ )c»0iHs wobei  die  links  vom  Gleichheitszeichen  sCebeude 

Fonn«l  die  Doppetverbinduag  von  1  Hol.  IM- 

h*ltiMmirt"Wfc  und      Mol.  Dikaliinmalnminat 

bezeichnen  soll.  Die  unzweifelhaft  bestehende 

gegenseitige  Beeinflussung  des  Kalziumsilikates 
und  des  Kalziumafauninates  zwingt  ans  hhtr  zu 

der  Vorstellung,  daß  wir  es  bei  jeder  .\rt  von 

hydraulischen  Bindemitteln  mit  Dojipelverbin- 
dungen  verschiedener  Art  zu  tun  haben  und 

demzufolge  die  bösen  Eigenschaften  des  Dikal- 
zium-Hetasilücates  nicht  zum  Vorschein  kommen, 

*  Oranulierte  liaBiHche  HorhofenHehlacken,  die  im 
Wasser  nicht  erhfirtcn.  orhiirten  hingegen  im  Kslk- 
WMser,  ohne  choroiHche  Hindang  des  KslkcB. 

,Zar  £rhärtnagstheorie  des  aatariicbea  and 
kOBstiichea  hjdraolisäiea  Kalkee*  1896  8.  S4  oder 
,Chemiaehe  ladusliie*  1896  8.  TS. 

solange  es  gebunden,  d.  h.  Bestandteil  einer 
allerdings  ziomlioli  labilen  T)o|ii>clverbindiing  ist. 

DaU  diese  Dojtpelverbiuduugen  labiler  Natur 

sind,  geht  ja  gerade  daraus  hervor,  daß  hoch- 
basisclie  Schlacke  sofort  zerrieselt,  w.-nn  sie 
nicht  augenblicklich  abgeschreckt  wird.  Ich  war 

imstande,  jede  granulierte  Hoehofenseblaehe  durch 

Scbmelzung  in  einem  Iteirenerativ  -  Gasofen  und 
nachherigcs  langsames  Abkühlen  in  demselben 
in  ein  feines  Mehl  zu  verwandeln.  Hein  früherer 

Assistent  Rudolf  Fiirst  1  von  Teicheck  brachte 

Jeden  l'ortlandzement  durcii  zwr.ltVtiindigis  Er- 
hitzen bis  zur  Weißglut  und  nachlierigi  s  lang- 

same.s  .\likiihlen  zur  Zerrieselung.  .Aus  den» 

zweifachen  Verhalten  lies  IMkalziuni-Metasili- 

kates,  je  nachdem  dasselbe  frei  oder  als  Bestand- 
teil mit  Kalkaluminaten  legiert  oder  verbunden 

sei,  geht  die  Wichtigkeit  der  letzteren  lu  rvnr 
und  es  darf  jedenfalls  der  Gehalt  an  Tonerde 
bei  den  verschiedenen  hydraulischen  Bindemitteln 
nicht  unterschritten  wenlen. 

Tonerdearme  Uochoienschlacken  sind  gewiß 

minderwertig  und  deshalb  habe  ich  für  tonerde- 
arme Erze  zur  Veredelung  der  Schlacke  die  Be- 

nutzung von  Kaikmergel  anstatt  Kalkstein 

anempfohlen.*  Da  da.s  Dikalziumsilikat  nur  in 
einer  Form  ein  Hvdraulit  ist,  so  ist  die  Formel 

für  seine  Ooppclverbindung  mit  einem  Aliiminat 

nicht  L'aj  i>i*t4  -|-  n  (AlfOj  X  ̂ 'aG>  schlechlweg, 
sondern 

8IO<g;g>0  +  n  (AiiOiXCaC) 
zu  sehreiiien. 

Diese  Doi>polverhindnnLr'n.  wrlcln'  für  die 
Silikate  typisch  und  im  Miueralreiche  reichlich 

vertreten  sind,  finden  sich  auch  hluflg  in  ver^ 
sehiedenen  Kunstunnlukti  n.  Sie  haben  da.s 

ISgentUmliche,  daü  sie  sich  oft  durch  rein  physi- 
kalische Einwirkungen  in  ihre  Komponenten  zer^ 

legen  lassen.  Wenn  ein  Wannenglasofen  außer 

Betrieb  gesetzt  wird,  der  darin  betindliche  Glas- 
vorrat  erschöpft  ist  und  langsam  abkühlt,  so 

sind  die  hirausgebroclienen  Glasstücke  oft  y>u 

wunderbaren  strabligen  KristalltTruppen  durcli- 
zogen  und  wurden  dieseltien  von  meinem 
frilheren  Asdstenten  Hax  Oröger  als  CaSiOj 

(Wollastonit »  fM-kannt.  Diese  .Entglasung"  tritt 
besonders  bei  tonordereichcn  Gläsern  auf.  Solche 

spontane  Entmischungen  finden  ein  Analogen  in 

den  Siialtuntreri  von  ract-misehen  Verliindungen 

der  organischen  L'hcmic,  die  teils  durch  lang- 
sames Auskristalllsieren  unter  Mitwirkung  eines 

Keimes  oder  auf  andere  Weise  in  zwei  ver- 

schiedene Verbindungen  ähnlicher  Art  zerfallen 
kSnnen. 

Da  sowohl  die  Hochofenschlacke  als  auch 

die  Zemente  als  Doppelverbindungen  angesehen 

*  «Oestoneiebli^e  Zeitschrift  für  Berg-  «ad 
Httitenwesen«  1902  &  670. 
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wrden  müsstni  und  diesu  in  der  Schinelzhitze 

Indnander  gelöst  sind,  ist  die  Möglichkeit  ge- 
geben, daB  sieh  beim  Abkflblea  innerbalb  ge- 

vimer  Temperatur- Intervalle  ganz  bestimmte 

Verbindungen  je  nach  deren  Menge  und  LüsHch- 
keit  abscheiden,  bis  es  zu  einem  Punkte  kommt, 

WO  der  Best  sa  einer  Masse  von  gleichartiger 

Zusammensetzung  erstarrt,  die  man  als  eiitek- 
tiscbe  Masse  bezeichnet. 

Solche  Erscheinungen,  die  man  insbesoodere 
bei  Stahl  genau  beobachten  konnte,  wurden  auch  bei 

Silikatschmelzen  walirgenommea  und  es  ist  nur 

selbstverstiiidlidb,  daß  HoehofentcUaeken  und 

Zemente  dieslwsilglich  keine  Aosnahme  machen 
künnen. 

Nachdem  Le  Chatelier  und  T8rnebohm 
tatsächlich  das  Vorhandensein  von  Kristallen 

in  Dünnschliffen  des  Porilandzemente«  nach- 

gewiesen haben,  hat  man  sieb  mit  Fenercdfer 

auf  die  mikroskopische  Durchforschung  des  Port- 
landzementes  geworfen,  in  der  Meinung,  daß 
damit  vollständige  Klarheit  über  das  Wesen  der 

hydraulischen  Verbindungen  geschafl'en  werden 
kKnne.  In  dieser  Beziehunir  hat  CUfforil  l{  i - 

chardson  in  seiner  sonst  treti'lichen  Abhand- 
loDg  ,The  Constitution  of  Portland-Cement  from 

a  Physico-Chemical  Stamiimint*'  ilie  wpitfjehend- 
sten  Erwartungen  ausgesprucbeu  und  sich  dabei 
doch  in  der  Haaptsacbe  geirrt,  nachdem  er  bei 

S''iiirii  rutiTsiicbun^reii  von  der  Existenz  eines 
Trikalziuuisilikatcs  ausgegangen  ist.  Wir  müssen 

jetzt  an  der  Vorstellung  festhalten,  daB  grann- 

lit-rte  Hochofeu'^cblaeken  in  physikalischer  Be- 

ziehung eine  homogene  feste  Lösung  verschie- 
dener Doppelverbindnngen  mit  noch  anderen  Bei- 

nü^ngen  darstellen,*  wührend  im  Portland- 
zenuint  ein  namhafter  Teil  derselben  räumlich 

abgescliitden  ist,  und  dessen  Oi-mengteile  als 
Alit.  Bellt,  Celit,  Felit  bezeichnet  wurden. 

Hei  den  hochbasisi  licn  granulierten  Hochofen- 
schlacken ist  der  Kalkgehalt  immer  kleiner,  der 

Zosammenbang  der  Doppelyerbindnngen  deshalb 

inniger  und  es  bedarf  besonderer  physikali-;r!ier 

oder  chemischer  Eingriife,  um  die  i^leuieutar- 
hydranüte  yonefnander  so  trennen  oder  zur  Wlr- 
kunp  trclaniren  zu  lassen,  während  dies  bei 

Portlandzement  lediglich  durch  Wasser  von 
Zimmertemperatar  erreicht  werden  kann. 

Die  Untersuchung  des  Portlandzeraentes  in 

petrographiscber  Beziehung  hat  die  Zenienttech- 
niker  erst  recht  in  der  Annahme  des  Vorhanden- 

seins eines  Trikalziumsilikates  als  wesentliehen 

Bestandteil  desselben  bestärkt.  Ich  lialte  gegen 
diese  Ausiehten  vergeblich  augekUnijitt ,  indem 

ich  auf  die  hochbaslscho,  aber  kalkarme  Hoch- 
ofenschlacke hinwies,  dann  auf  die  Tatsache, 

*  Msn  Sehl'  flie  AMiildiiii::  7  einer  (;r«niilifrten 
Hocbofennrhlncke  in  .Stuhl  umi  KiHuii*  in  l)r.  PftSHOWi 
Abhandluut::  „I'ortlaml/ement  nnd  Hofthofenstthlaflke* 
Jahrgang  i»03  Nr.  15  S.  890. 

daß  meine  Hydratwasserbestimraungen  mit  Ze- 
mentproben immer  genau  für  die  Annahme  eines 

Dikalztnm-HetasHikates  stimmten.    IHe  einzige 
Schwierigkeit  bei  meiner  Beweisführung  machte 
mir  der  QberachQssige  Kalk,  den  ich  anfänglich 

als  totgebrannt  ansah  In  der  Meinung,  daß  der- 
selbe durch  sein  träges  I.,öschen  keine  Treib- 

erscbeinunp  herbeiführen  dürfte.  Spater  nahm 
ich  an,  daß  dieser  Kalküberschuü  gelöst  sein 

k6nne.* 
Die  Bestätigung  meiner  Ansichten  hat  nicht 

lange  auf  sich  warten  lassen,  denn  in  der  Ge- 
neralTersammhmg  des  Vereins  dentseber  Port- 
landzemont  -  Fabrikanten  d.  J.  1 904  berichten 

uns  Direktor  ürrauer,  Dr.  Schmidt  und  In- 
genieur ünger  (siehe  das  Protokoll  S.  161). 

daß  es  ihnen  gelungen  sei.  in  ein«'m  elektrischen 
Lichtbogenofen  selbst  hochkaUdge  Bohmischungen 
mit  Lelobtlgkeit  zum  Schmelzen  zu  bringen.  Es 

zeigte  sich,  daß  liei  einem  hohen  Kalkgehalte 

von  66,5  bis  öT"/©  die  geschmolzene  Masse 
kristallinisch  erstarrte ;  die  Untersuchung  der 
isolierbaren  Kristalle  habe  ergeben,  dafl  in 

..keinem  Falle  Trikalziumsilikat  vor- 

liege". Zu  meiner  größton  Befriedigung  haben 
jedoch  die  umfassenden  VersuclM  von  Dr.  Otto 
Schott  mehrfach  dargetan,  was  ich  durch  meine 
Arbeiten  innerhalb  der  Jahre  1898  bis  1901 

an  begrfinden  versuchte,  d.  f.: 

a)  Bs  gibt  kein  TrlkalzlnrnsUlkat. 

b)  Der  Itei  Verneinung  dieser  Verbindung-  sich 
ergebende  Kalküberschuß  ist  im  Portland- 

zement als  feste  LQsung  anznoehmeo. 

e)  Im  Portlaadzement  sowie  in  der  hoch- 
basischen,  granulierten  Hochofenschlacke 
sind  die  Kalksilikate  und  Kalkalumiuate 

als  Doppelverbtndungen  enthalten.** 
So  kouijdiziert  auch  die  Zusammensetzung 

der  Zemente  oder  Schlacken  in  Bezug  auf  die 

Doppelverbinduugeu  und  deren  Beimengungen 
sein  mag,  so  kommen  bei  den  Hjrdratisleruigen 
(bifli  nur  die  r^ntfemteren  Bestandteile,  also  die 

Elementarhydraulite,  in  Betracht;  deshalb  sind 
Hydratisiemngsversnehe  In  der  Art,  wie  idi  de 

ausführte,  als  wichti<,'e  Fingerz. iire  für  deren 
Konstitution  zu  betrachten.  Dr.  (Jtto  Schott 

fahrt  in  seiner  Dissertation  dagegen  an,  dafi 

ich  aus  den  Zementpulvern  kleine  Ballen  ge- 
fornii  hätte,  die  ich  einen  Monat  in  Wasser 

liegen  ließ,  und  daß  dieselben  erfahrungsgemäß 
von  demsell)en  nicht  vollständig  durchdrungen  . 

werden.  Das  ist  i-in  Irrtum,  d.'im  iliese  Tat- 
sache war  mir  ja  bekannt,  und  habe  ich  auf 

derselben  Seite,  wo  ich  Ober  die  Hydratisierung 

des  Züllchower  Zeni*Mites  sprach,  der  unvoll- 
ständigen Wasseraufnahme  der  inneren  Schiebten 

•  ,TonindiiHtrie-/eitunsf"  1908  8.  1728. 
Sieb«  Dr.  ScliottB  Disiertslia«  8.  116  bis  118. 
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einefl  Zementballens  Erwahnuntr  getan.*  In 
Wirklichkeit  habe  ich,  wie  ht  i  den  Elementar- 
hydrauliten  je  2  g  in  Wa^retjlaschon  mit  wenitr 

Wasser  zusammengebracht  und  nach  Alihiuf 
einer  bestimmten  Zeit,  welche  erfiüinmgagemaß 

für  die  vollstandipc  Hydratisi<>ninjr  aiisn>ichend 

war,  die  Wasseraufnabme  als  Mehrgewicht  be- 
stimmt. Es  wlre  ein  Fehler,  diese  Zelt  will- 
kürlich festzusetzen,  z.  B.  auf  2  bis  10  Mo- 

nate auszudehnen,  sondern  es  ist  dieselbe  in 

jenen  Chrensen  zo  halten,  wo  die  Oewiditbdiie- 
renzen  einem  Minimum  nitenern,  wozu  aller- 

dings 30  Tage  «usreloheii. 
Für  die  Erforsehon^  der  Konstitution  oder 

Qualität  der  hochbasischen  Hochofenschlacken  ^ribt 
deren  Hydrolyse,  trotz  der  geäußerten  Bedenkon, 

sehr  wichtige  Aufschlüsse,  wie  dies  aus  Versuchen 
hervorgeht,  die  ich  spater  mitteilen  werde. 

Es  ist  bekannt,  daß  der  Aetzkalk,  in  welcher 

Form  immer,  den  Erhärtungaprozeß  von  granu- 
lierter HoohofiansehiMke  besdileanlgt,  oder  sogar 

wachruft  und  hierzu  mitunter  minimale  Mentren 

desselben  ausreichen.  Wie  loh  nachgewiesen, 
wird  von  der  Sehlaeke  dabei  gut  kein  Kalk 
aufgenommen  und  kann  dieser  durch  jede  andere 

aikäliscbe  Substanz  ersetzt  werden.  £s  ist  ja 
auch  bekannt,  dafi  man  dem  hydraulischen 
Mörtel  bei  Frostjrefalir  Sodalösung  zusetzt,  um 

die  Erhärtung  zu  beschleunigen.  Der  gewöhn- 
liche Schlackenzement  wird  demgemäß  dadurch 

hflorgeatellt,  dafl  man  der  franulierten  Schlacke 

eine  angemessene  Menge  von  feinstem  Kalk- 
hydrat beimengt.  Der  Eisenportlaudzement  ist 

nach  der  Erklärung  des  Vereins  deutscher  Eiscn- 
portlandzementwerke  eine  Mischung  von  Portlaud- 
zementuud  granulierter,  geglühter  und  gemahlener 
Hochofenedilaeke.  Bei  der  Hydrolyse  des  ersteren 

wird  Kalk  frei,  welcher  dann  aiieh  dii'  Hydrolyse 
and  Erb&rtuug  der  Schlacke  herbeitülirt.  Eine 
geeignete  granulierte  Schlacke  kann  sogar  durch 
Zusatz  von  zerrieselter  Schlacke  hydraulische 

Eigenschaften  bekommen;  ein  Beweis,  daß 
letztere  den  Kalk  im  freien  oder  disponiblen 

Zustand  enthalten  muß.  Aber  auch  rein  physi- 
kalische Mittel  können  granulierte  Schlacke 

reaktionsfthig  machen,  z.  B.  die  Erhitzung  auf 

200  bis  2.50"  C,  welche  für  die  Trocknung 
derselben  vor  ihrer  weiteren  Verarbeitung  not- 

wendig ist.  Daraus  erkläre  ich  mir  die  Tat- 
sache, daft  eine  Probe  bereits  gemahlener,  also 

gedarrter  Schlacke,  wie  Portlandzement  er- 

bartete, während  die  anderen  glasartigen,  un> 

gemahlenen  Muster  nur  bei  Zugabe  von  Kalk- 
waaser  crhilrtet  sind.  Viui  inanclicr  Seite 

empfiehlt  man  sogar  ein  schwaches  (jiiihen  und 
soll  man  ans  solcher  Schlacke  erstaunlich  feste 

Schlackenziegel  erhalten.  W«in  man  den  Graau- 

*  „Zur  Rrhärtungfltbeorie  der  bTdrauliHcken  liindc- 
mittel'  1901  8.  85,  oder  .Chemiseiie  iDdastrie'  1901 
6.  Mft. 
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lations-  oder  .\bkühlungsprozcß  verlangsamt, 
so  soll  die  Schlacke  ebenfalls  reaktionsfähig 
werden,  was  wnlil  darauf  hinanskomtnt,  daß  man 
sie  nach  ihrer  Erstarrung:  eiuijre  Zeit  einer 

höheren  Temperatur  aussetzt.*  Ferner  be- 

richtete ('auaris  jun..**  dafl  es  ihm  auf  der 
Niederrheinischen  Hütte  zu  Duisburg  gelungen 

sei,  die  Sehlaeke  dureh  Oranuüerung  mit  Kalk- 
milch, direkt  in  einen  vortrefflichen  Zement  zu 

verwandeln,  was  von  den  Zementtechnikern  sehr 

ungläubig  aufgenommen  wurde. 
F.s  ist  k>iin  Grund  \  ()rhaiidi'n.  alle  diese  mit 

Bestimmtheit  angeführten  Angaben  als  über- 
trieben zu  bezeichnen,  wenn  man  die  geringe 

Stalulität  der  linuhbasischen  Schlacke  in  Betracht 

sieht  und  sich  daran  erinnert,  daß  sich  alle 

diese  in  Vorschlag  gebrachten  Veredlungs- 
methoden nicht  aUgMUflla  anwenden  lassen  und 

deren  Erfolg  fxam  und  gar  von  der  clicmischen 
Zusammensetzung  in  Bezug  auf  den  Gehalt  von 
Kalk  und  Tonerde,  aldiingig  ist. 

Da  nun  die  Zemente  und  die  Schlacken  in 

der  Hauptsache  Doppel  Verbindungen  sind,  so 
muß  bei  dwea  Hydroljrse  oder  Erhärtung  wohl 
vorerst  die  Zersetzuiijr  und  die  Bloß- 

legung der  Elementarhydraulite  voraus- 
gehen, und  diese  Entmischung  seheint  bei  ge- 
eigneter chemischer  Zusaauamsetzung  sehr  leicht, 

auderafalis  aber  schwierig  vor  sich  zu  gehen. 
Wie  es  seheint,  erfolgt  diese  Spaltung  leichter 

hei  hohem  Kalk-  und  Tonerdegehalt,  also  leicht 

bei  l*ortlandzement  und  schwieriger  hei  kalk- 
und  tonerdearmen  Schlacken.  Diese  Trennung 
scheinen  alkalische  Substanzen  sehr  leicht  zu 

bewerkstelliiren.  dahi  r  iler  Nutzen  eines  gewissen 
Kalküberschusses  bei  Portlandzemeut  und  der 

Kalkzusats  bd  Sdilackenzement. 

TTm  über  die  Wirkung  der  W'ärme  auf 
granulierte  Schlacke  einige  Aufschlösse  zu  be- 

kommen, habe  ich  von  meinem  froheren  Assi- 
stenten Max  Dörfler  einige  Versuche  mit 

mehreren  zur  Zemeuterzeugung  bestimmten  Hoch- 
ofenschlacken anstellen  lassen,  die  ieh  seinerzeit 

fiir  miine  Erstlingsarbeiten  benutzt  hatte.*** 
Die  eine  derselben,  die  ich  seinerzeit  mit 

A  bezeichnete  und  mir  Im  gemahlenen  Zustande 

geUsArk  wurde,  besaß  folgende  ohemisehe  Zu- 
sammensetzung; 

Si  O, 
Alt  O, 
FeO 
MnO 

CsO 

24M  7» 

15,27  . 

1.12 

0,82  , 

49,70  , 

K,0   .  ,  . 
.NsiO  .  .  . <-'0,    .  .  . 

SOn     .  .  . 

8  als  dultid 

1,67  > 

1,37  , 
0,54  , 

1.72  , 
1.46  . 

MgO      8.S»  . 
101,69  «/o 0  ab  fiir  8     0.73  ̂  

UleiUt  100,80 

•  NbcH  briefliijhL'n  .Mitteüunu'cn  iIoh  <  )h*>rinj^eiiieur8 
Timm  in  Hamborg. 

••  „Suhl  und  Eisen"  l'JOi  Nr.  14  S.  H]:i. 
„Zur  Erbfirtung»thcoric  di-»  iiiitürliflu'n  und 

kOnitUcben  hydraulischen  Kaikos",  läu»,  mior  .Cbe- 
mlsobe  bdoatrie«  1898. 
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Dtr  Sättigungsgrad,  d.  h.  der  Quotieut,  den 
man  erhält,  wenn  man  die  Anzahl  der  Bast  n- 
molekülo  durch  die  Anzahl  der  Säureiuultkiiie 

ffiTidiert,  betrlgt  1,98.  Die  KAlkneage  rdelit 

demnach  nur  kna|ip  bis  zur  Bildung  eines 
Dikalziumsilikates  aus,  ist  aber  doch  als  eine 
tehr  kalkreiehe  Sohlaeke  anzusehen.  Aas  diesem 

Qrandr>  utnl  weil  liicsellic  vor  tirrii  Vermählen 

gewili  stark  erhitzt  wurde,  erhärtete  sie  ohne 
jeKlicben  Zusatz,  wie  Portlandzement.  Die 

unter  Einhaltung  gewisser  Bedingungen  vor- 
genomuieueu  Hydratisierungsversuche  lieferten 

folgende  Ergebnisse:  %Hydi»»- 
WMBor 

Nicht  t;c^lUht.     Im  reinen    .t  «.otii  ^ 
Aufgenommen  nach  '^SO 

4  8tnndoD  zur  Rotglut  geglQht.  Im  „ 
reinen  Wasser  aafgenonunm  naob 

Nioht  gehabt.  Im  KaUnrasser  anf- 
ganommea  naeb  SO 

1,98 8,02 

2,09 3,48 

5,93 Die  Hftrte  war  in  allen  drei  Fallen  recht 

befriedigend,  beeotidei«  aber  Im  letsten  Falle; 

ein  Beweis,  dnß  il.i';  Kalkwasser  bei  dieser 
Schlacke  am  wirksamsten  ist. 

Eine  zweite  granulierte,  aber  steht  gemahlene 
Schlacke   von   glasiper  Besrhaffenheit,   dio  ich 
seinerzeit  mit  IXIb  bezeichnete,  besaii  folgende 
eheraisehe  Zusaamensetzung: 

% 
8iOt 
AbO« 
FoO 
MnO 
CaO  . 

MgO  . 

87,09 17,48 

0,56 

0,10 
50,59 

2.89 

KtO  .  .  . 
NatO. 
80*.  .  .  . 
8  als  Sulfid 

0  ab  fttr  8 
Bleibt   .  . 

% 

0,86 
0,57 
0,14 

0,66 100,34 

0,33 
100,01 

Der  Sättigungsgrad  dieser  Schlacke  betragt 

l.'>4,  ist  also  kleiner.  Die  aufgenommenen 
11\ ilratwassermengen  betrugon  bei  Anwendung 
von  reinem  Wasser  in  30  Tagen: 

% 

UngeglObt  0,78 
4  Standen  geglOht  8,40 

Die  erste  Probe  erhärtete  nicht,  die  zweite 
wurde  ziemlich  hart.  Kiiie  dritte  granulierte, 

nicht  gemahlene  .Schlacke  von  glasiger  Be- 
schaffenheit,  die  ich  seinerzeit  mit  üb  bezeteh- 
aete,  besaß  folgende  chemiseke  Zusammensetzung: 

\ 

0,77 

o..")9 
3,77 

101,58 

1.88 99,70 

« 
8iO,  .  .  . .  27,44 

KtO  .  .  . 
AhO».  .  . 

.  17,23 KeO  .  .  . 
0,60 

S  aU  Sultiii 
MnO  .  .  . 

.  0,57 CaO  .  .  . 

.  47,05 0  ab  für  8 
MgO  .  .  . 8,66 bleibt.  .  . 

Der  Sflttigung.sgrad  dieser  Schlacke  betrlgt 

ist  also  noch  kleiner.    r>ie  aufgenommene 

Uydratwassermenge  betrug  bei  Anwendung  von 
rdaem  Wasser  in  SO  Tagen:  ^ 

üngeglOhl  0,89 
Ooglüht  1,56 

Die  erste  Probe  erhärtete  nicht,  die  zweite 

erlangte  nur  eine  sehr  müßige  Hftrte.  Die 

letzten  zwei  Schlacken  von  glasiger  Bi-scliatVen- 
heit  wurden  durch  das  Glühen  matt  und  weiß- 

lich, ein  Beweis,  daß  eine  Art  Entglasung  ein- 
getreten ist.  Wie  man  aus  Obigen  Versuchen 

ersieht,  ülit  die  Erhitzuii};  der  irrnnulierten  Hoch- 
ofeuschlacke  einen  günstigen  Einfluß  aus,  doch 

sind  mir  aneh  Fille  bekannt,  wo  da«  Gegenteil 

eingetreten  ist:  ein  Beweis,  daß  sie  nur  in  be- 
schranktem Maße  oder  innerhalb  enggezogener 

Grenzen  gttnsttg^  sei  und  der  ehemisehen  Zu* 
sammensetzung  der  Schlacke  angepaßt  werden 

müsse.  Eine  gänzliche  Auslösung  der  Hydraulit- 
molekOle,  die  wohl  in  allen  Fsllen  nur  achritt- 
weine  erfolgen  dürfte,  scheint  aber  dooh  nur 
eine  alkalische  Substanz  zu  bewirken. 

Wie  man  sieht,  ist  die  Hydratwassermenge 
selbst  der  im  Kalkwasser  erhärteten  Schlacke 
viel  kleiner  als  beim  Portlandzemente;  und  das 

liegt  zumeist  an  der  geringeren  Kalkmenge. 

Das  llonokalksillkat,  welebee  sich  in  der  Schlacke 

in  größerer  Menge  vorfinden  muß,  Itindet  kein 
Wasser  und  scheidet  kein  Kalkhydrat  aus  und 
beteiligt  sich  an  der  Erhftrtung  lediglich  durch 

sein  (Jiieilungsvennügen.  r>:is  Mnnokalziuni-Alu- 

minat  bindet  nur  18,ö^']o  Wasser,  wahrend  das 
Dikalzium-Aluminat  26,1  <^  fitr  den  abgespal- 

tenen  Kalk  und  die  abgespaltene  Tonerde  er- 
fordert. Es  Wäre  indessen  sehr  leicJit  möglich, 

daß  man  Scblackenproben  Itngere  Zdt  im  Wasser 
liegen  lassen  muß,  um  die  Hydratisierung  zu 
Ende  zu  führen. 

Ich  habe  mich  mit  der  Untersuchung  der 

Schlacken  nicht  weiter  befassen  können,  da  ich 

von  meinem  Amte  zurückgetreten  bin.  T>iese 
Arbeiten  hinterlassen  also  noch  eine  Lücke, 

deren  Ansfttllung  Anderen  überlassen  werden 
iri'iH:  nur  niiiehte  ich  noch  demjenigen,  der 
dieselben  fortsetzen  will  den  Kat  erteilen,  die 

Hydratisierung  aneh  bei  hVheren  Tempera- 
turen f40  bis  r)()"^('.i  vorzunehmen.  Falls  sie 

vollständiger  statttindun  sollte,  so  wäre  dies 

ein  Beweis,  daß  bei  der  Schlacke  die  Zer^ 

legung  der  Doppclverbindungen  unter  ilen  ge- 
wöhnlichen Verhältnissen  träger  und  nicht  voll- 

ständig erfolgt. 
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Neuerungen  an  Trockenkammern  für  Eisen-  und  Stahlgießereien. 

Um  Mthivlsrige  Ghißgtflcke  nnd  um  dichten 
Guß  mit  periiifrcnTii  Kisiko  iHTzustclIcn. 

trocknet  mau  nicht  bloß  die  Kerne,  sondern  die 

ganzen  Formen.  Dampfzylinder  und  Pvmpen- 

k  iriitT  jiHt'^'t  man  nur  in  getrockneten  Fornu  n 
zu  gießen.  Das  Trocknen  der  Formen  geschieht 

entweder  anf  dem  Formplatze  selbat  durch  Koks- 
oder  Feuerkörbe,  bewegliche  TrodcenOfen  oder 
in  besonderen  Trockenkammern. 

Man  kann  wohl  sagen,  daß  heute  in  vielen 
Gieüereien  die  Baaart  und  der  Betrieb  der 

Trockenkammern  im  argen  li(>trt  iiml  T^öhue  und 
Brennstoffe  in  denselben  ver-scliwcudut  werden. 

Besonders  aber  nehmen  die  Trockenkammern  su- 

melst  viel  zu  vi«'l  des  wertvollsten  Platzes  in  licr 

Gießerei  in  Anspruch.  Alte  Trockenkamiueru  »ind 

oft  nie  große  Blume  mit  RundlN>g«ndeeke  wie 
Klosterhallen  austrt'fiibrf  worden.  Die  in  den 

Kammern  befindlichen  Feuerungen  wurden  durch 

Manem  abgesehloseen,  damit  die  Kerne  sieht  durch 
unmittelbare  Berührung  mit  dem  Feuer  Terbrennen 

konnten.  Die  Verbrenn  ungsgase  sollten  den  guten 
Baum  der  Kammer  ausfallen  und  wurdm  nur  in 

geringe  Bewegung  gesetzt,  denn  die  irgendwo  be- 
findliche Esse  hatte  nur  schwachen  Zug.  Natürlich 

wurden  die  eingesetzten  Formen  nur  an  einzelnen 

Stellen  der  Kammer  gut  durcligetrocknet. 
Gewöhnlich  wiinle  am  Tage  geformt,  die 

Kammer  blieb  daher  des  Tages  kalt,  sie  wurde 
Abends  mit  den  Formen  beschickt  und  Nachts 

L'eheizt.  Auf  di-n  Brennstoffserbrauch  kam  es 

weniger  an,  man  war  zufrieden,  wenn  man  des 
Morgens  die  Formen,  welche  in  der  Kammer 

••ingesetzt  waren,  in  allen  Teilen  irefrnrknet  fand. 
Der  Trausport  der  Formen  zur  Kammer  und 
aus  derselben  geschah  bei  kleinen  Stfieken  von 

Hand,  bei  größeren  entweder  mittels  eines  Kranen, 

welcher  über  die  Kammer  reichte,  oder  durch 
Trockenwagen,  welche  außerhalb  der  Kammer 
beladen  wurden  und  auf  welchen  die  Formen 

In  der  Kammer  stehen  iilielien.  Diese  Troeken- 

wagen  liefen  entweder  auf  einer  Scliieneusiiur 
oder  auf  einem  ebenen  Eisenplattenbel.ig.  Solch 

eine  Kammer,  wclcln-  beute  noeli  vielfach  ge- 
funden wird,  stellt  Abbildung  1  dar. 

mt  der  Zeit  wurden  Infolge  höherer  Pro- 
duktion der  Gieliereien  aucli  ilie  Ansprnelie  ge- 

steigert, welche  man  an  die  Trockenkammern 
stellte,  und  man  half  «ich,  Indem  man  neue 

Kammern  an!  irte,  da  wo  gerade  ein  Putschen 

verfügbar  war,  wahrend  man  besser  getan  hatte, 
die  vorhandenen  Kammern  leistungsfähiger  zu 

gestatten.  Hin  und  wieder  wurden  auch  Ver- 
besserungen eingeführt  und  namentlich  den  Trans- 

porten Rechnung  getragen.  Man  legte  deshalb 
die  Trockenkammern  entweder  an  den  Giebel 

oder  neben  das  HauptaehiiT  der  Gießerei,  so  daß 
der  Hauptlaufkran  bi«  diclit  an  die  Kamnu  rtore 

streicht,  wo  er  die  Beladung  der  Trockenwagen 
▼omimmt,  welche  dann  nur  den  kursen  Weg 
von  der  Kammer  l>iH  unter  den  Kran  KU  machen 

haben.   Immerhin  wird  durch  diese  Anordnung 

-1I 

Aliltiliiuiii,'  1. 

Alt«  Truckonkamnior  mit  innerhalb  der  Kftmmer 

Begsndsr  Feaenrng. 

ein  sehr  wi  rt voller  Teil  der  dem  Hauptlaufkran 

zur  Verfügung  stehenden  Fläche  dauernd  für  das 
Trocknen  der  Formen  in  AttS|>rneh  genommen. 

Große  Formen,  besonders  solche  für  srliwen  n 

Lehmguß,  werden  am  besten  durch  den  Kran 
selbst  in  die  Trockenkammer  gesetzt.  Um  dies 

zu  ermöglichen,  wird  entweder  die  ganze  Dteke 
der  Trockenkammer  abgehoben,  oder  es  befindet 
sich  in  der  Decke  ein  Sclilitz,  in  welchem  sich 

beim  Transport  der  Formen  das  Kransell  be- 
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wegen  kann,  ood  der  «pflter  vou  Hau«!  üuruli 
dnzelne  Deckel  oder  dnrdi  eine  OeMoitdecke, 
welche  der  Kran  abhebt,  geschlossen  wird.  Die 

Docke  solcher  Trockenkammern  iat  immer  teil- 

weise freitragend  vnd  nnfi  desbalb  stntlaeb  be- 
r<  I  hm  t  iinil  richtij.'  aiis-rcführt  werden.  Die 

Scblitztrockenkammern  sind  wegen  ihrer  Decken 
und  Tfirbaaart  ziemlich  teuer,  auch  nicht  ao 

leicht  dicht  zu  halten,  wie  gewöhnliche  Kammern 
mit  senkrecht  beweglichen  AufzugstUren,  und 

sollten  deshalb  nur  für  ̂ ^roße  Stücke  angewendet 
werden,  wo  sie  aber  we>ren  der  bequemen  Tm»- 
porte  wirt  schuft  lieh  sind. 

Bei  der  Herstellung  der  Lehmformen  {»flegt 
man  vielfach  aneh  In  den  Trockenkammern  zu 

arbeiten,  dann  müssen  aber  die  Kaiiiinern  ^rut 

beleuchtet  sein,  die  Kcruspiudelu  sollen  bequem 
gehandhabt  werden  kSnnen  und  die  Kammer 
muß  sich  schrii  ll  auskühlen  lassen.  Auf  das 

Dictatschlielien  der  Tore  und  Fenster  ist  großer 

Wert  zu  legen.  Frflher  hatte  man  die  Trocken» 
kammer  vielfach  Raucherkammer  nennen  können, 

denn  der  Zog  der  Esse  war  gewöhnlich  zu 
sehwaeh,  nm  zu  verbindem,  daß  der  Smdk  ans 
der  Kammer  durch  die  schlechten  Tor»  and 

Fensterverschlüsse  seinen  Weg  ins  Freie  nahm 
und  die  Umgegend  verrußte.  Aber  anch  eine 
gut  saugende  Esse  kann  das  Bußen  der  Kammer 

nicht  immer  verhindern,  wenn  f;robe  Undichtitr- 
keiten  l>e8tehen.  Am  bequemsten  im  Betrieb 

sind  Zugtore,  welche  nach  olwn  aufgezogen 
werden;  sie  werden  entweder  durch  'n^irenirewirhte 
au8l>alanciert  oder  mittels  einer  kleinen  Winde 

gdioben.  Drebtore  sind  immer  schwerer  dlchi> 

zuhalten,  als  Zn^'-  oder  Schieli.'tiire.  Die  Fenster 
sollten  so  klein  wie  möglich  sein  und  von  innen 
Lsden  besitzen,  um  dasQlas  vor  dem  Verrußen 

einipertn.ißi'i)  xii  scliiitzen  und  dieWftrme  nicht 
unnötig  herauszulassen. 

Diese  Ansprtlehe  kOnnen  in  den  meisten  Fallen 

bei  einiger  Erfahrung  auch  ohne  zu  große  Geld- 
mittel befriedigt  werden,  wahrend  man  ihnen 

in  mancher  , modernen"  Cxießerei  mit  einein  Atif- 
wand  von  Kosten  Rechnung  getragen  hat,  die 
in  keinem  Verhältnis  zutn  Nutzi-n  sti  hen  um!  durch 
die  Kompliziertheit  der  Bauart  überraschen. 

FQr  ganz  große  Formen,  besonders  wenn  sie 

für  Stalilirnß  tii>stimmt  sind,  wendi-t  man  aurli 
Trockeukammeru  an,  bei  denen  der  Boden  als 

Wagen  ausgebildet  ist  und  mit  der  Form  zu- 

gl<'i<di  misgetVilireii  wird.  Kini'  sdldh'  Kammer 
wird  jedenfalls  warm  bleiben  können,  wälirend 

die  ausgefahrene  Form  sich  so  schnell  abkOhlt, 
da(^  an  ihr  alsl>ald  weitergearbeitet  werden  kann, 
wan  ihre  Leistuug  wesentlich  steigert. 

Obwohl  es  auf  der  Hand  liegt,  daß  die  in 

die  Troclvriik.uiini'  r  selbst  eiuL'eliaute  Feuerung 
di-n  wertvolliui  l'latz  in  dersdlien  si  lir  ver- 

mindert, auch  zum  Verbrennen  der  in  ihrer 

Nahe  befindlichen  Kerne  Veranlassung  bietet,  so 

ist  dieselbe  noch  häutig  beibehalten  worden  und 
sehldlgt  die  Leistung  der  Treekeakanuner  auf 
das  emi>findllellSte,  so  daß  übermäßig  große 
Flächen  der  Gießerei  von  den  Trockenkaniuiern 

In  Anspruch  genommen  werden  mOssen.* 
Deshalb  ist  es  al^  fin  ltoIht  Fortschritt  ZU 

betrachten,  wenn  die  Feuerung  vor  die  Kammer 

oder  abseits  Ton  ihr  angelegt  wird.  Gas- 

feuerung anzuwenden,  scheuen  sich  viele  Gießerei- 
ingenieure und  Gioßermeister;  aber  auch  mit 

Halbgasfeuerung  läßt  sich  manches  erreichen. 
Bei  vielen  Werkoi  Dshlt  es  indes  in  der  Nähe 

der  Trockenkammern  an  Platz,  und  anstatt  die 

Trockenkammern  zu  verlegen  oder  gründlich  zu 

▼erbeasem,  bleibt  es  beim  alten  und  die  Trocken- 
kammern bilden  einen  Hemmschuh  für  die 

Leistung  der  ganzen  Gießerei  und  den  erzielten 
Gewinn.  Einzelne  Uetne  Veilieiseningan  an  iw 

Feuerung  oder  Ga.sabfiihning  hellen  wohl  die 

Leistung  um  ein  geringes  und  entzücken  den 
Gleßermeister,  aber  wenn  durohgrelfeade  Erfolge 

erzielt  werden  sollen,  muß  gewöhnlich  die  ganze 

Anlage  geändert  werden. 
Der  üebergang  zur  Oasfeuerung  oder  Halb* 

gasfeuerung  ist  schon  vielseitig  empfohlen  worden, 
er  ist  kein  Sprung  ins  Dunkle  und  kann  in  den 
meisten  Fällen  ohne  weiteres  gewagt  werden, 

um  so  mehr  als  die  Gasfeuerung  in  immer  weiteren 

Kreisen  eingeführt  wird  und  man  fast  überall 

Personal  findet,  welches  mit  ihr  vertraut  ist. 
Die  Vorteile  dieser  Feuerung  besteben  darin, 

daß  die  ganze  Grundflllche  der  Kammer  wirklich 
zum  Trocknen  benutzt  werden  kann,  und  daß 

man  mit  einem  großen,  mäßig  erUtzten  Luft- 
(juantum  arbeitet,  das  schneller  und  billiger 
trocknet  als  übermäßig  heiße  Verbreanungsgase, 

welche,  direkt  vom  Verbrennungarost  kommend, 

die  Kerne  leicht  verbrennen.  Der  Wilrniever- 

lust,  den  die  Gase  vor  ihrem  Eintritt  in  die 
Trockenlcammer  erleiden,  ist  wesentlich  geringer 
als  der  Verlust,  welcher  bei  direkter  Feuerung 

durch  die  hohe  Temperatur  der  in  der  Esse  ent- 
weichenden Gase  entsteht.  Eine  Trockenkammer 

mit  Halbgasfeuerung  für  ijohmguß  zeigt  die  in 

Abbildung  2  im  Prinzip  dargestellte  Schlitz- 
trockeukammer. 

Man  lui  aoch  yenncbt,  die  Trockenkammern 

mit  Dampf  zu  heizen,  wofür  besonders  die 

Firma  Max  Jahn  in  Leipzig-Leutzsch  gewirkt 
hat.  Es  muß  anerkannt  werden,  daß  die  Dampf- 
heizung  reinlich,  hygienisch  und  in  vielen  Fällen 
sehr  bequem  ist;  aber  es  ist  auch  klar,  daß 
Dampf  selbst  Ton  10  Atm.  Üeberdrock  bei 

183'  Wärme  keine  hohen  Temperaturen  erzielen 
kann,  und  daß  er  das  nicht  leisten  kann,  was 
die  direkt  wirkenden  Verbrennungsgase,  wdeha 

bei  viel  höherer  Temperatur  noch  das  Bestreben 

*  Vurgl.  K.  Frey  tag:  «Neuere  Gießereien  in 
den  erateu  Jahren  des  zwanügsten  Jahrhunderts« ; 
.Stahl  nad  Elmn«  1906  Nr.  IS  bis  14. 
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haben,  bt^j^ieri}?  Wasser  aufzunehmen,  zu  Icisii  n 

imstande  sind.  Es  wird  deshalb  die  Dampt- 
helsoBg  beim  Betrieb  der  Troekenkammeni  kein 
Feld  iler  Entwicklung  finden. 

Ein  Vergleich  der  Leistuugeo  von  verschie- 
denen Troekenkammern  ItBt  sloli  zahlenmäßig 

im  allgemeinen  schwer  anstellen,  well  es  darauf 
antcommt,  in  welchem  Maße  und  in  welcher 
Weise  die  Kammern  beschickt  werden.  Die 

Trockenkammer  s<>ll  Wasser  au8  den  Formi  ii 

und  K'-rnen  vprdjitiipfiui ;  cint'n  frcwisscn  Maß- 
stab   für   ihre    Leistuug   würde  es  imniurhin 

AbbiUoBg  2. 

TroekeDkammer  mit  HalfigatfaaetoBg. 

Ulden,  wenn  man  die  Formen  vor  und  nach  dem 
Eänsetsen  in  die  Kammer  wiegen  wollte.  Dabei 

i.st  es  aber  nicht  pleichpiiltig,  wo  das  W.nssrr 

sieh  in  den  Formen  befindet,  und  ob  es  an  ein- 
zelnen Stellen  angebänft  iet,  femer  welchen 

Ti  il  di^r  Trockenarbeit  der  Bnjnnstoflf  in  lii  r 
Kammer  und  welchen  der  Zug  der  Esse  leistet. 
¥«•  dar  allergrOflten  Wichtigkeit  aber  ist  die 
Art,  wie  die  Kammer  beschickt  and  wie  das 
Feuer  in  ihr  unterhalten  wird,  wenn  man  mit 

maBIgem  Brennstoffverbrauch  viel  leisten  will. 
.\ngaben  über  den  Brennstoff  vorbrauch  für  das 
Kubikmeter  Kammerinhalt  oder  für  die  Tonne 

EisenguU,  dessen  Formen  in  ihr  getrocknet 

worden  alnd,  Indien  daher  wenig  Wert. 
Gute  Brfolge  wird  man  erzielen,  wenn  man 

die  Trockenkammer  spezialisiert  und  für  ihre 

vollstilndige  Ausfülluntr  mit  Formen  Sorfri'  tr.'lpt. 
Meist  bleibt  der  Nachteil  bestehen,  daß  die 

Tempenttor  und  die  Laftzirknlatlon  In  der 

Trockenkammer  rin*'  iin^'leiche  ist.  und  daß  in- 
folgedessen die  Wirkung  des  BrennstoAes  nicht 

voll  zur  Geltung  kommt.  Ich  habe  deshalb  eine 
Konstruktion  entworfen  und  für  das  Verfahren, 

die  Kammer  zu  betreiben,  Patentschutz  er- 
worben (D.R.  P.  Xr.  184  198),  welche  geeignet 

ist,  diesen  Uebelstaud  zu  beseitigen  und  die 

Leistunfj  der  'i^nickenkammer  auf  jn^'i-bencr 
Flache  bei  größter  <  >ekouomie  wesentlich  zu  er- 

höhen, dabei  aber  GasfeuMrnng  vorauMetzt. 
I'iese  ivoiistruktion  ist  an  einer  Troeken- 

kammcr  (Abbildung  3)  dargestellt,  welche  Kerne 

für  BMirenlaRson-  oder  Hohlgufi  trocknen  soll 
und  nach  il'  ni  Schubladensystem  peliaut  ist. 

Die  Kammer  möge  hier  kurz  beschrieben 
werden.  Der  springende  Punkt  des  Patentes 

liegt  darin,  daß  die  Verbrennung  des  (iascs  auf 
beide  Enden  der  Kammer  gelegt  ist,  indem  auf 
einem  Ends  die  Verbrennung  mit  beachrinktem 
Luftzutritt  zu  Kohlenoxyd  erfolgt,  wahrend  auf 
dem  andern  Ende  vollständige  Verbrennung  mit 

großem  LuftQberschuß  stattfindet,  wobei  noch 

eine  entsprechende  Verdünnung  fler  N'crbrcn- 
nungsprodukte  eintritt.  Dadureli  wird  die  Hitze 

in  der  Kammer  weniger  intcusiv  und  gleich- 
mäßig in  der  Kamm«r  verteilt.  Die  Bauart  der 

Kammer  ist  hßcbst  einfach,  sie  kann  mit  einer 
Tiir  oder  auch  als  Dnrchfabrtskammcr  mit  zwei 

TBren  ausgeftthrt  werden.  Der  Beden  der 
Kammer  enthalt  zwei  Reihen  Kanäle  über- 

einander (hier  je  acht  Stück),  von  denen  die 
untere  Reihe  die  zur  Verbrennung  erforderliehe 
Luft  führt  und  dazu  dient,  die  W&rme,  welche 

sonst  in  den  Boden  geht,  aufzonehmea  und  nuts- 
bar zu  machen. 

Da  die  KanAl«  nicht  groß  sind,  auch  keine 

hohen  Temperaturen  vorkommen,  so  genügen  als 
Baumaterial  harte,  halbfeuerfeste  Steine  und 

ebensolche  Platten,  nur  an  den  Verbrennungs- 
stellen  ist  feuerfestes  Material  notwendig.  .\uf 
einem  Ende  A  der  Kammer  wird  das  Uas  im 

Kanal  0,  auf  dem  andern  Ende  B  der  Kammer 

die  Luft  im  Kanal  L  /uL:''!i!liri,  ti.  ide  Zufüh- 

rungen sind  natürlich  reguiierbai-.  In  den  Ka- 
nälen 1,  4,  5  und  8,  welche  unten  liegen,  strSmt 

nun  Luft  vom  Kammereniir  H  zwm  KaiiitiHTt-nde  A 

und  vereinigt  sich  hier  mit  dem  aus  dem  Gas- 

kanal tretenden  G-ase,  um  zur  teilweisen  Ver> 
brennung  zu  gelangen  und  die  Verbrennungs- 

produkte in  die  Kanäle  I,  IV.  V  und  VIII, 
welche  über  den  Kanälen  1,  4,  5  und  8  liegen, 
nach  dem  Kammerende  B  abzugeben.  Da  hier 

nicht  die  zur  Vi-rbrenniing  crenügemle  Luftmenge 
zugeführt  wird,  so  wird  sich  in  den  Kanälen  I, 

rv^,  V  und  Vm  meist  Kohlenoxydgas  bewegen, 
welches  die  \V;iiid>'  maßiyr  erhifziMi  l<ann.  Am 

Ende  B  der  Ivammer  wird  diesem  Kohlenoxyd- 
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gas  au8  den  Kanälen  2.  3,  6  und  7  vorgewärmte  leicht  laufend  bequem  von  Hand  bewegt  werdnn 
Luft  zugefQiirt,  und  zwar  in  so  reichlichem  können  und  aus  der  Kammer  auf  ein  eherne!; 

Maße,  daß  die  Verinwnung  mit  starkem  Luft-  GerfUt  geschobftn  werden,  von  welchem  sie  durch 

Oberscli        rfolu^t.    Dadurch  wird  die  Temiie-  einen  leichten  Kran  abgohobw  und  auf  einen 
ratur  der  Vcrbrennun^sprodukte  bei  B,  welche  Platz  abgesetzt  irerdeo,  WO  sie  beiadeii  und 
sonst  eine  hohe  seili  würde,   verhältnismäßig  entladen  werden. 

:z::zD rn 

1  GS, 

Z3i, 

Öl 

AbbUdnag  8.  Trookenkumner,  Patent  Frejrtag. 

niedrig  gvlialten,  und  di«  in  den  AbsogskaiiAlen  II, 
III,  VI  und  VII  sich  bewehrenden  Gase  werden 
auB  den  Schlitzen,  welche  im  Boden  der  Kammer 

felueen  irind,  adt  entapncbrader  Temperatur 

in  die  Kainmi'r  tretin  und  line  gleichmäßig 
trocknende  Wirkung  in  ihr  ausUben.  Das  Ab- 
sangen  der  Verbrennungsgase  gemeinBcbaftlieb 
mit  dem  den  Korni>  n  oder  Kernen  entnommenen 

Wasserdampf  geschieht  von  der  Decke  der 
Kammer  aus  durch  die  Eue. 

Das  Beschicken  der  Kammer  erfolgt  durch 

vier  Übereinander  angeordnete  Wagen,  welche 

In  dieser  Welse  laßt  sieh  eine  Troeken- 
kamuier  während  des  Tages  ununterbrochen  in 

Betrieb  halten.  Die  Wagen  werden  der  Keilte 
nach  mit  nassen  Kernen  beschickt,  die  in  einigen 
Stunden  tretrocknet  alij^efuhrt  werden  krmnen. 
Die  Kammer  wird  .daher  in  einer  Schicht  von 

12  Stunden  (die  Pausen  werden  mit  ausgenutzt) 

ihren  Inhalt  drei-  bis  viermal  wechseln  können, 
ohne  daß  nasse  oder  verbrannte  Kerne  heraus- 

kommen, und  wird  das  leisten,  was  sonst  mehrere 
alte  Kammern  nicht  erslelen  konnten. 

E.  Fregtof, 

Mitteilungen  aus  dem 

Bestimmung  des  Siliziums  in  Ferro- 

siiiziumverbindungen  und  Meiallsiliziden. 

Für  die  Aufsckließuug  dorurtigor  Verbin- 

dungen einpflehlt  Ad.  Jouve*  folgenden  Gang: 
0,2  bis  0,5  g  des  fein  gepulverten  Materials  wor- 

den mit  der  2  bis  3  fachen  Menge  Salpeter  ge- 

*  g£n£ral  de  Chinn.  pure  et  appL* 
1907,  10,  85. 

isenhüttenlaboratorium. 

mischt  uuil  iu  uiuea  Niekoitiogel  gebracht^  welcher 

bereits  15  g  Aetznatron  und  2  g  Salpeter  enthUt, 
welche  sebon  geschmolzen  wnron.  Man  erliitzt 

nun  den  Tiegelinhalt  auf  dunkle  Rotglut,  bis 
kerne  Gasentwicklung  mehr  sichtbar  ist  Nach 
dem  Erkalten  löst  tnaii  mit  heiCiom  Wa<sor, 

säuert  mit  Stilpetersäure  an,  verdampft  auf  dem 
Wasserbade  bis  znr  HatitbUdung,  löst  das  Tttu^ 
eben  mit  wen  ig  Wasser,  set  zt  zur  Lösung  die 

gleiche  Menge  Saipelorsäure,  dampft  auf  dem 
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Saadbade  ein,  so  dafi  Immer  SalpetersKuM  Tor- 
handen  ist.  Man  nimmt  mit  Waxser  auf,  setzt 

Salisäure  au,  filtriert,  glUbt  und  wägt  die  Kiesel- 
sture.    Die  Methode  soll  nur  eine  Filtration 

und  ein  einmaliges  Eindampfen  orfordoru.  .Ja- 

boulay*  bat  die  Methode  naobgoprlift.  ^Seiner 
Meinung  uach  ist  sie  in  dieser  Form  niclit  go- 
oau.  Das  zweimalige  Eindampfen  und  FQtrieren 

ist  nicht  an  umgeben.* 

Analysenmethode  fQr  Volfhunlt 
und  Hübnerlt» 

Um  als  Handel.'iware  zu  gelten,  iniissoii  diese 

Mineralien  einer  Aufbereitung  unterworfen  wer- 

den» Bo  daß  sie  mindestens  60*^  Wolframsäure 

und  höchstens  O^o'o  Phosjihor  und  O.Ol  »/»  Schwe- 
fel enthalten.  Praktisch  reichert  man  auf  Uber 

70*^  an  und  entfernt  durch  magnetische  Schei- 
dung Zinn  bis  auf  wonig-or  als  2'/c.  Dor  Woif- 

ramit  kann  dann  im  elektrischen  Ofen  direkt  auf 

Ferrowolfram  yersolunolien  werden.  P.  Ntco- 

lard  nt**  gibt  einen  Analysengang,  welcher  Wolf- 
ram und  die  Verunreinig^ungen  sohnoll  zu  be- 

stimmen gestatten  boII.   Man  schmilzt  das  ge- 

*  »Rev.  general  de  C'him.  pure  et  appL' 
1907,  10,  8.  161. 

**  »Comptes  rondus'  1907,  144.  850. 

Bericht  über  in-  und 

Patenctomelduiigea, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wShrend 
s  Weier  Monate  zur  Elnsicbtnalime  für  jedermann 

in  Kaieerlieben  Pateniamt  in  Beriln  ausliegen. 

17.  Juni  1907.  El.  la,  O  23522.  Doppelrnnd- 
herd,  bestehend  aus  der  VereinLrang  ehies  Triobtar- 
berded  mit  einem  Kegeiheide.  wilfidm  OMehnana, 
Oiaad  L  Hars. 

KL  Me,  K  80401.  TerfalirsB  iw  Hrseogeng 
von  Kraftgaa  ans  wasserreichen  Brenasteffea.  Gebri 
Körting,  Akt.-Oea.,  Linden  b.  Hannover. 

KL  80b,  E  ll.'>.'?4.  Verfahren  zur  IIcTatellung 
fenerbestAndii^cr  Steine  au»  Quarzaand  und  Waaaer- 
elaa  iils  HinJeiiiitiel.  Friedrich  Brbreloh  sad  BnuM 

Ichwittliueky,  Kattowitz,  O.-S. 
20.  Juni  1907.  KI.  1  a,  M  2.1  &G8.  Einrichtung 

sam  EntwiUsern  Ton  Feinkohlon,  Zasatz  zam  Patent 
179286.  Maachinenbau-Anatalt  Humboldt,  Kalk  b.  KAhl. 

KL  7  b,  H  84618.  Orahtziahauwdihie  mit  meb- 

rerea  dnreh  «in  'WeehselrldergeIrfelM  mit  ▼ersehle- Henon  Genchwindiic^keiten  antreibbaraa  Ziehtrommoln. 
Jaraes  Alexander  Horton,  Providencc,  V.  St.  A.; 
Vertr. :  M.  Mosnif;,  Patentanwalt,  Berltti  S\V.  29. 

Kl.  7  b,  D  16019.  Uascbiae  zum  ächweilien  von 
Rohren  und  RiogeiB.  Deateehe  Oxhydile  O.  m.  b.  H., 
Dflaseldorf. 

Kl.  7  b,  I)  16  848.  Maschine  zum  Schweißen  von 
Bohren  and  Biagaa.  Oeatsehe  Oxhydric  O.  m.  b.  H> 
Msseldorf. 

Kl.  18a,  D  16  966.  Verfahren  zur  Ileratellang 
▼on  gefonnten  und  gesinterten  Briketts  aus  einem 
Oemiscb  Ton  Er/.,  Sintermittel  and  Melasse.  Dr. 

Friedrich  Wilhelm  DQnkelberg,  Wiesbaden,  Rades- 
heimerstraie  10. 

pulverte  Mineral  in  einem  Silbertiegel  mit  Soda, 

indem  man  die  1  "v  fache  Menge  Soda  auf  den 
Boden  bringt,  darauf  die  Substanz  und  darüber 
nochmals        1V*faohe  Menge  Soda  sdittttet. 

Wenn  dan  Alkali  go.>ichinolzen  ist,  ist  der  Auf- 
.Schluß  vollotidct ;  man  lö.st  mit  waruiom  Walser, 

flitriert,  oxydiert  die  Scbwefelverbindungen  im 
Filtnit  mit  Brom  su  Sulfaten,  neutralisiert  mit 

Salpetersäure,  säuert  mit  Weinsäure  an  und  fÄllt 
mit  Baryunmilrat.  Den  Ueberschuß  an  Baryum 

flUltman  mit  SohwefelsSure  aus  und  dampft  die  Lö- 

sung zur  Trockne,  um  d:i>  Kit'sdsiiuro  nuszusclioi- 
den.  Ist  die  Kieselsäure  gelb,  so  schmilzt  mau 
mit  Bistdfbtw  Auch  prilft  man  die  Kieselsäure  mit 
nulisäure  auf  Reinheit.  In  das  saure  Fillrat 

leitet  man  Schwefelwasserstoff,  wodurch  Arsen, 

Molybdän  und  Zinn  ausfallen.  Das  Filtrat  macht 

man  ammoniakaUsoh  und  leitet  wieder  Schwofel- 
wasserstoff ein.  Wolfram  geht  in  Sulfowolframat 

über  (die  Lösung  wird  durch  Schwefoleisen  et- 
was grlln),  welches  bei  vorsichtigem  Zersetzen 

mit  Salzsäure  Sdiwofclwolfram  au.sschoidct ,  das 

dann  mit  vcrdiiunier  Salpetersäure  gewa^chuu, 

getrocknet  und  geglUht  wird.  In  Lösung  bleibt 

etwa.'*  Eisen  und  Phosphor,  die  man  wie  üblich 
trennt.  Der  ursprUnglische  Schmelzrilckstand 

enttdUt  dfw  Eisen,  Mangan,  Zinnstein  und  Geng» 
alt;  er  ist  aber  von  WolframsBure  TÖllig  freL 

ausländische  Patente. 

Kl.  18c,  D  16  635.  Verfahren,  die  Oxydation 
von  Eisen-  und  Stahldraht  sowie  Tun  anderem  Wals- 
eisoa  dorch  AbkOhiea  aamittelbar  aaoh  dem  Wolzea  za 
Terhladera.  Carl  Deboeh  jr.,  KebleBS,  Bardalebeaalr.  18. 

KL  18  c,  S  22469.  Verfahren  and  Vorrichtnag 
zam  Erhitzen  and  H&rten  der  Spitzen  von  in  Bindern 
eingeaetzten  Kratzenzähneu  oder  Metallstiften  auf 
elektrischem  Wege.  Adolph  Seelemann  &  Söhne, 
Hsusiudt  a.  d.  Orla. 

Kl.  18c,  Sch  25  824.  Oleitachiehenanordnung  in 
StoBöfen  u.  dergl.    Paul  Schräder,  laerlohn. 

Kl.  240,  P  18816.  Oasfeuerung  mit  Sanggae- 
orzeuger  für  Dampfkeaael  and  Ibnliche  Wlrmeaoa- 
taasebverriehtanfea  fAr  anmittelbara  Tarwertoag  der 
aas  dem  Qasenenger  trateadea  heiflen  Oase.  Pa. 
JoliaS  PintHch.  n«rlin. 

Kl.  26 d,  Z  4(m2.  Verfahren  zur  liehandlun^^  Ton 
Torfffaa  für  die  Beheizung  von  Schmelzöfen.  Edward 
Travers  Zohrab,  London ;  Vertr. :  W.  Wagner.  Berlin, 
Marienatraße  17. 

Für  diese  Anmeldung  litt  bei  der  Prüfung  gemäß 

20  3  8."t 
dem  Unionsvertrago  voui   ~  •'•   '    (jje  J'rioritiit  auf 14.12.00 
Orund  der  Anmeldung  in  UroUbritannien  vom  21.  10.  04 
anerkannt. 

Kl.  80b,  C  14  470.  Verfahren  zur  licrntellung 
eineH  gegen  Meerwa^ser  widoratandiifiihigen  Zements 
ana  Uochofonstchlacke.  Dr.  Heiuricb  CoÜoseus,  Wil- 
meradorf  b.  Berlin,  l'ragerBtraÜe  29. 

KL  60o,  J  9378.  fieheiznagseiaiiehtaDg  fOr 
Sehmehetiegel-,  Hei^,  Braaa-,  Olasler*  aod  aadwe 
Oefen  mit  einem  Rost  aiaar  VerbreaBangekammer 
and  Verteilerkammern  für  die  Heizgase.  The  la- 
candescent  Hcat  Company  Litnited  und  .\lfre<l  Small- 
wood,  London;  Vertr.:  E.  W.  Hopkins  und  K.  Uaius, 
PateB^Aawilte,  Berlbi  8W.  11. 
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Deiittehe  Reichspfttente. 

■1.  Ue»  Hr.  ITSm^  Tom  T.  KovMiib«r  1905. 
Heinrich  Eng«  in  Posen.  Ytrfahrm  mr  Bettina 
mung  dar  riÄHgm  Lag*  itr  Modette  «mf  Mtddl- 

plallfii. Von  (Ifiii  niif  ilfri  Muilcllpliiiti'n  zu  bcfo-iti(,'.Mi<icii 
Modell  wird  zunärliHt  die  eine  Haltte  ii  /.agh-ich  mit 

den  Herphtiirutii:KHi'hraul)un  c  in 
einem  auf  Platte  b  stohenden  Ka- 
etcn  d  elngeeUmpft.  Der  Kanten  d 
wird  dann  gewendet,  die  mit  Uiren 
Befeiticangawhnnben  verwhene 
zweite  ModellhXlfte  a  auf  die  andere 
aufgesetzt  und  in  einem  Kasten  e 
oingcBtsiiiiift ;  dann  werilen  die  l)ci- 
den  KiiHieii  voiieiiuinJor  ^t'^rennt 
und  jeder  mit  »einer  Modellhälfte 
auf  eine  Mniieil|dntte  f  mit  uni- 
BchlieBcndem  eisernem  Rabmen  f 
•nfgeeetst.  Die  Befesti^ani^sgchraa» 
ben  e  werden  sodann  von  oben  durah 
Portnahn«  d«a  darftber  beflndlichMi 

Toramsdee  freigelegt  und  in  die  NedellpUtte  f  eia> 
geachraubt.   Mit  der  zweiten  ModeUhJUite  wird  fal  der» 
Holben  "Weieo  verfaliren. 

Die  Bo  auf  den  Modellplutieu  befestiK-ten  Modell- 
hälften  belinden  Bich  in  richtiger  i^age  zueinander 
und  können  »ofort  (ohne  ProbegoB)  hl  der  Form* 
vaeoliino  verwendet  werden. 

m.  24t,  >r.  179S.3Ü,  Tom  11.  NoTember  \W4. 
A  u  g.  K  ü  b  e  n  k  H  ni  p  i  n  Dort  in  \i  n  d.  Vorrichtu  ni/  zum 
Kntfernen  der  Schlackt  hti  Ga>^er:eugern  mit  einem 

zum  Kiitfcrtir»  ilcr  Srhlalc- 
ken  nach  unten  umleg- 
baren  Söst  und  einem  den 
Sinaatz  beim  Ji«eU€uken 
Mattenden  Hilfyrttt, 

Der  beim  Bntaehlak- 
Icen  des  Oaeenenerere  in 
ihn  oberhalb  des  eit'ont- 

f'     liihi'ii    KoMteH    r  einije- 
fülirte    HillHT. i<    ii,  ■.teht 
au8  zwei  StützjdHttL'ii  fl, 
die  auf  ihrer  rmerneite 

eine  Zahastange  besitzen  and  mittels  einee  Zaburad- 
Torgelegea  in  den  Oeneratenehaeht  vorgetrieben  werden. 

KI.  24e,  Nr.  175  131,  vom  Ifi.  .Vpril  l'.i05.  Tho- 
mas Btapf  inTernitz,  N  -Di-Hterrcich.  Gaserzeuger 

tmt  in  der  Feuenone  i/rs  Schaehtt»  behufs  Verhinde- 
ruiig  des  Ansitzen«  run  Schlacke 
eingesetzten  Kilhikörpern. 

Der  KfliiUcörper  a  ist  mittele 
einen  iflaneoheaftoderdergleiehen 
na  dem  Tragringe  e,  auf  dem  das 
Sohactatmauerwerk  des  Gaserzen- 
■gcrr.  nilit,  leirht  aiiswecbselbar 
iiuf;,'ehfiiii,'t,  l>ii-  Külilkörper  bf- 
Hteberi  iiti    »ieh  bekminteii 

Kippenkütileni  oder  aus  Ilohi- 
körperii.  dunh  die  ein  Ktthl- 
mittel  geleitet  wird.  Letztere 
empfehlen  sieb  besonders  dann, 
wenn  mit  Unterwind  gearbeitet 

wild.  SehUtie  d  in  den  KühlkSrpeni  ermSgiielien 
beim  Reinigen  des  Boatei  «  dne  Anführen  einea 
KilfHroiiteM. 

Kl.  ISb,  ÜT.  17»  73»,  vuiii  |H.  NoTember  1904. 
Carl  Henning  in  Mannheim.  Verfakrtn  mtr  Uer- 
tUOung  eint»  diehte  01l»$t  lUftrnden  Roheitena  durth 
Mi$dten  von  flästigem  Roheigen  mit  flüssigem  Stahl. 

Erfinder  hat  Hieb  die  Auf^'ubo  goHtelh,  ein  Koh- 
elsen  hcrzuHtelleii,  dat«  den  übliebr>n  Sili/iuni-  und 
Mangangehalt,  al)er  einen  für  Uoheisen  sehr  niedrigen 

ILoUienstol^hnlt  besitst,  wie  es  cur  Knielang  eines 
dli^tan  Omni  nU  Znielilag  za  dem  gewöhnlichen 
OieBereirohaiim  >u  Baglnnd  ̂ gefOhrt  wird.  Durch 
Zasammenschmelien  von  Rotaeieen  and  StahtabfUlen 

im  Kupolofen  iSßt  >'h-]i  nur  l  in  «ehr  ungleicher  Guß 
erzielen.  Krfinder  «( lilKt,'t  deHhalli  vur,  da«  KolioiHen 
für  nicli  a\if  die  Schmelztemperatur  dew  Stalib'N  zu 
erhitzen  und  davon  nur  ho  viel  dem  gleichfalU  ge- 

schmolzenen Stahle  zuzusetzen,  daß  ein  Zwiachen- 
prodalct  erhalten  wird,  das  mit  dem  oben  genannten 
engUeehea  Uleßereiroheisen  gleichartig  ist.  Ex  wird 
nnch  gatom  UmrOliran  in  Maaaeln  vergotaen  un^  nie 
ZaeehUg  zu  gewSiinliehera  OleBereironeleen  benntst. 

Beittpielsweioe  kann  man  40*/«  flflFi!<i<ren  Stahl  mit 
60*/o  flÜHMigem  Roheisen  mischen:     ^,  ̂^  ̂  

40 '/o  stahl   0,60    0,24 W 
60  ,  Robeisen  .  .  .  .  .   8,50  2,1000 

C  =  «,»400 

und  erh&lt  dann  ein  ZwiHchenpnulukt.  web  hes,  mit  60  biH 

TO*/«  gewöhalichem  Roheisen  zusammengeschmolzen, 
▼ortBgUchen  ZyliadergnB  liefert C  In  « 

80  «üb  Zwiaehenprodnkt  .  2,34  0,7000 
70  •  Bobeieen   3.60  2,5200 

C  =  3,2200 

40  »;«  Zwiscbenorzeugnia 

•0    ~  
■ 

2,3i 
8.60 

0,9300 2,1600 
C  =  3,0900 

Kl.  Sin,  1fr.  17» 700,  vom  3.  Dezember  1905. 
Georg  Rietkötter  in  Engen  L  W.  Kippbarer 

Tiegel  sch  melzofen. 
Zu  beiden  Seiten  deti  Tiegelofens  a  befindet  sich 

ein  Drnclujlinder  b  mit  Kolben  «,  letsterer  trSgt  mit 
einem  Lagerelttek  d  die 
Scbuingzapfen  e  daa  Tie- 
gelofeus,  die  in  senlcreeh. ten  FQhrungsrahmen  f 

gleiten.  An  dienen  iat  ein 
aweites  I-'iibrungsBtack  g 
mit  im  oberen  Teil  bogen- 

förmigem Führungaticiilitz 
h,  in  dem  ein  am  Ofen  a 
befestigter  Bolzen  •  glei- 

tci  Brim  Anlneien  dea  JDraolaailtels  durch  Bohre  Jr 
und  t  wird  der  Tiegelofen  nnichst  gehoben  nnd 
dann  gekippt. 

Der  Kolben  e  kann  als  DIfPerentialkolhen  aus- 
gebildet Hein  unii  durch  ein  Hohr  w  /um  UeHchlennigten 

Senken  de»  Ofens  dan  Druckmittel  zugeführt  werden. 

Kl.  7c,  Nr.  177  4H»,  vom  21.  Februar  1906. 
Firm»  Thyaaen  &  Cte.  in  Mfllheim  a.  d.  Bnhr. 

Verfahrt»  aar  Berttdlung  von 
tehmiedeisernen  Muffen  an  Rohren. 

Auf  da«  Rohr  a  wird  zunächst 

ein  Ring  A,  auf  diesen  ein  King  c 
und  BchüeBlich  auf  letzteren  ein 

King  d  aufgeschrumpft.  Hierauf 
wird  das  Kohrende  mit  den  auf- 

gesetzten Ringen  auf  Schweißhitze 
gebracht  nnd  werden  aimtiicbe  Ringe  in  paaaenden  Oe- 
eenken  rnttebumder  ani  mit  dem  Bohr  ▼emehweiBt. 

Kl.   ISa,  Nr.  »om    IX  Januar  190.5. 
J.  Bduard  (ioldschmid  in  Frankfurt  a.  M. 

\'i  rfnhren  zum  Zunammenballen  muimifer  Siaeaerot 
durch  eine  Gasflamme  im  Drehofen. 

Die  Eisenerze  werden  müglirhst  uline  ZuscIUlge 
im  nnterea  Teile  einea  Drahofena  in  einer  konea, 
eeharf  begreaiten,  durch  eine  regelhare,  mit  Ose  oad 
Luft  unter  erheblichem  Druck  beschickte,  scharf  lie- 
grenzte  Stichflamme  einer  Hitxe  von  mindestens 
1000°  c.  ausgexotzt.  Als  Oas  wird  «omgsweise 
Wassergas  benutzt. 

:t~
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Statistisches. 

B«rgteii-  ud  HtttoMmsf  bIm«  Oeatureldn  IMi  mmd  IMt. 

Dem  „Stiiti-turlifin  .Jahrbuclie *  dos  k.  k.  Ai'korbaaminidCoriums  für  da«  Jahr  lOOtJ'^  i  iuni  hincn  wir 
nadutehende  Angaben  über  die  Menge  und  den  Wert  der  fUr  die  EiMoinduiitrie  wichtigsten  Bergbau-  und 
HUtMmnmifBliM  OniMTaleha  In  dm  boidoo  lelstoa  J«liraii: 

Ocfcuuad 
tUtf  to  Tmbm 0«MM««rt  ID  XfWMO 

Gsgenilaad 1 

Mnf  ia  Toaaaa OMaMtwMt  Id  Knman 

IM« IM» I9M IM» 

ISO« 

1906 

BiMoerae.  .  . 8253662 1913782 19531074 16814437 Koks  .... 1677646 140088S 
80168760i 

84664447 
Muganerae  . 1S401 13780 816438 82U461 

Friaeberei- Wolfrsmerse 56 69 109906 119932 
rohaUen*.  . 

1044419 9470S6 

79097418| 

69886448 
gtMnkohto  .  . 1847S801 196861« 118068960 99874796 

|(U»B«niroli- 
BnnnkoUe  . 9416T7U 9877499« 1068S8968 100966961 eiMB.  .  .  . 177818 179679 16097985 18890748 

('teinkohlen- Rohelsen 
briketts  .  .  . 142135 196059 1820459 1721499 überhaupt . 122223U 1119614 9412Ö398 83227196 

BniLiiikiihlen- 
brtkt'ttH  .  .  . 110229 82729 1134857 911973 1 

•  n.  H«ft,  1.  Liafonuig:  .Der  fi«rf««riubatrtab  OMtwmiclw''.  Wien  1907,  Hof-  nad  SUatodraclwaL 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachveremen. 

Associition  des  Ing^nietira  sortis  de 

l*£cole  de  Llöge. 
.^m  2.  MSrz  d.  J.  sprach  Hr.  Lc^on  Oreiner, 

Ingenieur  der  Ueaellscbaft  Cockerill,  Uber  die 

«IrlMkafyiehe  SnniKaBf  aittorlMikiir  Kraft 

tm  HtttMW«rk«<n  b<>I  Ynnrondnni^  tob  XokSOlta* 

und  Hothofeng^iisiMi. • 

Der  Vortru^TiulL'  lii-Mprirljt  ■•iu^Niii;,'«  Jii'  Hollo,  wpli'bt" 
Kdksofeii  uuil  Hiu'liiiri'ii  iiU  ( iiiHiT/cii^iT  Mjiiflrti.  Uic  für 
weitergebende  Benutzung  bei  Kokeiifen  zur  Verfügung 
stehende  fiberschfiBaige  Qasmenge  gibt  er  auf  35  "In  des 
inageaamt  eräugten  Oaaea  an  oder  für  die  Tonne 
eingebrachte  Konle  auf  84  cbm.  Bei  einem  durch» 
Mhnittliehen  AiMbriBfeB  von  80  */»  Koke  atebea 
•Im  für  die  Tonae  Koks  106  ebm  Oae  ▼OD  je  4000 
Kalorien  (im  Mittel)  zur  VerfQgnng.  Die  bei  dorn 
Hochofen  TorfQgbare  Monge  Qaa  stellt  sirh  für  die 
Tonne  Uoheiweii  auf  40  "/o  von  4500  cbm  de»  ins- 
gesamt  erzeugten  Hochofengases,  das  sind  1800  cbm 
Ton  jo  95ü  Kalorien  (im  Mittel).  Oreiner  boapriubt 
dann  weiter  die  Vorwertung  dieser  Oase  fQr  ntuturiscbe 
ZvTicke,  ohiu!  daB  bei  der  grflndlicben  früheren 
Doroluurbeitang  dieiee  Gebiete»**  aene  Zahlen  go- 
nlm  Warden.  Ihtereeeant  iel  nur  die  FeaMellnng, 
daß  bei  Kokeofengaa  die  Anzahl  der  tatsSchlich  zur 
Terfügung  atehenden  eifektiTen  Pferdekraftstundcn 
glpich  int  der  wöchentlichen  Koksproduktion  in  Tonih  ii, 
und  bei  Hochofengasen  gleich  der  .Monatsprodukimu 
Ton  KohoiHcn  in  Turuicn.  E>t  wi  rken  dann  auttfübr- 
lieb  die  einzelnen  Faktoren  besprochen,  aus  denen 
tUtt  dar  Selbstkostenpreia  der  mit  Oasmaacbinen  ge- 

wonnenen Kraft  snaammeneetit,  nm  dann  auf  Grand 
der  antreffenden  Zahlen  den  SellMtkoatenpreis  der 
Slowattatnade,  wia  «r  sieb  bei  der  OeeeUacliafI 
OoakariU  atall^  ananraehaMi.  Aaf  dan  Weritea  der 
gaaaanteii  OeaeUaehaft  riad  s.     etwa  640  alaktrlaalia 

*  VernfTcntiiciit  in  „Revaa  anivenalla  de«  Uiaee" 
1907  Band  18  Aprilln  ft  S.  38. 

„Stahl  und  Eisen"  1898  Nr.  Ü  247:  1899 
Nr.  10  S.  473,  Nr.  11  S.  517;  1901  Nr.  9  8.  433, 
Nr.  10  6.  489;  1902  Nr.  21  S.  1157,  Nr.  24  S.  1352; 
1906  Nr.  8  S.  67,  Kr.  8  &  188;  1906  Kr.  16  8.  906. 

Motoren  in  Hi  trieb,  von  denen  einige  300.  800  und 
1500  P.S.  leinten.  Zur  Versorgung  tliener  Motoren 
mit  Kraft  sind  2  lelcktriKrhe)  GuH/entralen  vorbanden, 
von  denen  die  eine  gröUere  mit  Hoi'hofengas,  die 
andere  mit  Kokaofengas  betrieben  wird.  Beide  er- 
sengen  Gleichstrom  und  arbeiten  parallel,  obwohl  sie 
1200  m  Toneinander  entfernt  liegen.  Coelcarill  ver- 
fügt  ia  diesea  ZentralMi  Ober  6700  KUawatt,  daa  aiad 
mehr  als  8000  P.8.,  eine  Zahl,  die  am  Ende  dea 

JabreH  1907  auf  10000  I'.  S.  geMtiegen  sein  wird, 
wenn  die  jetzt  im  Bau  betiudlifbo  Mimrhiiie  von 
200k}  l'.S.  in  Botrieb  gukomtnen  iwt.  In  dein  Malie, 
wie  die  Kntwicklung  der  Onhxentraien  vorwart»  ge- 

gangen iHt,  haben  sich  auch  die  Kosten  fQr  daa 
Kilowatt  vermindert,  wie  folgende  Zahlen  zeigen: 

ADxahl  der  iuUltierten  Koitrasurwaae 
Jahr  KUowa«  (tt  da«  KUowa«! 
1901  900  890  Jt 
1903  1900  428  , 
1904  2900  356  , 
1905  3900  842  „ 
1906  4900  320  , 

Diesem  letzteren  Kostenaufwand  von  32Ü  ..Jf  ent- 
epredtea  bei  einer  jibriiehen  Amortiaieraiwtqaot»  von 
l9*/t  41,60  Jt.  Die  Betriebekecten  (C6hae.  Oel, 
Vaterhaltung,  Beparatnren  nav.)  atetlten  aioh  im 
eraten  Halbjahre  des  Betriebes  auf  0,52  Pfennige. 
Bei  einer  auf  das  Jahr  unigereehiirttin  l,ri)*tiui:;  von 
4380  Stunden  stellte  sich  der  Selbstkostenpreis  dea 
KüowattB  in  Seraing  suaammea  ant 

41  AO 

Vortragender  l>i  ̂ i^m  lit  dann  weiter  den  Kinliuß  der 
Verwendung  der  iluohofengase  auf  die  wirtschaftlichen 
Yerlilltniaae  im  Berg-  and  Hfittenwcsen  und  kommt 
an  dam  Sdilnaaa,  daB  die  Kolcakobie  oder  der  Kolte 
allein  im  hflttenminnieeheB  Betriebe  der  TrSger  aller 
Energie  igt,  die  benötigt  wird«  nu  den  ganzen  Prozeß 

▼om  Er/.  biH  zu  dem  l'ertigprodnkt  dorchzufüliren,  und 
daß  HL'lbst  noch  ein  rcberschuß  an  Kraft  verbleibe, 
der  zwockniüUig  zu  elektromotallurgiscben  Prozessen 
Tarwendung  linde. 

In  nachstehender  Tabelle  macht  Oreiner  Angaben 
über  die  im  Botrieb  oder  im  Buu  l>etiiidli<-lien  Gas- 

motoren Ober  600  F.  S.  für  die  vier  Ltlnder :  Deutecbiand, 
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DcuUcblaad  u. 
L«Miafe«ft Bdiha 

Koheiii<nier/(!upin<;  im  Jahre  1905  in  t 109B7  623 9  746  221 3  076  550 1  310  290 

1  
ö 
 T

e 
 

n 
1         in  P.S.  hei  Henutzung  aller  i-rzcu^ten 

Owe  abifiglich  der  für  die  Wind« 
1280000 1  186000 859  000 168000 

Hü
cL
 

TkMIefcllebe  LeiRtnng  der  Im  Betrieb 
oder  Bbu  befindlichen  OasinaBchineii 
in  P.8  871960 

21  400 
81675 40200 

,     Verhältnis    der  tatettcblichon  Leistung 
1       SU  dar  erreebaetea  

lt88<Vb 
26^*/^ 

l'rodukUon  an  Hattenkoks  im  Jabre  1905 
in  t  16  491  427 18  000  000 2  233  922 2  526  000 

B 
» 

Rrrechneti'  Loistung^  der  Oaamaschiiimi 
1       in   P.S.  b«i  l^nntiiing  aller  von 

modemeB  Kokaöfen  erzeugten  Once 
nbzflglieb  der  fUr  die  Selbiitbeheiznng 
erfoi^erlicben  Oaae  817  000 850  000 43  000 

48  600 ■e 

■ 

je 

TntaloblielM  Leitttang  der  im  i^u  odvr  lie- 
tiiab  befindileben  OnemMdünan  in  P.  S. 44  070 6  950 8600 8600 

YerbtiltuiB   der    tatsächlichen  Leiutung 

U'/e 

V/» 

Von  der  Uesamtleistung  der  im  Betrieb 
1        od«r   Ban   bofindliehen  Qaamotoren 
!        (Aber  500  P.S.)  fOr  Hocbofen*  nnd 
!         KokHoft'Tif^aNO  entfallen  auf  Cock e  r ill- II«/. 

64,5  »/e 

60% 

68  % 

England,  Frankreioh  und  I5i'lgien.  Unter  Zu;;runilr- 
legung  der  Kofaeisen-  bezw.  Kokserze ugnng  errei-hnet 
•r  für  dl«  gemanlan  Linder  die  OeBamtlciatung  der 
Oaamaaohinen,  die  erreicht  werden  mfifite,  um  die 
beitmOgliebe  Yerwendug  der  Obersehflseigen  Oue 
in  erdelen.  0.  P. 

Allgemeiner  Deutscher  Bergmannstag. 

Der  Torbereitende  Aaaecbn6  ladet  die  Facb- 
genoseeD  ram  X.  Allgemeinen  Donteobea  Bergmenna- 
tage  auf  den  9.  bis  1 2.  Soptemlier  d.  J.  nach  Fiftenaeh 
ein.  Die  Tagenordnuni;  Hteht  u.  a.  Tor:  für  den 

10.  September,  vorniitt.ifjH  ■  l'lir,  eine  KeHtsitzung 
mit  Vorträgen  im  Ue»ell§cbaft«hau(*e  .Krboluntr"  in 
Kisenach,  für  den  folgenden  Tag  die  Hefahrung  lier 
•ogenannten  Werrawerke  nebst  einer  geologischen 

Exkursion  in  da«  Werrageluot,  und  für  den  12.  .Sep- 
tember die  Hefatirun^,'  deB  Kaliwerke»  „(Uüekauf  bei 

JSonderithaiiiion,  licn  Königl.  SalzwerkeH  zu  Bleicherode 
nnd  der  Werke  der  Manafeldiaohen  Oewerkacliaft  an 
Bidebea. 

Deutsche  Geologische  GesellschtfL 

Die  52.  allgemeine  Versammlung  der  Deutseben 
Oeologiechea  Oeeellachaft  wird  vom  8.  bie  10.  Augrnst 
d.  J.  in  Baael  alattlbideB.  AaBer  den  ttbUehea  Sitiangen, 
zu  denen  Teiadiiedeno  VortrAge  angemeldet  sind,  sollen 
an  den  genannten  Tagen  Howie  auch  in  der  Zeit  Torher 

.August)  und  nachher  (12.  bis  23.  August) 
zahln  ic  be  wissenschaftliche  Exkursionen  in  das  Jura- 

gebirge, den  Scbwarswald  and  die  Alpen  Tereaataltet «erden. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

OnDlnte  UntonndMUfan  Ifeor  4tutenlntiUa.* 
Das  Ziel  der  Ouillet sehen  ünterBnchung4>n  war 

festzustellen,  welche  vers<-biedenen  iStriikturiMi  in 
yuatorniifHi  ililcii  (Legierungen  von  Eisen,  Kobleiiittoff 
und  zwei  anderen  ututii  btlii-b  zuge.<i>tzton  Bestandteilen) 
erzeugt  »erden  kiimieti,  den  ZusunimenliHng  zw^iscben 
der  Struktur  und  den  mechanischen  Eigenschaften 
feetanatellen  aad  liierau  die  für  die  praktiaehe  Dar^ 

*  ,Tbe  Jonmal  of  tba  Irea  aad  Steel  Inetitate* 
1906  n  8.  1. 

etelliiag  nnd  Verwertung  wiehligen  SehlaSfdgernngan 
n  sieben.   Die  üntertaebaniren  erstreckten  sieb  auf 
die  Union  niihrr  !iozöirhni<t<>n  Stähle. 

Jeder  der«ellnii  wurde  im  normalen  Zustande, 

d.  h.  L'i'tjlüht  bei  yiiO  '  r.  und  laii;:ünin  ai>i;ekablt  — 
sowie  bei  H50"  C  in  Wasser  abgesi.lireckt,  geprüft. 
Auf  die  AViedergabo  der  gesamten,  hunderte  von  Kinzol- 
prflfungen  umfassenden  VorsaohscrgcbnisBo  an  dieser 
Stelle  mu6  Teniebtet  werden;  es  kann  nur  eine  ge- 
dringte  S^uanmenfaMang  der  wiebtigtten  Ergebnieaa, 
wie  Verfaeser  sie  am  Beblnaae  riner  jeden  Untere 
anebangsreibe  anföbrt,  gegelm  werden. 
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N  i  I'  k  t'  I  -  M  n  II  LT  a  II t  ii  h  1  c.  Sii'  aiod  Mitwoder 
Tnarti  nhitlHrh,  pcrlitiHch  oder  enthalten  j-EiSAn.  Die 
Ei„'en:«<  Uaften  Mind  im  «Hgemeinen  die  Resultierende 
der  £ie«iucbafteD  der  •ntsprechenden  ternfiren  Stfthle. 
BanMKMWwert  iil,  dafi  einsslne  Nickei-Man^usUhle, 
die  T>EiMB  eattialteii,  aieb  oiebt  waUen  laasen.  In 
vielan  PMI«!!  kOnnen  die  Nfeke1>BfaBiraaatiUe  die 
Nidcelstühle  ersetzen,  waei  auch  bei  kohk-nstofliinnea 
StShlcn  eine  KostenvermimliTuiii;  bedeutet. 

N  i  (■  k  L'  1  -  ( '  h  r  o  in  M  t  ii  Ii  i  e.  Die  hier  vorkommen- 
den (iefii^:«'  nind:  l'erlit,  .MiirtüiiHit,  Martcnsit  und 

Karbid,  Y-t!'-'*t'"i  Y-Eisen  und  Karbid.  Strukturümle- 
riint^en  treten  nach  folgendem  Gesetze  auf:  ein  Zusatz 
vuii  geringen  Moogaa  Obrem  za  einem  perlitiachen 
Kiokelatahi  macht,  weaa  die  Sanme  tob  CJirom  and 
Nickel  alekt  aekr  hoch  iet,  dea  Ferrit  feiakSraiser, 
ohne  daS  eine  direkte  Strakttttiadetaag  elatritt  Bei 
grSBeren  Chrommengen,  wenn  Kohlenatolf  und  Nickel 
gleiihzcititr  in  größerer  Ment;e  vorhanden  ist,  wird 
die  Struktur  iiiartenaitiscii.  Der  Wirkunf;8ffrad  dos 
Chroms  Vw^i  /.wiMclien  dem  di'H  Man^'ttnH  und  Nickels. 
Jiartensitischer  Nickelstahl  beh&U  bei  f^erin^^em  Chrom- 
Zusatz  seine  Struktur ;  bei  hAatfiBI  Chrom-  und  Kohlen- 
etoffgehalt  tritt  ein  Oemenge  tob  Martensit,  Karbid 
oad  T>ISaea,  saveilen  aueh  aar  Y-Eiaes  oad  Karbid, 
aaf.  la  fülMOpKiakelMUea  bkibt  die  Btraktar  aa> 
floglieh  ottTerladert,  bei  weiterem  Ckromsatatx  kommt 
e«  zur  nildunp  von  Karbid,  d.  h.  die  Wirkunjj  des 
Chroms  addiert  sich  zu  der  dos  Nickels  bei  der 

Kilduug  von  Martünsit  und  y-Kison.  Hei  hinreichend 
hohem  Chromgehalte  tritt  Karbidbildung  in  um  »o 
atürkerem  Malie  anf,  alt  der  Chrom-  nad  Koldeaataff- 
gehalt  zunimmt. 

Die  mocbaniachen  Eigenschaften  der  nonnalca 
Stihle  laeeea  «ich  ana  ilirem  Kleiagefflg«  ia  Aaalogie 
der  eatapredieadMi  terairea  Stikle  abieitea.  Bei  per- 
Htiechen  Stahlen  steigt  die  Zugfestigkeit  and  Elasti- 
zititsgronzo  mit  dem  Gehalt  an  Kohlenstoff,  Nickel 
aad  Chroiri. 

l)ii'  MartcnHit-itülile  besitzen  bei  j^erinper  Dehnung^ 
atiüerordentlicb  hohe  Zngfcitigkeit  und  Klastizitiit«- 
grenze.  Dasselbe  ist  der  Fall  bei  den  Martensitstählen 
mit  Karbid.  Die  Y-ElaenatiUe  habea  hObere  Zog- 
feetigkeit  aad  Elaatiiititi|pr«Ba»,  dagegen  aiedrigei« 
Debaaag.  Die  Koatraktfoa  aad  Sdilagfeatigkeit  bkllMa 
ziemlieli  boeh.  Oaa  fliehe  TarlutltaB  leigea  die 
Y-Eisen-KarbidatlUe. 

Dio  MarteanMIble  werden  durch  Abschrecken 
nur  lu-iKwclt  beeinflußt,  als  »ich  eine  Neipuni:  zur 
KililiinL:  von  Eisen  zeigt.  Das  Knrl'i.l  bl'-ilit  in 
karbidbaltigen  Stühlen,  solange  die  Abschrecktemjie- 
ratnr  Ton  1200°  C.  nicht  überschritten  wird,  un- 

verändert. Durch  Ausglühen  werden  sämtliche  StAille 
«reicher,  ohne  daß  Veränderungen  in  ihrer  Straktar 
Mftretea.  FOr  die  praktiecbe  Verwaadaag  JEsmm 
aar  die  Perlit-  aad  y-Eiaeaatlhle  ia  Belradil.  Eratere 
beaitzen  Tor  den  ent.oprerhenden  Xickditllilen  den 
Vorzug  gnlßerer  (lÄrte.  Durch  EinsatsbBrten  ISBt 
Bich  bei  Nirlsi  ]  -  r[ir.))iirt[iihlen  eine  Schicht  niiLicr- 

ordentlich  bart>-n  MarteiiHitM  erzielen.  Der  hypereutek- 
tische  .Stahl  (l'i  rlit  und  Karbid)  rigB«!  eieb  IB  BehaeH- 
drehstabl  und  Kugellagern. 

Nickel  -  Wolframatähle.  Der  Wolfram- 

seaati  befördert  in  jjeriagem  tfafle  die  Martenait- 
Inldaag.  Zngfeatigkeit  aad  Blaati^lMqrrease  ateigen, 
Delinang,  QuerachnitteverminderaBs  aad  SeUagfestig- 
keit  nehmen  ab.  Von  besonderem  Elnflnaae  zeigt  sich 

der  "Wolframgehalt  auf  die  lici  870"  in  ̂ YoBnor  ab- 
irescbreckten  StAhlc.  Zugfestigkeit  und  ElastizitUti- 
u'ri  ii/c  iii  huicn  sehr  hohe  Werte  an,  trot/d'.  ni  Dehnung, 
<.juersehnitcsverminderung  und  Schlagfestigkeit  sehr 
groß  sind.  Dleeei  lalstere  Verhalten  sichert  den  Nickel- 
WolframatAliiea  ein  eelir  großes  Verwendangagebiet. 

Niokel  -  Molybdlnstahle.  Sftmtliche  aar 
Untenaehaag  gelaagleo  Stibie  aiad  aaBererdeatiieh 

hart.  Der  Molybdftnzusat/  lirf'ir  lrri  ilic  liilihmg  von 
Martensit;  bei  höherem  .Moiylidüngehalte  tritt  Karbid- 

bildung auf.  Im  aligemeinen  iat  der  Einfluß  des 
Molybdäns  ähnlich  dem  des  Wolfrania,  aar  bedeutend 
stärker  und  zwar  bei  den  normalea  Btlblea  nehr  ala 

bei  dea  abgeBcbracktea  Stiblea.  FUr  praktische 
Zwecke  kommea  aar  BMble  mit  weniger  als  0,5  o'o 
Molybiiän  in  l'rage*  Wegen  der  erheblich  höheren 
Kosten  ist  es  fraglicb,  ob  sie  mit  den  Nickel-Wolfram- 
stählon  in  Wettbc  «  erli  trcli'U  ki  innen. 

Nickel-  V  a  n  a  li  i  u  in  H  t  H  b  1 1>.  l'nter  Hinweis 
auf  seine  früheren  Veröffentlidiungen  •  betont  Quillet 
besonders  die  Eigen^rbaft  des  Vanadiums,  schon  bei 
kleinen  Zusätzen  die  Zugfestigkeit  der  abgeschreckten 
perlitiacheB  StUile  im  Vergleicb  an  dea  aormalea 
aBflewtdeattidi  n  arhShaB,  troltdem  die  Debaaag 
dieselbe  Uelbl  aad  der  Stahl  aicht  brüchig  ist.  Be- 
aonderen  Wert  legt  er  anf  die  Tatsache,  daß  das 

Maximum  der  Zufi-fofitigkeit  bei  oineiti  abgeHcbn-ckten 
.Stahle  mit  C  (,  Nictkcl  durch  einen  bedeutend  ge- 

ringeren \'anailiuni/.unatz  erreicht  wird  als  bei  einem 
solchen  mit  2  "/o  Nickel.  Höherer  Kohlenstoff  be- 

einträchtigt besonders  nach  dem  .Ybscbrecken  die 
snten  Eigenschaften,  erhöhter  Nickelgebalt  erhöht  aie. 
Baioedere  geeignet  fOr  die  Zweeice  der  Ptaxli  iet  eia 

StaU  aih  0,1  bis  0,9*^  Koblaaitaff,  SUe  7«/»  Niekel 
nad  0,1  bie  0,3  o,'«  Vanadiam.  MUglieberweiae  kaao 
man  mit  dorn  Vanadiumgchalte  auf  0,0.5'"y  hnrabgehen. 

N  i  c  k  (•  1  -  S  i  l  i  z  i  u  tu  8  t  ä  h  1  o.  IMe»«  Stühle  kön- 
nen in  Hiebi'M  KlaHHen  geteilt  wcr<ion:  1.  [lerlitinche 

Stähle,  2.  perlit-  und  graphithaltige,  3.  nur  graphit- 
haltige Stähle,  4.  martensitischo  Stähle,  ö.  Stähle  mit 

Martensit  und  Graphit  und  erent.  Ferrit,  6.  Stähle, 
die  y- Eisen  enthalten,  7.  Stähle  mit  y- Eisen  aad 
QrapJiit,  die  gleiebaeitig  Ferrit  and  Martanait  aal- 
halten.  Aaf  dea  Aetafliebea  der  Stihle,  die  r-Biaea 
enthalten,  treten  weiBe  Flecken  auf,  die  wahrschein- 

lich Ton  einem  Silizid  herrühren.  Der  Nickelgehalt 
wirkt  Tcr/jigcrnd  auf  die  AuMsciieidiing  des  Kohlen- 
stolT»  als  tirapbit.  Silizium  beijünstigt  die  Bildang 
von  Martensit  aus  7-Ijsen;  in  Y-Eisenstiihlen  wird  ein 
Teil  des  Kohlenstoffs  als  Karbid  abgeschieden.  Im 
OegWiaatze  in  den  SiliziuniHtiiblen  verändern  sie  durch 
llMatet  Erbitsea  auf  900*  ihre  Stroktar  nicht.  Die 
peffUtiiob«a  Btihle  habea  eiae  bBhere  Zagfeatigkeit 
and  Elaatizitätsgraue,  dagegen  geringere  Dehnnng 
nad  Schlagfestigkeit  ala  die  entsprechenden  Nickel- 
siühlo.  Die  MartenHÜHtülile  besitzen  große  Zugfestig- 

keit, »ind  aber  Hebr  Hpriide.  Die  y  -  EisenHtählo  er- 
halten durch  .'^iliziunizuMntz  biUicro  Zui^feutii^keit. 

Durch  Abschrecken  wird  in  den  l'orlitstählen 
Elastizitätsgrenze  und  Zugf<<.><tigkeit  bedeutend  erhöbt, 
die  Dehnung  herabgeeetzt.  Gleichzeitig  werden  aie 
btQchig.  Die  Scblagfeatigkeit  iat  auch  dann  noch, 
weaa  keiae  Debaaag  nehr  Tafbaadaa  ist  tiemlieb 
betriehtlich.  Beakräeibt  sor  WalsriebtaBg  tat  ifo  da» 
gegen  auch  gleich  NalL  Für  praktii^rlie  VerweaduBg 
empfehlen  sich  die  Nlckel-Siliziumstiililo  nicht. 

N  i  c  k  e  l  -  AI  u  m  i  n  i  u  m  s  t  a  h  1  e.  Die  Stiiblc  v<»r- 
halten  sich  bezüglich  der  Struktur  obenHO  wie  die 
AluniiniuniHcähle.  Ut  der  Alumininmgehalt  genQgend 

hoch,  so  bekommt  der  l'erlit  ein  körniges,  troostit- 
ähnliches  Aassehen.  Im  Gegensatz  zu  den  .Vluminium- 
atählea  ateigt  liier  die  Zngfeatigkeit  and  £laati«tite- 
greaaa  aiit  dem  AlamlBian^baHe,  wibrMid  die 
Debaaag  eehr  niedrige  Werte  annimmt.  Die  Oegea« 
wart  Ton  Aluminium  iMeiatrSehtigt  die  Bildung  vaa 
^fartonsit.  Die  Unteraaahaagea  Uber  dieae  StBIUa  wiU 
Guillet  fortsetzen. 

Mangan  -  C  h  r  o  m  h  t  ti  h l  e.  Die  bei  dieaea 
Stfttüen  Torkommeudon  Gefii(;ebildner  sinil:  Perlit, 
Maftaaitt  (mit  aad  ohae  EarUd)  aad  r-Eieea  (mU 

•  .Jeanial  «f  Ibe  Iroa  aad  Steel  laatltate*  IM» n  8.  ISB. 
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nnd  ohne  Karbid).  Die  Strukturänderangen  hfingon 

von  der  Bnmme  KolilenatofT  -\-  Mangan  -f-  ('hroin  ab. 
In  ihren  Ei^enüchafton  ähneln  tiii'  durchauH  di-n  Nickol- 
rhromntftblfn  von  entapreohender  Struktur.  In  vu-len 
NickL'l-C'broniHtÄhlen  diin  IlamlilB,  begondcrn  Bolclien 
mit  0,25  bin  0,40  >  Krdilouätoif,  2  bis  3°/»  Nickel  und 
0,5  bie  1  o/o  Chrom  wird  man  unbeachndet  ihrer 
EigeneehArten  dM  Niokel  darota  1  bie  l,6>Jlajigan 
•reetaea  kdaaeii.  Die  üatoreaehiuicen  la  dieeer  Bieli- 
tvBg  aollen  fortgeaetit  werden. 

Hanf^an-SiliziuniRtahle.  Der  Zusatz  von 
Pili/i  ini  /w  ili  n  imrinult  II  .Mjin^anstSbleri  «chwöclit 

die  ini"  liiHiischcn  l''.ij,'i'iincliat*tiMi  ab,  i>r  ist  niicr  von 
j^rol.t-iii  \  iirtril  l'i'i  ftll^'L■^^hrl•<■ktcn  Stfililo!!  liiin  li  V,t- 

hübuu^  der  Ziifjt'i  wti^'koit  utui  i;iiiHti/,itütHj,»rcii/.L'.  Bei 
einem  Guhalti'  ydh  wonli^cr  hIh  1  "j^  Silizium  cifi^nel 
er  aicb  vorsttglicli  7.ur  liercitellang  von  Federstahl. 

Chrom^Wolf ramatähle.  Neben  Perlit  und 
Martenaik  kommt  ain  Karbid  Tor,  das  wahracheinlieb 
Eiaen,  Obrem  nnd  Wolfram  |;loichzeitij^  entbält.  Die 
gewöhnlich  auftretende  Struktur  bei  normalen  Chrom- 
Wolfram»tÄlilen,  die  für  8chnelldreliwerk/euf;e  Ver- 

wendung liniien,  buhtcht  a>iH  Karliiiikiirnirn,  die  iu 
oinor  ̂ ^rulldlnHl*t^o  von  TronKtit  oder  Sorbit  einijelairert 
Bind.  Die  perlitistelien  Stähle  beaitzen  hohe  Zug- 
feutiifkeit  und  Kla»ti/.itÄtM)^enze,  dacefcen  nur  geringe 
Dehnung  und  Schlagfexti^keit.  Die  MartenBitHtälile 
beaitien.an£erordentlicb  hohe  ZagfeskigIceU  und  Elasti- 
lititagrenze,  dagegen  geringe  Odunng  nnd  Seblag- 
featigkoit;  lot/tere  alakt.bel  karbidbaltigen  RtAhlen 
auf  ein  (i^eringoit  Mat.  Die  aonstif^en  Eigenschaften 
hängen  von  den  da«  Kflriiii!  !ii'.,-l'  itonden  (iefiige- 
beetandteilen  ab.  In  MarteiisitHiiihlon  ist  die  Zug- 

festigkeit und  Elii>«ti/itiilMgren/<'  iiuborordontlicli  lincti; 
in  HorbitHtählen  int  die  Zugfetftigkeit  noch  /ienilii  h 
bocb,  Dehnung  nnd  EiastizitAtsgrenze  bewegen  Hi4  b 
in  mittleren  Orensen.  In  den  Y-Eiaenatfthlen  steigt  die 
Zugfestigkeit  proportional  mit  dem  Karbidgebalte. 

Oareh  Abadireeken  werden  die  perlUiauiea  Stihle 

OBter  ErbShnag'  ihrer  Zugfestigkeit  und  Elasttcitita- 
graOM  bei  gleichzeitiger  ViTiniiiderimg  der  Dehnung 
and  der  Schlagfestigkeit  in  niurtentiitiacbe  üIh  t;;e!uliri. 

Martonsil8tähle  werden  durch  Abuchreckeii  inl'i>l:.'p 
Bildung  von  y-Kiiten  utwati  weicher.  Die  K.urbidHtHhle 
verlieren  um  ho  mehr  ihr  Karbid,  je  höher  die  Ab- 
schrecktomperatur  über  800"  liegt  und  je  länger  das 
Erhitzen  gedauert  hat.  Bei  1200"  Terachwindct  daa 
Karbid  vollstftDdig.  Zar  QerateUiing  Ton  SciweUdreb- 
atthlen  iat  ea  deawegen  nMg,  Je  naeh  dem  Kiarbid* 
gelialte  des  an  verwendenden  Stablea,  Temperatur 
und  Zeitdauer  des  Erhitzens  genau  zu  regulieren. 

Für  j.raktiHcbe  Zweeki'  Miml  die  riTliUtilhle  kaum 
zu  verwenden,  du  sie  teurer  uind  und  nii  iit  in  dem 
Maüe  die  guten  Kigenscluiften  aufweinen  wie  die 
Nickel-ChrouiBtüble ;  am  besten  eignen  sie  sich  noch 
wegen  ihrer  groben  ilärto  zu  Kugellagern  und  Kugeln. 
Die  MarteoaitatAhle»  auch  die  mit  Karbid,  sind  so 
iohwar  aeliml«db«r.  Stfble  mit  7>Glaea  nnd  Karbid 
fliad  in  weich.  länxig  und  allein  aind  die  Sorbit*  und 
TrooalilatBhle  mit  Karbid  geeignet  Sie  mflsson  ao 
behaiidi'lt  w-'rdi'n,  diiU  -iiintiirlieh  Karbid  gelÖHt  wird. 
Dann  Hind  hie  ein  vi^rzuglieiie^  MiUeriiil  z.u  1 1  er-<t>'l lung 
von  rw)i|iitl  -  \Vi  rk/eiig-4trtlil,  wii-  es  ihre  rnsi  In-  lün- 
führuDg  und  ihre  ständig  waclisende  Verwertung  in 
der  Praxia  beweiat  Keinip. 

ünbnr  «pttMlie  Pyroncitrle  «nd  «In  aenM 

Pjrometer. 
Von  H.  W  a  n  n  e  r. 

Die  Skala,  welche  heute  bei  Teniperaturniesiiungea 
in  Wiaaenacbaft  und  Praxis  am  meiHten  angewendet 
wird,  ist  die  von  Ceiaiua.  UrBprünglich  bedeutete  aie 
aar  eine  Art  der  Einteiiung  zwischen  den  Fixpnidcten 
dea  aiedendeu  Waaaera  nad  dea  aohmelzeaden  Enea, 

indem  als  richtig  Torauageaetxt  wurde,  daB  die  ver- 
wendeten   Thermometerflnsaigkeiten    sich  innerhalb 

liii -.  r  (ireazeii  reg<dmfißig  ausdehnen.  Soll  dieCelsiux- 
Bkid«  iiiper  die  beiden  Pi\|>unkte  hiu  aUMgedebut  werden, 

so  bedarf  diese  I>w  eitmiiig  einer  tbeoretlHebi  ii  Be- 
gründung und  der  Möglichkeit  experimenteller  Nach- 

prüfung. ItcidcH  ist  möglich  bei  dem  Luftthermometar, 
daa  einea  weit  größeren  Mettbereicb  beaitst.  Die  dieaera 
Apparat  ingmade  liegende  Annahme  iat,  daB  Oaae, 
aofem  ihre  DrOeke  niclit  n  eehr  voneinander  ver- 
■ebieden  aind,  bei  jedem  Grad  Temperatursteigerung 

aieh  nm  daaaelbe  Tolomea  ̂ .2^^)  auadehaea.  Oieee 
Annahme  aeheint  zunftcbst  willkürlich,  int  aber  auSer 

durch  aoiffOUtigate  Veranehe  auch  durch  die  Theorie 
geeüttit  Der  Skala  dea  Lnfttbormometers  tritt  ala 
min  llworetiaebe  die  sogenannte  Tbomaonaehe  aar 
Seite.  Sie  beruht  darauf,  daß  gleicher  Arbelt  gleiebe 

'WÄrniemenge  und  dieser  wieder  gleiche  Temperatur- 
zunatiiiie  eines  <  laues  entspricht.  Die  .Vrlteit  wird  er- 

halten, indem  inati  daH  Üas  einem  therniodynamischen 
Kreisprozell  unterwirft.  So  groß  der  wissunhchaft- 
liche  Wort  dieser  Skala  ist,  so  wenig  praktische 
Verwendung  hat  sie  gefunden.  Aber  ihre  funda- 
nientaie  Bedeutung  besteht  darin,  daß  sie  unter  ge- 
wiaaea  Anaahmen  Aber  die  QrQBe  der  Arbeit,  welche 
etaem  Orad  entapreehen  aoU,  der  Lnfttbennometer- 
akala  die  theoretische  Qrnndlage  verleikt,  Inden  sie 
dann  mit  letzterer  identisch  wird. 

Alb'in  die  Kortierungen  der  l*ra\is  haben  auch 
die  Grenzen  des  .Melibereiches  des  Lufitbcrmometers 

längst  überHcbritten.  Die  letzteren  sind  au  die  Eigen- 
schaften gewisser  Stoffe  gebunden.  Selbst  das  harte 

l'orzellan,  aus  dem  die  Uefftße  des  Luftthermometers 
hergestellt  werden,  erweicbt  in  der  Ulut  (bei  etwa 
1800*),  nnd  andere  Stoffe,  walehe  höhere  Temperatur 
ertragen,  werden  in  der  HitM  fOr  Oaee  dnrcUiaaif. 
Als  alleiniges  Mittel,  höhere  Temperaturen  an  meaeen, 
blieb  so  für  lungere  Zeit  das  Thermo-riement  von 
Le  Chatelier,  ziisaiiunengcselzt  aus  l'latin  und 
Platin-Rhodiiiii).  Audi  diesi'  StulTe  werden  in  tioher 
Temperatur  weich,  *o  dati  ihre  .MeUgrenze  bei  etwa 
Dit)0"  liegt.  Die  Prüfung  ihrer  Skala  bis  zur  Grenze 
des  Luftthermometers  erfolgt  durch  dieses,  darfiber 
hinaus  durtdi  Extrapolation.  80  steht  also  die  Mesanny 
höherer  Temperaturen  gewlaaennafien  in  der  Luft. 

Durch  daa  Stadium  der  Strahlung  dea  theoretisehen 

„schwarzen"  Körpers,  dessen  ÜmiaelonaTermögen 
gleich  seinem  .\t>sorptionsvermögen  für  jede  Tem- 

peratur und  Wellenlänge  ist,  entstand  nun  eine  neue 
unbegrenzte  Skala.  Sie  wird  kurz  als  „Strahlung«- 
skalii"  bezeichnet.  Ihre  theoreti^idie  Grundluge  ist 
ilas  Stefansebc  Gesetz,  nach  welchem  die  Uesamt- 
emission  eines  scbwarsen  Körpers  der  vierten  Potenx 
der  abaoluten  Temperatur  proportional  iat  Dieaea 
Chaaeta  iat  von  Boltimann  tbeoretiaeh  abgeleitet 
und  experimentell  vielfach  nach  grundveraehledenen 
Methoden  bestätigt  worden.  Dadurch  daB  dieae  Skala 

an  Am  I,e  ( "hatelier-Element  angc'-i  lilii---)en  ist,  ist  sie 
innerhalli  der  (trenzen  des  Liilttliirinnmeters  mit 
dehnen  Skiila  knngruent.  Wegen  ibrer  thenretiselien 

Begründung  dürfen  wir  sie  als  die  berechtigte  l'"ort- Betzung  der  .Skala  des  Luftthermometers  ansehen  nnd 
haben  damit  eine  sichere  lUsis  fOr  die  Messung 

höherer  Temperaturen  erhalten. 
Wae  unter  Strahinng  einen  Körpers  sn  vettteben 

iat,  ist  leicht  vemtindliek.  Jeder  glühende  Körper 
sendet  Wtirmostrahlen  nnd  Lichtstrahlen  aus.  Die 
Intensität  beider  Strahlenarten  insgesamt  kann  etwa 
dun  Ii  ein  Uoloineter  oder  ein  Iladioineter  gemessen 

werden,  und  so  sti'hou  diese  Intensitäten  mit  der 
Temperatur  in  der  durch  das  Stefanscbe  («eset/  an- 

gegebenen Beziehung.  Man  erhält  die  Verwirklichung 
den  theorctinchcn  schwarzen  Körpers  etwa  dadurch, 
daB  ein  fester  Körper  in  einem  Uohlranme  glabt, 
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deMeD  NVünde  für  <lie  WArme  undarchlässii^  Hind  und 
dioaelbe  Temperatur  haben  wie  der  ̂ lobende  Körper. 
Eine  klein«  OefTriung,  durcb  wcicbe  die  Strahlunj^  von 
auüvn  btHihavlitet  werden  kann,  veran<lnrt  dioite  nicht 

wesentlich.  liieraiiB  er^i^ibt  Hit-Ii,  daU  ilic  in  der  l'raxiH 
gehrSochlicben  Oefen  zur  Erxeu^nnn^  hober  Tem- 

peraturen in  den  meisten  Fällen  ant,'cntibert  solche 
„«pbwarz»'  Krirpor"  darstellen. 

Ab- 

bll<iMD|C  1. 

Von  der  OeHamtstrablun^ 
eines  glQbenden  Körpers  ist 
das  Ange  nnr  einen  Teil, 
nftmlicb  die  Licbtatrablen, 
wahrzunehmen  imstande. 

Die  optische  Fjrometrie  er- 
reicht also  dort  ihre  untere 

Orenxe,  wo  der  Licbtein- 
drock  fQr  da«  Auge  zu 
schwach  wird.  Diese  wird 
nurh  hinBufgeschoben  durch 
die  in  den  Apparaten  erfolgende  .Mmoriitinn  ilfH  IjichteH. 
Hieraus  erhellt  gleichzeitig,  daß  für  die  .Messung  mit 
dem  Auge  das  Stefansrhe  liesetz  nicht  gilt.  Indessen 
sind  auf  seiner  (irundlage  Oesctzo  abgeleitet.  wel<-lie 
die  Btrahlungsintensitüt  einer  begtiniinten  Teniperntur 

in  ihrer  Abhängigkeit  davon  zeigen,  l'nter  diesen 
Oesetzen  ist  das  W  i  e n  - 1' 1  a  n  ck  »che  durchweg  an- 

erkannt als  dasjenige,  welches  den  Beobachtungen  voll- 
■tiindig entspricht.  Auf 
ihm  beruhen  die  opti- 

schen Messungen  der 
hohen  Temperaturen. 
Ihre  Skala  int  also  die 
StrahlungHskala  des 
Stefanxchen  Oesetzes. 
Es  muB  der  Zukunft 
vorbehalten  bleiben, 
die  ̂ ^trahlungsskala  ge- 

setzlich   zu  sanktio- 

optische  Pyromelrie  ihren  Wert  für  die  Praxis  be- 
halten. In  der  Tat  haben  optische  Pyrometer  existiert, 

ehe  die  Theorie  der  Strahlung  eines  schwarzen  Kör- 
pers aufgestellt  war. 
DaM  \Vien-l'lanck«che  üe»etz,  von  wi-li'biMn  oben 

die  Kedo  war,  stellt  mathematiarb  die  iteziehung  fest 
zwischen  der  Helligkeit  der  Strahlung  einer  bestimmten 
Wollenliinge,  z.  ß.  dos  roten  .Spektrallichtcs,  und  der 

Tetnperatur.  welche  der  glQbentle 
Körper  beHitzt.  Sondert  man  also 
aus  dem  Lichte  eines  strahlenden 

Körpers  durcb  irgend  eine  Vorrich- 
tung einen  schmalen  .Spektralbezirk 

auK  und  bentimmt  deHHenHolligkeit 
im  Vergleich  mit  einer  konntanten 
Intensität,  so  ist  damit  die  Kon- 
Htruktion  des  optischen  Pyrometers 

gegeben.  Die  Einzelheiten  der  Konstruktion  des  n<>uen 
Pyrometers  nach  Wanner  zur  .Messung  unterhalb  900* 
liegender  Temperaturen  sind  folgende  (siebe  beifol- 

gende Abbildung  i): 
Ein  Rohr  Ä  hat  an  dem  einen  Ende  eine  Okular- 

ölTnung  e,  welche  durch  ein  rotes  (Has  /*  verschlossen  ist. 
Dieses  bewirkt,  daß  nur  rotes  Licht  in  das  Auge 
gelangt  und  zum  Vergleich  kommt,  da  dieses  Ulas 
bei  spoktrographischen  Untersuchungen  alles  übrige 
Licht  des  .Spektrums  abbiendet.  Am  andern  Ende 
des  Kobres  ist  die  Eintrittsöflfnung  a  für  das  Licht,  dessen 
Temperatur  man  messen  w  ill.  Die  eintretenden  Strahlen 
werden  durch  eine  Linse  d  parallel  gemacht  und  werden 
in  der  Mitte  des  Kohrcs,  da  wo  eine  noch  zu  be- 

schreibende Vorrichtung  seitlich  angesetzt  ist,  durch 

eine  passende  Blende  /'halbkreisförmig  begrenzt,  so  daB 
das  Auge  des  Ueobachtera  nur  die  eine  Hälfte  des 
Oesichtskreises  erleuchtet  sieht.  Durch  eine  zweite 
Linse  b  werden  die  hindurchgehenden  Strahlen  wieder 

nieren. 
FQr  die  praktischen 

Teni|>eraturmeHSungen 
wäre  ja  genOgend, 
daB  zu  einer  gewissen 
(Strahlungsintensität 

eine  bestimmte  Tem- 

peratur eindeutig  zu- 
gehörte, derart,  daß 

Terschiedene  Messun- 
gen ein  und  derselben 

Temperatur  immerdie- 
aelbo  Zahl  ergeben.  In 
der  Tat  genflgt  die  opti- 

sche Pyrometrie  dieser 
Bedingung,  denn  sämtliche  optischen  Pyrometer  der  ver- 
achiedensten  Konstruktionen  wie  auch  parallelgehende 
holometrische  Methoden  ergeben,  abgesehen  von  üe- 
obachtungsfehlern,  dieselbe  Zahl.  Lämmer  und 

Pringsheim*  fanden  diese  Uebaroinstimmung  bis 
2330°,  in  beschränkterem  Maße  mit  verschiedensten 
Hilfsmitteln  gelangte  die  Amerikanische  Technische 
Btaatsanstalt  zum  selben  Resoltal.**  Doshalb  würde, 
selbst  wenn  die  theoretische  Begrflndung  fehlte,  die 

AbbilduDi; 

und 

•  Ber.  der  Deutschen  Phys.  Oes.  1903,  1. 
'•  Bull.  Bureau    of  Standards  I,  2.  Waidner 
Burgess:  Optical  Pyrometry. 

I'yroBKtirr  nach  WaDurr  mit  WIdrnland  und  Vollmrtrr  für  Trinp«ra«urcD 
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konvergent  gemacht  und  treffen  auf  der  Netzhaut  des 
Auges  zusammen,  licfcbtwinklig  zu  dem  erwähnten 
Kohr  ist  ein  anderes  Ii  angesetzt,  weiches  zunächst  eine 
kleine  Osmiumlampe  g  von  etwa  2  Volt  Spannung  ent- 

hält, deren  Intensität  als  konstant  angesehen  werden 
kann.  Ihr  Licht  belcu<-htet  eine  kleine  Mattscheibe  A, 
und  die  davon  ausgehenden  Strahlen  durchlaufen  einen 
Polarisator /t  und  einen  dreblmrcri  Analysator/,  mit  deren 
Hilfe  die  Intensität  der  Mattscheibe  muUbiir  verändert 
werden  kann.  Eine  Linse  m  macht  jetzt  din  Strahlen 

parallel,  worauf  sie  auf  ein  rechtwinkli;.-eH  Prisma  c 
gelangen,  welches  sie  in  der  Hicbtung  des  ersten 
Rohres  reflektiert.    Nachdem  sie  hier  ebenfalls  eine 
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balbkreisfSnnigi;  Blende  doreUauffti  halun,  gelangen 
ti«  dmdi  die  aohon  oben  erwilmte  Linie  b  rar  Kon» 
^ugaa  tm  Au^.  Oer  Beobaehtor  lieht  alw,  dnreh 
das  Okular  blickend,  die  beldan  halbkreiBförmipen 
Hüften  des  Oeiichtafeldea  Ton  Terschicdonon  Quellen 
beleuchtet.  Die  «lint»,  von  der  Mattufiiciiic  v<ir  dirr 
Oaminmlampe  berrührenti .  bildet  die  Vcrgleich»- 
inteneität.  Indem  man  den  Analysator  dreht,  kann 
man  die  beiden  durch  eine  feine  Linie  getrennten 
Halbkrais»  «af  glsi^  Helligkeit  bringaa  nad  damit 
die  TsnporttanMinuig  beeadea. 

üni  4m  tmfanuBMil  mSgUdist  haadlldi  m  ge- 
•taltaa,  ist  das  rechtwinklig  aageiatite  Rohr,  welches 
das  YergleichBÜcht  enthllt,  als  Handhabe  auB^ebildet. 
Id  ihn  lii'liniti't  Hich  auch  ein  Kontakt,  u.  h')u<r  die 
Olflhlainpi'  ln'tiiti;;!,  ho  dali  der  Stronivi  rliruich  auf 
(Ihh  ̂ iTinf^Hti"  Mali  hcrfib^'iMlrückt  worden  kiinii.  I'it 
drehbare  Analysator  (Nikolwcheg  l'risniat  ist  mit  einem 
Zeiger  verbunden,  der  Bich  vor  einer  Gradeinteiiung 
bewegt.  Mit  Hilfe  der  abgelesenen  Drebong  entnimmt 
man  einer  Tabelle  die  daiogehSrige  Temperatnr. 

Ans  diesen  DarlaguQgMi  eimht  man,  dafl  dia 
Eoastans  der  Terglaiehsttehtqaelle  eine  anerllfiiielw 
BediBgnng  fDr  die  Richtigkeit  der  Messung  ist.  Dem- 
gemiB  ist  jedem  Pyrometer  ein  Ai)|)arAt  lH<ice;L!'eben. 
welcher  dieHi»  Konntanz  zu  prüfen  htatrct.  In  l.  r 
Hauptsache  besteht  er  aus  einer  Aniviazi'tfttlnmpf, 
deren  Flanimcnhöhc  kontrolliert  werden  kann,  und 

einem  Stativ,  welches  das  l'yrometer  immer  in  die- 
selbe Lage  vor  der  Lampe  bringt.  Die  Helligkeit 

der  AmjrUamps  wiid  ais  konstant  angesehen,  sobald 
die  FUuninauMia  naeh  dem  Terhandeaen  Kate  aia- 
gestallt  ist.  Jedem  Apparat  kommt  ann  eine  gewisse 

.Normalzabl"  zu,  d.  h.  stellt  man  die  drehbaren  Zeiger 
aa  der  Kreieteilnag  auf  diese  Zahl  nad  beobachtet 
die  Helligkeit  der  Amyllampe,  so  mnB  die  Leneht- 
Btlrke  der  Oaminmlampe  so  Torindert  werden,  bis 
die  Beleuchtung  der  beiden  OeaiGhtafelder  gleich  iat. 
Das  t'iiic  Mitti  l,  welche«  hierzu  verwctulirt  wird,  iwt 
da»,  dali  die  Ulühlampe  durch  Verüchielien  den  lliiiid- 
griffa  der  Mattscheibe  genähert  bezw.  von  ihr  entfiTtit 
werden  kann.  Ein  anderes  bequemeres  Mittel,  welches 
■■gleich  daa  nicht  gerade  angonohmo  Arbeiten  mit 
dar  ewig  flackernden  Amylasetatiampe  auf  weitere 
ZeltrinaM  verteilt,  ist  die  Baeehaltuag  tm  mehr 
oder  weniger  Widerstand  in  den  Stromkiela  der  Lampe 
and  die  Kontrolle  der  Spannung  an  der  Olflhlampe 
durch  ein  Voltmeter.  Diese  letztere  Kitirii  htuntr  bat 
aieb  sehr  bewährt  und  vereinfacht  aulierordentlich 

die  PrQfung  der  Yergleiehalampe  (vergleiehe  Abbil- 

dung 2).« üm  weiterhin  daa  Inatrument  nach  Möglichkeit 
auazunutzen,  iat  es  fDr  zwei  veracbiedene  Meßbereiche 
anageatattet,  deren  einer  von  etwa  t>25  bis  800 C, 
der  andere  Ton  800  bis  1000 <*  a  reicht.**  Diese  beiden 
HeBlMreiehe  verlangen  joder  eine  Norraalsahl  besw. 
Yoltzahl  fflr  die  OlOhlampe.  Fflr  Temperatormeasungen 
von  900  bi»  2000«  C.  beiw.  4000»  C.  und  darüber 
di.'iit  hekiiiuitiich  die  Utere KoBStnktloa  derWeaaer- 
ijehen  Pyrometer. 

*  Die  in  der  Abbildung  eri^ichtlicbe  Teilung  dea 
SpannungsmeMseri»  von  0  bis  60  entspricht  8  Yolt. 

••  Ausfüliriiche  Broschdrea  aber  die  vorbeecbrie- 
beaea  Pyrometer  Wanaar  dai  bei  der  Firma  Dr. 
B.  Hase,  HaaaoTer,  erbUtDeh. 

Theodor  Keetmgii  f. 

Am  3.  Juli  verschied  ia  Dnisburg  der  alx  Mlt- 
begrOnder  lud  langjShriger  Yoretand  der  Duisburger 
ICMchinenban  -  Aktiengesellschaft  Tormala  Bachem 

Keetauun  in  der  Biaenindnatrie  Deotschlands 
iroUbekanate  Oeheirae  Kemmernearat  Theodor 
Keetm  an. 

Geboren  am  12.  Januar  1898  zu  Dierdorf  im 

Krei-^'-  Xl  uwird.  erhielt  er  seinen  Jugenihinterricbt  im 
Klternbuu.-4u  dur<-h  Privatlehrer  und  dureh  seinen 
Vater,  den  nnehheri>,'en  Superintendenten  iIi-h  ge- 

nannten Kreises,  Wilhelm  Keetman.  Ltwa  um  da« 
Jahr  1848  kam  er  zum  Besuche  des  Gymnasiums 
aaeh  Dnisburg  und  kelirte  Ton  hier  in  «eine  Heimat 
nrOck,  am  aaf  dem  Basselsteiner  Werke  bei  Neuwied 
rtne  kaufmännische  Lehre  durchzumachen. 

Seine  erste  Stelle  bekleidete  der  jun[;e  Kaufmann 
bei  seinem  Onkel,  im  Bankhaune  J.  1'.  WichelhauH 
Sohn  in  Klberfeld ;  danach  war  er  auf  der  Prinz 
I,eopi)ldhütte  in  F.mpel  und  bei  Funke  Ä.  lüber«  in 
Uageu  t&tig.  in  letzterer  Stadt  lernte  er  »meinen 
■pMena  Schwager,  Ingenieur  August  Bechern, 
kennen,  an  den  er  sich  in  enger  Freundachaft  anachloß. 

Im  Jahre  1862  gründeten  die  Iwiden  Frennde 
ia  Dnisburg  die  Firma  Bechern  dt  Keetmaa,  indem 
aie  eine  kleine  bereits  bestehende  Maaebinenfabrik 
I' ftflii' !i,  um  «ich  in  den  ernten  .Inhren  mit  der  An- 
u  rti^un;:  von  Flasi  bi-iizü^'eu,  Ketten,  Wiiulea  uud 

HilfHinaHchitien  für  NN' iil/ .M-rko  zu  besichäftijjen.  Nach 
dem  zehn  Jahre  w|jater  vse^en  Krankheit  erfolgten 
Austritte  seineH  .MitarbeiterH  (ilieHer  starb  schon 
18731  wurde  das  Unternehmen  in  eine  Aktiengesell- 

schaft umgewandelt,  als  deren  Vorstand  der  Ver- 
storbene bis  aa  sein  Lebenseade  in  rastlosem  Eifer 

titfg  war.  Die  vor  annmehr  fOnfnadTienig  Jahren 
mit  einem  Stamme  von  secluelm  Arbeitsm  his  Leben 
gerufene  Werkatütte  bat  sieh  anter  seiner  siel« 
bownfitea  oad  etets  auf  durebana  gesnadea  Omad- 

sStzen  fuQenden  Leitung  SU  einem  leistungsfllilgea 
induatrielion  Unternehmen  entwickelt,  daa  auf  seinem 
Gebiete  eine  führende  Stellung  einnimmt  and  auch 
Ober  die  Grenzen  Deutseliiaads  hiaaas  sich  eiaea 

festgegriindeten  Ruf  erworben  und  allgemeine  An- 
erketumn^;  j^efiinden  hat.  Das  Werk  beschäftigt  heute 
l'iiC  Anirehtellie,  von  denen  annähernd  die  Hälfte 
in  der  Abieiiiing  Duisburg  mit  dem  Bau  von  Wal/- 
werksanlagen  und  der  Kettenfabrikiitinti  beschüftigt 

ist,  wahrend  die  nach  der  l'mwHiidluii^-  in  eine 
AktiengesellNchaft  angegliederte  Abteilung  Ilochfeld 
den  Ban  von  Uebezeugen  für  Hüttenwerke,  Hafen- 
aalagea  und  Schiffbananstaiten  sowie  die  Herstellung 
TOB  Oestelnsbohrmaeehlaea  1ietretl>t.  Die  Fabrik  ist 
im  Laufe  der  Jahre  eine  Schale  fOr  den  praktischen 
Walzwerksmoschinenban  geworden,  der  in  der  Zeit 
ihres  Hontßhens  für  unsere  Eisenhütten  so  unge- 

heuer an  Bedeutung  gewonnen  hat.  Die  Duis- 
burger MaKeliineiilinu  -  Aktien  -  ( teHellüchaft  vurmala 

Bechern  &  Keetman  hat  iiii  )u  mir  direkt  durch  die 

Lieferungen  aua  ihren  Wetk-^tiiit'  U  aar  Bntwicklung 
der  dentachen  Eisenindustrie  beigetragen,  sondern  in« 
direkt  aneh  dadaieb,  daB  sahlreicbe  Hascbinen- 
ingenieure,  die  apitar  Ia  daa  Hatteabetrieb  Aber- 

gegangen sind,  ihre  AusbOdung  dort  genossen  haben. 
AulSer  Meinem  eigenen  Werke  wandte  aber  der 

Verrttorbene  in  nimnier  mfi<ler  A  rbeitHfreude  zahl- 

reichen sonstigi  n  iniiustri'  ll.  n  1' n termdi nui iilT'  u  des Maschinen-  und  Hüttcinvi  sens  sowie  der  Binneuschiff- 
fahrt  sein  Interesne  zu,  sei  ea,  daB  er  aelbat  zur  Grün- 

dung den  AnstoU  gab,  oder  daß  er  der  Verwaltung 
seine  reiche  geachäftliche  Erfahrung  und  seinen  kauf- 
mlnnisohen  Sdiaifbiiek  snr  VerfOgiing  stellte.  So  war 
er,  um  nur  einige  der  Werke  sa  nennen,  beteiligt 
bei  der  Kasseler  Waggonfabrik  Wegmann  &  Co.,  der 
Dampfkessel  fabrik  Bttttner  dt  Co.,  Uerdingen,  der  Dals> 
barger  Lagerhanegesellsebaft,  der  Siegeaer  Maaehiaen- 
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bau-Akt-Ges.  TormaU  OechelhäuBer;  ferner  gehörte 
er  zum  Aufsichtarsto  der  Niedorrhoiniachen  Hütte  in 

Duisburg;,  der  Moseldampfachiffalirt  und  dnr  Zentral- 
Akt-(ieH.  für  Tauerei  und  SchleppHcbifTahrt  in  Kuhrort. 

E»  ist  TerHtändlicb,  daß  auch  Heine  Mitbüri^er 
auf  das  Wirkon  eine«  bo  hervorragend  arbcitxtürbtii^on 
Mannes  fQr  daa  (iomeinwescn  nicbt  verzicbtetcn  und 
ihm  eine  Reihe  von  Ehrenämtern  Qbertrugen,  die  er 
mit  grofier  Hingabe  ausfällte  and  Ton  denen  er  sich 
erst  in  den  letzten  Jahren,  den  Forderun|i;en  des  zu- 

nehmenden Alters  ̂ ehorchoBd,  toilwoiso  zurQrkzo^. 
Ueber  ein  Menschcnalter 
vsr  Theodor  Keetman 

Mitglied  des  StadtTerord- 
neten-Kollegiums,  und  seit 
sechzehn  Jahren  gehörte 
er  als  unbesoldeter  Bei- 

geordneter der  Verwal- 
tung der  Stadt  Duisburg 

an.  Von  18G8  bis  1905 
wirkt«  er  in  der  Handels- 

kammer f  Qr  die  wirtschaft- 
lichen Interessen  seines 

Bezirkes ;  sechs  Jahre  lang 
fOhrte  er  in  dieser  Körper- 
•chaft  in  Stollvertretnng 
den  Vorsitz.  Ferner  ge- 

hörte er  dem  Kuratorium 

der  Königlichen  Maschi- 
nenbau- und  ilflttenBchule 

and  der  Stadtischen  Han- 
delsscliule  sowie  dem  Vor- 
waltiingsrate  des  König- 

lichen Gymnasiums  in 
Duisburg  an.  Auch  die 
gemeinnützigen  Vereine 
and  Anstalten  im  Bann- 

kreise Duisburgs  konnten 
keinen  wärmeren  Freund 

nnd  opferwilligeren  För- 
derer ihrer  Bestrebungen 

finden,  und  er,  der  es  liebte, 
die  Unke  Hand  nicht  wissen  zu  lassen,  was  die  rechte 
tat,  gonoB  als  ein  Mann  von  weitem  Herzen  und  stutH 
offener  Hand  in  allen  Kreisen  der  Bevölkeruti};  auf- 

richtige Verehrung  und  höchste  Wertschätzung. 
Wie  er  es  verstand,  für  die  Erzeuj^nisse  seines 

Werkes  zur  rechten  Zeit  neue  Absatzgebiete  im  Aus- 
lände zu  erBchlieüen,  bo  trat  Theodor  Keetman  auch 

für  seine  Uoborzcugung  von  dem  Werte  und  der  .Not- 
wendigkeit deutscher  überseoischer  und  kolonialer 

Betätigung  ein  als  Mitglied  der  Siedelungsgesellschaft 
fflr  Südwestafrika,  der  Kheinisrb-RorneHischon  Han- 

delsgesellschaft und  durch  eine  Stiftung  für  die  Ku- 
lonialschule  in  Witzcnhausen. 

Seiner  besonderen  Fürsorge  erfreuten  sieb  stets 
die  in  seinem  eigenen  Betriebe  beschäftigten  An- 

gestellten, für  deren  Wohlergehen  in  guten  und  bösen 
Tagen  zu  sorgen  ihm  eine  lierzensaufgabe  war.  Die 
Gewährung  einer  namhaften  Beihilfe  zu  Lebensver- 

sicherungen, ein  von  der  Firma  durch  Beiträge  unter- 
stützter freier  UnterHtQtzungsveroin  in  Krankbeits- 

und  Sterbefflllen,  ferner  eine  im  Jahre  1896  gegründete 
und  fortlaufend  von  ihm  reich  beschenkte  Fensions- 
kasse  sind  vorbildliche  Einrichtungen  des  Werkes, 
die  seiner  Anregung  zu  vordanken  waren.    Ein  nicht 

zu  unterschätzendes  Ver- 
dienst erwarb  sich  Theodor 

Keetman  auch  darch  tat- 
kräftige Unterstützung  von 

Angestellten,  denen  er 
durch  niedrig  verzinsliche 
Darlehen  zum  Bau  von 
Wohnhäusern  es  ermög- 

lichte, sich  seßhaft  zu 
machen.  Der  Erfolg  seiner 
selbstlosen  Bemühungen 

erwies  sich  in  dem  unbe- 
grenzten Zutrauen  seiner 

Angestellten,  die  bei  Mei- 
nungsverschiedenheiten 

sich  seiner  von  unwandel- 
barem Gerechtigkeitssinn 

eingegebenen  Entschei- 
dung willig  unterordneten. 

Das  gute  Verhältnis  zwi- 
schen Arbeitgeberund  Ar- 

beitnehmer wird  am  be- 
sten durch  die  Mitteilung 

veranschaalicht,  daß  bis 
beute  IIS  Arbeiter  und 
Beamte  fünfundzwanzig 
and  mehr  Jahre  in  seinen 
Diensten  gestanden  haben. 

Einem  so  arbcits-  und 

erfolgreichen  Leben  konn- ten auch  äußere  Ehrung 
und  Anerkennung  nicht  Felilen.  Im  Jahre  1894  erhielt 
Theodor  Keetman  den  Titel  eines  Königlichen  Kom- 
morzienrate»,  und  vor  einem  Jahre  wurde  er  Gebeimer 
Kommerzicnrat ;  außerdem  war  er  Inhaber  des  Koten 
Adlerordens  und  di-s  i'reußischen  Kronenordens.  Aber 
seine  Erfolge  konnten  ihn  nicht  veranlassen,  der  vor- 

nehmen Einfachheit  und  persönlichen  Bedürfnislosigkeit 
sich  zu  entäußern,  die  zu  allen  Zeiten  einen  wesent- 

lichen Zug  in  dem  Charakterbilde  dieMes  trefflichen 
Mannes  auHmaohte,  desHen  Ableben  einen  schweren 
Verlust  für  seine  Familie,  sein  Lebenswerk,  seine 
Mitbürger  und  den  deutschon  Maschinenbau  wie  die 
Eisenindustrio  Deutschlands  bedoutoi. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrieile  Rundschau. 

Vom  RohrlHenmarkte.   —    Am  13.  d.  M.  in 
KAln  geführte  Verhandlungen  zwischen  dem  Hoch- 

ofenwerk Lübeck,  A.-G.  zu  Lübeck,  und  dem 
Roheisen-Syndikate  zu  Düsseldorf  haben  eine 
Verständigung  ergeben,  auf  Grund  deren  das  ge- 

nannte Werk  dem  Syndikate  als  Mitglied  beitritt. 
Tersand  des  Stahlwerks-Verbandes;  Jnni  1907. 

—  Der  Versand  des  Stahlwerks-Verbandes  in  Pro- 
dukten A  betrug  im  Berichtsmonate  AUHtiSt  (lioh- 

stablgowicht),  übertrifft  also  den  Maiversnnd  1907 

t489.')07  t)  um  25  35t;  t  oder  5,19  7»  und  den  Jnni- 
versand  des  vorigen  Jahres  (481  494  t)  um  33  1U9  t 
oder  6,89  Oo. 

Versandt  wurden  im  Jnni  an  Halbzeug:  136942  t 
eegen  l303G3t  im  Mai  d.  J.  und  15686»  t  im  Juni 

1901);  an  Eisenbahnmaterial  200  124  t  gegen  183  9U°>  t im   .Mai  d.  J.  und   148 168  t  im  Jnni   1906  und  an 

Formeisen  177  597  t  gegen  175  026  t  im  Mai  d.  J.  und 
176  457  t  im  Juni  v.  J.  Der  Versand  war  somit  in 
Halbzeug  um  6579  t,  in  Eisenbahnmaterial  um  16  208  t 
und  in  Formoisen  um  2569  t  höher  als  im  Vormonate. 
Der  Halbzougversand  überstieg  die  Beteiligungsziffer 
für  Juni  um  rund  12  »o-  Gegenüber  dem  gleichen 
Monate  des  Johres  1906  worden  an  Eisenbahnmaierial 
51956  t  ond  an  Formeisen  1140  t  mehr,  an  Hallt/eug 
jedoch  19  927  t  weniger  versandt.  Der  verhältiiis- 
inäßige  Anteil  des  Inlandes  an  dem  Gesnmtversande 

von  Halbzeug  war  gegen  Juni  1906  rund  6  "yo  und 
gegen  Juni  1905  11  "(,  höher;  für  Januar  bis  Juni 
d.  J.  stellte  sich  der  Anteil  des  Inlundes  um  Hnlb- 

zeugversande  um  rund  9 "/«  günstiger  ab  in  ilersellien 
Zeit  des  Vorjahres, 

Auf  die  einzelnen  Monate  verteilt  »ich  der  Ver- 
sand folgendermaßen : 
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Juni  .  .  . 
Jnli  .  .  . 
Augast  .  . 
St^ptomber . 
Oktober.  . 
November  . 
Deumber  . 

156  869 
145  657 
147  384 
13M  280 
158  284 
150  077 
142  008 

BMBl>aha- 

148  168 
149  931 
146  354 

149  4-^0 17t;  '.♦74 
181  331 
1 75  1 44 

P»nD- 
176  4B7 
189  975 
1H3  919 

1 5t;  t;fi9 
Itit;  304 
1 55  385 
131 873 

Ornaat- 
prodnkt*  A 

» 
481  494 
485  5ß3 
477  657 
444  429 
501  562 
4!*2  793 

449  025 

jMlur  .  .  164  815  188  886  146  870  489  571 
Febroftr.  .  141 S47  188 111  124  806  449964 
Marz.  .  .  147  769  208168  152  872  508  909  . 
April.  .  .  142  516  173  213  166  245  481  974 
M»i    ...  130363  183  91G  175028  489  307 

Jani   .  .   .  136  942  200  124  177.')97  514  668 

SeUnaasUbl-Voreiiiiguiig.  —  Die  Verelnl» 
-tmg  ict  am  16.  d.  M.  »uf  unbaslimiiita  2eU 
Hilgert  worden.   Hehrere  bisher  nBenetehende  Grob- 
blechwalrwcrkc  Hurili'ti  neu  aufgonomnien. 

Fried.  Krupp,  A.-(iJ.,  Essen.  —  Dem  kürzlich 
erachicueDon  II.  Tcilo  dos  k-tztjHhrigen  BfricbtL-s  der 
HandoUkaranior  zu  Ebscii  entnfiiiiii'n  wir  n*ciuteheade 

Angaben:  Auf  der  OußHiahlfubrik  waren  ia  den  etwa* 60  Betrieben  wihrend  dee  abgelanfeBoa  Jahres  in 

Titfgfcdl:  nacteflhr  «MW  "WeflDMiif •  aad  Arbeite- maachfaea,  tl  WahnrntralleD,  155  Daamfldbnmer  tob 
100  bis  50000  kg  Palli^wlcht  mit  casanmen 
'2.'i.T274  kg  Fallgowiclit ,  21  TransmiH.HlonHhSmmer 
von  Ii;  bis  400  kg  Fallgewiclit,  d.  h.  47HO  kg  Ge- 
samtfallgewicbt,  74  hydrauliMihe  l'resson,  daninti  r 
2  Biogepresscn  zu  je  7000  t,  1  Srhmiedeprosse  zu 

5000  t  uuJ  1  zu  2000  t  Dniekkraft,  382  Danipfktiiel,' 589  Dampfmaticbincn  von  2  bis  3500  P.S.  mit  so« 
■aoiinen  59  059  P.S.,  1361  EUektromotorea  voa  zu« 
sammon  20  226  V.B^  225  Krane  tob  400  bis  ISOOOO kg 
Tragfähigkeit  mit  sasaramen  7094850  kg  Tra^fAhlg- 
keit.  Die  Netto  •KohlonfSrderung  aus  den  eig<>nt>n 
Zechen  betrug  iriHgeriamt  2  204  272  t.  Der  Verbraiirh 
der  KruppHilirn  WiTke,  Howeit  »\e  von  iIit  'iuli^talil- 
fabrik  vprworgt  wurilen,  belief  »ich  im  Jahre  l'Jiie 
(ohne  Eig'MivfrliraLicb  der  Zochoni  auf  1285310  t 
Kohlen,  751810  t  Kokn  und  23:)8t  t  Brikett«.  DaH 

ergibt  —  Koka  und  Kriketta  in  Kohle  umgerechnet  — 
eiaea  Oeeamtrerbranoh  tob  2861425  t  Koiile.  Im 
gleicheB  ZeitraaaM  Teebraacbte  die  OaBstahlfabrik 
Bebst  dea  SDgeh6rigan  Kolonieu  und  der  Beaitzon^ 
HOgel  im  ganaen  17  838984  cbm  Wasser  und  erreichte 

damit  nahezu  den  WaxaerTerbrauch  dcrHtadt  Knln.  Da« 

Goiiwerk,  ilaH  neiner  Erzeugung  nar-h  diu  zwölfte  Stelle 
anter  den  (iaaanatalten  de«  Deutschen  KeichoH  ein» 
nimmt,  lieferte  19879  700 obm  Lenchtgas  (118880  ohm 
nebr  ele  üttaoheB),  «Ihreod  daa  ElektriiititBwerk 
im  Jahre  1905/06  13  105  400  Kilowattstundea  leistete. 
Auf  den  drei  BchieBplStzen  der  Oeacllachaft  wnrden 
im  verfloBHenen  Jahre  rund  47  300  SchiinHe  abgegeben 
and  dazu  etwa  113  800  kg  Pulver  and  797  900  kg 
OascboBmatorial  vorbraucht. 

Anf  Qrund  der  Reichsrersicheraagsgeaetie  wurden 
im  Jahre  1905  t«b  der  Firma  (eiarau.  der  AnSea- 
werke»  <><'/ahIt  fOr  die  ui 

Krank enrersieherang  ....  1  184  670,22 
ünfallvorBicherung    ...  1  422  922,8? 
InvalidenTersichernng  ....      468  298,54 

insgeeamt   8  071  Ö9M 8 

Die  Hat/miir^^ri' iti.'it''  ii  I,i  iHtiin;,-i-ii  der  Firma  m  gchct/- 
lich  nicht  vorguachriebouen  Kanaen  betrugen  in  dem- 
aelbea  Jahre  ta  den  jt 

UatarstittiBBge-  aad  FamiiiankaBsaa     19  959,70 
ArbeitarpeasioBikaaem  1  171  «98,89 
BeamteapeaaiaaelEaaBMi   253  685.81 

insgeeamt  1  437  937,90 

Dia  aae  daa  besondereo  Stiftoagan  aad  Foada  dar 
Firn*  gaiaUtea  UntersttttsnBgea  eiaedilieflHeh  der 
ZnsohOsse  za  Terschledenen  Werkskaasea  nad  der 
Aufwenduü;;  II  ,Mir  Fürdi  rung  allgemeiner  Wohlfahrt«- 
oinri<'litungt'u  und  InlcreH.tiMi  bc/itferten  «ich  im  gleichen 
.luliri'  auf  2  372  824,05.«.  Die  tarnte  I.eintung  der 
Firma  an  VerHicherungs-  und  Kasaenbeiträgen,  Unter- 
Btatzungen  und  ZuschflBSeB  Stellte  sieh  eoBtit  1906 
auf  6  881  853,08  ̂ . 

Nach  der  Aufnahme  vom  1.  Januar  1907  betrog 
die  Qeaamttabl  der  auf  dea  JCmBuehaB  Werlcen  b*- 
eehiftifftoB  Personen  einsoblieBlfch  5789  Beamten 

64854  (I.April  1906:  62553  cinHchl.  .'»065  Beamten). Von  dienen  entfallen  auf  die  (luBHtahlfabrik  F.Htten 

mit  li'Ti  S<-liii-l)|iljit7,en  35  745  (35  377',  lias  lirusnnwerk 
in  Buckau  47tiM  i4i;o3i,  die  Germaniawerft  in  Kiel 
3510  (396U,  die  Kulilea/.e<  hon  9302  (88f;4),  die  Hütten- 

werke 500(5  (428»;),  daH  !^(ahlwork  Annen  891  (870)und  die 
Ki»enMteingrulten  4638(3h23  i.  Die  prozentuale  Steigerung 
dee  Arbeitslohnes  vom  Jahre  1906  betrag  gegenfliMr 
dem  Im  Jahre  1879  gesahltea  Lolna  777e,  aad  dar 
Dnrchschnittatagelohn  anf  der  OaBstahlfabrik  erreiehta 
in  1906  5,35     gugonftber  5,12  Jt  im  Jahre  soTor. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenleute. 

Amdarug««  fai  46r  MltffUtiariM«. 
Oillf.  II.,  Ing  nieor  der  Firma  E.  Wideldad,  Dtaelp 

dorf,  Kli>-inhof. 
Goriiirff,  u\,  Bergingenieur,  .staniiaAMha>BalaeehowB> 

käja  S.  Z.  9.  D.,  Kußland. 
IBrve^  Dr.  Hermann,  Haatener  Oowerksohalt,  Mebrim- 

HOslen,  Keg.-Bvz.  Arnsberg. 
Jhon,  Eduard,  Ingenieur,  Jnrjewsld  Bawod,  Qobt. 

Jekatcriuoalaw,  Bufilaad. 
Ka»per,  Max,  Direlrtor,  Bredeaej  Iwi  Eesea-Rahr, 

Brunnenweg,  «Haus  Rosa*. 
Khinkurth,  Otto,  Ingenieur  der  Rombaihor  Hütten- 

werke, Kombarb  i. 
J.tiiiiji' ,  .Ufr.,  i.  F.  iiL  Widekind,  Dütiueldorf,  Itbeinhof. 
L</>"i'iL  -i/cxi.v,  HatteBiagealear,  BiBotBchaaja  6, 

St.  l'eternburg. 
Schmitt,  Ii.,  Ingenianr  dar  Fa.  E.  Widekiad,  DOssel' 

dorf,  Rbeinhof. 
Thiry,  E.,  Ingcnienr,  59  BoalaTard  Emile  tbb  daa 

Patte,  Bruxelles. 

Werner,  Karl,  Ingenieur  und  Walswerlnehaf  dar 
Nadrdgar  EiseBiBdaetria.OeeaUaebaft,  Nadrdg,  Ua- 

garn. 

indekmä,  Eifar,  Ingeniour,  nQB«el,i„rf.  Hheinhof. 
Wiltz,  Ä.,  Oberingenieiir  der  Uenriehsiiutte,  Hattingen 

a.  d.  Kuiir. 

Wirts,  Adolf,  Hütteningenieur,  Direktor  der  Deutach- 
LuxemburgiHchen  Bergwerke-  und  llatten-Akt.-OeS., 
Abt.  Friedricb-Wilhclmahütte,  Maiheim  a.  d.  Bahr. 

Neue  Mitglieder. 

Großmann,    Martin,    Ing' mi  ur,     1  hiigburg  -  Huhrort, l'loraHtralje  15. 

h'ufuchr,  nrrnhanl,  Chemiker,  Bonn  a.  Rhein,  Kesse- nicherstraBe  14. 
Mri/fr,  Eugvn,  Teilhaber  der  Fa.  Hob.  de  Satorres, 

Diiatteldorf,  KethelntraUe  8. 
ScMUs,  Karl,  ia  Fa.  Karl  SchQtt  &  Co.,  DOeseidorr, 

HerdaratraB«  1. 

Taratarban. 

F9b«r,  Ludwig,  Fabrikaat,  Siegea. 
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^..•«^  ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  31.  3I.Juii  1907.  27.  Jahrgang. 

Zur  Frage  der  Vermeidung  von  Lunkerbildung.* 
Von  Ad*lb«rt  Obholzer,  Ingenieur  der  Sgl.  Ungarischen  Stahlwerke,  DlesgyOr. 

Nachdem  man  auf  dem  Oebiete  des  Hütton- 

weseos  von  der  Fabrikation  des  Sc]t\v«nß- 
eisens  zu  der  <lcs  FhiBeisens  hezw.  des  Fhili- 

stahlcs  vorgeschritttin  war,  zeigten  sich  bei 
einzelnen  Verarbeitungen  des  Haterlals,  besonders 

bei  der  Herstellung  gewalzter  und  geschiniedett^r 

Q^enstande,  insofern  Schwierigkeiten,  ala  eines- 
tetts  das  Material  nieht  blaseafrei  war  und 

andernteils  dii?  liestehenden  Einrichtungen  zur 

Bearbeitung  desselben  nicht  mehr  genügten. 
Auf  den  sehwaeh  konstruierten  Walzen» 

stralW  n  und  mit  den  leichten  HUmmem,  welche 

man  früher  zur  Bearbeitung  des  Schweißeisens 

benatzt  hatte,  war  man  nicht  imstande,  Stahl- 
blöcke in  der  gewünschten  Weise  zu  bearljeiten. 

Demzufolge  w^ar  auch  nicht  zu  erwarten,  daß 
die  Heschaffenlieit  der  hergestellten  Stücke  den 

Anforderungen  entsprach.  Wahrend  man  an» 

fänirlich  die  minder  gute  Beschaffenli«'it  der  aus 
Flußeisen  bezw.  Stahl  hergestellten  Gegeustaude 

aosschHefllleh  der  ZusammeoseUnrng  des  ver- 
wendeten Flußeiseisens  bezw.  Stahls  zuschrieb, 

ist  man  erst  später  zu  der  Einsicht  gekommen, 

daß  die  BesehalTenheit  der  hergestellten  Onfl- 
blöoke  lind  die  gewünschten  Festigkeitsresultate 
nicht  allein  von  der  Qualität  des  Flußeisens 
oder  Stahls,  sondern  auch  von  der  Art  und 

Weise  der  Bearbeitung  desselben,  und  der  Tem- 
peratur, unter  welcher  diese  erfolgt,  abhängt. 

Aus  diesem  Grunde  ist  man  dazu  Ubergegangen, 
die  ̂ Valzenstraßen  zur  Bearbeitung  der  großen 
.Stalilldöcke  entsprechend  stärker  zu  dimensionieren 
uml  beim  Ausscbmiedeu  des  Materials  schwerere 

Hammer  besw.  nenerdlags  hydrauiiaehe  Hoeh- 
druck|iressen  zu  verwenden. 

Es  bereitete  sodann  noch  Schwierigkeiten, 

die  sehidliehe  Lnnkerbildnng  ans  den  Stahl-  und 
Schmiedcblöcken  zu  lusritirrcn.  Dies  L'laiibtc 

man  durch  verschiedenartige  (xestaltung  der 
Bioekformen  sowie  dadttreh  su  erzielen,  daß 

man  den  bereits  erstarrten,  aber  noob  immer 

*  [)i^r  Orii^'UUkliiufgutz  int  in  .DaiiyuHzati  ds  Kob4- 

•Uli  Lapok",  Jahrgang  88,  I.  Bd.  8.' 467  ersehieBen. XXZL» 

glühenden  Block  unter  Druck  setzte,  also  durch 

Komprimierung (Whitworth-Prozeß  i.  jedocii  hatieu 

all  diese  Methoden  liei  dem  \'erhalt(ii  des 
flüssigen  Stahls  in  der  Form  wahrend  der  Ab- 
IcBhlung  den  gewiinsehten  Erfolg  nieht  gehabt, 

weswegen  man  begann,  die  Hlncke  mit  be- 
sonderem Gießkopf  zu  versehen.  Durch  das 

iwleatierte  Komprimieruagsverfaliren  des  Di- 
rektors des  Stahlwerks  St.  Etienne,  Hein  rieb 

üarmet,  war  es  erst  möglicb  geworden,  einiger- 
maßen gute  Resnltate  in  bezug  auf  die  Ver^ 

hütung  der  Lunkerbildung  zu  erzielen.  Ich 

hatte  im  Jahre  1902  Gelegenlieit,  dieses  Ver- 
fahren an  Ort  und  Stelle  zu  studieren,  wo  mir 

durchschnittene  Blocke  vorgezeigt  wurden,  die 

ein  überraschend  gutes  Kesultat  in  bezug  auf 
Dichtigkeit  aufwiesen. 

Das  in  der  Fachpresse*  wiederholt  besehriebene 
Verfahren  kann  als  all^^iMiieiu  bekannt  angenommen 
werden.  Dadurch,  daß  bei  diesem  Verfahren 

das  noeh  ßlÜBsige  Material  in  der  konlseh  (1 : 80) 
konstruierten  Form  mittels  Druck  von  unten 

nach  oben  gepreßt  wird,  wobei  der  Druck  bis 
zur  Erstaming  des  Materials  aufrecht  erhalten 
bleibt,  erreieht  man  einerseits,  daß  lieh  keine 

Hohlräume  bilden  können,  wie  bei  der  Beliand- 
Inng  des  Materials  ohne  Druck,  wahrend  ander- 

seits die  im  Material  auftretenden  Spannungen 
beseitigt  werden.  Es  wird  also  auf  diese  Weise 
das  Material  für  die  weitere  Verarbeitung  viel 
besser  vorbereitet.  Ich  unterlasse  es,  welter 
auf  dieses  Verfahren  einzugehen,  erwähne  nur 

noch,  daß  es  eine  ziemlich  beträchtliche  Ein- 

richtung erheischt,  und  aus  diesem  Grunde  er> 
hehlieh  im  Nachteil  ist  geirenüber  der  Anwendung 

von  sogenanntem  Lunkerthermit  —  zur  Ver- 
meidung der  LonkeririMang  — ,  daa  ieh  nun- 

mehr st  rindig  gebrauche.  Im  Nachstehenden 

möchte  ich  die  ron  mir  mit  diesem  Produkt  ge- 
wonnenen Resultate  zusammenstellen. 

*  ,8teU  and  EImd«  1901  Vr.  1«  8.  867,  1908 
Xr.  22  S.  1288,  1908  Hr.  1  8w  48,  Nr.  0  &  84A,  Nr.  10 
S.  028. 
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Wie  bekannt,  hat  der  Chemiker  Dr.  H.  Gold- 
achmidt  seit  etwa  zehn  Jahren  eine  Mischunitr 

von  metallischem  Aluminium  in  V'^crbindun^  mit 

Abbildung  1.    Viereckige  Blöcke,  125*  kg  schwer, 

ohne  KacbgieDen  hergestellt. 

Metalloxyden,  für  welche  Gemenge  der  Name 

„Thermit***  geschützt  worden  ist,  auf  den  Markt 
gebracht.  Dieses  Produkt  brennt,  an  einer 
Stelle  entzündet,  von  selbst 
weiter  und  entwickelt  dabei  eine 

Temperatur  von  schätzungs- 

weise 3000"  C.  Seit  einigen 
Jahren  hat  nun  die  Firma  Th. 
Goldschmidt  in  Essen,  welche 

sich  mit  der  Herstellung  der 

zur  Ausführung  des  alumino- 
tbermischen  Verfahrens  erfor- 

derlichen Produkte  befaßt,  un- 

ter dem  Namen  ,Lunkertlier- 
mit''  ein  Produkt  in  Stahlwer- 

ken eingeführt,  das  dazu  dient, 
die  in  den  Stahl-  und  Scbmiede- 
blöcken  sowie  in  Gußstücken 

auftretende  Lunkerbildung  zu 

beschränken  bezw.  gänzlich  zu 
verhüten.  Die  genannte  Firma 

bringt  das  Produkt  in  verschie- 

den großen  —  den  Gewichten 

der  Blöcke  entsprechenden  — 
Dosen  zum  Verkauf.  Nachdem 

die  ndt  dem  anfänglich  bezogenen  I^unkerthermit 

angestellten  Versuche  ein  ermutigende.s  Resultat 

ergeben  hatten,  sah  sich  das  Kgl.  Ungar.  Stahl- 

werk Diosgy»r  veranlaßt,  diese  Versuche  im 

großen  fortzusetzen,  um  sich  über  die  Wirkung  des 
Lunkerthermits  sicliere  Betriebsresultate  zu  vcr- 

schnil'en.  Die  Versuche  wurden  beim  Guß 
von  Martinstahlblöcken  ausgeführt  und 

zwar  in  der  Weise,  daß  zwecks  Vergleichs 

aus  derselben  Charge  ein  Block  mit  Lunker- 
thermit und  die  anderen  ohne  Zusatz  von 

Thermit  gegossen  wurden.  Ich  habe  nun 

durch  die  so  gegossenen  Bliicke  mittels 
Kaltsäge  Längsschnitte  derart  gelegt,  daß 

das  mittlere  Drittel  des  Blockes  —  in  wel- 
chem Teile  bekanntlich  die  Lunker  sitzen  — 

vorläufig  unberührt  blieb.  Dieses  Mittel- 
stUck  wurde  mittels  Keilen  gesprengt. 

In  den  beigefügten  Abbildungen  sind 

die  mit  „T"  bezeichneten  Blöcke  die  mit 
Lunkerthermit  gegossenen.  Um  von  der 
Wirkung  de»  Lunkerthermits  ein  richtiges 
Bild  zu  erhalten,  wurde  bei  den  ersten 

Güssen  das  gewöhnliche  Nachgießen  von 
Stahl  nicht  vorgenommen,  und  zwar  weder 

bei  den  mit,  noch  bei  den  ohne  Thermit 
behandelten.  Abbildung  1  und  2  zeigen 

die  auf  diese  Art  hergestellten,  an  beiden 
Seiten  in  der  Richtung  der  Längsachse 

eingesägten  und  dann  in  der  Mitte  ge- 
sprengten Blöcke.  Die  in  Abbildung  1 

veranschaulichten  Blöcke  sind  in  vier- 
eckigen Blockformen  ohne  Aufguß  hergestellt, 

während  diejenigen,  die  Abbild.  2  zeigt,  in  acht- 
eckigen Formen  mit  einem  Gießkopf  gegossen 

J 

w 

Abbildung  2.    Arbteckige  Blöcke,  2000  kg  schwer,  mit  Oie6kopf  gegoBBen. 

•  „Stahl  und  Kinen"  1898  Nr.  10  8.468;  1898 
Nr.  21  S.  1070;  1901  Nr.  1  .S. -23 ;  1901  Nr.  II  S.  545 ; 
1901  Nr.  21  .H.  1156;  1903  Nr.  16  S.  925. 

wurden,  wobei  der  obere  Teil  der  Blockform  mit 

feuerfesten  Ziegeln  ummauert  war.  Dieser  um- 

mauerte obere  Teil  wurde,  wie  gewöhnlich,  rot- 
warm gemacht,  um  das  Material  des  Kopfes  mög- 
lichst lange  flüssig  zu  erhalten,  damit  es  nach 

Möglichkeit  die  beim  Zusammenziehen  des  Block- 
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materiala  von  innen  nach  außen  entsteheniie 

Höhlung  ausfüllen  könne.  Wie  aucli  aus  den 
Abbildungen  ersichtlich,  ergaben  diese  Versuche, 

Abbildung  8.    Achteckigo  Blöcke,  2000  kg  schwer,  mit  UieBkopf 

hergestellt  nnter  Warmhalten  doB  oheren  Tcilva  nach  dem  Ouaae. 

daß  die  Lunker  der  mit  Lunkerthermit  behan- 
delten Blöcke  kleiner  waren  und  nicht  so  tief 

in  den  Block  hineinreichten,  als  die  ohne  Lunker- 

thermit gegossenen.  Die  diesbezüglich  vor- 
genommenen Ucssungen  ergaben  folgende 

Zahlen :  Bei  den  ohne  Thermit  gegossenen 
unbezeicbneten  Blöcken  der  Abbildung  1 

betrug  der  in  der  Richtung  der  Längsachse 
entstandene,  mit  freiem  Auge  sichtbare 

Lunker,  vom  oberen  Teile  des  Blockes  ge- 
messen, 808  mm:  bei  Benutzung  eines 

Vergrößerungsglases  ergab  sich,  daß  der- 
selbe noch  um  weitere  34  mm  tiefer  ein- 

drang, so  daß  die  (lesamtliinge  desselben 
842  mm  betrug.  Der  mit  freiem  Auge 
sichtbare  Lunker  in  der  Längsachse  des 

mit  Thermit  behandelten  und  mit  „T*  be- 
zeichneten Blockes  der  Abbildung  1  maß 

760  mm  vom  oberen  Teile  des  Blockes 

und  dehnte  sich  noch  um  weitere  20  mm 

aus.  wie  die  Untersuchung  mit  einem  Ver- 

größerungsglase ergab.  Bei  den  ohne  Ther- 
mit gegossenen  unbezeichneten  Blöcken  der 

Abbildung  2  betrug  der  mit  bloßem  Auge 

gichtbare  Lunker  1060  mm,  die  mit  Ver- 

jrrößerungsglae  sichtbare  weitere  A\is- 
dehnung  10  mm,  mithin  insgesamt  1070  mm. 

Die  Lunge  des  Lunkers  des  mit  ,T''  be- 
zeichneten Blockes  der  Abbild.  2  wurde  auf 

930  mm  festgestellt,  wobei  sich  unter  Zuhilfe- 
nahme eines  Vergrößerungsglases  ergab,  daß  der 

Lunker  sich  noch  um  75  mm  ausdehnte,  mithin 

eine  Gesamtlänge  von  1005  mm  hatte.   Aus  den 

angeführten  Zahlen  ergibt  sich,  daß  die  Lunker 
der  ohne  Lunkerthermit  gegossenen  Blöcke  63 

bezw.  65  mm  langer  waren,  als  die  mit  Lunker- 

thermit  gegossi-ncn  Blöcke.  In 
.  Abbildung  3  und  4  sind  Blöcke 

veranschaulicht,  welche  in  der  bei 

uns  vor  Einführung  des  Thermit- 
verfahrens üblichen  Weise  ge- 

gos.sen  wurden,  d.  i.  bei  denen 

^        ein  Gießkopf  vorgesehen  war  und 

Ider
  Kopf  des  Blo

ckes  nach  d
em 

Gusse  durch  Bedecken  mit  Holz- 

kohle oder  dergleichen  warmgehal- 

ten wurde.  Der  in  Abbildung  3 

mit  „T"  bezeichnete  Block  wurde 

unter  Verwendung  von  zwei  Büch- 
sen Lunkerthermi

t  
mit  zusammen 

2,6  kg  Inhalt  hergestellt.  Ks  be- 
finden sich  in  dem  oberen  Teile 

des  Kopfes  kaum  nennenswerte 

Lunker.  Der  Block  zeigt  in  sei- 

nem ganzen  Bruche  ein  fehler- 

freies homogenes  Gefiige.  .\bbil- 

dung  4  zeigt  gespaltene  acht- 

eckige Blöcke,  welche  ohne  Ther- 
mit nach  der  vorher  geschilderten 

gewöhnlichen 
 
Art  gegossen  wur- 

den. Der  Bruch  des  4000  kg  schweren  größeren 

Blockes  ist  tadellos,  abgesehen  von  dem  in  dem 

oberen  Teile   des  Kopfes   befindlichen  Lunker 

Abbildung  4.    Achteckige  Blöcke,  4000  beiw.  2000  kg 

schwer.    Behandlung  wie  bei  BIScken  in  Abbild.  3. 

(siehe  spatere  Erkiarung).  Die  Tiefe  dieses 

Lunkers  betrug  vom  obersten  Ran<le  des  Blockes 
bezw.  vom  tiefsten  Punkte  der  Etnsriinürung 

gemessen  300  mm  bezw.  140  mm.    Der  Bruch 
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des  2000  kg  suliwercn  Blockes  isl  voUkotumen 
tadellos.  Danaeh  steht  fest,  daß  der  Oaß  von 

Plikken  unter  Vorsehvinü"  eines  (iießko|ifes  am 
vorteilhaftesten  ist.  Ich  will  daher  im  nach- 

stehenden aaf  die  Herstellnng  von  BMcken  unter 

Anweruliiii^'  eines  Gießkopfes  und  von  I.unker- 
thermit  naher  eingehen  und  die  dal)ei  erzielten 
Resolute  sehUdem.  Bs  ist  mSglich,  das  Material 

des  6icßkü]>fVs  flüssig  zu  erhalti'ii.  wenn  man  den 
oberen  ummauerten  oder  utustampften  Teil  der 

Form  anwOrmt,  and  wenn  zni^'leich  eine  Wirme- 
ausstrahlung  des  Suhles  möglichst  Untangebalten 
wird.  Das  Lunkerthermit  dient  vermöge  der 
bei  seiner  Reduktion  sich  entwickelnden  hohen 

Temperatur  dazu,  den  bereits  erstarrenden  Inhalt 
des  liießkopfes  wieder  flüssig  zu  machen,  so  daü 

er  seinen  eigentlichen  Zweck  erfüllen,  d.  h.  die 

doreh  die  Erstar- 
rung des  Stahles 

im  Innern  der  Form 

eintretende  Banm- 
vermindernntr  aus- 

füllen kann.  Mit- 
tels des  Lunker- 

tbermits  ist  es  mög- 

lich ,  das  vorer- 
wähnte Nachgießen 

von  Stahl  in  die 

Blockform  so  lange 

fortzusetzen ,  bis 

die  dnrch  die  Er- 
starrung des  Stahls 

entstehenden  Lun- 

ker durch  das  Ma- 

terial <les  Gieß- 
kopfes  vollständig 
beseitigt  sind.  Die 

Lunkerthernüt- 
büchse  wird  mit- 

tels Eisendrahts  an 

einer  Eisenstange,  die  oben  mit  einem  5  bis  10  mm 

starken  Querstabe  verschen  ist,  wie  dies  Abbil- 
dung 5  zeigt,  befestigt  und  in  die  Form  gesteckt. 

Das  Verschnüren  der  Büchse  an  <ler  Kisenstange 

mittels  Draht  ist  nritig.  damit  l  in  Auftr--ilien  der- 
selben l>eim  Einsenken  veruiicdeii  wird  und  die  Dose 

mit  der  Stange  Meht  gehaadhabt  werden  kann. 

Die  an  der  Eisenstange  befestigte  Büchse  Lunker- 
tbermit  wird  nach  dem  Eingießen  des  Stahls 

in  die  Form  je  naeh  Gh-Sfie  und  Schwere  des 
Blockes  ungefähr  80  cni  oder  nocli  tiefer  in 

das  innere  eingeführt.  Unmittelbar  nach  dem 
Einstecken  der  Dose  ftngt  die  ReakÜon  des 

Lunkertherndts  an,  die  in  etwa  5  bis  10  Se- 
kunden beendet  ist,  während  welcher  Zeit  ein 

starkes  .\ufwah1en  des  Stahles  skattflttdet,  wobei 

die  von  dem  Lunkerthermit  abgeseUsdene  Schlacke 
an  die  <  )l>erti:lche  steigt.  Diese  wird  mittels 

einer  Eiseustange  abgehoben  und  es  wird  dann 

sofort  tOsfllger  Stahl  nachgegossen. 

AbbUduig  5. 

ßefpnti;:nnEr  der  I,urikiTthennlt« 

bQvtitte  an  der  Kisonrttsnge. 

Die  von  uns  verwendete  Büchse  Lunker- 
thennit  kostet  3,75  ̂ ß^.  Rechne  ich  nun  für 

die  Tonne  Stnlil  eini'  derartige  Büclise  Lunker^ 
thermit,  bei  Blocken  größeren  Uewichtes  genügt 
Übrigens  die  halbe  Menge,  so  erhShen  sich  die 
Selbstkosten  des  Stahles  um  3.75  ,^  bezw.  bei 

größeren  Blöcken  um  1,80  J(,  f.  d.  Tonne.  Er- 
scheinen cHese  Kosten  auch  aaf  den  ersten  Blick 

etwas  reichlich,  so  macht  sich  die  Anwendung 

von  Jjuukerthermit,  bei  der  man  auf  eine  sichere 
Verhütung  der  Lunker  rechnen  kann,  doch  sehr 

wohl  bezahlt,  wenn  ni.in  Ii  ii<  nkt,  weiche  Kosten, 
abgesehen  von  Unannehmlichkeiten,  bei  dem 
Abschneiden  und  Wiedereinschmelzen  lunker- 

haltiger  Blöcke  sowie  dabei  entstehen,  daß  sich 
bei  der  Verarbeitung  von  auf  liestimmte  Maße 

ausgewalzten  Stücken  plötzlich  Kisse  zeigen. 

Die  Finna  Th.  Ooldsehmidt  hat  die  folgende 
Zusaramenstollung  ausgearbeitet,  in  welcher  die 

Orößen  der  Lunkerthermit-BUchseu  entsprechend 
dem  Gewichte  der  BlOeke  festgel^  sind. 
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Wir  verwenden  liunkerthermit  für  solche 
Blöcke,  die  wir  für  vollkommen  zu  bearbeitende 

Stücke  auswalzen  bezw.  schmieden,  wobei,  wie 

schon  gesagt,  wir  die  Gewißheit  haben,  dafi  wir 
ein  vollständig  lunkerflreles  Material  erhalt m, 
bezw.  daß  bei  ScluniedeldScken  nur  ein  Ideiuer 

Teil  abgeschnitten  zu  werden  braucht.  Die 

Materialers])arni8.  die  wir  auf  diese  Weise  ei^ 

zielen,  rechtfertigt  die  Behauptung,  daß  die  Ver- 
wendung des  Lunkerthennits  die  Selbstkosten 

im  ?]ndresultat  keinesfalls  erhöht.  Wenn  auch 

die  Resultate  <ler  ohne  Lunkerthermit  auf  ge- 
wöhnliche Art  gegossenen  Blöcke,  wie  aus  der 

Abbildung  4  ersichtlich  ist,  nicht  aUsttviel 

schlechter  sind,  als  die  mit  Thermit  gegossenen, 

vorausgesetzt,  daß  die  oben  beschriebenen  Maß- 
nahmen getroffen  werden,  so  hin  ich  doch  auf 

Grund  längerer  Erfahrungen  zu  der  Einsicht 

gekommen,  daß  bei  Verwendung  von  Lunker- 
thermtt  mit  größerer  Sicherheit  gearbeitet  werden 

kann,  als  nach  dem  schon  beschriebenen  Ver- 
fahren ,  oline  Verwendung  desselben ,  was  auch 

dadurch  bewiesen  wird,  daß  die  Sesultato  der 

in  Abbildung  1  und  2  veranschaulichten  mit 

Thermit  gegossenen  Blöcke  ohne  jedes  Naeb* 
gleflen  beasnr  wareB«  k.,  dafi  ̂   BlSek« 

Ueliere  Lunker  ei^aben,  als  die  <dine  Thermit 

gegossenen. Bei  der  Anfertigung  des  für  den  Gießkopf 
vorgesehenen  Formteiles  beaw.  bei  der  gauen 
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Form  für  den  8t&lüblock  igt  darauf  hinzuarbeiten, 
da6  die  Form  den  flUsslireii  Stahl  In  nSgrltebtit 
hohem  Grade  vor  Wflrmeverliisten  schützt  und 

daß  der  Stahl  besonders  im  tiießkopf  möglichst 

•0  lange  flässig  bleibt,  bis  die  Im  Innern  dea 
Blockes  durch  die  Volumandorung  entstandenen 

Lunker  durch  das  Material  des  Gicßkopfes  viillig 

aasgefBUt  sind.  Die  Form  des  Gioükoiifcs  muß 

entsprechend  groß  ̂ 'ewuhlt  wer- 
den, d.miit  der  Iiilialt  dossollien 

auch  zur  AuHtüllung  der  ent- 
standenen Lunker  ausreicht. 

Andererseits  soll  jedoch  ilie 
Größe  des  GieUkopfes  derart 
benesaen  worden,  daß  er  einen 

erheblich  größeren  als  un- 
bedingt erforderlichen  Inhalt 

nicht  haben  loll,  damit  der 

Abfall  (Ion  Herstcllunpspr<i;i 

nicht  unnötigerweise  erhöht. 
Dieaen  Bedingungen  entspricht 

die  In  AbhUdnng  6  dargestellte 

Form,  welche  zum  'Gießen 
der  in  Abbildung  4  veran- 

schaulicliten  Blöcke  gedient  hat.  Zur  genauen 

Bestimmung  der  HSbe  dea  Gießkopfes  diene  die 
g 

naehatehende  praktiadi  «ifrobte  Formel  h 

wobei  Ii  ilii'  Tlrihe  des  Kopfes,  und  H  die  des 
iottkerfreien  nutzbaren  Teiles  des  Blockes  be- 

deutet. Die  mnde  Oeffiiung  des  oberen  Teiles 

der  mit  Formsand  nmstampfttn  Form  wird 
zweclonaßig  der  Größe  des  Blockes  entsprechend 
mit  einem  Durehmeaaer  von  200  bia  800  mm 

Abbildung  6. 

Fem  «ad  Ab« 
mPH-innpcn  dos 

Uiettkopfes. 

ausgeführt.  Nicht  empfehlenswert  ist  es,  diesen 
oberaten  Koirfdnrehmeaeer  größer  zn  nehmen, 

weil  dabei  eine  griißere  \Vnrmi>;uisstr.ihliing  ein- 
treten würde,  die  einen  erheblicheren  WArme- 

verinat  dea  Hateriala  dea  OieBkopfea  herrer- 
rufen  würde.  Dadurch  würden  selbst  bei  der 

Torsichtigaten  und  zweckmäßigsten  Behandlung 
des  Kopfes  in  dem  obersten  Teile  des  Blockes 
Lunker  entstehen,  die  eben  von  dem  bereits  er- 

starrten Material  des  (tießkopfes  nicht  mehr 

ausgefüllt  würden.  Dies  ist  nicht  der  Fall  bei 
den  mit  engeren  Kopfdurchmessern  versehenen 

Formen.  Zum  Beweise  dieser  Hehaupliini,'  ver- 
weise ich  auf  den  in  Abbildung  4  dargestellten 

4000  kg  aehweren  Blook.  Die  Erklämng  für 
ille  großen  T-iinker  in  den  viereckitren  Blöcken 

nach  Abbildung  1  ist  darin  zu  suchen,  daß  der 

obere  Teil  des  Blockes  in  seinem  ganzen  Qner- 
sclinitfe  freiiri  lassen  war,  somit  eine  sehr  große 

VVarmeausstrabluAgsdache  hatte  und  die  Form 
nieht  Ott  aehleefaten  Wiirmeleftem  nrngeben 
wurde.  Das  in  die  Blockform  gegossene  flüssige 
Material  verliert  in  diesem  Fall  in  Berührung 

mit  den  gut  wärmeleitenden  Wunden  der  Block- 
form rasch  an  Warme,  erstarrt  und  bildet  dann 

in  der  Form  gewissermaßen  eine  Hülse,  an  der 

das  innere  flüssige  Material  ebenfalls  langsam 

iayeriilltnla  der  AbkOUnng  erstarrt.  Die  dal)ei  in 
der  Rlrhtiniu'  der  T.nnjr''achse  entstehende  Höhlung 
wird  in  ihrem  unteren  Teile  durch  dasEisengewicht 

des  o1>eren  znm  Teil  noch  flfiasigen  Materials  ans- 

gefüllt,  wahrend  zur  ,\usfiiIIiinL'  iles  oticren  Teiles 
infolge  Fehlens  eines  Gießkopfes  Material  nicht 
mehr  Yoriianden  ist.  (SehhiB  folgt.) 

Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Schlagbiegeprobe 

mit  eingekerbten  Stäben. 

Die  in  den  letzten  .Taliren  zahlreich  er- 

schienenen Arl)citen  über  die  Kerbschlag- 

blegeprobe,  ron  denen  ̂   großer  Teil  frtncS- 
sischen  Forschern  zu  verdanken  ist,  hahen 

gezeigt,  daß  die  Frage  bezüglich  der  Verwend- 
barkeit der  Prilfhngsmethode  allmshllch  zu  einer 

Entscheidung  hindräntrt.  Bis  eine  solche  Sache 

aber  spruchreif  geworden  ist,  bedarf  es  vieler 

Arbeit,  aneh  mandier  nebensiehllehen  nnd  frucht- 

losen BemObung.  Man  steht  mitten  in  iler  Be- 

wegung, und  ehe  man  so  weit  ist,  die  Forschungs- 
ergebnisse zu  einer  endgültigen  Entscheidung 

zusammenfassen  zu  können,  Ist  der  Blick  durch 

die  Fülle  der  Erscheinungen  und  durch  aller- 

hand Bedenlcen  getrübt,  denen  mau  uoch  nieht 

das  ihnen  zustehende  Maß  von  Bedeutung  zn- 
8|irechen  kann.  Intlesscn  halten  die  Arbeiten, 

die  Uber  diesen  Gegenstand  auf  dem  inter- 
nationaleD  HaterialprBftmgslrongrefi  in  Brfisael 

(September  itiOHi*  vorlagen,  einen  erheblichen 
Schritt  vorwärts  gebracht. 

Hat  die  seinerzeit  In  «Stahl  und  Bisen*** 
veröffentlichte  ausführliehe  Arbeit  Hudeloffs 

nach  i^age  der  Dinge  gezeigt,  daß  man  bis  da- 
hin die  KerbsclilafUegepre1>e  mehr  nach  einzelnen 

<Tesielitspunkten  l<ehandelte.  so  lassen  die  iwuen 

Arbeiten  erkennen,  daß  die  Versuche  fast  durch- 
weg darauf  gerichtet  waren,  das  Problem  nach 

den  verschiedenen  Richtungen  hin  systematisch 

durchzuarbeiten,  wodurch  dann  eine  Anzahl  Er- 

gebnisse gezeitigt  wurden,  die  voraussichtlich  auch 
in  der  Zukunft  ihre  Gültigkeit  behaltt^n  werdiMi. 

Es  erscheint  jedoch  angezeigt,  bevor  wir 

zu  den  Versuchsenrelinissen  überLrehen.   >  iiiii.'-es 

•  l>ic  Torliejfendc  Arlirit  Imt  in  iIit  llaufif-im'he 
diese  A tiiininlhingen  liprrnkfi,|iti;;t. 

**  .ätahl  und  EisoD"  1902  .Nr.  7  S.  874  und  iNr.  8 s.  m 
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über  die  Ausfiilirung  der  Methode,  die  Prüfungs- 
masebinen,  VersuchsanordnungeD  usw.  zu  sa^en. 

Gegenwartig  sind  mehrere  Apparate  im  (re- 

brauch,*  die  auüer  der  Zerstöruug  des  l'robe- 
stabes  aneh  die  Anfzeiehnmiff  das  Ifaflei  der 

zum    Bniftn'  T'rohestabes  auffrewendeten 
Arbeit  besorgen ;  es  sind  dies  in  der  Hauptsache 
die  Federbmnmer  von  Barba  und  Fr^mont 
sowie  der  IViuielhammcr  und  lladhammer  von 

Ouillery.  Das  Prinzip  des  Federbammers 
von  Barba  beruht  auf  dem  Anprall  des  Hammers 

auf  Federn,  wobei  die  nach  dem  Bruch  noch 

übrigbleibende  lebendige  Energie  dadurch  ge- 
messen wird,  daß  man  die  Höhe  bestimmt,  bis 

SU  welcher  der  Hammer  nach  dem  Anprall 

wiedor  zurücksprintrt.  Ht-r  Frt'moiitscli«'  Hammer** 
mißt  die  zurückgebliebene  Kraft  durch  Setzung 

einer  Feder.  Bei  dem  Pendelhammer***  ist 
die  Hammermasse  an  einer  Stanpe  befestifrt  und 

die  ätange  derartig  aufgehängt,  daü  das  ganze 
Gebilde  pmdelartig  ansschwingen  kann.  Der 

Bruch  crfolert,  wenn  das  Pi-nilcl  sein»'  Vcrfikal- 

lage  erreicht  hat.  Zur  Bestimmung  der  Bruch- 
aibeit  sind  Kraft  und  Aiissddag  bekannt.  Die 
nach  dem  Bnu  li  dr  in  Hainmcr  noch  innewohnende 

lebendige  Kraft  ergibt  sich  aus  dem  VVeg,  den 
dM  Peiide!  nadi  dem  Dorelueblag  jenseits  der 

Vertikallage  macht.  Die  Hasse  der  Aufhange- 
stange muß  berücksichtigt  werden,  weshalb  sich 

eine  nachträgliche  Korrektur  notwendig  macht. 

Der  Apparat  hat  d&e  Ab&nderungf  von  Bent 

Russell  erfahren,  um  SiMi^'-  iiiui  Zirreiß- 

proben  gleichzeitig  durchlulueu  zu  köuiu-ii. 
Neuerer  Konstruktion  ist  der  Radhammerff 

von  Otiillery.  Er  nimmt  weniger  Raum  in  An- 
spruch als  die  anderen  Hammer  und  besteht  aus 

einem  Ueinen  Stahlrad,  auf  dessen  Felge  der 

Hammer  angeliracht  ist.  Die  Brucharbeit  be- 
rechnet sich  aus  der  üeschwiudlgkeltsäuderung 

des  Rades  im  Angenbliek  des  Braches.  Man 

bedient  sich  hiiTbei  irgend  eines  Geschwindig- 
keitsmessers. Ein  Hebelmecbanismus  nftbert  den 

▼on  einem  beweglichen  Ambofi  getragenen  Probe- 
stab im  gewünschten  Augenblick  dem  Rade. 

Dio  mittels  Hobels  vorgeschobene  Klinke  erhalt 
von  dem  Hammer  einen  Schlag,  wodurch  sie 

eine  Feder  auslöst,  die  dann  den  .AmlNiii  ^ri  n 

das  Rad  zieht.  Bei  der  darauf  folgt  udeu  l'm- 
drehung  erfolgt  der  Bruch  des  Stabes.  Der 
Apparat  wird  In  swei  Größen  gebaut,  derea 
Leistungsfähigkeit  fio  bezw.  200  kgm  betrftgt  bei 
etwa  3ÜU  Umdrehungeu  i.  d.  Minute.  Man  hat 

aaoh,  tun  die  Erwerbung  koetspleUger  Maschinen 

*  Siebe  aoch  „Stahl  nnd  EiMn"  11)06  Nr.  11  8. 698. 
**  Omwae  Re»chreibung  siehe  «BnUetin  de  la 

■oeiM  dVacourmgcment",  Soptember  1901  8.  873. DtTMolbo    ist   aiiHfiihrlioh   bcHchrieben  in  den 

,Tran«ftcti<ini»  of  thc  Ainerk-an  socicty  of  civil  on- 
gineei'H".  .luni  l'.*0»)  S.  287. 

t  Ebenda,  Juni  1900  8.  6. 

tt  yBevae  de  lUtaUnrgie",  Angast  1904  &  40&. 

zu  umgehen,  vorgeschlagen,  die  Versuche  durch 
wledertiolte  Schlage  mit  einen  Hammer,  wie  er 
zu  gewölinliclien  Sehlagversuchen  überall  zu 

Gebote  steht,  auszuführen.  So  berichtet  J  arr  o  w* 
von  PrAAingen,  die  er  aof  diese  Weise  an  Kessel- 
material  vornahm  mit  einem  4  kg  schweren 

Hammer  bei  45  cm  Fallliöhe,  und  die  recht  be- 

Medlgend  ansgefallen  sind.** 
Als  H  i  1  t's  a  ]i  Ii  ara  t  c  seien  noch  erwflhilt 

der  von  Gagariue  konstruierte  automatlaehie 

Registrierapparat***  für  Sehaubilder,  ans  dem 
der  Zusammenbang  zwischen  den  KrBften  and 
Deformationen  wahrend  einer  Schlagprobe  zur 

Darstellung  gelangt,  sowie  <tie  von  P^rot  in  der 

,  Revue  de  IWÄllurgie»  (1905  S.  287)  erläutert« 
Einrichtung  zur  p1ii>!ographischen  Aufxeichnang 
der  Stoßerscheiuuugeü. 

Zur  Prüfung  der  verschiedenen  Himmer 

haben  Le  Chatelier  und  Mesnager  Vcr- 

gleichsversuche  angestellt.  Um  hierbei  gleich- 
zeitig den  beim  GvlUerysehen  Hammer  in  An- 

\veni!ii'i^'  ̂ 'elirachten  Z'-ntvifuL'aljuiiniieii-Oesclnvin- 
digkeitsmesser  zu  erproben,  wurde  aeben  diesem 

Taehymeter  noch  ein  Stimmgabel-Gesehwindig- 
keits-Registrator  in  Anwendung  gebracht.  Die 

Probestabe  hatten  1  qcm  Querschnitt  und  ab- 

gerundete ISakeriNngen  Ton  2  mm  Tidls.  Di« 
BmchKilieiten  in  kgm  waren  folgende: 

0llUl«r3r»cll«r  H«ntmpr 

^"»eii"'''*     0»«»^'"PP"-»«  U.mii«r 

Kr>  moutacher 

15 
20 
17,5 

15 
13,6 13,6 18 

IT 
15,S 

15,3 
16,7 

10,T 

18,4 
14,8 

IM 

IM 

18,4 
11,7 

im  Mittel  15,7  16,3  14,7 

Die  Ergebnisse  zeigen,  daß  die  Hammer  mit 

befriedigender  L'ebereiustimmuiig  arbeiten ;  zu- 
gleich geben  sie  einen  Begriff  von  den  Arbelto- 

größen,  die  Wir  Wirkung  kommen. 
Jedoch  weichen  die  von  anderen  Gelehrten 

und  Praktikern  eriialtenen  Versaehsresaltate  von 

den  oben  erwähnten  teilweise  erheblich  ab,  WAS 
sich  im  wesentlichen  aus  den  verschiedenen  Ab- 

messungen der  Probestlbe,  aus  den  Eigenschaften 
des  Materials  und  dem  hier  und  da  mehr  oder 

weniger  modifizierten  Arbeitsverfahren  herleitet. 
Di«  Probestabe  besitzen  gewöhnlich  recht- 
•oUgOD  Querschnitt;  sie  werden  meist  auf  der 
unteren,  dem  Hammer  aligekchrteu  Seite  ein- 

gekerbt, auf  zwei  Stützeu  aufgelegt  und  iu  der 
Stabmitte  vom  Hammer  getroffen.  Der  Bmdl 

erfolgt  nacli  einem  Schlag;  Hammergewicht 

und  Fallhöhe  bleiben  für  alle  Abmessungen  der 
Stabe  unverändert.  Bei  der  franxSsisehen  Gesell- 

sehaft  »Conpagni»  des  chemins  de  f«r  P.  L.  U." 

*  «Engiui'.  riii--,  18.  April  1902. 
••  Vo^l.  „Stahl  und  EUen"  1»0Ö  Hr.  1  8.  8. 
*•*  Siehe  „Stahl  and  Elsea"  1906  Nr.  81  8. 1886 
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werden  z.  6.  70  mm  lange  und  80  mm  Irrelte 
Stabe  verwendet.  Die  Stabstärke  i.st  gleich  der 

Stärke  des  Probestückes;  nach  letzterer  richtet 

lieh  das  Hammergewicht,  das  zwischen  5  und 

16,6  kgm  schwankt,  entsprechend  den  Starken 

Ten  8  bis  15  mm.  Die  FallhiilH-  lit'trafrt  -•  m 
and  der  Schlag  wird  in  der  Walzquerrichtung 
ansgeflUirt.  Das  Material  sind  Walsstahlsorten 
für  Hriicken  und  Eiseiitrfrii'ste.  Soaton  und 

Jude  haben  Schlagprobcu  an  Handelsstahlwareu 
an^iiefBhrt  und  steh  hierbei  eines  Hammers  von 

2,75  k^'  bei  oinor  Falltinbi'  von  (!1  cm  bt'ditMit. 
Der  Stab  war  10  cm  laug  und  hatte  einen  qua- 
dratlsehen  Querschnitt  von  12,7  qmm;  dieStfitcen- 

weite  betrug  76  mm.  Es  sr-i  besonders  bemerkt, 
daß  sie  den  Bruch  durch  mehrere  Schlage  berbei- 
fthrten  unter  jedesmaliger  Wendung  des  Probe- 
Btabes  und  bei  seitlicher  Einkerbung.  Snyders 
und  Hackstrob  benutzten  einen  Fremontschen 

Fallhammer  von  lU  kg  Gewicht,  der  aus  einer 

Höbe  von  4  m  nlederflel.  (Bei  Anwendung  dieses 

Hammers  bleilit  man  durchweg  bei  dieser  .An- 
ordnung.) Die  unten  eingekerbten  Probest&be 

waren  30  mm  lang,  ein  Ttfl  derselboi  war  8  mm 
breit  und  8  mm  hoch,  ein  anderer  Teil  10  mm 
breit  und  8  mm  hoch.  Das  Material  bestand  aus 

gegossenem  und  gewalztem  FlaOeben,  und  die 
aufgewendeten  .\rbeitsmengen  schwankten  unter 

sonst  gleichen  Bedingangen  zwischen  l'/t  kgm 
und  22  kgm.  Wir  wwden  spiter  von  einem 
anderen  Gesichtspunkte  aus  auf  diese  Versuche 
zurtickkommeD.  Bei  seinen  Versuchen  über  den 

Einfluß  der  Einkerbungsform  gab  Barbier  den 

Probeitaben  paraUelepipedische  Form  mit  den 
Abmessungen  von  8  X  10  X  30  cm.  In  dem 

Bericht  Charpys  vermissen  wir  nähere  An- 
gaben fiber  die  Ahmessangen  der  Probestalw. 

Er  arbeitet  mit  zwei  Typen  von  Pendelhämmern. 

Der  erste  hat  eine  Leistungsfähigkeit  von  200  kgm 
bei  einer  maxiaalen  Stoflgesehwlndlgkdt  von 

titiL'i  fiilir  7,8  mm  1.  d.  Sekunde,  der  zweite  mit 
einer  LeistnagsfUilgkeit  von  30  kgm  besitzt 
dne  maximale  Stoßgesehwlndigkelt  von  etwa 
6.28  m  i.  d.  Sekunde.  .\us  den  Vorsuchen  von 

Uesnager  geht  hervor,  daß  er  sowohl  mit  dem 
Frdmontsohen  Federhaouner  wie  mit  dem  Pendel- 

bammer von  Charpy  arbeitet.  Bei  Anwendung 
des  ersteren  (Hammergewicht  10  kg,  Fallhöhe 
4  m)  waren  die  Probestabe  30  mm  lang,  10  mm 
breit  und  8  uim  hoch,  so  daU  nach  Einkerbung 

des  Stabes  noch  70  (jmm  Brucbquersclniitt  übrig 
blieben.  Der  Pendelh&mmer  mit  einem  Gewicht 

von  60  kg  und  einer  FaUbShe  von  8  m  wurde 
bei  Probestaben  von  160  mm  Lünge.  20  mm 
Arrit*  vad  ebensolcher  Höhe  benutzt.  Der 

BmdiqnerBGlinitt  betmg  800  qmm. 
Als  eine  besonders  sinnreiche  Methode  sei 

noch  die  von  Barba  erwähnt.  Sie  besteht  darin, 

dafi  Mif  einem  langen  Stab  eine  Beihe  von  Ein- 
kerbungen angebnidit  werden.  Der  Probeatab 

wird  sodann  In  der  Ebene  dieser  Einkerbungen 

eingespannt  und  der  Prüfung  durch  Hammer» 
schlage  von  abnehmender  Fallhiihe  unterworfen. 

Sau  vage  berichtet  jedoch,  daß  dieses  Prii- 
fungsverfkhren  för  die  PraxU.nieht  verwend- 

bar sei. 

Die  Frage  nun,  welche  Bedeutung  die  Ein- 
kerbung selbst  Ar  das  Problem  der  Kerl»- 

8chlagl)iegeprobe  hat,  ist  von  verschiedenen  For- 
schern eingehend  studiert  worden,  insbesondere 

von  Cbarpy  und  Barbier;  aber  aneh  die  Ar^ 
beiten  der  anderen  Autoren  lietVrn  mehr  oder 

weniger  wichtige  Beitrage  zu  ihrer  Lösung. 

Die  Form,  die  Stelle  und  Herstellungs- 
weise  der  Einkerbung  sind  sehr  unter- 

schiedlich, jedoch  herrscht  die  winklige  Ein- 
kertinng  auf  der  unteren  Stabseite  vor.  In  den 

Bedingungsheften  der  „Compagnie  des  chemins 

de  fer  P.  L.  M."  findet  sich  bezüglich  der  Ein- 
kerbung folgende  Vorschrift :  Die  ProbesLäbe  er- 

haltmi  seitlich  zwei  halbkreisförmige  Einkerbungen 
von  1 5  mm  Durchmesser,  die  mittels  Bohrer  oder 

Fräse  hergestellt  werden;  die  Materialstarke 
swlseken  dfeasB  bdtei  Kerben  wird  also  anf 

nur  1.')  mm  reduziert.  Dieser  Probestab  wird 
auf  zwei  Stützen  von  50  mm  Entfernung  ge- 

legt und  erbtlt  nnn  anf  eine  der  ebenen  Fliehen 
zwischen  den  beiden  seitlichen  Einkerbungen  den 

Schlag  eines  aus  4  m  Höhe  herabfallenden 
Hammers.  Beut  Rnssel  ftnflert  sidi  daUn,  daß 

die  Form  der  Einkerbung  den  künftigen  Ver- 
wendungsbedingungen angepaßt  werden  mOsse. 

Die  abgerundete  Einkerbungsform  sei  für  Stücke 

geeignet,  die  von  Niet-  und  Schraublöchern 
durchbrochen  werden  sollen.  Die  winklige  Ein- 

kerbungsform passe  für  Stücke,  die  plötzliche 
QuersehnittsAnderungen  zeigen.  Seaton  und  Jude 
versehen  den  Probestab  auf  der  einen  Seiten- 

fläche mit  einer  scharfen  Einkerbung.  Wendet 

Xesnager  dm  Frdmontsehen  Hammer  an,  so 
gibt  er  seinen  Probestaben  auf  der  unteren 

Seite  einen  Sagescbnitt  von  1  mm  Tiefe,  wobei 
die  Probeflicbe  der  Elnkerbnng  in  den  Kanten 

leicht  abgerundet  ist.  Bei  .Anwendung  des 
Pendelhaouners  wurde  in  die  Stal>e  ein  rundes 

Loeb  von  4  mm  Dnrohmesser  in  der  Entfernung 
von  1  mm  von  der  unteren  Flaehe  des  Probe- 

stabes gebohrt  und  der  1  mm  starke  Steg  dann 

mit  einer  Säge  durchgeschnitten. 
Barbier  wendet  >iin  Hauptinteresse  der 

Frage  zu,  welchen  Einfluß  die  mitt»'Is  Sage 
nach  dem  VorsciUag  Freniouts  ausgetührte  Ein- 

kerbung ausübt,  gegen  die  man  den  Einwand 
erhoben  hat,  daß  es  nicht  mötrlieb  sei,  mit  der 

Sage  stets  völlig  gleiche  Einkerbungen  zu  er- 
seugen.  Seine  Beobaehtnngen  führten  ihn  jto- 
nflchst  zu  der  Erkenntnis,  daß  die  Abmes- 

sungen des  Sageschnittes  in  hohem  Maße 
dnrob  die  Terwendungsdauer  des  Sägeblattes 
bedingi  sind.   Die  Schwankungen  in  der  Breite 
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waren  unbedeutctul.  und  bei  1  mm  Eerfoticfe 

konnte  man  in  jt  di'iii  Falle  die  AltmessunK'  ;iuf 

'/lo  mm  genau  tretfen.  Bei  PrUtung  der  Eiu- 
kerbungsform  ergab  sieb,  dftfi  dl«  mit  einer 

neuen  Snpe  erzeugten  Schnitte  abgerundeten 

Boden  aufwiesen,  der  beiderseits  zu  gerad- 
linigen eeitUcben  BegrensningiUlehen  einbog. 

Mit  fortschreitender  Al)nutznnfj  der  Säpc 

(nach  400  bis  öOO  Einkerbungen  wurde  die 
Sure  als  abgenutzt  betraebtet)  vergrößerte  sich 
der  Radius  der  Abrundiinir,  so  dall  sich  bei  voll- 

ständig abcrenutzter  Sftge  die  Einkerbungsform 

quadratischen  Umrissen  näherte,  nur  die  Bodcn- 
winkel  waren  etwas  abgerundet.  Verglich  nun 
Barbier  die  Rrucharbeiten,  die  er  bei  den  ver- 

schiedenen, einerseits  mit  neuer,  anderseits  mit 

abgenutzter  SAge  erzeugten  Einkerlmngen  er- 
hielt, so  zeiL'te  sich,  daß  die  Mittelwerte  nur 

wenig  auseinandergingen.  Die  mit  neuer  tiäge 
behandelten  Stttclce  brachen  sämtlich  nngefUir 

in  der  Mitte  der  Einkerbnnfr;  bei  den  mit  ab- 

genutzter Säge  bearbeiteten  ging  der  Bruch  von 
einem  der  Bodenwinkel  ans.  Aneh  die  Extreme 

dieser  Einkerbiinpsformen  licatati^'f  ni  di.  se  "Wahr- 
nehmungen sowohl  lünsichtiicb  der  Brucbarbeiten 

als  der  Ausgangspunkte  der  Brüche.  Somit  ist  durch 

Barbier  die  rascheste  und  dnfachstc  HerstcUungs- 
weise  der  Einkerbung  mit  der  Säge  für  die  Praxis 
als  völlig  hinreichend  und  anwendbar  erklärt. 

Mit  Hilfe  des  Pendelh.uiiii  - rs  hat  dann 

Charpy  eine  proße  Zahl  von  i'rolien  ausgeführt, 
bei  denen  er  den  Schwerpunkt  seiner  Heobachtung 
auf  den  Einfluß  der  Einkerbungstiefe 

und  der  Einkerbungsform  legte.  Den  Ein- 
fluß der  letzteren  studierte  er  im  Zusammenhang 

mit  der  Stoßgesehwlndigkeit.  Faßt  man  die 

Resultate  in  bezup  auf  die  Bodeutuujr  der  Ein- 

kerbungstiefe zusammen,  so  erscheint  die  An- 
nähme  berechtigt,  daß  unter  sonst  gleichen  Be- 

dingun^ren  die  Tii  fc  der  Einkerbung  nur  ge- 
ringen Einfluß  bat,  wenn  sie  merklich  grOßer 

ist  als  der  Badlua  der  Abrundung  dn  Bodens 

der  Kerbe.  Eine  spitze  Einkerbung  (Cbarpy 
beschäftigt  sich  nur  mit  zwei  Kerbtypen,  solchen 
mit  mehr  oder  weniger  abgerundetem  Hoden  und  mit 

zugespitzten)  braiulit  daher  nicht  tief  zu  sein. 

Bei  allgerundeten  Kerben  genüt't  es,  die  Kerb- 
tiefe gleich  dem  Durchmesser  der  .\bruuduug  zu 

madien.  Infolge  der  geringen  Tiefe  wird  es 
inöglieli  sein,  die  Einkerbung  anstatt  mit  dem 
Bohrer  mittels  einer  Fräbe  auszuführen,  was 
vor  allem  dann  vorteilhaft  ist,  wenn  mit  einer 

grül^eren  Anzahl  gleich  abgemessener ProbestAbe 

gearbeitet  werden  soll. 
Kommen  nun  abgerundete  Einkerbungen  zur 

.Anwendung,  so  ist  der  Einfluli  der  Stoli- 

gcschwindigkeit  ohne  Rücksicht  auf  die  Metall- 
sorte «ehr  gering.  Die  Unterschiede  im  Bruchwider- 

stand sind  sowohl  bei  den  verschiedenen  Stoß- 

gescbwindigkeiten  wie  bei  der  statischen  Erpro» 

bung  von  der  Größe  der  Beobacbtungsfehler. 
TJei  scharfen  Einkerbungen  hat  zwar  die  Stoli- 

geschwindigkeit  auch  nur  wenig  Einfluß,  aber 
swisehea  statischer  und  dynamisdier  Erprobung 
besteht  ein  Unterschied,  der  nicht  in  allen  Fallen 

von  gleichem  Sinne  ist.  Es  scheint,  daß  bei 

mftßig  sfirOden  ICetallsorten  bei  dynamischer  Be- 

anspruch u  hl:  ̂ rerin^'-ere  Brucharbeiten  aufzu- 
wenden sind  als  bei  statischer.  Bei  sehr  wei- 

chen Metallsorten  ist  das  Gegenteil  der  Fall. 
Daher  kommt  es.  daß  die  statische  Beanspruchung 

scharf  eingekerbter  Stäbe  merklich  geringere 

Brucharbeiten  aufweist  als  die  dynamische  Prü- 
füng  derselben  Stflbe.  Der  Bruclnviderstand 
wächst  mit  dem  Krümmungsradius  des  Hodens 

der  Kerbe,  Hei  sprödem  Metall  ist  das  Wachsen, 

ob  statische  oder  dynamische  Enfobung  statt- 

findet, bedeutend,  bt-i  weichem  Metall  wird  es 

sehr  gering.  Will  man  die  verschiedenen  Me- 
tallsorten UassiUzieren  Je  nach  ihrem  Verhalten 

bei  Stoßbeanspruchung  oder  statischer  Helastung, 

80  bleibt  die  Klassifizierung  dieselbe.  Stoß- 
gesehwindigkelt,  Einkerbungsform  usw.  indem 
wohl  den  absoluten  Wert  des  Bruchwiderstandes 

ein  und  desselben  Metalles,  scheinen  aber  die 
relativen  Werte  der  Bruehwiderstände  mehrerer 

Metallsorten  nicht  zu  verändern.  Diese  Ergeb- 
nisse erldären  sich  nach  Charpys  Ansicht  leicht. 

In  der  ersten  Periode  des  Bruches  geht  eine 
Dehnung  des  Metalles  vor  sich,  die  sich  auf  den 
unteren  Teil  der  Einkerbung  beschränkt;  in  der 
zweiten  Bruchperiode  bildet  sich  am  Boden  der 

Elnkwbu&g  ein  BIß,  der  sidi  dann  über  den 
ganzen  Querschnitt  fortpflanzt.  ,Te  größer  nun 

der  Krümmungsradius  des  Bodens  ist,  um  so  be- 
deutender ist  die  Dehnung,  so  daß  also  die  liei 

großem  Bodenradius  erhölite  Brucharbeit  durch 

ein  gewisses  Maß  Bieguugs-  bezw.  Dehnungs- 
arbeit mit  bedingt  ist.  Wollte  man  daher  nur 

die  reine  Brucliarbeit  bestimmen,  so  müßte  man 

die  Probe  mit  abgerundetem  Boden  gänzlich  aus- 
schließen, oder  man  müßte  suchen,  beide  Perioden 

zeitlich  voneinander  zu  trennen.  Das  ist  aber 

sowohl  liei  scharfer  wie  i)ci  abgerundeter  Ein- 

kerbung praktisch  unmöglich,  denn  auch  bei 
scharfer  Einkerbung  erfordert  die  Ausdehnung 
des  Bruches  Zeit,  und  während  dieser  Periode 

arbeiten  bestimmte  Teile  auf  Biegung.  Dennoch 

ist  ohne  weiteres  einzusehen,  daß  ̂ eBlegungs» 

arbeit  bei  scharfer  Einkerlinnt.'-  ireringer  ist  und 
daher  diese  Form  der  abgerundeten  vorzuziehen, 

wenn  mligllehst  genaue  Werte  des  Bmchwider^ 
Standes  erzielt  werden  sollen.  Hei  Proben  aus 

der  Pra.\is,  bei  denen  also  zwei  Parteien  ent- 
gegengesetste  Interessen  vertreten,  mrint  Char]>y 

der  abgerundeten  Form  den  Vorzug  g<>l)en  zu 
müssen,  da  es  hier  darauf  ankomme,  die  Probe- 

bedingungen genauestens  zu  prüfen,  und  daß 
diese  Prüfung  um  vieles  leichter  sei  bei  Anwen* 

dung  abgerundeter  Eiakerbungen. 
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Zu  ganz  ahnHehen  SeblOmen  gelangen  anch 
Snyders  und  Hackstroh  in  dem  Kapitel, 

das  vom  Einfloß  der  Einkerbung  handelt.  Aller- 
dings wird  liier  die  T^irallele  switdien  ein- 

gekerbten und  uneingekerbten  Stftben  gf^zogen. 
Bei  den  nicht  eingekerbten  Stäben  war  die  Höhe 

des  Probcstalies  um  die  Tiefe  der  Einkorbung 
der  eingekerltten  Stfibe  vermindert.  Bei  einem 
und  demselben  Material  bctruir  der  Arlieitsauf- 

wand  1  kgm,  wenn  der  Stab  eingekerl>t  war, 
und  IT  bb  24  kgm  unverfotsten  Stkben. 
In  gleichem  Sinne  lautet  auch  das  Ergebnis  bei 

statischer  Belastung  unter  sonst  gleichen  Be- 
dingungen. Die  Einkerbung  bat  also  In  beiden 

Fallen,  sowohl  bei  Fallversuchon  wie  bei  Bietre- 

proben,  gleichen  Einfluß.  Auch  Snyders  und 
Haokstroh  erklaren  diese  Tatsache,  indem  sie 

sagen,  die  von  der  äußeren  Kraft  geleistete 

Arbeit  ist  abhängig  vom  MaU  der  Durchbiegung. 
Je  größer  die  Durchbiegung  ist,  die  der  Stab 
erträgt,  ehe  durch  die  Zugspannung  in  den 
Äußersten  Fasi  rn  der  Ih  uch  einsetzt,  desto  mehr 

Arbeit  ist  zur  iiervorrufuug  des  Bruches  not- 
wendig, vorausgesetzt  natürlich,  daß  die  zum 

Bruch  erforderliehe  Kraft  diesen)e  bleibt.  Die 

iü'aft,  welche  den  Bruch  herbeiführt,  ist  bei  ein- 
gekerbten and  nteht  eingekerbten  Stiben  im 

ganzen  die  ̂ 'leirlie.  Die  Durchbiegung  ist  natür- 
lich beim  eingekerbten  Stab  kleiner  als  beim 

andern,  weil  die  Lsngsaehse  der  Teile  zn  beiden 

Seiten  il. T  Ki  rbe  weniger  Krümmung  hat  als 
bei  dem  unverletzten  zu  beiden  Seiten  der  Uitte. 

Bei  dagekefbten  Stiben  wird  also  ̂ e  zom 

Brechen  erforderliche  lebendige  Kraft  zur  Form- 
Änderung  aufgewendet,  und  es  erklärt  sich  leicht, 
weshalb  erstens  .die  zum  Brechen  eines  ein- 

gekerbten Stabes  oder  dnrchlocbten  Streifens 

notwendige  Arbeit  geringer  ist  aN  l>>  i  einem 
unverletzten  Stab  reduzierter  Höhe  oder  Breite 

besw.  eines  undurchlochtcn  Streifens  reduzierter 

Breite,  und  weshalb  zweitens  der  Biegungsvrinkel 
unmittelbar  vor  dem  Bnn  b  l>eim  eingeschnittenen 
Stab  sowie  bei  eiuem  durcliiuchten  Streifen 

kleiner  sein  wird  als  beim  uneingekerbten  Stab 

oder  bei  der  gew(ibnlichi>n  Biegejirobc". 
Nach  van  der  Kolk  kann  der  Einfluß  des 

mebr  oder  weniger  abgerundeten  Winkels,  der 
sich  bei  der  Einkerbung  mittels  Sage  bildet, 

unberücksichtigt  bleiben,  da  der  Bruch  ohne 
Ausnahme  am  Gmnde  der  Einkerbung  selbst 
entsteht. 

Bei  den  Versuchen  Mesnagers  lieferten  die 

großen  Probestabe  («dehe  oben)  nnverllnderte 
Resultate,  ohne  Rücksicht,  ob  die  Einkerbung 

mit  Bohrer  oder  Fräse  ausgeführt  wurde.  Naeh 
ihm  ist  die  Breite  der  Einkerbung  von  groUem 
Einfluß. 

Leblant  hat  eiiunal  liie  EinktM-bung  spitz- 
winklig gefräst  und  dann  durch  Eindrücken  eines 

Schiichtmessers  ausgeriebtet,  ta  den  ilbrlgen  FAllen 
je  eine  1  mm  iiml  eine  2  mm  breite  Kerbe  mit 

scharfer,  stuuipfer  und  abgerundeter  Säge  her- 
gestellt. Er  folgert  aus  seinen  Versw^n,  daß 

bei  sehr  großer  Sjirödigkeit  die  Form  der  P'in- 
kerbung  wenig  Einfluß  hat.  Die  Difi^erenzen, 
die  aus  der  Form  herrorgeben,  spielen  gegen- 

über der  Ungleichartigkeit  des  Materials  keine 

Bolle,  ebenso  der  Einfluß,  den  die  Verwendung 
der  Säge  oder  des  Messers  hat.  Die  spitze  und 

scharfe  Einkerbung  liefert  Resultate,  die  sich 
leichter  vergleichen  lassen  als  Resultate  anderer 
Einkerbungen.  (Schiaß  folgt.) 

Britisch -imperialistische  Handelsfragen. 

Eine  deutsche  Betrachtung  von  Dr.  B.  Tresoher,  Dflsaeldorf. 

Nach  dem  glänzenden  Siege  der  Liberalen 
in  England  vor  nun  bald  zwei  Jahren 

hatte  man  sich  innerhalb  nml  aulierhalli  des 

Vereinigten  Königreiclis  im  Lager  der  Feinde 

britisch  -  imperiaUstisober  Piine  der  Hoflhinng 
hingeben  zu  können  geglaubt,  fürs  erste  würden 
die  größerbritischen  Bestrebungen  lahmgelegt 

sein.  Aliein  so  wenig  die  Bewegung  gehemmt 
wurde,  als  1892  der  alte  Oladstone  noch  einmal 

die  Zügel  der  Regierung  an  sich  gerissen  hatte, 
so  wenig  wird  auch  unter  der  jetzigen  liberalen, 

freihändlerischen  Regierung  Irgend  dae  Gel^en- 

heit  von  den  (.'hamberlainisten  versäumt,  neue 
und  immer  neue  Anbänger  für  Ihre  Zwecke  zu 
werben.  Unter  den  rfihrlgsten  von  ihnen  sind 
die  Minister  der  Kolonien  selbst,  dif  alle  Hnnde 

eifrig  regen,  das  Problem  des  Vorzugshandels 

iauner  wieder  in  den  Vordergrund  des  Öffent- 
lichen Interesses  zn  schieben. 

In  jüngerer  nnd  Jüngster  Zeit  haben  denn 
wieder  verschiedene  Umstftnde  dazu  Iraigetragen, 

das  Inti>resse  des  engliachi>n  Volkr<  und  sonst 
auf  dem  Erdball  und  nicht  zum  mindesten  bei 

uns  in  Deutschland  an  der  Frage  zu  wecken. 
Einmal  hat  vor  etwa  Jahreafrist  das  kanadische 

Parlament  den  neuen  dreiteiligen  Zolltarif  gut- 
geheißen, auf  Grund  dessen  möglicherweise  dem 

deutsch-kanadischen  Zollkriege  ein  Ende  bereitet 
werdi-n  kann,  (örade  in  lotzti-r  Zeit  scheint 
man  —  nach  Nacbricliten  iler  kanadischen  Presse 

zu  urteilen  —  auch  jenseit  des  Ozeans  mehr 
und  mehr  ireneiuM,  eine  möLrlicbst  iiaMige  Be- 
endigimg  des  Konfliktes  zu  wuuscbeu.  Wiederum 
von  neuem  bat  sich  alle  Welt  mit  dem  Problem 

des  Greater  Britain  iii-;rhnftiL't.  als  in  diesi-ni 

Jahre  in  London  diu  Reichskonfereuz  tagte  und 

—  allerdings  unter  kahlster  Reserve  oder  sogar 

direkt  ablehnender  Haltung  der  Begierungsver- 
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treter  Englands  —  die  ErktamnEren  der  Kon- 
ferenz von  H*02  znpiuisten  des  Vorzugshandfls, 

fiberliauptder  Begünstigung  der  britischen  Keidis- 
tdle  untereinander  wiederholte.  Und  letztidn 

stand  die  Fra^i^e  abermals  auf  dem  politischen 
Speisezettel  Englands,  indem  am  15.  Juli  ein 
Antrag  Mr.  Lytteltons,  den  Sfkretars  fUr  Kolonien 
unter  der  Kegicrung  Balfour,  im  Unterhaas  zur 

Dtltatti-  stand:  „That  this  House  regrets  that 

his  Majesty's  Government  have  declined  the 
InyltatloB  vBaalmoosly  prefiarred  by  the  Prine 

Ministers  of  tlir  splf-poverningColonies  to  consider 
favourably  any  form  of  Colonial  Preference  or 
•oy  measores  for  closer  eonimercial  nnion  of  the 

Empire  on  a  preferential  basis." 
Femer  hat  Herr  J.  Cbamberlain  geiegeutiicb 

der  Ersatswahl  In  dem  früher  In  sicherem  Be- 

sitzi'  dt  s  lilu-ralen  Eisenindustriellen  Sir  fliarli  s 

Palmer  befindlichen,  jetzt  aber  nach  heiüem 

Kampfe  vom  Kandidaten  der  Arbeiterpartei  er- 
oberten Walilkreise  Janrow  an  den  unionietischen 

Kandidaten  einen  Brief  geschrieljen,  der  mit 

einer  gewissen  Begeisterung  von  der  imperia- 

UatlsclMD  Preese  aufgenommen  wurde,*  und  in 

dem  es  u.  a.  heißt:  ,Thaf  l'referenco  and  Tarift' 
Keform  must  come  shortly,  if  we  are  not  for 

erer  to  sinlr  In  a  tUrd-rate  plaee,  I  am  eertaln.* 
Von  «rrJißt'rer  Bedeutung'  als  dieser  Brief  aber 
noch  ist,  daü  der  australische  Minister  für  Handel 

und  ZSlie,  Sir  William  .T.  Lyne,  in  der  «Empire 

Review"**  das  Wort  i'nrr'ift  iin<1  in  einem 

Artikel  „Preference  and  receut  commerciai  legis- 

lation  to  AnstraUa*  von  neuem  krtfUg  für  den 
gegenseltigt'n  Vorzugshandel  eintritt. 

Dieser  Artikel  ist  geeignet,  durch  seine  ein- 
leitenden Satze  Aufsehen  zu  erregen.  Denn  wer 

geglaubt  hat,  liie  Kolonien  würden  nachgerade 
den  Gosebni.K  k  an  der  Gcwilhnini;  von  Vorzufrs- 
zöllen  für  die  englische  Einfuhr  verlieren,  wenn 
ihnen  das  Kntterlaad  nicht  bald  Gegenleistungen 
dafür  einrilumen  würde,  und  wer  damit  gehofft 

hatte,  die  ganze  Bewegung  in  den  Kolonien 
wQrde  gar  bald  gemäß  der  Entseheldung  des 
enplischen  Volkes  bei  den  letzten  Wahlen  im 

Sande  verlaufen,  der  wird  durch  den  ersten  Satz 
des  Lynesehen  Artikels  nicht  wenig  ttberraseht 

und  enttäuscht  si'i  n  :  ,  ̂̂ '  a  s  den  Vorzugs- 
baadel  anbetrifft,  möchte  ich  gleich 

am  Anfange  sagen,  dafl  wir  Australier 
keine  besondere  VergQnstigung  für 

unser  Land  verlangen.  Wir  glauben,  daß 
die  .\bsichten.  die  wir  haben,  zum  Wohle  des 

Reiches  im  ganzen  sind."  Und  weiter:  „Ein 
aniirrer  Irrtum  ist  der  unti'ru'i'sehoheue  (inianke, 
dali  die  Kolonien  von  Gruiibritannien  cineu  Zoll 

auf  RohmateriaUen  forderten.* 
Diese  S.ltze  scheinen  der  tranzen  frrößer- 

britischen  Bewegung  eine  vollkommen  neue  Wen- 

•  Z.  B.  .Sundard"  vom  2.  JuU  1907. 
Kr.  78,  Jolt  1907. 

dong  tu  geben;  denn  wer  bitte  wohl  den  Ko- 
lonien so  viel  Keichspatriotismus  zugetraut,  daß 

sie  dem  Hutterlande  Geschenke  darbringen,  ohne 
nur  die  geringste  Gegenleistung  zu  erwarten? 
Sie  scheinen  allenlirars  nur  SO.  Denn  sie  sind 

nichts  mehr  als  ein  Blendwerk,  vergleichbar  der 

pomphaften  Inszenierung  eines  Feuerwerkes,  das 
liald  durch  einen  Regenschauer  gedsmpft  wird. 
Diese  Einleitung  iiindcrt  ntlmlieh  Mr.  Lyne  nicht, 

nur  wenige  S.'ltze  spater  zu  erklaren:  „Ich  habe 
eine  Liste  über  britlsehe  ISnftahr  Ton  mehr  als 

20(1  Millionen  £  zusammengestellt,  die  vollständig 
innerhalb  des  Kelches  erzeugt  werden  kann, 
und  wenn  ein  kleiner  Vorzug  euren 

ü  1)  I' r s  e e is c  h  e  n  Verwandten  eingerflumt 
wird,  würden  sie  imstande  sein,  den  Bedarf 
ebenso  billig  oder  sogar  billiger  zu  befriedigen, 
als  der  Fremde  heute  tut.  Meine  Liste  ent- 

halt hauptsächlich:  Getreide,  Fleisch, 

Butter,  Wein,  Kase  und  Leder."  Und 
der  weitere  Inhalt  des  Lyneschen  Aufsatzes  dreht 

sich  um  den  —  Übrigens  mit  recht  anfechtbaren 

Argumenten  geführten  —  Beweis,  daß  diese 
Einfuhrartikel  durch  einen  Zoll  nicht  verteuert 

werden  wurden,  daß  „das  englische  Volk  um 

keinen  Penny  Armer  werden  würde*. 
FBrwabr,  eine  seltsame  Logik!  leb  habe 

mich,  um  mich  in  den  Gedankengangen  Mr.  Lynoi 

zurechtzufinden,  an  einen  überzeugten  Chamber- 
lalnisten  gewandt,  der  mir  denn  auoh  Ober  den 

Widerspnich  .Aufklärung  verschaffen  konnte :  ein 

Vorzugszoll  für  die  Produkte  der  britischen 

Kolonien  Ist  keine  ,  Vergünstigung",  ,no  favour*, 
die  zu  fordern  Hr.  Lyne  und  seine  patriotischen 

Australier  viel  zu  altruistisch  sind,  er  ist  viel- 

mehr »ihr  gutes  Recht".  Wer  denkt  nicht  des 
Goetheschen  Wortes:  ,Hit  Worten  lAflt  stob 

trefflich  strelteB,  —  mit  Worten  «In  System 

bereiten*  ? Vielleiebt  aber  Ist  der  Zusammenbang  auob 

ein  anderer.  .Vustralien,  dessen  Hauptniisfuhr- 
artikel  Wolle  ist,  fordert  in  höchster  Selbst- 

losigkeit unter  Vorzugsbebandlung  der  Kolonien 

keinen  Zoll  auf  „Rohmaterialien",  sondern  nur 
auf  Lebensmittel.  Kanada,  von  gleich  alt- 
ndstiaebem  Geiste  beseelt,  begnügt  sich  dann 
vieQeicbt  mit  Zöllen  auf  Wolle,  und  so  ist  eben 

beiden  geholfen.  Ob  man  um  Worte  oder  um 
Absichten  streitet,  das  eine  ist  klar,  daß  das 

Ganze  eitel  Spiegelfechterei  ist,  ~-  und  liie  Crrund- 
tendenz  schimmert  nur  gar  zu  sehr  durcli  alle 

die  fadenscheinigen  Verschleierungen  und  Be* 
mintelungen  Undurdi. 

Freilich,  bei  der  ir  _ '-nwartigen  ])oIitischeli 
Konstellation  in  England  liebt  man  es  auf  Seiten 

der  Anhinger  des  gegenseitigen  Vorzugahandels, 

in  Ratsein  zu  sprechen,  scheut  sich,  mit  An- 
sichten oder  gar  Vorschlagen  klipp  und  klar 

berauazurtteken.  Aaeb  die  Bede  Balfours  ge- 
legentlloh  dar  Pariameutsdebatte  fiber  das  von 
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Lyttelton  beantragte  Tadelsvotum  erging  sich 

in  allgensinen  Redensarten,  so  daß  dann  vom 
KegieruDgstischc  gefragt  werden  maßte:  wie 

denkt  »iuli  Herr  Balfour  nun  eigentlich  den 
Vorzugsliandel ,  den  er  iMfBrwortetf  Will  er 

Getreide  mit  Zöllen  belegen?  will  er  Zölle 

auf  Fleisch,  Butter,  Wolle,  Holz  eingeführt 
wissen?  Keine  Antwort  auf  Irgend  eine  dieser 

Fragen! 
Wie  nicht  anders  zu  erwarten,  wurde  das 

Ljtteltonsclie  TadelsTotnm  mit  erdrBekender 

Ifl^oritSt  —  404  Stimmen  gegen  III  -  al»- 
gelflluit  zugunsten  eines  Antrages,  „daß  das 
Hans  die  Sicherung  der  ESnheit  des  Britischen 
Reiches  nicht  in  einem  auf  Schutzzöllen  auf 

Nahrungsmittel  aufgebauten  System  von  Vor- 

zugszöllen erblickt".  Viel  mohr  als  Worte  kann 
man  freilieh  darin  auch  nicht  finden. 

Immerhin  hat  die  Abstimmuujr  bewiesen,  daß 

es  noch  gute  Weile  haben  mag,  bis  Chamber- 
Itlns  snTcrsichtliches  Wort:  „tbat  Freference 

and  Tariff  Reform  must  come  shortly".  in  Er- 
flUluug  geht,  da  sich  das  englische  VoUt  bei 
den  lotsten  Wahlen  In  seiner  Hebrlieit  nun 

einmal  der  Politik  de^  Prritcktionismus  abhold 

gezeigt  liat.  Man  kann  aber  fUglich  bezweifeln, 
ob  das  nodi  lange  so  bleiben  wird.  Die  Zahl 
derer  Ist  Im  Steigen,  «Bo  von  der  Notwendigkeit 
gegenseitigen  Yonngshandels  der  britischen 

Reidisteile  flberzengt  sind,  sei  es,  daß  sie  ihn 
vm  sdnor  selbst  willen,  sd  es  zur  Anbahnung 
engeren  politischen  Zusammenschlusses  oder  anch 

als  Gegengewicht  gegen  die  Handelspolitik  von 
Englands  Konkurrenten  fQr  notwendig  halten, 

nnd  schon  jetzt  berichtet  die  enirlisrln'  Presse, 
daß  der  Anbang  der  liberalen  Regierung  stark 
Im  AbbrOekeln  sei.  Jedodi  zugegeben  aneh, 
daß  die  jetzige  britische  Regicnniir  noih  lange 
am  Ruder  bleil>en  wird  und  damit  eine  Aende- 

mng  der  Handelspolitik  des  Vereinigten  KSnig^ 
reichs  zunächst  ausgeschlossen  erscheint,  so  ist 

es  doch  ganz  anzweifelhaft,  daß  die  selbständigen 

Koloaisa  anf  dem  Wege  mntterlflndischer  13e- 
▼omgong  fortschreiten  werden. 

Kanada  —  hatte  man  bei  Bekanntwerden 

der  neuesten  Laurier- Fieldingschen  Zollpolitik 

(geglaubt  und  gehofft  —  würde,  der  nun  ein 
Dezonninm  wahrenden  Geschenke  an  das  Mutter- 

land ohne  Gegengabe  müde,  von  seiner  Bevor^ 
zngaagapolitik  zarOekkomnien ;  setzte  doch  das 

neva  Zollgesetz  schon  nicht  mehr  eine  Bevor- 

zugung der  engUschen  Einfahr  um  33'^s*'/o  in 
Banseh  und  Bogen,  sondern  eine  fBr  verschiedene 

Waren  verschiedene  bis  zu  höchstens  33'  3  "'o 
festl  Weit  gefelilt,  wenn  man  das  als  ersten 
Sehrltt  zurBek  ansehen  wollte  i  Es  war  nur 

sine  Maßnahme,  die  die  Regierun;:  J.aurier- 
Fielding  im  Interesse  der  kanadischen  lndu!4trie 

für  geboten  hielt,  eine  Maßnahme  der  Regierung, 
die  gar  trefflich  Kanadas  Wirtsehaftsinteresaen 

Stahl  nad  EIim.  IUI 

durch  Zollpolitik,  Produktionsprämien  usw.  zu 

wahren  weiU.*  Und  wer  noch  daran  gezweifelt 
hfltte,  daß  Kanada  nicht  daran  denkt,  seine  seit 

18U7  verfolgte  Politik  aufzugeben,  den  mußte 
eine  Rede  des  Premlemdnbters  Lanrier  anf« 

klaren,  die  er  vor  wenig  Monden  in  London  bei 

einem  Festessen  hielt,  und  in  der  es  heißt: 
„Ich  ha1>e  hier  In  Blattern  gelesen,  daO,  wenn 

das  Mutterland  uns  keine  Vorzugszölle  gcwälirt, 

wir  in  Kanada  unsere  Politik  gegen  das  Mutter- 
land anfgebMi  nnd  Harkte  in  den  Vereinigten 

Staaten  suchen  werden.  Diese  Behauptung  ist 

grundlos.  Es  gibt  eine  Menge  Dinge,  wo  wir 

Konzessionen  gegen  Konzessionen  mit  unseren 
Nachbarn  anstanschen  könnten.  Aber  lassen 

Sie  sich's  gesat't  sein,  um!  nnm-re  Xa<'h!)arn 
wissen  das  wohl,  dab,  wo  immer  es  auf  unseren 

Märkten  zu  Konkurrenzen  zwischen  den  Erzeug* 
nissen  Englands  und  Amerikas  kommt,  nnsere 

Wahl  getrofl'en  ist:  wir  stehen  zum  Mutter- 

lande.* 
Der  Südafrikanische  Zollverein  ge- 

währt der  groUbritaunischen  Einfuhr  seit  dem 

16.  Augost  1903  einen  Zollnachlaß  von  26*/o 
bezw.  für  einige  Artikel  ZoUfireiheit;  und  ob 

nicht  die  Denkschrift,  die  die  Regierung  in 

Kapstadt  soeben  heran  gegeben  hat  und  in  der 
der  Karl  of  SeHiona  eine  Lanze  für  einen  festen 

britisch-südafHkanlsehen  Bund  bricht,  nicht  auch 
kräftig  für  Verfolgung  des  eingeschlagenen  Weges 

auf  handelspolitischem  Gebiete  eintritt,  muß  bis 
zum  Bekanntwerden  des  Textes  des  Memorandums 

abgewartet  werden.  £s  läUt  sich  aber  nach 
allem,  was  jüngst  in  Verfolgung  Imperiallstlseher 

Ziele  geschah,  sehr  wohl  vermuten. 

Neuseeland  begünstigt  die  Waren  bri> 
titoher  Herkunft  seit  dem  16.  Norember  1908 
bezw.  hinHichtlich  der  vor  dem  16.  November 

1903  gekauften  Waren  seit  dem  l.  April  1904, 

und  auch  der  Australische  Bund  hat  be> 

kanntlich  im  Vorjahre  das  kanadisch-südafrika- 
nisch-nonseelondische  Beispiel,  gewUrztnoch  durch 
die  SchÜTahrtsklausel,  nadialuBen  wollen,  mußte 

aber  erleben,  daß  die  britische  Regierung  das 

ihr  dargebotene  Geschenk  eben  dieser  Schiflfahrts- 
klausel  wegen  aus  Rücksicht  auf  internationale 

Vertrage  verweigern  mußte.    Zwar  schweigt 

*  In  den  drei  Rechnungsjahren  vom  1.  Juli  1903 
Ua  80.  Juni  1906  sablte  die  Kiin«(iii)che  Koglerung 
nach  den  NacJiriehten  tb  Handel  nad  Industrie 
11907  Nr.  68)  an  Prodakttonsprlmien  (ia  Dollar)  fBr: 
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nun  die  am  3.  Juli  d.  J.  zur  Eröffhun^r  des 

BnndeiparUmMito  gehaltene  Programnirt-di'  des 
Gtnwalgouverneurs,  die  eine  Keforiii  des  Znll- 
tarifes,  Prämien  für  neue  Industrien  u.  a.  ni. 

aokandigt,  fliwr  VonugszSU«  zugunsten  Eng- 
lands; jedoch  kann  kaum  ein  Zweifel  dariibpr 

herrschen,  daU  sie,  wenn  auch  nicht  besonders 
erwMhat,  in  der  Zolltarifrefonu  enthalten  sein 

wi'rdrn.  Traten  d'ich  ̂ ''^nde  dif  Australif-r  mit 
am  lebhaftesten  für  die  Beschlüsse  der  Keichs- 
kottferenz  ein;  und  wie  anders  sollen  sonst  die 

Ausfiilirun^ron  Mr.  Lynos  verstanden  wi.-nlcn, 
der  in  dorn  niehrcrwähnten  Artikel  der  i,Empire 

Bevlev*  sagt:  „Australien  wfinseht,  dem  bri- 
tischen Volke  die  Arbeit  und  die  Löhne  zu- 

kommen zu  lassen,  die  jetzt  in  das  Ausland 

gehen,  und  die  britische  Schiffahrt  zu  heben.  .  .  . 

Ich  bin  der  Meinun;:.  daß  dor  britischen  Scliiff- 

fahrt  frroücr  Scliadtn  durch  die  Siibsidien  zu- 
gefügt wird,  die  von  fremden  Ländern  ihren 

Segel-  «ad  Dampferlinien  geeist  werdni;  und 
sicherlich  ist  die  \1>nabine  des  britischen  Handels 

in  australischen  Qewässern  diesen  Subaidicn  zu- 

zosehrellMn.  Es  Ist  woblbekaiint,  daß  '  die 
Bflicharei^emng  nicht  die  Aii-i<  ht  hat,  dieselbe 
Politik  wie  firende  Regierungen  in  Sachen  der 
Sttbsidien  zu  befolgen;  so  mttssen  wir  denn 

andere  Mittel  finden,  denselben  Zweck  zu  er- 

reichen." Also  Vorzugszölle  auf  alle  Falle! 
Und  betreffs  der  Schiffahrtaklausel,  von  der  die 

Australier  nicht  ablassen  m  wollen  Bcheinen, 
sei  man  nicht  überrascht,  wenn  es  eines  Tages 
in  einer  Thronrede  ähnlich  der,  durch  die  am 

G.  August  1897  dem  ongUsoben  Parlamente  die 

Kündigung  der  Handelsvertrage  mit  Belgien  und 

dem  Deutschen  Kciche  bekannt  gegeben  wurde, 
heiflt:  ich  habe  die  Verträge  gekOndfgt,  durch 
die  ich  verhindert  bin.  mit  meinen  Krdonien 

solche  Verkehrseinrichtuugen  innerhalb  meines 

Beiehes  zu  treffen,  irie  sie  nrir  zweckmäßig  er- 
sehdoen. 

*  * 
• 

Und  was  sagt  Dentschland  zu  dem  trotz  der 

Regierung  Campbell-Bannerman  fortsclireitenden 
Siegeslaufe  der  grOfierbritischen  Bestrebungen 

zum  mindesten  in  den  Kolonien?  Es  mag  t'r(di 
sein,  wenn  es  demnächst  den  Karren,  der  nun 
seit  einem  halben  Desenaiom  im  Sumpfe  steckt, 
mit  einem  Schein  von  Würde  herausziehen  kann. 

.Ms  1807  bezw.  Kanada  als  erste  eng- 
lische Kolonie  praktisch  ausführte,  was  man  bis 

dahin  nur  als  imperialistlBche  Hirngespinste  phan- 
tasiereicher Politiker  zu  Ix^traehten  gewohnt  war. 

und  die  englischen  Importe  zu  Ungunsten  der- 
jenigen fremder  Linder,  unter  ihnen  der  deutschen, 

differenziert e.  erhob  sich  ein  gar  groß  Geschrei. 

Nicht  nur  das  agrarische  Deutschlaiid,  dessMi  Zu- 
stimmung zu  Zollkriegen  mit  wem  nach  immer  ja 

billig  zu  haben  ist,  sprach  damals  allen  Ernstes 

Ton  einem  Zollkrieg  mit  dem  gesamten  Britischen 

Reiche.  Nun,  die  P'.ntwickluug  der  Dinge  hat 
gelehrt,  daß  man  damals  weit  über  da.s  Ziel 

hinausschoß.  Man  sprach  von  Krieg,  befür- 
wortete ihn  und  kannte  seinen  Qegner  nicht. 

Man  forderte  einen  In  die  Schranken,  der  mit 

dem  Störenfried  wohl  verwandt  war,  vielleicht 
ihn  auch  beeinflußt  hatte,  dooh  aber  mit  ihm 

nicht  identisch  war.  An  der  Verkennung  des 

eigentlichen  Uegners  litten  auch  die  beinahe 

aUjKbrlioh  aslftßUch  der  Erneuerung  der  Handels- 
beziehiingen  zum  britischen  Reiche  in  mehr 

oder  weniger  tiefgründiger  Verliandlung  wieder- 
gekehrten Debatten  des  Reichstages:  man  de- 

battierte über  einen  Zollkrieg  mit  dem  gesamten 
Reiche,  führte  riesige  Handelszitfern  ins  Feld, 
wo  es  sich  doch  höchstens  um  einen  Zollkrieg 
mit  Kanada,  allgemeiner  gesagt  mit  einzeliiai 

Kolonien  gehandelt  hatte.  .Jener  wttre  aller- 
dings, da  doch  die  beträchtlichsten  englischen 

Kolonien  freie  Hand  In  Ihrer  Zolltarif^ollttk 

haben,  gänzlich  unmotiviert  und  ülierdies  ein 
Unsinn  gewesen ;  der  andere  aber  ist  von  Kauada 

einseitig  gegen  uns  geführt  worden. 
.\ls  Kanada  uns  differenzierte,  wurde  ihm 

die  Ueistbegünstigung  entzogen.  Das  war  folge- 
richtig, und  mehr  zu  tun,  lag  zusiehst  kein 

Anlaß  vor.  Daß  selbst  Herr  Fielding  die  Folge- 
richtigkeit der  deutschen  Maßregel  anerkannte, 

geht  aus  einer  Rede  im  kanadischen  Parlament 
im  .lahre  1902  hervor,  in  der  er  u.  a.  sagte: 

„Wie  ich  schon  bei  früherer  Oelegenheit  aus- 
geführt habe,  hat  Deutschland  zwei  Tarife; 

einen  für  die  Welt  im  allgemeinen,  den  andern, 

als  .Konventionaltarif"  bekannten,  für  die 
Lander,  die  mit  Deutschland  Handelsverträge 

abgeschlossen  haben.  loh  Termute,  daß  viele 

billig  Denkende  (honorable  gcntlemen)  dies  als 

vernünftige  Politik  ansprechen  werden.  Deutsch- 
land hatte  einen  Vertrag  mit  Kanada,  oder 

besser,  Kanada  hatte  teil  an  einem  britischen 

Vertrag  mit  Deutschland,  und  unter  diesem  Ver- 
trag hatte  Kanada  den  Vorteil  des  sogenannten 

KoayentionaltarifB  hinsichtlich  kanadischer  Er- 
zeugnisse. Kanada  machte  diesem  Vertrage 

für  seine  eigenen  Zwecke  aus  gutem  und  ge- 
nügendem Grunde  ein  Bude.  Nicht  dne  Partei 

in  Kanada,  sondern  ganz  Kanada  war  darin 

einig,  daß  jener  Vertrag  nicht  im  wohlverstan- 
denen Interesse  Kanadas,  noch  des  Reiches  lag, 

und  daß  ihm  ein  Ende  bereitet  werden  mußte. 
Unsere  Schweslurkolonien  stimmten  darin  mit 
uns  Qlierein.  A1>er  es  war  vor  allen  anderen 

auf  Betreiben  Kanadas,  daß  die  Kündigung  des 

deutschen  und  des  belgischen  Vertrages  aus- 
ges|iroehen  wurde.  Als  wir  aufhdrten.  jenen 

Vertrag  mit  Deutscliland  zu  haben,  als  wir  auf- 

hörten, Deutschland  an  vielen  Vorzügen  teil- 
nehmen zu  lassen,  die  es  vorher  genossen  hatte, 

entzog  es  uns  die  Vorteile  seines  Konventional- 
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tarifea.  So  kam  Kanada  ia  den  Rang  der 

Nlebt-VertragMtaaten,  dereo  EneugidMe  dem 
höhiren  Tarif  unterworfen  sind.  Wir  können 

nicht  leugnen,  daß  die  deutsche  Hand- 
lan^Bwetse  von  gewlsiem  Standpunkte 

aus  «-inen  Schein  der  BereohtSgnng 

(some  colour  of  excuaei  hat.** 

Dieser  Zostand  des  ,Auge  um  Auge*  wahrte 
nun  bis  1903.  Seitdem  es  aber  Herrn  Flelding 

gefallen  hat.  uns  trotz  seiner  Rede  —  wohl 
ein^'edenk  deHsen.  daß  es  in  der  Politik  keine 
Grundsätze  gibt  unter  dem  gut  llebti^en 

Vorwande,  daß  _die  Verhjiudlunpen  wepen  bil- 

liger Behandlung  kanadischer  Waren  febl- 

geschlageo  seien*,  mit  eineni  Sondenoll  von 
33'  .1  ",0  zu  belegen,  wird  der  Krietj  u'Unzlich 

einseitig  geführt.  Die  Frage,  ob  es  zweckdien- 
lich sei,  die  kanadlsehe  Maßregel  mit  Re- 

pressalien unserseits  zu  beantworten,  ist  seiner- 
zeit in  der  Presse  viel  erörtert,  in  den  Kreisen 

des  Handels,  der  Industrie,  der  Begiernng  viel 
erwogen  worden  mit  dem  Ergohnis  schlielilicb. 
daß  man  den  kanadlsohen  Fanstschlag  ohne 

irgendwelche  Geierenwehr  hinnahm,  ünsere  Kriega> 

läge  war  freilich  nichts  weni^ri-r  als  gunstig; 
denn  wie  die  foljirende  Tabelle  dartui,  überwog 
unsere  Ausfuhr  nach  Kanada  unsere  Einfuhr 

dorther  um  beinahe  SO  Hillionen  Mark,  besteht 

außerdem  zum  iruten  Teile  in  KohstotIVn.  wäh- 

rend Kanada  von  uns  in  der  Hauptsache  Fabrikate 
besieht. 

AwlUw  web 

Deataehlaad 

!  4. 
1  ̂  isoo  .  .  . 418818 20008 1   I95  8S5 6I8S 

!  1901  .  .  . 820147 26  491 !    4t1  »85 7894 
1902  .   .  . 1  5H9  867 

:^><  7H4 2  370  896 9446 
1903  .  .  . 1  22»;  324 35  8.35 2  736  048 

9721 

1904  .  .  . 32 1  134 23  Dil 2  517  mi 9129 
1906  .  .  . 298  317 21  775 

,  2  188  288 1 
9779 

Zugegeben  also,  daß  die  Kanadier  die  stär- 
keren waren  —  und  sie  waren  sich  dessen  w-olil 

bewußt  — ,  so  fragt  es  sich  doch  noch,  ob 
unsere  Position  wlrkHeh  so  sebwach  war.  um 

eine  Kapitulation  ohne  Schwertstreich  zu  r» dit- 
fertigen,  and  fragt  es  sich  weiter,  ob  durch 
unsere Nadiglebigkdt  wIricUch  soviel  fQr  unser 
heimi.sches  Erwerbsleben  gerettet  worden  ist. 

daß  es  angezeigt  war,  nicht  einmal  eine  Ver- 

teidigung gegen  den  Angriff',  und  sei  es  nnr  um 
dss  Prinaipea  willen,  zu  versuchen,  auch  dann 
nicht  zu  versuchen,  als  uns  die  Kanadier  mit 

strengen  Maßnahmen  bezüglich  der  Ursprungs- 
seugndfM  belastigten,  als  sie  weiter  auf  Grund 
der  famosen  Dumpingklausel  unsern  Export  in 

Aetber,  Alkohol  usw.  dadurch  erschwerten,  daß 

iie  dioM  Artllcal  mit  den  angebliohan  «Ans- 

glüichszöllcn'*  deshalb  liclegten,  weil  sie  infolge 
der  Steuerfirelbelt  der  Exportnengen  billiger 
nach  Kanad.i  als  zu  ihrem  beimischen  ICarkt» 

preis  ausgeführt  wurden. 

Zur  Beantwortung-  der  ersten  Frage  sei  zu- 
nAchst  bemerkt,  daß  iler  Anteil  iIcs  iri'trenseitifren 
Absatzes  an  der  Uesamtausfuhr  im  Jahre  1^02 

beaw.  für  Kanada  Im  Reehnnngiijahre  1902/03 

fBr  beide  Lftnder  genau  der  gleiche  war:  0,8  **/o. 
Verhältnismäßig  also  wäre  Kanada  von  Maß- 

regeln unserseits  ebenso  hart  getrolTen  worden 

wie  wir  von  den  seinifren.  -  Zur  Beurteilung 
der  angeblichen  Uuentbehrlichkeit  der  kanadischen 
Einfuhr  aber  ist  die  folgende  Tabelle  dienlich 

(s.  Seite  lltfO);  de  gibt  die  hauptsachlichsten 
unserer  Iniporto  aus  Kanada  absolut  und  in 
Prozenten  der  Gesamteinfuhr  in  den 

betreffenden  Waren  an.  Die  Prozent- 
zahlen sind  ausschlaggebend.  Richtiger  wäre 

freilich  gewesen,  die  kanadischen  Importe  in 
Verhältnis  zu  dem  deutschen  Verbrauch  zu 

bringen,  wodurch  das  Bild  noch  weit  günstiger 

geworden  wäre;  jedoch  mag  das  angewandte 
Verfkhren  genügen. 

Man  sieht  aus  der  Tabelle,  einen  wie  mini- 
malen Bruchteil  im  allgemeinen  die  kanadischen 

Waren  an  unserer  Gesamteinfuhr  ausmachten ; 

eigentlich  ist  uns  nnr  Asbest  (69  bis  81  "  o  der 
Gesamt  einfuhr)  unentbehrlich.  Kingemachte  Hum- 

mern machen  14  bis  24  "/o  der  Gesamteinfuhr 
ans,  Iber  es  wird  Ja  woÜ  aleaiaad  behaupten 

wollen,  daß  wir  nicht  auch  ohne  die  Delikatesse 
Kanadas  hatten  auskommen  können.  Kanadas 

Msenerze  haben  wM  1902  in  der  denteeben 

Verarbeitung  einige  Hedf  nning  gewonnen,  seine 

trockenen  Erbsen,  seinen  Buchweizen  brauchen 
wir  kann  aodi;  «Be  paar  landwirtschaftlichen 
Maschinen  bitten  wir  aucli  anderswoher  Iteziehen 

oder  besser  selbst  herstellen  ktfnnen.  Der  An- 
teil der  übrigen  Artikel  an  unserer  Einfuhr  ist 

ganz  uniwdeuteud.  So  ganz  unentbehrlich,  wie 
es  von  manchen  Seiten  i'hemrtls  liirur"stellt  wurde 

und  noch  behauptet  wird,  wai-eu  und  sind  uns  die 
Erzeugnisse  Kanadas  also  nleht;  darum  hatten  wir 

CS  wohl  wagen  können,  uns  unter  Beiseitelassen  von 

Asbest,  vielleicht  auch  Eisenerzen,  ohnehin  zoll- 
frder  Arttkel,  mit  einem  Zusdilagszoll  zu  revan- 

chieren. Es  ist  ja  gewiß,  dali  wir  Kanada  damit 

keine  Wunden  geschlagen  hätten,  an  denen  es  hatte 
verbluten  müssen,  jedoch  es  handelte  sich  hier, 

da  wir  uns  einmal  die  Bevorziignntr  En-rlands 
in  den  Kolonien  nicht  hatten  gefallen  lassen 
wollen,  um  mehr  ab  nur  die  Schädigung  Kanadas. 

Wenn  die  .Frankf.  Ztg."  damals  (3.  Juni  1903) 
schrieb:  ̂  Prinzipienreiterei  ist  hier  nicht  an- 

gebracht; es  handelt  sich  um  eine  praktische 

Frage",  so  war  fiese  bei  Zollkonflikten  übliche 
und  im  allgemeinen  zweifellns  höchst  beherzitrens- 
werte  Mahnung  in  diesem  Falle  gewiß  nicht  am 
Platze. 
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Kanadas  Auafuhr  nach  Dentschland  nach  Waren^rappeo. 

Die  PrOMQtxableo  geb«D  di>n  Anteil  dt  r  Einfuhr  aus  Kanada  an  der  OetamtwIiiftAr  DeatodÜMMl« 
in  den  betretlenden  Wari^ngruppen  an. 
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Und  ob  unserer  Industrie,  unserem  Uandel 

aur  In  «twat  dvreb  unsere  Nadigl«Mglrait  ge- 
dient war,  das  ist  mehr  als  zweifelhaft.  Man 

fürchtete  besonders,  Kanada  könnte  unsere  ziem- 
Ueh  betnditilelief  damals  zoUfreie  SeUenen- 

einfuhr  mit  Repressivzöllen  lH»I<'fr>n.  Kr  ist 
am  1.  November  1904  ohnehin  gekommen,  der 
Sehiflnencoll,  tmd  seitdem  sfnd  wir,  da  wir  nui 

am  den  Zu8chla^''szolI  un^^instiger  als  andere 
Lander  stehen,  in  diesem  Artikel  vom  kanadischen 

Harkte  gftnzlich  verdrängt.  Unsere  Ausfuhr 
nach  Kanada  ist,  wie  aus  der  obigen  ersten 

Tal)flle  ersichtlich,  infol^re  der  mit  dem  1.  Olc- 
tober  1903  in  vollu  Wirksamkeit  getretenen 

Zuschlagszölle  von  1.59  Millionen  Doppelzentner 
in  1902  auf  1,23.  0.32  und  0,30  Millionen  in 

den  Jahren  1903,  1904  und  190ö  zurück- 
gegangen.  Sie  bestand  1905  in  der  Haupt- 

sache noch  .nis :  Eisenbahnachsen,  -Rfldern, 

-Puffern ;  £ck-  und  Winkeleisen ;  Stab-,  Rad- 
kranz-, Pflogsdiareneisen;  bearbeitetem  läsen- 

drahl  :  Mosserwaron ;  sodann  aus  Drogerle-. 

Apotheker-  und  Farbwaren;  aus  Instrumenten, 
Haseldnen,  Fahrzeugen  (besoniHi  «mdkallsehen 

Instrumenten,  Werkzeug-  undWUItteimaschinen  i; 
aus  Hohlglas;  Schwerspat;  Tonwaren:  Woll- 
wven.  Es  kann  im  Kähmen  dieser  Arbeit  nicht 

imtemobt  werden,  ob  diese  devtaehen  Waren 

den  Kanadiern  unentbehrlich  sind;  das  aber  ist 

wohl  iikht  ZV  rlel  gesagt:  W^area,  die  bei 
einer  Mehrbelastung  von  33'/3  "/o  gegenüber  den 
Erzeugnissen  fremder  Lander,  von  100  7*  gegen- 
flber  denm  Englaads  den  Wettbewerb  beetdien 
konnten,  hatten  wenigstens  zum  Teil  auch  noch 

weitere  Zollschikanen  ausgehalten.  Hat  sich 

doch  der  Binftihrwert  deatsebM'  zollpflichtiger 
Warea  in  Kanada  nach  und  trotz  der  Einfüh- 

rung der  Surtaxe  noch  etwas  gehoben  I  Einea 

großen  Nutzen  hat  also  der  deutsche  Erwerbs- 
fleiß dnnsh  die  dentsche  Nadigieblgkelt  aldit 

gehabt. 
•Ta,  wenn  wenigstens  nach  der  andern  Seite 

ein  Schritt  getan  worden  wäre,  um  k  tout  prix 
die  AiifhebiiniT  der  Teberzöllc  herbeizuführen! 
Wenn  man  einmal  Deutsclilands  Interesse  darin 

erblickte,  den  Krieg  nidit  Sehlag  anf  Schlag 

fortzuführen,  dann  lintten  auch  selbst  die  von 
Kanada  auf  Qrund  des  kauadisch-franzSsiscben 

Handelsvertrages  aageboteara  lioherlldiatea 
Scheinknnzessloaea  angenommen  wenlt  n  miissCO, 

um  durch  Wiedargewahrong  der  Meistbegünsti- 
gung die  Ueberz9lle  zu  FaU  zu  bringen;  mir 

dann  hatte  unsere  Industrie  noch  einigen  Nut  Z'  m 
aus  unserer  Nachgiebigkeit  ziehen  k&nnen.  Aber 

Kapitulation  ohne  gleichzeitigen  Friedensschluß 
konnte  uns  wahrlich  wenig  nfitsUch  seia.  Welchen 
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Zweck  hat  es  nun  gehabt,  daß  der  einseitig  ge- 
führte Zollkrieg  Jetit  schon  In  das  fünfte  Jahr 

wlbrt?  Unsere  RitnatioB  ist  um  keiaea  Dent 

boHer  geworden. 
Im  GegeDteil!  nie  iit  dvreh  die  Bnignlme 

Aesrr  Zoif  schlochtcr  pewonlon. 

Es  ist  bereits  erwähnt,  daß  inzwisdieii  Süd- 
afrika nnd  Netteeelaod  ebeDfalls  su  Preferentlal- 

zöllen  fiir  das  Mutterland  (Neuseeland  vielmehr 

zu  Zuscblagszöllen  für  Waren  fremder  Länder) 

lAergeganges  dnd,  und  —  DentaeUand  hat 
Urnen  die  Meistbegfinstigung  nicht  entzogen, 

d.  h.  es  hat  eobweigend  die  Berechtigung  der 
BeTorzugung  des  Mutterlandes  anerkannt.  Es 

darf  bei  der  Beurteilung  dieses  Umstandt's  frei- 
lich nicht  außer  acht  gelassen  werden.  (Inl5  das 

Deutsche  Reich  allein  kaum  mit  einer  Uppusiiiou 
etwas  hatte  auarlehten  kSnnen.  Wenn  es  also 

nicht  möjL'liph  war,  in  Gemeinschaft  mit  anderen 

Staaten  dagegen  anzukämpfen  —  die  Frage,  ob 
es  Tersaeht  wordoi  Ist,  wird  wohl  Immer  offen 

bleiben  — .  dann  w.ir  allerdings  wohl  das 

einzig  Kichtige,  schweigend  sich  in  das  Unab- 

inderliehe  m  fllgen.*  Bleibt  also,  mit  Kanada 
nun  eine  Verstandipunit;  zu  fimlcn,  um  aus  der 

Sackgasse  dieser  höchst  uoerquicklieben  liaiidels« 
politischen  Beriehnugen  ndt  „soma  eeknur  of 

dignity"  einen  Ausweg  zu  finden.  Ob  der  neue 
dreiteilige  kanadische  Zolltarif  dazu  geeignet 

ist,  wird  sich  wohl  bald  entscheiden;  denn,  wie 

eingangs  erwihnt,  scheint  man  ja  in  Kanada 

geneigt,  möglichst  bald  in  ünterhandlunfren  ein- 
zutreten. Was  wir  freilich  mit  dem  sogenannten 

«IDtieltaiif*,  der  $b»  dem  «itmomen  General- 
tarif bei  wciffin  naher  liept  al*;  dem  di  n  cnsr- 

lischen  Erzeugnissen  eingeräumten  Vorzugstarif, 

errddien,  das  hitten  wir  ebensogut  vor  fttnf 
Jahren  ohne  die  in  dieser  Zeit  eatatandenen 
Verloste  erreichen  können. 

•        •  ♦ 

Welche  AusbUcln  erOHhOB  sieh  mm  f8r  die 
Zukunft  y 

Frankreich  bevorzugt  die  Einfuhr  aus  seinen 

tberseelsoheii  Besttiuigen  llngst.  Nicht  viel, 

boTonngt  sie  aber  doch.  —  Als  Kanada  am 

•  Inzwischen  ist  zum  erstenmal  von  Uuinünien 
in  dem  Handeln-  und  Sehiff&hrtsvertrage  mit  <iroß- 
britanaien  vom  31.  Oktober  1905  das  l'rinzip  muttur- 
lAndiRcher  BeTorxug;ang  in  den  Kolonien  offiziell  an- 
erkannt  worden,  indem  «■  im  Artikel  17  o.  a.  heißt: 
«Jedoch  «ollen  die  ftmagniBao  und  Waren  aller 
KDlonieo,  Besitsangea  oad  8«hutuebiete  Seiner  Bri* 
tiiebea  Ifajesllt  ta  Bemtnlen  die  voUttlndige  nad 
bedingnngeiOM  B«handlnng  der  meistbegtlDstigten 
Nation  genieften,  solange  die  betreffenden  Kolonien, 
Beaitznngcn  oder  Schutzgebiete  den  Erzeugnissen  oder 
Waren  KumAniens  eine  ehenno  (fün«tif,'e  Behandlung 
fjcwÄhren,  wie  diejt'iiii.'f',  weli  he  sie  den  Kr/.eugniBoen 
oder  Waren  irgend  eines  andern  fremden  Landes 

Ende  des  verganfrenen  .Tahrliuuderts  als  erste 
Kolonie  die  schon  mehr  als  ein  halbes  Sftkulum 

alten  grrtßerbritischen  Bestrebungen  in  die  Praxis 

zu  übersetzen  begann,  bemächtigte  sich  der 
kontinentalen  Presse  swar  lebhafte  Etetrilstang, 

aber  ziinürhst  wenip  Furcht.  Vm  so  mehr  l'n- 
glaube  an  der  Kealisierbarkeit  der  imperialisti- 
sehen  Plme ;  nnd  ein  gehöriges  Haß  von  Spott 
er^o(S  sich  über  alle  ihre  .\nhanger,  denn  man 

war  damals  überzeugt,  daß  der  Glaube  an  die 

alleinige  Richtigkeit  de«  Freihandels  In  Englaad 

viel  zu  tief  W^urzel  geschlagen  habe,  als  daß 
man  den  Kolonien  zuliebe  von  ihm  ablassen 

wQrde,  daß  diese  aber  kaum  geneigt  sein  würden, 
dem  Mutterlaade  auf  die  Dauer  Geschenke  ohne 

Gegenleistunfr  zu  Treben.  Die  Entwicklung  hat 

gezeigt,  daß  jene  Pläne  mehr  sind  als  Traum- 

gebilde,  nnd  heute  wflrde  das  „Hamb.  Frdbl.* 
wohl  kaum  noch  wie  am  4.  September  lft!>8 

schreiben:  «Der  Traiuu  des  ,Qreater  Britain" 
wird  ewig  In  der  Lnft  sehwebea  bleiben."  Zwar 
sagte  noch  litOl  Gothein  in  seinem  „Deutschen 

Außenhandel"*:  « Kanada  ist  in  einem  patrio- 
tischen Bausche  darauf  horelngeftinen,  dem  Matter» 

land solltarifarische  Begünsti^runiri  n  zu  ̂ 'cwilhren, 
aber  berdts  heute  sieht  man  dort  immer  klarer 

ein,  daß  man  damit  sleii  ins  eigene  Flsiseh  ge- 
iduiitten  hat,  und  man  braucht  gerade  kein 

großer  Prophet  zu  sein,  um  mit  Sicherheit  voraus- 
zusagen, daß  in  wenigen  Jahren  Kanada  die 

bevorzugte  Stellung  Englands  bei  der  Einfuhr 

beseitigt  haben  wird,  wahrscheinlich  auf  dem 
Wege,  daß  es  in  Handelsverträgen  einem  titaat 
■adi  dem  andern  das  gleiche  Recht  ̂ rftumen 

wird":  zwar  hielt  dieser  Verfai^ser  noch  1901 
es  für  gänzlich  unwahrscheinlich,  daß  andere 

englische  Kolonien  das  kanadische  Beispiel  nadi- 
ahmen  vtnirden,  aber  die  Rrei^rnisse  wenitrer 

Jahre  haben  alle  diese  Vermutungen  und  Prophe- 
stfnngen  Lttgen  gestraft;  und  heute  sind  die 

Kolonien  mehr  als  je  g:eneigt,  ihre  trrößcrbriti- 
schen  Bestrebungen  auf  dem  Gebiete  der  Handels- 

politik energisch  fortzusetzen. 
Daß  die  Bewegung  weitere  Fortsohzltto 

machen  wird,  dieser  Einsicht  wollen  wir  uns 

also  nicht  verschließen,  schon  um  später  nicht 

als  die  L'eberraschtMl,  Ueberfallenen  zu  scheinen. 
Was  Frankreich  tut.  was  Englands  Kolonien 

tun,  das  kann  ja  dann  auch  in  anderen  Staaten 

Nachahmung  linden.  Die  Frage  dnes  Vor^ 
zugshandels  des  Deutschen  Reiches  mit  seinen 
Kolonien  freilich  dürfte  vorläufig  noch  nicht 
aktaell  sein.  Aber  warum  sollten  wir,  sofern 
und  sobald  es  lohnend  erscheint,  nicht  gleiche 

Bahnen  wie  England,  Frankreich  wandeln? 

Han  wende  nicht  ein,  daß  tie  HeistbegUnstl- 

gungsklausel  dieser  ganzen  Entwicklung;  hinder- 
lich seil  Daß  der  Begriff  der  Mcistttegünstigung 

*  Belle  44. 
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kein  unabänderlich  feststehender  ist,  haben  uns 

«ntUdi  «iBmi]  dl«  AiD«rikaii«r  gr^ldirt,  lehrt 

uns  innierdiag»  der  Artikel  t"  des  großbritannisch- 
ruuiäniscben  Handelsvertrages.  £r  kann  ja  auch 
bei  uns  weiterer  Revision  unterworfen  werden. 

Cnil  warum  dann  bi'i  dm  Kolonii^n  stoben 
bleiben  ?  Dal^  auch  zwischen  befreundeten  Staaten 

Vorztigsbandel  Fiats  greifen  Icann,  lehren  uns 

die  Vert'ini{j:ten  Staaten  und  Kuba,  haben  uns 
Brasilien  und  die  Vereinigten  Staaten  zeitweise 

gelehrt ;  daß  ilin  aueb  benachbarte  Staaten  sich 

gegenseitii?  pewtthrcn  können,  dafür  sind  Ko- 
lumbia.  Ekuador,  Peru,  Bolivia,  Chile  Beispiele. 

Seit  lanf^cm  und  oft  genug  ist  über  das 

Problem  einer  mitteleuropäischen  Zolloalon  ge- 
schrieben und  gestritten  worden  umi  immer  taucht 

es  hie  und  da  einmal  wieder  auf.  Ein  in  Kürze 
erscheinendes  Buch  Yon  Dr.  GvtüunaBB  erOrteri 

Z.  B,  von  neuem  eine  Wirtseliaftsiinion  Belgiens 
und  der  Niederlande,  allerdings  mit  verneinendem 

Ergebnis.  Warum  aber  immer  gleieb  das  Extrem 
einer  prinzliehon  wirtschaftlichen  Verschmelzung 

Tor  Augen  haben  ir  Ebensowenig  wie  in  £ng- 
Und  ein  ürteilsfidiiger  an  eine  ganzUdie  üntoa 
mit  den  Kolonien  mit  einheitlichem  Tarife  naeh 

aufien  und  mit  innerer  ZollCreiheit  denkt^  wenige 

stens  Toriäutig  nicht,  ebensowenig  kann  von 

dnem   „Zollvereio*   eoropilsA  -  kontinentaler 
Staaten  untereinander  oder  mit  fremden  Gebieten 
in  unserer  Zeit  die  Kede  sein.  Ob  man  aber 

nleht,  durch  die  wirtsehaftUehe  Entwiddung  und 

die  Wirtschaftspolitik  in  anderen  I,, Indern  ge- 
drängt, einmal,  vielleicht  in  nicht  zu  ferner 

Zelt,  zum  Vorsugshandel  greift,  das  Ist  eine 

ganz  andere  und  bedeutungsvollere  und  prak- 
tischere Frage.  Dann  werden  möglicherweise 

auch  „Allianzen",  „Freundschaftsvertrage"  und 

ähnliche  Bfindnisso  und  N'erbrüderungen,  die  den 
Status  quo  aufrechterhalten  sollen,  wo  er  nic  ht 

bedroht  ist,  oder  andere  mehr  oder  weniger  pro- 
blematische Zwecke  Terfolgen.  zu  praktischerer 

Bedeutung  gelangen.  Die  Meistbegünstigung 

wird  dann  allerdings  nach  and  nach  so  ver- 
klausuliert werden,  daß  sie  bis  cur  Farblosig^ 

keit  verwassert  wird.  In  der  rum.'inisrh-r-rig- 

lischen  und  auch  der  jai>aui8ch-chilenischea  Auf- 
lage ist  sie  es  tchtm.  Vielleicht  geht  man  aber 

auch  finnial  dnzu  iih.T.  diese  dttTOb  den  Cobden- 

napoleonischen  \  ertrag  zu  neuer  Bedeutung  er- 
hohane  Erfindung  der  Herkaatilxeit  ganz  In 
dem  Orkus  zu  versenken  und  zu  einer  netten 

geschichtlichen  Beminiszenz  werden  zn  lassen. 

G  ießerei-M 

Ueber  Gießerei-Flammöfen 

bringt  Hugh  Dolnar  im  „American  Machinist"* 
eine  bemerkenawerte  Abhandlung,  der  dio  Erfahruo^en 
des  Betriobsleiturs  der  Ferro  .Hachine  and  Foundry 
Company  in  Clevelaad  (Ohio),  Blunt,  zagrunde 
liegen.  Oi«M  CHeterei,  die  banptiachUch  klMne 
OasmaicluBen  und  Aatomoldlteile  eneugt,  besllct 
zwei  FlatnmSfen.  und  zwar  einen  19  t>Weitingh»uHe- 
Ofen  und  einen  .'i  t-()fen,  der  jelst  «nf  10  t  ver- 
gröliiTt  worden  ii«t,  ferner  einen  Ku]»olofi  r.  uipI  drei 
Tieffolöfen.  Jm  Kupolofen  wird  nur  •^i-wohnlichi-r 
(IrauguU  ̂ 'eiicbinolzen ,  im  Fiarnniofen  /ylindt>r^QH»L< 
und  ia  den  Tiegeldfen  auller  MeHxing  besondere  8pe- 
lialgQne,  die  eine  genaue  Innebaltung  ihrer  cbemigchen 
Znammanwtnuig  erheisetaen.  Im  Kupolofen  ist  es 
naoh  Blanti  Angaiwn  wolü  möglich,  auch  iMiondere 
OQiee  in  gentgend  rieichmlBiger  i^ualität  zu  erzeugen, 
aber  nur  unter  Aanrendang  grSBter  AufmerkBAinkeit 
und  Sori^falt,  während  dio  Er/.ietung  sololier  Qnall- 
ttiti-n  im  Flammofen  ein  leiclit»-!)  iHt. 

Von  KlamiiiofuiikoiiKtruktioricii  werden  erwähnt 

der  engÜHche  Ofen  (auch  franzOsiacbor  (genannt),  der 
PltMtnrgh-,  der  Kamelrficken-  und  der  WeatinghouM- 
Ofen.  Die  beiden  eratgenuinten  Oefen  sind  Sumpf» 
tfen,  bei  den  beiden  anderen  iat  der  OfeaJMid  In  ge> 
lader  Linie  nach  dem  bei  der  FeoerlHrflid»  gdn^paoa 
Stiebloch  ̂ 'cneigt.  Die  OewStbelinie  iat  beim  eng- 
liiii  lii-n  OtL-n  ̂ eiren  den  Ilord  gedrückt,  heim  PittK- 
burj^h-(  tfun  lii>ri/uiita!  und  i^t'ltrochon,  mo  dal!  iUt 

Ofi'n  an  di>r  ilrr  ['ntnTuiii;  iMitiji'i^oni^e-tetzten  .Soiti' 
hiihcr  igt;  bi'iiii  Kamelrücken-Ofea  erweitert  sich  der 
C^K  THchnitt  über  der  Mitte  des  Herdes  und  (verengt 
sich  dann  wieder  zum  Faeba  liin;  beim  Weatlng- 

*  U>»7,  4.  Mai,  a  M». 

*«  Vergl.  -Stahl  nad  ISaen«  1906  >'r.  19  S.  1165 bis  1171. 

i  1 1  e  i  1  u  n  ge  n. 

hou»e-( )ft<ii  Btfiijt  da«  flcw("lbp  »tetit:  in  einer  geraden 
Liniü  von  der  Ki-urrunj^  zum  I'm  ti^  hin.  —  Mit  RQek- 
sicht  auf  den  scbnellen  Chargonvorlauf  und  mSgliobat 
geringen  Brennatoffvarbraueh  mttitHen  die  Ofenqoer- 
■chnitte  ao  bemaosea  sein,  dalt  die  Verbrenaangagaae 
mit  eleieber  Qasehwüidigkeit  den  Ofen  darelnielien, 
and  da  Tempeiater  und  Yolnmen  der  Qa«e  wachsen. 
|e  meiur  aie  aleb  Ton  der  Feuerbrücke  entfernen,  m 
muH  der  Ofemiuorschnitt  von  der  Feuerung;  zum 
FuL'hrt  Htfti«-  zuni'hnu'n.  Difiem  (irundH.it/ i'iit^prirht 
tlor  W«»stini,'ii()iinp-(  )tVii  am  nioi^tni.  uii  i  Hlunt,  der 
(ielegHnheit  gehabt  hat,  mit  Defen  alier  Tur^enanoten 
KoDHtruktionon  zu  arbeiten,  bestätigt  ans  «einer  Er^ 
fahrung,  daß  der  Wentinghouae-Ofen  dio  ganatigstan 
Reaultate  in  bozug  auf  Chargenverlanf  und  Konlen» 
Terbraneh  gibt  Bei  dam  «narüseben  Ofen,  bei  dem 
daa  gedrflokte  OavOlba  die  Flamme  ge^'en  daa  Me- 
tallbad  fahren  soll,  wird  durch  die  voren;,-ten  (^n  r- 
Bchnilto  eine  (frßßere  OaHgeBchwindtgkeit  erzielt,  und 
die  größte  Ilic?:!?  entwickelt  sich  im  Fuch«,  wo  sie 
nicht  mehr  auf  das  Kad  einwirken  kann.  Auch  beim 

l'ittHburgh-Ofon  wird  die  (la»i,'e8chwindigkeit  in  der 
Mitte  den  Ofenn  H<>hr  grob,  und  erst  an  der  Stelle, 
wo  dnM  (li'wölbe  höher  gezogen  ist,  plfitslich  geringer, 
io  daA  auoh  hier  die  j^bte  Hitse  erst  an  Ende  d«a 
OfeBS  anlatebl.  Dam  weitinghease^Kea  am  nldtston 
kommt  in  seiner  Leistungsfähigkeit  der  Kamel- 

rficken •Ofen,  ohne  ihn  aber  ̂ anz  zu  urruirhen. 
Leider  sind  diese  AuMfülirun^fi'n  nicht  durch  be- 

stimmte ZahlcnaukTtilii'n  crliärtet;  dagegen  bringt 
dir  Artikol  in  daiikt'ntiwerter  Weise  l>oifolgonde 
Zeichnung  des  15  t  Weatingbousu-Ofeuit  der  );enannten 
Cteaellicbafl. 

Die  Erfaluningen  Blunta  bestltigeD  alao  voll  nnd 
gaas  meine  Ansfttrangen*  Aber  £•  Holwaadigkail, 
daa  Priasip  dar  frdmi  Flanmeatfaltang  aaeh  Mn 

*  .StaU  and  BieaB'  1907  Vr.  1  &  13  bis  S4. 
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OiBB^fWipriniii  IUI  if':'n  zur  Cioltung  zu  liriiii;ci'..  Der 
deutache  Flammofen  wird  in  d(*r  Abhandlung  nicht 
erwähnt;  bei  8inn|remflßi<r  Hcrih-kMichtigaaf  der  vor» 
•rwUutea  Prinsipien  itebt  er  aber  aa  IieietaBge> 

Bericht  über  in-  und 

Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihreod 
s«el«r  Monate  zur  Elnalcbinahnie  IQr  Jedermann 

Im  KaiMirlicbe»  Patentamt  In  BerUn  aaali«gen. 

24.  Jnni  1907.  Kl.  7c,  D  17  309.  Verfahren  zur 
Befedtiffung  des  Flansches  auf  Rohren.  DcuUch- 
Oesterreic-bische  Manneamannröhrtm werke,  DilMteldorf. 

Kl.  10a,  iS  23417.  l-ipfjunder  KokNofen  mit 
einzeln  beheizbaron  senkrechten  Hi'izzfljjen.  8inn>n- 
CarT«B  Bye-Frodurt  Coko  Oven  Conatruction  and 
Working  Company,  Limited,  Mancbesttfr,  Englund ; 
Tertr.:  Dr.  B.  Alexander  •  Kati,  Patent  -  Anwalt, 
Berlin  NW.  «. 

Kl.  Sie,  Z  5885.  Modell-  eder  FormanpalTer. 
Ednard  ZiRimer,  OberecliOiieweide  bei  Berlin. 

Kl.  49  Ii,  Soll  '27i>7'.i.  Vorrichtunij  für  Stanzen 
und  der^;l.  /um  I.im  licn  von  Hicrlien  in  li/iniriMuler 

Lage.    Fritz  Schkommodau.  Köln,  JülicborMtr.  '.^\. 
Kl,  4yf,  W  25  9.J1.  .Srhweißpulver  für  Stahl. 

Cfariatoph  Wnrittor,  Routlin^oa. 
27.  Juni  1907.  Kl.  18c,  D  17  826.  Deckel- 

abbebevorrichtung  für  Tiefofenkrane,  bei  der  die 
Beekel  der  TiefSfen  darck  Sckwingbebel  aar  Seite 
bewegt  werden.  Daiiborger  Haaebinenbaa-Akt-Oee., 
Tortn.  Bechern  &  Keetman,  Duisburg. 

Kl.  24a,  H  3.5  893.  Vorrichtung  zur  Baoebver- 
lir<>nnun;;  im  Raurhkanal  mit  Luft,  Painpf  and  brenn- 
l'sren  Oaaen.    Arthur  Henke,  Hannover-Kleefeld. 

Kl.  24  f  N  8715.  Rost  mit  abwechselnd  fi-aton 
■nd  bewegliebon  Stäben.  Lorenz  Nix,  MQlbeiin 
a.  d.  Bahr,  Dinbeck  91. 

XXXl^r 

fahit,'koit  noch  hinter  dorn  onglischwn  Ofen,  (>itu!  Tat- 
itacbe,  die  im  luterease  unserer  heimi»<'hen  Oieüerei- 
indniirie  nlebt  dringend  genug  betont  werden  kenn. 

Drving.  Oeüenkirehen. 

ausländische  Patente. 

Kl.  24  h,  St.  11634.  BrennHtofrHrhii'b.r  mit 
HnndbeHcbirkungsoiorichtungbei  KettenroHtfiMierangen. 
L.  und  C.  StoinmOller,  (iummersbach,  Uhoinl. 

Kl.  26  a,  H  87  763.  Gaaerzengungsofen  mit 
grofien,  etekenden,  naek  nnten  eieb  erweiternden  Ver« 
gaenngakammem.  OuteT  Hon,  Braanadiwelb  Bord- 
•trafle  88. 

GebrauchsmustereintragunKen. 

17.  Juni  l'.*07.  Kl.  24  f,  Xr.  HON  To:i.  Ro»»«tab 
mit  nach  unten  sich  iTweitcrrulcn,  iihcti  mit  poly- 
>,'ODalen.  stumpfwinklij^on  Mündungen  veraebenen  Aus- 
Hparunt;ou  an  beiden  LlngMeMen.  Jokann  HSI^gen, 
Krefeld,  Tannenstr.  59. 

KL  84f,  Vr.  SM  889.  Boatatab  mit  naek  nnten 
aiek  erweiternden  Anssparangen  an  lieiden  I.Sng«- 
iM>iten ,  deren  Bewotrungslinie  in  entgegen(;et<etztcr 
K-i  litiniß:  /u  d(Mi  Lan^^skanten  des  »Stabes  verlaufen 
und  unttMi  ri'clit-  odnr  stumpfwinklig  zuMamm(>ni<toßen. 
.Iiiiiann  HöfT^cn,  Krefeld,  Tannenstr.  5!). 

Kl.  24f,  .\r.  a08S43.  Wellcnroststab  mit  auf  den 
Wellenscheitoln  au^eurdncten  Aoeaparangen.  Riekard 
Schreiber,  Drssdon,  Dürerpl.  15. 

Kl.  31  a,  Nr.  .308  9:10.  Tiogel-SekmelHifen.  Emil 
Kranie,  Bocbam,  WeetfU.  Str.  87. 

Kl.  49li,  Nr.  809  819.  Loebetanseneekereaarm 
mit  soitlick  onverankertem  Lagerbolxen.  Quetav  Edel, 
ZulTenhausen. 

Kl.  49f,  Nr.  :!Oruin:i.  S,  liniicd<'f«uer  mit  uiitcr- 
lialb  der  LufteinlilHHlochcr  ln'Hndlicli<«r  S(  li!,irkMn|i!aiiJii.'. 

Jakob  List,  .Stut(;;art,  Fraucnwtr.  .'>. 24.  Juni  1907.  KL  7a,  Xr.  Sloom.  Wulzwerk 
mit  Aneidnnng  snr  waklweisen  Aefnabme  einer  Gruppe 
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mit  drei  Walzen  oder  von  zwei  Qmppen  mit  je  zwei 
Walzen.    Fr.  Bonto,  Duisburg,  KlUlMimeratr.  74. 

KL  7«,  Nr.  810 110.  W«lMBnifinMduiwn-8teii«- 
ran^  mit  den  DMttpfinilIvS  hti  gtOBtor  FfUliug  *b- 
BcblieBcnden  ExpADrionsBoUelMni.  H«lliricb  Ihibbel, 
Aai'hon,  Euponoritr.  16. 

Juli  19i>7.  Kl.  I!..  \r.  31124S.  Vorrichtuni? 
zur  AuHführuiit:  den  i'h'ktnitiDiu'iK'tUrhen  Aufborfitun^K- 
verfahren«  für  Erze  und  dcri:!.  iifich  I'iitent  r2"T".U. 
£lectro  •  Magnetiacho  Oeaeliscliaft  m.  b.  U.,  Frank- 
firt  M. 

Deutsche  Reich8|Niiente. 

Kl.  49e,  Nr.  I"ö44f»,  v,.m  18.  April  lao.'j.  Hrnat 
Langheitirii'li  in  Kalle  bei  Köln.  Luftdruck- 
hamtner  mit  Saug-  Und  Bärkolien  im  «Amh»  ̂ mm»»» 
tarnen  Zunder. 

Ein  gMeUoBMaw  Bdillter  «  ist  durah  «inen 
Dniwefdutlut  g  mit  dem  Bnm  unter  dem  BBrkoIben  b 

and  dorch  ein  belaiitet<^>H  Ven- 
til  (■  mit  dem  Kaum  zwischen 
dem  Saiiffkollien  d  und  dorn 
Birknlben  A  vi  rburiiloti. 

Dif  beim  iluch^eben  drs 
Saiijfkiilbon«  d,  durch  den  der 
BArkolben  mitgehoben  wird, 
bei  e  eintretende  Luft,  die  beim 
Kiedeicehea  de»  KoUmm  4 
komprimiert  wird  nnd  den  Fall 

doH  Üaron  /"  bcKrhlpunifjt,  wird zum  Teil  in  dtn  Hehfllter  a 
durch  dat»  ««ich  üffni-ndc  Vfu- 
til  e  gedrückt,  so  daü  der  Bp- 
bälter  a  Mich  während  des 

UammergangoH  mit  Druckluft 
fnUt.  Diese  kann  dann  durcli 
eatepreeiieBde  Stellung  des 
Hmhiiee  g  antor  den  Biritol- 

ben  h  geleitet  nnd  dan  beanttt  werden,  den  Arbeite* 
kolben  i  boehnilialten. 

Ki.lb,  \r.  17»?90,  vom  23.  Auj^'unt  ISOft.  Aagnat 
Zöller  in  Bonn  a.  Jäh.  VorrSchtUHf  sttr  mag- 
netitehen  Aufbereitung  v9n  frwM  und  anderem  Out 
tHitteU  einet  durdt  ein  MagnetfM  gefekrUn  mag- neüiierbaren  Kottea. 

Die  Erfindung  bezieht  Hieb  auf  ein.'  licknnnto  Art 
der  mapnetinchen  Scheiduni;.  Ii'  i  der  das  Krz  oder 
andere«  Gut  innerhalb  l  iiu  H  .Maj;notf.  ldea  auf  einem 
magneÜBierbaren  Uimt  uuf^'ctjel.eii  wird,  der  durch 
dan  Maf>netfeld  hindurch);efahrt  und  diibei  mapietittch 
wird.  Die  nnmagnetiechen  Teilchen  dee  Uutes  tallea 
eofort  dnroh  die  RottSffanngen«  wibreod  die  magaeti- 

aehea  Teilohea  Ja  dem  Rost 
fettgehatlea  nnd  von  ihm  aui» 
dem  Bereich  den  Mn^netfebloi 

getragen  werden,  Nii-  zum 
AbfaU  kommen.  Kei  dm  be- 

kannten Einrichtungen  ver- 
laufen die  Kraftlinien  de« 

Felde«  in  wagerechter  Kichtoag,  Die  an  dem  itoat- 
kSrper  haftenden  magnetiadiaa  Teilchen  steUca  aieh 
demaataprechend  ein  und  verenf  es  dadurch  die  Dureb- 
fallapalten  dee  Boetea. 

Qemäfi  der  Erfindung  wird  der  Scbeiderosi,  der 
beiMpielHwciHe  au«  einem  endiocen  Siddiande  «,  das 
über  Wnl/eu  //  und  c  f,'efilbrt  wird,  ̂ 'cl.i l.iet  wird,  in 

WH;;er'M-liter  l{i<'bliit)tc  nnceurdni  t  mi.l  licwcgt.  l'eber 
und  unt.-r  ihm  «iiid  die  Mii::i;i't|".|i  ./  und  c  angeiirdnet, 
ilio  zwlnciien  Hieb  ein  magneiitiebeH  Feld  erzeugen. 
Da«  (iut  wird  dnrch  lUnne  f  in  dic«o«  Feld  eingeführt. 
Die  an  dem  magnetiach  erregten  Koete  a  haftenden 
Teilchen  stellen  sieb  letreofat  eia.  so  daü  die  Oeff- 
nungea  desselben  für  dea  Oarehfall  dee  nicht  mag- 

netischen Gates  fraibleibea. 

I,. 

.'V 

Kl.  ISa,  Nr.  175812,  Tom  21.  Novomber  1905. 
Julias  Albert  Elsner  in  Dortmund.  Verfahren, 
OMäeduft  für  MaASfen  oder  eonatige  Oefen  mittele 
h^greAepUättr  Satze  oder  dergt.  m  trocknen. 

Die  hjgroBkopisrhon  Salze,  wie  z.  B.  Chlo^ 
kalzium,  die  zum  Trocknen  der  Oebl&seluft  dienen 

«ollen,    |)aHMieren  im 
I  Kreifdauf  zwei  rotie- 
!  1  rende  Trommeln  n  und 

yon  denen  die  obere 
sur  Trocknung  der  bei 
e  eÜB  tretenden  Oebllee- 
Ittft  nnd  die  ander» 
zur  Regenerleraag  de» 

feucht  gewordenen 8al- 
/o»  dient.  Letztere  wird 
von  lleizgaMen  ((iii  ht- 

gaeea)  dnri'b/i>^en  umt  darin  iliin  feiiclite  8al2,  weleliea 
hierbei  lant^xam  die  Trommel  durchwandert,  von  «einem 
WasHor  befreit.  Da«  (getrocknete  .Salz  ffillt  durch  den 
Rumpf  c  in  das  Becherwerk  d,  gelangt  aus  diesem 
durch  die  Rinne  e  in  die  obere  Trommel,  die  es  gleieb- 
falls  durohwandert,  sich  mit  ane  der  daiahgeflllirteB 
Gebllaelaflt  aufgesaugter  Feuchtigkeit  beladend,  and 
dardi  die  Rateche  f  wieder  veriUt 

KL  18  b,  Nr.  179587,  rem  19.  Jannar  1909. 
Bearatber  Maschinenfabrik,  Aot-Oee.  laBea- 
rath  bei  Dfiaseldorf.   Kippoorriehtung  fUr  Boh- 
eisenmine/ier. 

Unter  dem  Mischer  a,  welcher  mit  «egnent- 
f Ormigen  Schieaea  &  auf  aiaer  eataprechead  gebegmaii 

Rdlbaba  e  rabt,  iat 

quer  sn  seiner  Dreh- 
achse  eine  Bchranlien« 
«pindel  d  angeordnet, 
die  ein  von  einem 

Elektromotor  nder  iler- 
gleichen  angetriebenes 
Schneckenrad  -  Vorge- 

lege e  f  trägt.  Durch 
dieses  kann  eine  auf 
der  Spindel  4  mit 
Muttergewinde  rieb 

führende  liuctiHe  7  v.-r- 
Bchobeo  werden,  ilie 
(•elenkarnie  h  \\^•n\^/X. 

Letztere  greifen  mit  kulisBenartigcn  Ansätzen  an  zwei 
ver«cbiedenen  Punkten  de«  Mischers  an. 

Ein  Yerochieben  der  BOefane  g  anf  der  Spindel  4 
bewirkt  eia  Drehea  dee  Mieehen  la  der  eiaea  oder 
andern  Richtung.  Zweckmäßig  riad  die  Arme  h  mit 
dem  .Mi><eber  durrb  Kölzen  1  lelobt  Uebar  verbunden. 

KI.  12 e.  Xr.  17» «'»6,  vom  9.  Mal  1905.  Gebr. 
Körting  Akt.-<!'^-  tu  Liiidrn  bri  Hannover. 

GaHreiniger  zur  AbuchtHiun  i  '  ■m  .^lau'iformicf  n  f'  -^tm 
oder  flüetigen  Ventnreinigiin<i>  n  ans  Has,»  miit-l^  m dtn  Behälter  senkrecht  tur 

Zugrichtung  Oaeea  in 
feiner  Verteilung  einge- 

epritzten  W{u$ere. 
Daa  BelaigongswaHHer wird  in  den  OasreTniger  «, 

den  diiH  Uas  von  nnten 
naeh  oben  diirch/ieht,  durch 
an  ili'i  •'(•iteiiwänden  in 
ver-i'li irdenen  Höhenlagen 

angebrachte  Streudüs<'n  b in  tangentialer  Richtuni; 
eingespritzt  Dem  Gaastrom  wird  hierdurch  bei  seinem 
Hochsteigen  eine  Orehbewegnng  erteilt,  die  die  Staub- 
abeeheidaag  befSrdert  and  den  Weg  dee  sa  reinigen- 

den (iase«  in  dem  Reiniger  woeenfUch  verlingert,  wo- 
durch gleichfalls  die  Staubabeoaderaag  begfiaetigt  wird . 
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Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  HochofieDwerke  im  Juni  1907. 

Bezirk« 

Rh«iixUnd-Wettfalen  
Biegerland,  Lahnbesirk  und  HoBson-Naatau  . 
Schlevien  
I'omrnern  Hannover  und  Braunscbwei;|;  
Bayern,  Warttomberg  and  tbOringen  ,  .  . 
Saarbezirk   
Lotbriaf  OD  and  Luzembnr^  

OiefieroUHobei»ca  isa. 

B  r  s  • 0  ff  u  n  fr 

Im 

vom Tom 

Im 

1.  Jan.  W« 
Im 1.  Jan.  M* Hai  IMT 

Juni  1907  1 
Juni  190« M.  JbbI 

TMbm 
IM« 1  T«BDea 

^mt
 

Toaava 
TeaocD 

8«  6T1 
100  202 640  S40 

SS  '.»25 

52(1  H34 
21  599 

20  "RH 
124  703 

1 H  404 
102  2(5« 

8  2t;'.) 

8  A-l-l 

r.t»  7 1 2 

s  22.') 

4«  382 

13  400 

13  4»;,') 

77  .'iü5 

1  :t  250 
77  500 

5  11)  1 4  tiir» 33  O04 «  4»!5 35  I2ß 
2  601 

2  095 
16  615 

2  154 18  975 

7  9-22 

7  971  1 496A0 7  «87 4S250 
30  :!:>:) 31  9IH 203  79« 

36  414 
204  543 

176  006     181»  '.»51      1  095  225 181  074     1  050  878 

i 

Ii? 

Rbeinland-Weatfolon 
Siegerland, 
Sctüaüen  
HuooTsr  and  UnmaadanUg 

LababMirk  «nl  HaM«i-K«MAtt 

BcMemer-Rohoiaen  Sa. 

. ! 

23  874  ] 

20  51*5 142  32(i 
24  701 

162  834 
• 4  220 3  9ii:i 

2:i  530 2  817 19  327 
3  179 

3012 24  292 
3  290 26  011 

H  150 7  380 ; 45640 7  810 
40  820 

a. 39  423 
34  950  , 235  788 8S1T8 

SSO  403 

Rhcinlaiul-WcMtfalen   299  009  I 
Sie^'crlanil,  Labnbezirk  unil  iIt;aiiün-Na8MU  .  - 
Schlesien   28  013 
Hannover  und  firaunitchweiK  •  .  20  800 
Bayern,  WOrttomberg  and  ThflriogMi  ...  13  900 
SaArbesirk  |  te  836 1 
Lothringra  ond  Laxembnr^  |  S94  884  1 

852  9721  1048  688     S78  979    1  680  058 

27  125 

25  253  ' 

13  200  I 
70  5731 

809  708  1 

1 48  245 
158  148 , 

75  6801 
897  574  , 

1705888] 

22  2C5 22  416 18900 

62  254 
268  917 

136  657 
186  681 

77  150 896  881 
1  595  512 

 O        •     •     »     »     ...    I       —m-m  w^-»  ,       mraw  |      ■  . V*#  »qq  |       «WOVll|      1  DVU  VIS 

Thoma«-Rohciaem  8«.  !    789  OOS  |   678  880  j  41805781    068  781:  8  968i»9 
Khcinland-Westfnien  
SicKt^rland,  Lahnbexirk  und  lleMen-NaaiiAu 
Schlesien 

:B  I  Ponunera  

J I  BsywB,  WOrttombwg  and  TbOringon 

38  39S 82  842 11079 

Stahl«  und  Spiogeicieen  U8w.  8a.       88  819 

33  0S2 
85  587 

11  OSO 

80489 

248  765 

187  690  I 
044471 

  I 

705 1 37  722 81  071  j 

108551 
820  i 

218  155 

185  988 
48  784 

1580 

501607  1     79  808 

K Ii  i  Ml  1 11  ml- Westfali' II  
^ic^'ortaiul,  Lahnhezirk  und  iiesMen'Naaaau 
SchleHien  
Bajern,  WOrttamberg  ond  ThOiiiigeD  . 
LoOrfaigMi  ond  Luxmahmg  

Puddel-Roheimen  Sa. 

8  038 19  557 
28  092 
1800 

14977! 

7  453 14011  . 
27  745 

1050> 9  868! 

25  022 104  4SI  I 

178  098! 

4595  I 875841 

8  880 

15  500 86  976 

15  102 

464  407 

19  877 

108  898 
177  877 

8  360 111  404 

M904      801SI;     894680  |     59  904  j  419810 

II 

I
i
 

3
»
 

Rheinland- WeMtfalen  
Sie^rorland,  Labubezirk  und  HeMran-Na^au 
S<'lileHien   , 
i'ommern  HannoTer  und  Braunacbwoig  ...... 
Bajem,  WOrttomlMw  und  ThflriiureD  .  . 
Swwboiirk  
Lathrlagwi  md  Lmnmbarg   

451  5l»0 
78  218 
78  632 

13  400 ' 

40801 
17  801 
74  858 

S40  214 

414804 74  824 

78  024 

18  465 87  848 
16  945 

78  544 
831488 

2  »105  IUI 
440  3541 400794! 

77  505 

281  792  ' 

in;  {Vi:, 

447  224 

1990  6101 

427  767 
67  798 , 

71011 13  250 36  191 

15  874 
69  491 

380  488  t 

2  537  85» 

415  975 
488061 
77  500 

202  127 95  015 

439  131 
1  911  459 

Oießerei-Roheifton  ,  ,  ,  , 
lk-,-(SL-iiiLir-Holu>iH(tn  .  ,  ,  , 
Tbomaa-Koheisen  .... 
Stahlctoen  mid  Spiegeleiira 
F«dd«l>BdiaiMa  

Qeiamt-ErzouKaag  8>.  j  1  094  314  j  1  044  890  j  6  855  958  1 1  021 015  j  6117  126 

  '    176  006  " 89  488 
789  602 

88  819 
66  964 

189951 
84  960 

678  825 
80  489 

00181 

10958351 
885  788  i 

4  128  573  I 501  687 
894  880 

181  074  1  050  879 
38  178'  238  492 

6t;2  7::i  3  9:.:t  :,:?■.» 
79  868  464  407 
59  964  419  810 

0«Mmt-Eneng«Bg  8<[U    1  094  314  ',  1  044  880  ,  8  356  958  1  071  815    6 117  186 

Joai:  Eiofdw:  Stainkohkn  1294  497  t,  Bnonkohlen  799  ti(»T  t,  EiH,.n.  rz.>  ii72  527  t,  Robeiaen  41  784  t 
Kvfitr  7789  t  Aufnhr:  Stetnkohlen  1  686 07S  t,  Braunlcohlpn  2240  t,  Ki^-nerze  309  2Jü  t,  Robeiaen  23  656  t, 
K«pf«r  480  t.  Roheisonerzeutcii  n;;  im  Aualande: 

Vereinigte  Staaten  von  Amerika:  Juni:  2207  000  t;  Januar  bia  Juni  etwa  13700000  t. 
Belgiaa:  Jnai:  116540  t;  Januar  bU  Juai  etwa  708820  t. 
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n.  Jabif.  Nr.  Sl. 

Ein-  und  Ausführ  des  Deutschen  Reiches  in  den  Monsten  Jtnuar-Juni  1007. 

Eier'n>T7,e;  eisen-  oder  maiigauliaUigu  UosreinigangsmaBiie;  KoaverterBchlackun; 
A'ih^'cbrnnntor  eisenlultigM  SehweMkiM  (M?*)*-  

Manganurzo  (237  h)  ....«>....  •  

Kobeiaen  (777)  
Bracbeisen,  Altviaen  (Schrott);  EuenfeilapSoe  ubw.  (843a.  843b)  
Bfitarea  und  RSbreaformatfleke  »m  nicht  •ebmi«dbuwn  OoA,  H&bn«,  Ventil«  anr. 

(778a  B.  b^  77«a  u.  b,  788e)  
WalMD  ao»  nicht  «ehmiadbarem  OuB  (780a  a.  b)  
HaicliinentMle  rob  n.  bearbeitet**  aaa  nicht  achmiedb.  GuB  (782a,  783a  —  d) 

Son^^tiL'f  I'.ihctiLMii;« iiri'M  roh  und  )ii>arbeitat  (781  a  u.  b,  78'2b,  783f  u.  .  .  . 
Robliii>pi'n  ;  Kohschisüien  ;  Kohbliu'ke  ;  Brammen;  Torjf« walzte  Blöcke  ;  Platinen; 

Knüppel;  TiegcUtahl  in  Blöcken  (784)  

ächmiedbaroB  Eisen  in  8Uben:    Träger  (J-.  U-  nod  J~^-EiMD)  (78&a)  . Bck-  and  Winlceleia«n,  Knieatacke  (785b)   
AndetM  geformtM  (ÜMioniart««)  8tab«iaan  (785  c)  .  
BaiMl-,  Baifabw  (TUd)  
Aadaraa  nicht  gviormtea  Stabeiacn;  Eiaen  In  Silben  mm  Umachmelzen  (785  e) 
Grobbleche :  roh,  entsnndert,  geriohtat,  dreaaiart,  gofimiSt  (788  a)  
FeinMci  ho  :  wio  vor.  (786b  u.  c)  
Verzinnt«  Hierin'  (788a)  

Verzinkte  Hlerhe  ("HR In  
Hlerho :  ni>)je(*('hliffen,  lackiert,  poliert,  f;ehrauut  uaw.  (787,  788c)  ..... 
Wellblech;  Dehn- (Strock)-,  KilTel-,  Waffel-,  Warzen;aiidaraBlaehc(788aa.h»7tO) 
Draht,  gawalat  odar  gezogen  (791a  —     792a  —  e)  
SchlangentShNO,  gavalzt  oder  gctogva;  RShrenfonnatacke  (798a  n.  b)  ... 
Andora  BAhran,  fawalit  oder  gesogen  (7M«  o.  b,  785a  n.  b)  
Eiaanbabnaddenon  (786  a  ii.b)  
RisenbahnBchvcUen,  EiBonbahnlaachon  und  ünterlagaplatten  (796  c  u.  d)  .  .  .  , 
HilienbahnarliHvn,  -radoiaon,  -räder,  •radsätzo  (797)  
Schmiedbarer  (Juß;  MrhmiedeHtQeke (798a  — d,  799a— f)  
UoBchosse,  Kanonenrohre,  ^figezabnkratzcn  obw.  i791>k'I  
Brücken-  und  Eisenkonntraktionen  (800a  ii.  bi    
Anker,  AmbosHO,  Sohraabetöcke,  Brecheiiten,  Hüniinor,  Kloben  und  Hollen  zu 

FlaachenzQgen ;  Winden  (806a— c,  807)  
Landwirtaohaftlicbe  Oerite  (808a  a.  b,  809,  810,  811a  n.  b,  816a  u.  b).  .  .  . 
WerlEiange  (81Sa  n.  b,  SlSa— «,  814a  a.  b,  S15a— d,  B88a)  
Elaenbabnlaachanaeliranben,  -keile,  SchweUenacbraaben  *asw.  (820  a)  ... 

I  Ronstigea  Eiaenbahnmaterial  (821  a  u.  b,  824 a)  

Mcbrauben,  Niete  ukw.  (S20ii  u.  v.  sj.'i.  i  
1  A  (  Ilsen  «nd  AchHciiteile  (622,  823  a  u.  b)  

W.ii^iMlfnlrrU  |S24l>>  
j  DralitHeilo  (S25a»  
j  Andere  Dralitwaren  (825  b — d>  
I  Drafatatifte  (82&f,  826a  u.  b,  827)  
Hana-  nnd  Kflohengerite  (828  b  «.  c)  

,  KettCD  mSSa  n.b,  880)  
Peine  Meaaer,  feine  Bdieren  naw.  (888b  n.  e)  

I  Ni5h-.  Strick-,  Stick-  usw.  Nadeln  (841a— c)  
Alle  nbriijen  Ki»enwfiren   (81ße  u.  d    819.   828a,   832—835,  b36d  u.  e— 840, 

Einfuhr 
Auafubr 

8421 

Einen  und  Eisenlogiorungen,  unvollständig  angemeldet  . 
Keaael-  «od  Keaaelachmledcarbeiten  (801a— d.  808—805) 

EiHcn  und  Eiaenwaren  in  den  Monaten  Januar>Jnni  1907 
Maachinen  d    »         •  m  " 

•Summu 

Janoar-Jnni  1900:  Eieen  nnd  ISaenwaren  . 
Maaeliinea  

Summe 

• 

*  1 

8  910  240 
2  014  968  1 174  547 1  862 

198  446 
166  770 

88  874 

55140  j 

1 
888 

88  187 875 
5  880 

4  508 

1  889 

4888 
SS  079 

4  197 

108  074  1 

315 198  444 3  031 
19  964 

8  162 61  887  1 

1  670 

89  880 

18780 
98888 

10  488 
IVA  er  a» A 78  568 

5  400 
41  260 

22  630 

191  1 
10 

5  642 54 

1  3S7  ' 

90 

'  798 

4  599 150  933 
116 1  556 

4  450 56  908 

168 

199  SOS  J 

77 99048  1 
488 

36  426  1 

4  087 
23  180 

1  987 14  780 

881 18  801  1 
598 i 8  889 

1464 19  444 

840 8180 
48 

5089  1 
128 

8  467 800 

7  844  ■ 

51 

953 
86 666 
84 

2  307  1 

281 

1 3  730  1 1866 84  284 805 

15817 882ft 1  774 1  i  f  V 
57 

8114  1 

95 
1 887  1 

1  154 84  712  , 

1          848  1 888 
10902 383  087 1  680  36.')  . 

50  282 

154  752  ' 

483  889 

1  835  117  ' 
855488 

1  1774  988 

48188 

1  180969 

S98687 1805  961 

*  Die  in  Klammara  atehanden  ZiiTem  bedenten  die  Nammenn  dea  atatjatlacbeii  Warenveneiebninaee. 
••  Die  Au  «fuhr  an  bearbeiteten  iriiüet-ernen  Masehinentcilcn  i§t  unter  den  betr.  Maachinen  mit  nuff;eführt. 
•*•  Die  Auafuhr  an  .Scbmiedcittücken  für  Maecbiueu  ist  unter  den  betr.  Ifaachtnen  mit  aufgeführt. 
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31.  Juli  1907. 

Ble  LeistnnET  dor  Kok«-  und  AnthrAilttlMkMu 

in  dt^u  Verelnigton  Staaten** JuDl  ItOT IUI  mn 
1 

in8g«8amt  ....... 1 267  280 2  330  709 

arbaitst&glich  75  570 75  184 
II.  Anteil  der  Werlte  der  TT.  8. 

Steel  Corporation  inagee. 1  480  546 1  498  601 
davon  Forromangan  and 

Spiegebiaan  .... 81  437 29  283 
un  1.  Juli an  1.  Juni 

in.  Zakl  der  lIoehAfen  .  .  . 390 390 

dsTon  im  l'eaer  ... 
336 329 

IV.  WochenMalangand.Hoöli- t 
536  275 5S0  880 

Bi  iat  also  Inte  vorgrSHertor  Woeliealeiitang  and 
einer  grOBeren  Anzahl  von  Oefen,  die  Im  Fener  standen, 
die  OeMmterzL>u<,'un^'  im  Jnni  um  63  429  t  zurQclc- 

Ls  stellt  sich  die  Ocsainterzeugunir  (Ut  Koks- 

nnd  Anthrazithochöfon  für  dai*  tTutn  ilHll<jahr  W'O't  auf 
13435029  t,  gegenaber  12572020  t  in  liem  m'lr  ich.ii 
Zeitraum  des  .labres  1906  und  12  699  650  t  im  /l\m  io  ri 

Halbialire  1SK)6.  Unter  Hinznreclinnag  der  Produktion 
an  Beldnideaniheisen,  deeeen  Eneognng  nr  Zeit 
nnr  geeehltet  werden  kann,  atalU  aieb  die  Oeeamt- 
roheieeneraeagung  dee  «laln  Balbjabree  1907 
anf  nind  18716000  t. 

Zar  EKtwIeklug  der  ameriknnlNhra  HoAoten* 

induatrie.  ** 
Salin  nenerbante  HochAfen  (am^cbaiito  oder 

nensngeatellt«»  unbcrQckMlrhti^t)  mit  einer  jfihrliilifn 
BntengungBzifrer  von  etwa  1361000  t  «iiul  wHlin  nd 
des  ersten  Ilalbjahrer«  l'.tOT  unjri'lilascn  wunliti. 
mindestens  26  neue  Hochöfen  mit  <>ini'm  t;t>K('liät/.ten 
Ausbringen  Ton  rund  3  962000  t  Koheiiion  sind  im 
Bau.  Dieee  Zahlen  eeblagen  aliea  bisher  in  der  Ent- 
wloUnng  der  noiidamerikanisahwi  Hoehofenindnetrle 
dagaweeanel 

•  .The  Iron  Age«  1907.    ll.Jnli  190"  S.  Hg. 
„The  Iron  Age"  11.  Juli  1907,  8.  104. 

Die  jUirliehe  Leiitangsfftliigkeit  neugebanter 
HoeiiSfeB  fttr  die  idater  ans  liegenden  fBnf  Albjahre 
■tollt  sirh  foliri^ndormnßon  :  ^ 

ErHfc»  Halbjahr  1905  .  .  .  989  500 
Zw.  itee      ,       1905  ..  .  490  000 
Erstes       ,       1906  .  .  .  8:t8  000 
Zweitea     ,      IQOö  .  .  .  4.17  000 
Erstes        ,       1907  ...  1  361  000 

No<>h  höhere  Zahlen  we'don  die  nflcbsten  Hall>> 
jahff  aiifw i'iscii  köntit'ti,  wi'iin  die  gegenwärtig  im 
Gange  betindiirlien  26  Neubauten  zu  Ende  geftthrt 
sein  werden.  Dio«e  Tcrteilen  sieh  aaC  die  .Toreeillo» 
denen  Oruppen  wie  folgt:  ^n«.!.!      i  et«. 

der  Uvfen 
Stahltmit    15     8  857  000 
Dnabhlagige  BtaUwerke  ...      9     1 851 000 
Beine  Ho^fenwerke,  die  für 

dlrelcten  Verkauf  arbeiten   .  t      t64  000^ 26  ~  8  962  000 

Man  Itann  liamliob  rieber  annebmen,  daS  etwa 
die  Hllfte  diesee  Znwaebses  der  RobeiseDoneagang, 
also  etwa  2  000  000  t,  während  dos  zweiten  Halbjabroi 
1907  bei  der  tatHächliehen  Produktion  in  die  Er- 

scheinung treten  wird,  während  der  Re-tt  erst  im 
ersten  Halbjahre  1908  zur  Ueltung  kommen  dürfte. 
Bleibell  die  industriellen  VerhÄltniwsc  der  Vi-roinigtcn 
Staaten  in  der  nächitten  Zukunft  ähnlich  stetig 
wie  in  der  let/.tvergangenen,  so  daS  also  die  neuen 
Hochöfen  nach  ihrer  Fertigstellung  sofort  cur  Ef 
lengnng  mit  herangezogen  werden  mOseen,  so  118t 
sieb  sebon  jetst  ein  SchlnB  sieben  aot  dl«  Toraus* 
sichtUebe  Qesamtroheisenerzeugung.  Die  Prodaktios 
des  eialan  Halbjabri  x  tü'iT  kann  jet/t  Bchon  mit 
ziemlicher  Annfiheruinr  auf  rund  i:!  7i)0 000  t  Roheisen 

ireHchiit/t  wcrdi'ii.  (Siohi'  nluf;.-  Nuti/.l  l'nter  Hinzu- 
rechnung der  Leistung  der  schon  in  ÜPtrieb  belind- 

licbon  neuen  HochSfen  liesw.  di  «  Anu  il,  *  der  in  den 
nlobsten  6  Monaten  noch  io  Betrieb  kommenden 
OaCn  ersebeint  eine  Bcbltsang  der  Ersengung  fir 
daa  Bweite  Halbjabr  nnf  rund  14680000  t  als  ga- 
redatfertigt  Es  wSrde  also  die  Oesamtroheisen* 
•rieufrun^r  für  das  Jahr  1907  auf  rund  28  3300001 
n  Teranschlagen  sein.    (Vgl.  Kuttnotv  Ü.  1147.)  P, 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

American  Society  for  Testing  Materials. 

(Atlantic  ("ity  mectin»?,  21.  .Juni  llUiT.i 

Benjamin  Talbot  (Middlesbrough)  sprach* 
Aber  Brfafarangen,  die  mit  den 

Talbotofen  entstammonden  Sflhlnnen 

gemaebt  worden  sind.  Es  soll  liier  nnr  anf  einig» 
allgamoin  iateroMlarende  Angaben  desTortragee  eln- 
gegnncMi  wnrdon. 

Die  SiAinnaa  worden  aus  hochphosphorhalti^em 

Roheisen  (al«n  Jo,o  f'l  lier):i>Btell(,  ein  Kincn,  ■in^ 
erheblifh  »cbwerer  zu  liehnndoln  int,  uU  diiH  im 
Hesseiiir  r|.ni/ciS  in  A  iiieri ka  \  itw  ■•inii  tc  iliiti  nur  etwa 
0,1  «0  l'  euthrtlt.  Her  Kobleustotf^eluilt  kiitiii  im  ralbot- 
Verfahren  nach  Belieben  bemessen  werden;  Talbot 
t)ebaoptot,  daß  er  ebenso  leicht  Stahl  mit  0,7  bis 
0,8  oo  als  mit  0,4  Vo  Kohlanstoff  beretellen  kSnaa. 
Diese  Babaoptong  ist  nicht  gnu  mwlehtig,  da  die 
Amertitaner  binfig  glanben  madien  wollen,  es  sei 
«ine  Holrhe  hohe  Kohlung  im  Martinnfon,  filn  der  itin  h 
im  (Grunde  auch  der  Talbotofen  ^jolten  muli,  »chwer 
möglich.  Der  VortraL'''"''''  «iii  ft'ich  den  Beweis  an- 

treten, daß  das  Metall  Im  rl  ili  h  kontinuierlichen  Verfahrens 

•  .Iron  Age",  27.  Juni  1907,  8.  I9t;3. 

weniger  0»de  in  Lösung  lUUt  ale  daa  des  gewöbn- 
lieben  Karmofens.   Er  kcraimt  in  diesem  Sehlnsse, 
weil  eine  bestimmte  Menge  Ft  rromangnn  den  Mangan- 

gehalt des  Talbotrttahles  höber  aiiHfallen  Innige,  als 
den  eines  gewöhnliehen  Martinnttililct«.  \^i.'Hliall>  uuidi 
im  Betriebe  des  Talliotofciis  w(  iüj,'er  KiHcmmiD^'an 
zugesetzt  würde  sIn  im  i'iiiiiirlii<n  Mtirtitiofcn.  Tailiot 
glaubt  von  einer  Ubernkäliigeu  Steigerung  den  Kivlilcu- 
stoffgflialtes  abraten  zu  sollen,  selbst  bei  nirdcrem 
Phosphorgebait,  weil  sieh  leicht  gefftiirlicho  dvige« 
rangen  in  grilVerem  Umfange  einstellen.  Diese  War» 
nnng  erfolgt  im  Zusammenhange  mit  der  Liefernngs- 
rorschrift  der  l'ennaylTania-Kisenbahn  für  ihre  neuen 
schweren  Martinstahl  -  Schienen,  die  O.S  bis  0,9  "o 
Kohlen.stof)  in'i  O.iKt  "'o  l'lioHplior  vorsehreibt.  Zwei- 

fellos wQrdf  ein  di-rarli;:!  !«  .Matcriiil  i'iin?  auMgezeirh- 
note  Schiene  liefern,  m  nii  eben  nicht  die  Uefahr 
bestände,  daft  KoidenstotTanreicbeningen  stattfänden, 
die  die  Schiene  in  einzelnen  Partien  noch  kotüenatolf- 
ttMbmt  und  damit  brfichig  macht  Es  wäre  inter* 
eanant  zD  erfabren,  wie  solche  Schienen  in  niederen 
Tet.iporataren  Iwi  der  Scblagprobo  sidi  verhalten. 

Talbot  gibt  in  umstehender  Tabelli-  nähere  .^n^'iiben 
iil)er  die  .\nalyse  von  im  Talbotoffn  liertr.'stellteiii 
S(  liienenniatiTifti  und  die  Kr;;^l>nihMc  diT  ><  lilrtgTor» 
suche  sowie  die  Aualvse  des  Eiiisatzrabeisens. 
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Narb  cujiner  Anaicht  kann  d«r  steigenden  Arhsen- 
bc-lu8tung  nar  durcb  itärkere  und  schwerere  ächienen« 
Profile  bcg«met  werden.  Bei  der  frflher  Torheriecbenden 
Tendens,  die  BebienenUpfe  sn  Teretlrkeo,  8le|r  und 

FuB  in  (geringen  Abmei4Hun<;<-n  Ueizubehelten  und  gleich- 
zeitig die  Höhe  zu  vert^r'iüi'rn,  war  oi  unmöglich,  bei 

diT  K«l(riknti>in  da«  Auftroteii  von  innen-n  Spannuniren 
hvi  <li-iii  Alikiiblen  dor  Scliioiic  zu  vcniuMitcn.  E«  wäre 
dit'  l'lliclit  drr  in  Urtrurlit  ki>iiiiiiiiiili'i]  Sti'lli-ii,  ilit- 
AbineMUDgen  «o  su  trotVen,  diiU  die  Scliiune  auf  dem 
WumlMM  Elemlldb  gemde  Idciltt,  auch  ohne  vorher» 
gegnnganee  meduniichea  KrOmmea.  Das  iet  «her 
nnr  mSglidi  bei  eiaer  ,dopp«lkSfigMi*  Schiene,  deren 

r 

Ii 

AbMIdunc  1. 

Jclxt   IMIcbr»  NormalpralU. 

Qurrarhnllt  d  KrhiMS'  i  k  iiif.  • 
=  is.TT  <|eiB,  •ittrrni'biilll  <!»■•• Sflik'neafuUrl   —  S1.4I  qcB. 

flcwlahi  f.  4. 1.  m  *  MJ  k«. 

AbMMsnr  3- 

▼orirmchlacvs)!«  t'roHI. 
Qo«r«rliniii  ft.  Si  tii.  n.-nl.  .i|.f.-. 
—  SO.ii  ■Ji  m,  »^urr.rhhiil  dr» 
SchlcaenriiOri  2it,(lT  qrm. 
OnaMtiiaemkB.  a  TtJMqcm, 
OvwIdM  t.4.t.m-=  S7|3  kg. 

o«  e»  « i>  «D  e» 

FuB  und  ko|it  al«o  u'l''><'li<'n  Querschnitt  hat.  Abbil- 
dung; 1  Zfi^'l  ein  Nornialprotil  einer  Schiene  von 

49,'2  im  i|tn.  wie  e»  jet/t  ineint  tlhlieh  int,  Abltilduofr  2 
i«t  ein  von  Talbot  Tor(;e><rhlageneH  l'rotil  mit  gleichem 
Qaerechnitt  in  Kopf  nnd  FoB,  deren  U5he  vielleicht 
noch  etwa«  geringer  bemenen  werden  Unnto.  Die 
Eisenbahner  mttSten  entscheiden,  wie  weit  sie  in  dieser 
Richtung  gehen  IcSnnten.  Talbot  glaubt,  daB  ein 
l'rofil  nach  Abliilduni.'  2  citic  ertiplilir))  htiirkoro  Scliiene 
erpelte,  als  wi  nii  rinli>cli  dat*  (iiMvidit  der  Si  liicne 
erhöht  wünii',  iM  ̂ioinii  rs  wi  il  in  iIiiit  Hcliienc  nach 
dem  l'rolil  Abbildung'  I  itrbun  große  iSpaitnun^'i'n  T«>r- 
luuuten  sind,  bevor  Überhaupt  ilgend  eine  lielaHtang 
derKelben  eintritt,  äehr  wichtig  %n  es  noch,  die  Kadien 
der  Abnindnnfen  twiaehan  Kopf  nnd  Sie;  beaw.  Faß 
and  Steg  m  veigTBIam.  0,  P. 

XXI.  internationtlc  Wanderversammlung 

der  Bohringenieure  und  Bohrtechniker. 

Diese  Versammlung  findet  in  der  Zeit  vom  1.  Ids 
4.  September  1907  in  Hamburg  statt»  tnglaidi  mit  der 
XIIL  ordantUebas  Genaral^Veraammlnag  daa  Tetania 
der  Bohrteehalkar.  Dk  Fasäurten  naw.  rind  dareh 
Herrn  R.  Walter,  Hambnrg,  VendenatraBa  138  an 
erhalten. 

Verein  deutscher  Werkzeugmaschinen- 
fiibriken. 

Naebdemdi-r  >:enanntc  Verein  nach  reifliebeu  Ueber- 
legungon  dazu  Qlterge^ani^en  IhI,  daH  inetriNche  KeKelHy- 
Stern  fflr  Bohrer  aller  Art,  I'rüHer.  licibnhien  usw.  zur  E\n- 
fflbrnng  ta  bringen,  verOffentUcbt  und  verbreitet  er  jetst 
eine  Tabelle  dieser  matriacben  ICegal,  die  aieb  be- 

sonders zum  Aoahiagan  ia  Büros  nnd  Werkstfttton 
eignet.    Im  Interesse  der  Saobe  ist  eine  raflgliehat 
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81.  Jdi  1907. Referate  und  Ideinere  MUMtwtfM, MiAJ  ud  Btom.  1189 

weitgehende  Anwendung  dieser  neuen  Tabelle  er- 
wflotebt.  Die  Oeach&ftsBielle  obenfftnamitaa  Vereina 
(K8la»  Domatr.  33)  ̂ ebt  weiter«  Exanpl««  nm  Selb«^ 
koateapr^  in  b«Uebig«r  AasaU  ab. 

Verein  deutscher  EitengleOerelen. 

Der  Verein  wird  seine  nennunddreiBi^te  ordent- 
liche Hanpt Te  raam  m I  u  nj;  am  14.  September  d.  J. 

v.>rmitta!»B  10  Uhr  im  UaKthiiusi  Mono|>ol  zu  Werni- 
gerode a.  U.  abhalten.  AuUer  der  li^rledigung  ge- 

MbillUahar  AagelefUihailMi  oad  der  Beapredraa;  dar 

Marktlage  umfaßt  die  Tageaordnnng  aiaea  Yortraf 
dea  Generaldirektora  a.  D.  und  ZiviUBgeBiean  E. 
F  r  e  7 1  a  f  »Veber  die  Bentabilltit  der  KeengieBereien, 
nad  wie  tat  aie  n  fOrdera".  An  Naehnuttaga  Tor 
der  Hanptvereammlunfr  (laden  twel  Tortrl^  rar  die 
(}  i  e  B  e  r  c  1  fa  c  h  1  cMi  t  0  utatt;  die  Tliemntn  zeipi'ii 
wir  um  Si'hlusste  dicken  Ilol'to*  an.  Aul'  die  !Hii>  An- 

laß der  HauiitvrrrtHiiiiiiluii^^  /u  vi'ranhtjiltciulf  Auh- 
atullnng  voti  Neuheiten  der  KiHeogietterui  haben  wir 

sebon  frfiher  anfkaerkam  femaehi,* 

•  Yerfl^ .Stahl  and  Eiaea«  1907  Mr.  29  8.  1077. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Eiaerae  Eiseobahasoiiirallen  in  den  Yervinigten 
Staftten. 

In  dorn  Hoelien  er!-<'liieiioij  ii  Urft  dps  .,nri,-an» 
für  die  rortsrhrittc  des  KihcnbahnweiseiiH"  *  licrindct 
«ich  i>ine  Notiz  Qljor  daa  Verhalten  amorikaniht-luT 
K.iti<inbahnachw(>lk-n,  welche  der  ,Kailroad  Oazelte", 
ldu7,  Mftrx,  ̂ j.  272,  entnommen  ist  Der  swiachea 
llew  Yorli  nad  Cliicago  verlcehrende  18  Staaden- 
Expreftmg  der  FflnoaylTania-Bahn  entgleiete  am 
22.  Februar  1907  bei  Minoral- Foint,  und  zwar  auf 
einer  in  einer  Kurve  liegenden  Vernuchi«Htrecke  mit 

< '«mi'f^ie-KisenHiiiw  eilen.  Der  Olicrliölite  Si'hieneu- 
Btranf;  war  Ober  die  Sch» ellenendcn  hinuuh  naeb  der 
Beite  vorBeii(dieii  wurden  und  la^  frei  auf  der  Bettun);. 
Auf  der  Außumieite  den  SeliienenHtrangea  waren  die 

Befeeti^angaachraulien  auf  MT'J  m  Länge  abgeeeti'  rt 
oder  aDfeaprengt.  Die  Eiaenachwelien  waren  toU- 
flttndig  Terbogen.  Die  KlerampiatteB  aaf  der  Innen- 
leite  dea  nicht  dberhShton  Schienenatrangoa  waren 
durch  die  entgleisten  RAder  atarit  beatbSdigt.  Stellen- 
weiwe  waren  SMIeka  a«a  den  8olilenenf8Ben 
Rebrochen. 

Ein  Aur-^eliul),  der  die  I  rBache  der  Ent;;leihunjf 
unturaucbte,  kam  zu  der  Vermutung,  dali  aieli  an  der 
Steile  dea  Heginnes  der  Balglehnng  ein  OegenHtand 
swiaehen  den  Flanach  elnea  Radee  nnd  die  Schiene 
eingeiwlngt  bitte.  Der  liierdarch  entatandene  aei^ 
lidM  8toB  loU  daaa  daa  Abeeharen  der  Befeetigoage- 
bolsen  aaf  der  AnBenaeite  der  flberhSbten  Schiene 
herbeigefflbrt  haben,  „weil  die  eisernen  Sehwellen 
nnd  deren  Befestigiin^steile  unnaclifj;iel)i>;  waren  und 
eine  Külte  von  ".'.■|''  <     Iu  rr-^i  lite". 

Dati  infolge  den  I  nlalle»  diene  verHUchsweiHe  ver- 
legten 3000  eiNeruen  .Sehwellen  wieder  durch  hölzerne 

eraetst  worden  !<ind.  kann  nicht  wundernehmen.  Die 

Konatruktion  der  äclineile,  weicho  einen  oben  4'/f  ZoUf 
unten  8  ZoH  breiten  ond  6'/'  hohen,  atarran 
J-Trlger  danlellt,  Damentiieli  abw  diejenige  der 
Hchienenhefeatigung,  lasten  ninüieh  diejenige  Aas- 
bildnng  vermirtHen,  welche  von  einem  eisernen  Quer- 
aehwollen-Oberliiiii  riitch  unr«eren  deut»ehen  Erfahrungen 
unitedingt  veriani^l  wenlen  muli.  Der  irnnze  Seiten- 
»eliub  des  Oeleiaea  nimmt  bei  der  in  Hede  streben- 

den Veranohakonatruktion  lodiglieh  die  UefeHtiguni;«- 
eehranbaa  aaf  Abachening  in  Ausprueh.  Dieser  lie- 
anapraaboag  aiad  die  beiden  Scliranben  aa  aich  nicht 
gewaelwaD,  lia  mflBlan  vielmehr,  wie  diaa  bei  nneeren 
dentaehaa  EiaaafaainehwaUaa-Syatenien  Itagat  ge- 
•cbieht,  dnreb  BlanaitaB  der  Klemmpllttchen  oder 
nnrb  besser  der  Bai  dam  amorikaniaehen  VerHucli 
überhaupt  nieht  vorhandenen  Unterlagsplatte  in  die 
Sehwellandecke  Heitlii  b  odtinstet  werden. 

Ohne  Kinderkrankheiten  kann  es  auch 
drflben  bei  den  ersten  Versuchen  mit  Hisen- 

qaeraehwelien  nicht  abgehen;  nach  Dentach- 

land  hat  viel  Lehrgold  zahlen  mflaaen, 
Ii  e  V  M  r  man  ZU  der  j  e  t  z  i  i;  e  n  klaren  K.  r  - 
kenntnis  der  Bedingungen,  auf  die  es  bei 
der  Ausbildnag  alaarBar  Qalaiaa  aakommt, 

gelangte. 
Wir  werden  auf  dieHO  technisch  und  wirtschaft- 
lich «o  wichtige  Materie  bei  anderer  Oelegenheit  noch 

aaefübrlieh  lariickkonniaB. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

England.  Auf  den  Bridge  water  Kahlen  werken, 
Laaaaahire,  wurden  interessante  Versuche  fibar  die 

Teniperatnrvn  In  Koksöfen 

augeHtellt.  *  DieHelben  fanden  in  Semet-Solvay-Üefen 
unter  Benutzung  eines  elektrischen  PTromelers  nach 
Roberta-Anaten  atatt;  die  Temperatur  wurde  ateta  in 
der  Mitte  dea  KakikSrnere  gemanan.  In  den  aratea 
9  Standen  aaoh  dar  FBUanf  atlat  die  Tamparatar  Bldit 
Sber  100<*  C.  Waitarhb  ergaben  efeh  folganda  Warte : 

stunden  nach der  KüUuhk 

11 
18 
18 
14 

•C. 

200 
350 
690 

f.rtn 

di-r  Kulluii^ 15 

le 
17 
18 

•c. 

700 
820 
900 
9'JO 

Während  der  nächsten  vier  Standen  Ina  sur  Oarong 
(nach  22  Stunden)  hob  aieh  dia  Hitio  aar  Dooh  wenig, 
bia  1000«  ü. 

Tareintgte  Staaken.  Baifolgamia  AbbUdaagaa 
1  bia  B  zeigen  eine 

■an«  Art  atelnanittr  W IndorUtier 

nach  den  Pllnen  von  Frank  C.  Roberto  in  Phila- 

delphia.** Die  ersten  dieser  durch  ein  Patent  ge- 
schützten ,Dreiwege-.\pparatc*'  aind  surseit  im  Bm» 

und  wird  man  wohl  allgemein  mit  Intereaae  den 
Nachrichten  über  ihr  Verhalten  im  Betrieb  entgegen- 
sehen.  Die  Winderhitzer  haben  die  bei  den  Cowper- 
Apparaten  abliebe  svlindriaebe  Form  beibehalten, 
der  Verlirennungaschacbt  ist  in  der  Mitte  kreiofSrmig 
angetirdnet,  jedoch  ist  er  von  je  vier  mit  Oitterwerk 
verHchenen  Kanülen  zur  .Abwärts-  iHi  uihI  /ur  .\uf- 
witrtabewegung  der  verbrannten  (ius*e  umgeben. 
Mit  letzteren  <C)  ii«t  die  auf  den  .\pparat  selbst  auf- 
gexetzte  llsse  unniittelliar  verbunden.  Der  Buden- 

raum dos  Verbrcnnungsachachtea  ist  durch  vier  Me- 
wöibe  (A)  zagangiidi,  die  bia  aa  die  AaSenaeite  der 

•  1907,  9.  Haft. 

*  .The  Bnfineeriag  aad  Hlatag  Joomal*  1907, 6.  JaU  8.  87. 

.Tha  Ifoa  Aga«  1907,  SO.  Jnni,  8. 1N79;  .The 
Inm  Trade  BeTiew*  1907,  80.  Jnni,  S.  1007. 
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Winderhitzer  führen.  Durch  ein«»  derst'llion  erfoljs^t 
der  Eintritt  der  Gase,  dnrch  ein  anderen  der  AuHtritt 
des  Heißwindes.  In  der  Ahbildan^  7  48.  Schnitt  Q  K) 
•ind  diese  beiden  Einrichtungen  unter  90"  zueinander 
anf|;eordnet,  was  d«>n  Vorteil  haben  soll,  daß  der 
Flagstaub,  der  mit  den  Oa(»»n  hereingelangt,  »loh  in 

dem  dem  Oaaeintritt  gegenüberliegenden  (ievfi'>lb<<  an- a&mmell,  aus  dem  er  dnrch  eine  UeinigungaOffnung 
eich  leicht  entfernen  läßt.  Uebor  dem  Vorbrennunge- 
schacht  beKndet  sich  ein  Gewölbe  Ton  kreuzförmigem 
Grundriß,  welches  die  Verbindung  zwiHclien  dorn  Ver- 

D  %  n 

beide  unabhingig  Toneinander  ausdehnen    kSnncn ; 
die  ScheidowSudo  werden  xeitlich  Mtarr  durch  dae 

Oitterwerk  gehalten.  Bögen  und  Mauerwerk,  welche 
in  der  Haube  den  Durchlaß  Tom  Verbrennungs- 
Bchacht  zu  den  Kanälen  B  bilden,  werden  von  den 
DurchgangHkanälen  C  getragen,  welche  Itia  in  den 
Scheitel  der  Bögen  reichen.  WaH  die  lieinigung  be< 
trifft,  so  Bei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  sowohl  die 
Kanäle  B  wie  C  von  außen  durch  Reinigung«- 
Öffnungen  in  der  Haube  wie  am  Boden  zugänglich 
sind.   Die  Uuwölhe,  die  unten  in  den  Verbrcnnungs- 

Bchacht  führen,  sind 
innerhalb  der  achrägea 
Wände  an  beiden  Seiten 
der  Räume  unter  B  und 

C  angeordnet,  so  daß  der 
FlugHtaub  ans  beiden 
KanAlen  nach  den  vier 

Räumen  unter  ('  geleitet 
wird,  Ton  wo  er  dnrch 
die  KeinignngBÖffnnngen 
entfernt  werden  kann. 

C.  O. 

OMnntiD 

4h  HtllvkiUM  Itckau«  t-t ScJulll  «  <  1 

AbblldaB(  I  bU       WiDdcrfallier  naob  Rob«rt«, 

brennungsachacht  und  den  vier  abwärts  fahrenden 
Kanälen  B  bewerkstelligt.  Letztere  stehen  durch 
OeffnuDgen  in  den  /wischonwänden  am  Boden  in 
Zusammenhang  mit  den  vier  aufwiirtH  führenden  Ka- 

nälen C.  Abgesehen  davon,  daß  die  die  Ksse  ab- 
schließende Klapiio  durch  Luft  gekQhlt  wird,  welche 

mittels  des  natürlichen  HsHonzuges  durch  den  hohlen 
Hebel  in  die  Klappe  und  von  dort  in  die  F.Mse  gesaugt 
wird,  weinen  die  übrigen  Ventile  nicht«  NeueH  auf. 
Der  kalte  Wind  tritt  unterhalb  der  EsHenklappe  in 
der  Haube  in  den  .Apparat. 

Bemerkennwert  ixt  bei  den  neuen  Winderhitzern 

noch  folgendes:  Die  Wände  de«  Verbrennuriijs- 
scbacbtes  sind  aus  Spezialsteinen  hergPHtellt.  während 
die  Scheidemauern  zwischen  den  auf-  und  abwärts 
führenden  Kanälen  im  Boden  gleichzeitig  als  Stütz- 

mauern deit  VerbreniiungHHchaehteM  dienen.  Die 
Wände  des  VerbrennungsMchachtes  und  die  Scheide- 

mauern  stehen   in   keinem  Verband,   wodurch  sich 

OroOdrahtseilbahnen. 

Auf  der  Hauptver- sammlung des  Vereins 
am  10.  Mai  d.  J.  berich- 

tete Direktor  Ellin- 

gen über  die  Fort- schritte   im    Bau  von 
Üriißdrahtaeilbahnen 

wie  folgt:  Anschließend 
an  die  interessanten  Aus- 

führungen des  Hrn.  i'ro- feitHor  Dr.-lng.  Stau- 
ber über  den  Transport 

von  Werksprodukten  ^ei 
es  erlaubt,  kurz  auf 
die  Erfolge  hinzuweisen, 
welche  die  Großindustrie 
in  den  letzten  Jahren 
mit  modernen  Drahtseil- 

bahnen erzielt  hat.  Die 

Hüttenwerke  K  n  e  u  t  - 

tingon  und  Dif  f  e  r- 
d  in  gen  bauten  be- kanntlich in  den  letzten 
Jahren  Drahtseilbahnen 
von  10,8  bezw.  13  km 
Länge  zum  Transport 
ihrer  Eisenerze  von  den 
tiruben  Aumetz  bezw. 

(lettingen  nach  Kneut- 
tingen  bezw.  Differdin- 

gen.  Der  Transport  der  Erze  wurde  bis  dahin  durch 
die  Eisenbahn  bewerkstelligt.  Beide  Werke  verdienen 
aber  mit  ihren  Drahtseilbahnen  gegenüber  dem 
früheren  Eisenbahntransport  1 .4  f.  d.  Tonne  gefördertes 
Erz.  Die  Drahtseilbahn  Aumetz-Kneuttingen  förderte 
im  vorigen  Jahre  in  etwa  nUOO  Betriebsstunden 
614U00  t  Erze,  wobei  gegenüber  dem  bisherigen  Eisen- 

bahntransport ONOQO  .4  verdient  wurden,  so  daß  die 
AnlagekoHten  von  etwas  über  1  Million  Mark  in  noch 
nicht  zwei  Jahren  gedeckt  waren.  Mit  einer  Jahrei- 
lüifttung  von  rund  t>',»  .Millionen  Tonnenkilometern  bei 
Aumetz  und  10  Millionen  Tonnenkilometern  bei  Differ- 
dingen  sind  diese  beiden,  von  der  Firma  J.  Pohlii;, 
A.-G.  in  Köln,  gebauten  Drahtseilbahnen  die  bedeutend- 
iten  der  Welt.  Man  kann  sagen,  daß  man  dnrch  den 
Bau  dieser  beiden  Bahnen  in  das  Stadium  des  Bauua 
von  GroUdrahtseilbahnen  gekommen  ist. 

Die  stündliche  Leistung  der  Drahtseilbahn  Aumetz- 
Kneuttingen  betrügt  lOÜ  t,  die  der  Seilbahn  Oettingen- 

Bekam  a-* 

M.  •.■.««■ 
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Differdingen  120  t.  Man  ist  heute  aiier  imBtaiide, 
Bit  einer  einzigen  Drahtseilbahn  auf  Entfernungen 
TOD  10  km,  20  km  und  mehr  500  t  i.  d.  Stundo  xu 

truiaportieren.  Wir  bedienen  utm  dabei  eines  SoU- 
bebawe^ae  besonderer  Konntruktion  ton  2600  kg 
Inhalt  Untenetehende  Zeiehnung  stellt  etnen  eoloben 
Wagen  fOr  Sandtranaport  der.  Dea  Cherekterietieche 
diosea  Wagens  ist,  dali  er,  mit  swei  Laufwerken  aua- 
gerflatat,  anf  iwei  Tngedlen  Unit  and  auBerdem  xnr 

pitol :  „Der  Rhein  in  teehniui-lier  und  wirtschaftlicher 
Beziehung"  •  recht  beachti-nswerto  Angabun,  dio  Ton 
der  Bedeutung  der  Kheinachiffehrt  deutlich  Zeugnis 
ablegen. 

Danach  hat  der  Oeaamt-OaterTerkehr  in 
dm  fllfen  tob  Biebrieb  bis  Wesel  betragen:  im 

Jahre  1904  2S  116  580  t,  1905  23  44ü<)33  t  und  1906 
24  753076  t.  Von  diesen  VerkehrBmunguu  entfallen 
anf  die  bedentenderen  Httfen : 

«OteMO  BieherlMl*  awei  KnpoelaBgaapfarale  trAgi. 
Trotz  de«  groHen  InbaUs  d«i  Wafrene  ist  —  tnfolgo 
AusrÜBtnng  der  Lsufwetln  mit  Kn<;elln<;crn  —  ein 
einzige  r  Arbeiter  imstande»  denaelbeu  auf  den  Hänge- 
schienen  der  StutiDnun  zn  aehicben,  wie  dies  im  allge- 

meinen erforderlich  i«t. 

Die  Tranaportkooten  bei  aoirhen  OroQdrabtHeil- 
babnen  sind  auBcrordentlicb  niedrig.  Bei  Aumetz- 
Kneuttingen  betragen  dieselben,  d.  h.  die  ArboitBlöhne, 
ILraftbedarf,  Sebmier-  «od  Putsmaterial,  laufende  He- 
paratarea  und  die  Setlaaaweehslniig,  insgesamt  2,5  4 
f.  d.  Tonnenkilometer,  bei  DiiFerdingen  nnr  2  ̂   f.  d. 
Tonnenkilonieter.  yehmon  wir  aber  eine  Drahtseil- 

bahn z.  Ii.  für  di-n  koiiitnutidcn  Bandtransport  zum  Sand- 
verHRtz  Itpi  K()lil««ii/.('ch«>n  aei,  von  z.  B.  IG  km  LSnge, 
100  ni  riitnl;^efHll(>  bei  einer  l'TirdertMij,'  von  täglich 
4000  bis  ÖOOU  t  äand,  so  werden  sich  die  Transportkosten 
auf  Bar  1  4    d.  Tonaenkilometei  bolanfea. 

Dto  JMwtmag  iw  ntlMehlffialirt. 

In  dar  Faala^rlft  der  48.  Haaptvereamatlaair 

Vereitt'e  devtaalMr  Ingenienre  finden  aioh  ia  dem  Ka^ 

KSln 

DOasel- 
dorf 

Dnieborg- 
Rabrort 

Weaal 

Jalii 

1904 

1905 
1906 

1904 
1905 1906 

1904 
1905 
1906 
1904 

1906 

1906 

t 

AMeiw 

t 

833  068 

844  ti45 
860986 

743  3r,'.) 880  001 
970  700 

3  986  915 
4  191  776 
4  252  522 

351  658 
870684 
544  8<6 

220  010  1 
250  S38  1 
288195)  1 

1 28  060 
138  928  1 146  757|  1 

10014082,13 

9  447  071*13 
8  839  659  13 

1  14  885 

I  18  289 
■      10  643 

053  078 
094 
064  180, 

871  419: 
018  9291 
116467| 

949  8971 

C38  847i 092  181 

365  878 

883  823 
655008 

Im  Personenverkehr  wnrden  von  dea  Ter- 

einigten  Kölnischen  nnd   DOsseldorfer  DarapfiMbiff- 

*  Tergl.  „Bücheraehan*,  8. 1143  dieses  Ueftea. 
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fabfiigMtllMluiftm  in  Jahr«  1906  in  SO  Dampfern 
IMS 698  PufMiieii,  anBerdem  claiehwitif  nottb 
«89B6  t  Oater  befördert 

Her  Hhein-Seeverkelir,  der  im  Jahre  1880 
mit  drei  Dampfern  von  zuBniiinicii  1800  t  Tra>»fÄhii»- 
kfit  lii-<;»iiii.  wiril  j>'t/.t  mit  47  Dampfern  von  zusamiru'ii 
41  31(»  t  rrn);fühif;k»'it  liftrii-beii.  Er  botruK  \ 
229  570  t,  1905  242  4<;s  t  und  1904  2f;0  2'J4  t.  Der 
(ipsamtverkebr  an  der  deutiich-niederländischen  Lan- 
dcxgrenzo  hat  ini  Jahre  li^Oti  nach  den  Aufzeichnungen 
de»  liauptsoUamtes  bei  ümmerieb  betncaaS10M68S  I 
Id  75 sei  SeUffen  ge^  «0678 189  IIb  71 871  SehiffMi 
Im  Jahn  1905  vad  17427402  t  ia  67906  Sehiffen 
Im  Jahre  1904. 

l>i.-  I{  li.'iii  flotto  umfaßt  zurzeit  1272  Diiinpf- 
Bciiillo  mit  zu-jitiiiru'n  2S1  7yH  iiid.  i'.  S.,  10534  lÜK-iii- 
HclillTi-  mit  zuwiuiinuMi  .'UM)".')  Mann  HeHatzuni;, 
92tt2  Segelhi  hiffc  und  Si  hleppkähne  mit  zusammen 
8557  000  t  Trn:,'fiihit;keit.  Dazu  kommen  die  schon 
•rwihnten  47  Khuin-Scedampfer  mit  znaammen  41 810  t 
TragfSbifkeit  Die  grSBten  Peraonenboote  liDd  die 
Salonboote  »BoruBaia-  und  .ICaiaerin  Angnete  Viittaiia* 
mU  Je  83  m  LSngo,  8,2  m  Breite  (17,05  m  Uber  den 
Radkasten).  1,17  m  Tief-;an>;  und  1 2r>0  ind.  I'.  S.  Der 
grßßte  (iütcrdfitiipliT.  . Inilii!*trii'  XII".  Iiiit  8.'»  m  Liin^c, 
9  III  Hri'itc,  2,411  ni  Ti>  f;,'anL,'  iinil  '.'7.')  t  rrii;,-rtihiK- 
keit,  Dnr  gröbte  ."^cliL  piniaiuiiriT  ist  „l'rnn?  Iliinii'l  VI* 
mit  70  m  Länge  umi  'J  in  Hrcite  rjii..{  m  üi,i_.r  den 
Kadkaxtent.  AU  HiArkstc  Kn<Ui'hle|i|idaiti|ifer  rtind  zu 
nennen:  .MuthiuH  Stiunoa  VII "  mit  1450,  „Hugo 
Stinnea  I  nnd  11"  mit  1860  und  1800 P.S.  Der  «rüflte 
and  atlrkate  Sehranbenaohleppdampfer  ist  «Frans 
Haniel  III"  mit  43  m  LAnge,  7,5  m  Breite  nnd 
800  P.S.  Der  grßßle  Schleppkahn  auf  dem  Hhein, 
„Kichurd  IV*,  Hewitzcr  W.  S.  von  Liiark  in  Ant- 

werpen, hat  eine  Tragfähigkeit  von  2l>;i4, 404  t.  Diener 
Knlni  ist  10-'. 9  m  lang,  12,08  m  breit  und  hat  im 
leeren  Zustande  einen  Tiefgang  von  59  ein  im  Mittel. 
Die  Ladaböbe  hetni;;!  2.:i9  m.  Die  Ladefähigkeit 
dar  gaaamteu  deutaoben  Kheinflotte,  deren  Wart  eich 
auf  mehr  ala  860  Millionen  Hark  bnUr«t,  batrift 
»neit  snaammen  1 887000  t.  KW. 

MaMhlBsnlm-  «nd  KlelnelMBlBiB8trt«-llerafli> 

graaiMaieliAfU 

Die  Zahl  der  Betriebe  hat  »ii  h  im  Jahre  1906 

von  7355  auf  7443,  die  Zahl  der  beacb&ftigten  Per- 
sonen von  194  07S  auf  211  827  erhSht.  Die  verdienten 

Oehilter  nnd  LOhne  haben  nm  rnnd  84000000  *«  m- 
genommen,  wobei  der  jUhrlicbe  Darebscbnittsvcrdianst 
erwachsener  Arbeiter  von  1:^45  auf  1404  also  um 

59  Jtf  gestiegen  iHt.  Die  Zahl  der  vorgekommenen  I'n- 
fälle  iht  nicht  unerhelilich  gestie^'on.  einmal  infolge 
der  grölleren  Arlieiterziihl,  sodann  auch  infolge  der 
Ein*teiliing  zahlreicher  ungeübter  Arbeitskräfte,  deren 
Annahme  durch  den  Arbeitermangid  häutig  notwendig 

war.  K.H  kamen  1951  l'nfaile  vor  (gegen  1854  im 
Jahre  1905),  und  zwar  793  an  Maschinen  nnd  ma- 

schinallen Binriehtongen  nnd  1158  ünfUla  anderer 
Art.  TSdlich  verliefen  107  I  nfäUe.  Relativ  aber  ist 
die  Zahl  der  UnfAlle  zurückgegangen,  denn  auf  je 
lono  Arbeiti  r  entfialeD  9,88  Unfill«  gegan  9,55  Im 
Jahre  1905. 

Die  Aufwendungen  der  r>eriit'-::i  ni'-~eiiHcliall  für EntKchiidigungen  haben  sich  im  Berichtsjahre  um  rund 
2(M  (MIO  •erhöht.  Sie  betrugen  2  494  906,05  »iC  gegen 
2  298  724,18  tu  1905.  Eine  «eitere  Steigerung  ist 
noch  so  lange  zu  erwarten,  bis  die  Zahl  der  neu  hin- 
ntretenden  antschUlgongspflichtigen  UnfUle  durch 
Erledigung  Uterer  Fllle  auageglichen  wird.  Dieser 
Bcbarrungszustand  wird  erst  nach  einer  Keibe  von 
Jahren  eintreten.  Von  den  Entschädigungen  wurden 
gaaahlt  8  070  822,77     an  1 1 608  InvaUden,  864470,69 

an  486  Witwen,  888  Uadar  and  70  Tarwaodt»  anf- 
ateigender  Linie  getSteter  Arbeiter  (dnschl.  der  Be- 

erdigungskosten), 20 172,04  uf  an  188  Ehefrauen,  413 
Kinder  und  13  Verwandte  aufsteigender  Liiii.>  vui 
in  KninkenhihiBern  untergebrachten  Arbeitern  und 
Uli iiiKi,r>.''i  ,4  an  Kosten  daa  HeUverfahrans  sowie 
für  Kur  und  VerpfleirunE:. 

An  Beiträgen  liatten  die  Mitt,'lieder  der  Berufa- 
genossensehafi  3UU9  408,85  M  aufzubringen.  Die 
Steigerung  gegen  daa  Jabr  1905  betrug  8,5  v.  H.  An 
dar  Zunahme  tragan  die  Entaahidigungen  den  bei 
weitem  grOBten  Anteil.  Der  BaservefondssuseUag  ist 
um  rund  !)8O0O  ■«  gestiegen.  Die  laufenden  Yer- 
waltnngskoHteu  haben  infolge  der  nicht  unerheblichen 
Zunahme  der  (ieKcliiifte  um  rund  11000  •  zu^-e- 
nommen.  Der  durelihelinittliehe  Beitrag  für  je  1000  ..^ 
Löhne  betrug  11.72    *  lini  Jalire  1905  12,27 

In  den  21  Jahren  dos  Bestehens  der  Berufs* 
genossenschaft  haben  die  Mitglieder  rund  30  000  000  € 
für  die  UnfaUveraielwraog  aafgebracbt,  damnter 
22  000000  Jf.  nt  Eataehadigangen.  Dar  Boot  ent- 
flUt  auf  ReBervefonda,  Kosten  der  Unfallnnter- 
•nehungen,  Schiedsgerichts-,  Unfallvcrhfltungs-  und 
laufende  Vervvfiltiinsnkohteii. 

Unter  hHnitliilieii  gewerliliehen  Hi'ru  I  s:,'eiioHHen- 
Hchaften  des  Deutsehen  UeichH  nimmt  die  MnHehineii- 
bau-  und  Kleinei-^enindustrie-Berufsgeno^isonschaft  mit 
über  250  74.4  2*14  *  Lohnsumme  die  dritte  Stelle  ein. 

An  erster  Stelle  steht  die  Knappscbafts-Berufsgenossen- 
Schaft  mit  769  872  668  Ul,  an  zweiter  die  Lagerei- 
Berufagaaossaiiiehaft  mit  881806860  ^.  Beide  Bo- 
rafaganosaanaobaften  erstrecken  sich  auf  das  ganze 
Dantscha  Baich.  Die  Maschinenbau-  und  Kloineisen- 
induatrie  -  BerufHgenossenHchaft  umfaüt  Rheinland 
(auliiT  '!eiii  Iiei;ieruiig«bezirke  Trier  und  dem  Kreifo 

eizluri.  WeHiliilen  und  Ilirkenfeld.  .An  vierter  Stelle 

folgt  die  NorildeutHi  he  IIolz-BerufsgenOMiseu»chaft  mit 
255  12*'.tJJ5  und  an  fanfter  ätelle  die  Rheinisch- West* 
fälische  Hüttun-  und  Waliwarka>Barttfi|ganoiianaeliart 
mit  846874697 

Dia  gaaamtaa  amaoiinaagslildgmi  LSba»  vui  Oa- 
bälter  der  Dsutaehan  ffiaaa>  uad  Stiäi-Bemfagenosaan* 
Schäften  (einschl.  der  Hfitten*  nnd  Walzwerka-Bemfs- 
genoHNcnhcliaft  »owie  der  Schmiede-BerufKijenoHsen- 
Hchnftl  betrugen  im  Jnhre  1900  1  450034H7.">  ^.  im 
Jalire  r.«!!')  dnepgen  1  2'.»:j  599  31 K  .».  Die  Betriebe 
Bümtlieher  gewerblichen  BerufsgenosHenschafien  des 
Deutschen  Reichs  hatten  nach  den  Amtlichen  Nach- 

richten des  Reichs- VersicherungsamtM  fQr  1905  eine 
Lohnsumme  von  6538  MilUionen  Mark  nachgewiesen; 
die  Eisenindustrie  nmfaAt  mithin  nahezu  den  fOnftaB 
Teil  des  gesamten  Tenicherungspftichtigen  Oewarliaa 
des  Deutschen  Reichs. 

Hervorzuheben  ist  noch,  daß  die  ßerufsgenossen- 
Rclialt  (lr[  1er  de.s  H  e  h  e  r  v  e  f  o  n  d  »  zu  billigem 
Zinhliili  an  .\rl>eiterwohnuiigHgeno»Nen8chaften,  ge- 

meinnützige linuvereitie  oder  BaugenossenHchaften 
ausleiht,  um  das  Bestreben,  der  Iudustriel>ev51kerung 
mOgUchst  biUiga  und  gute  Wolinoogaa  xa  veraodhaffaa, 
m  nnteratOtaan. 

Der  im  Jahre  1904  Ina  I<ab«n  getretene  Haft* 
pflichtverband  der  deutschen  Eisen-  und 
Stahlindustrie  (V.  a-  (J.)  hat  inzwischen  seinen 

JahresabHehlul'.  binter  nieb  Die  Ergebnisse  der  ersten 
beiden  (ien«  liiiftHjnlire ,  in  denen  der  Verband  sich 
stetig  entwiekelt  bat.  «iml  befriedigend.  Die  ver- 

sicherte LoLnHumnie  betrug  am  SchluHHe  di'h  dritten 
Geschäftsjahres  rund  2S7  Millionan  .Mark  ini  i  ist  in- 

zwischen noch  erheblich  gestiegen.  Auch  das  dritte 
(teschäftsjahr  hat  mit  einem  Gewinn  abgeacidaaaen. 
Die  Aniehanng  daa  Tarbandat  ao  dia  Barafvgaooeaen- 
aebafl  armSglleht  es,  die  Verwaltnngtkoitan  niedrig 
zu  halten.  Je  reger  die  Beteiligung  wird,  desto  mehr 
wird  der  Verband  der  Eisen-  und  Stahlindustrie  zum 

Sagan  garaiehan. 
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Bücherschau. 

Meyer,  Dr.  Alfrctl  Gotthold,  Professor 

an  dur  Köni^l.  Techn.  Hoehschale  In  Clmr- 
lottenburg:    iJigcnbaiitfn,  ihre  Geschichte  und 
Afsthetik:    Xacli  lifs  Verfassers  Tode  zu  Ende 

geführt  von  W  i  1  h  i'  1  lu  Krt-ihcrrn  v  o  n  T  e  1 1  a u. 
Hit  98  AbbUdun!.'<  n  im  Text  und  27  Tafeln 

in  Toniltzuiijr.    ElUinr''"  a.  X.   lüOT,  Va\i\ 

Neff  Verlafe'  (Max  ̂ chreilKu  ).  1  h   f ,  ̂'cb.  \Vt  -M. 

A.  O.  Uayer«  der  Mih  rerstorbenc  l)oz<>iit  der 
KniMtfwdiielita  an  der  Teeluiiecben  Hochacbule  zu 
Cberlottenbor?,  hatte  licb  dl»  dankbare  Aufgabe 
■teilt.  vin«>  OoMi'hh  hte  und   A>^Nthetik  der  modernen 
Eisenbaiitcn   zu   Hclirciln'ii.    Niu-li  scint'in  Todo  hat 
Fruilierr  von  Tot  tau  dn«  Umh  liL'n»u»>:«'L"  uiiil 

die  abschlicUcnden  Kajiitel  hinzufjel'iifft.    Hiiiikliar  wnr 
die  Aofgalic,  denn   ho  oft  auch  KiinHtliiHti)riker  die 
Frage  gestreift  Iniben,  wcicbo  Rolle  dnH  Kinfti  in  der 
Bankanst  neben  Stein  und  Holz  spielt.  —  i-ruMtlieb 
war  ihr  in  Deutachlaad  ooob  niemand  au  Leibe  ge- 
ffanf^en.    Meyer,  der  aeiii  Madlam  auf  einer  Teeh- 
niNchen   Hoebürhuli'  ho^oMIW  nnd  8pHter  all  Dozent 
der  KunBt<;eHcbielite   an  einer  solchen  gewirkt  hat, 
w:ir   \M>lii   zur   I,ri(»iin|tf  dieser   Auf(;iil)>'  lienifi  ii.  die 
einen  biMtorisili  «ie  technihch  ueHcbnitcn  Autor  vin- 
•URVetzt.     I>iili  MfViT  dii'  »icli  or-rfbondeii  i'robli'ine 
richtig  erfalit    und  Nowohl   nneb   ihrer  liiKturiKrlnn 
Entwieklung  sU  nach  ihrer  ÜHthetiHihiti  lU-lfi.tun^' 
•nefObrlich  bebandelt  Jiat,  iat  aein  unleugbares  und 
gau  «aBerordentliehoe  Terdienat 

Mejrer  untersucht  zun&chat  die  Bedoutuni^  dos 
Eisens  als  Bauntoff.  »childert  »eine  Vorzüge  ̂ otren- 
Qber  Si.-in  und  Hol/,  -iowic  die  veri*cliiedencn  Furnieii, 
in  d>'Ut'ii  i'H  ain  üuuumtrrial  zur  Verwcniluiiir  k<miint. 
Im  An.Hchluli  tiaran  crilrtfr!  vr  iWv  Iti  /ii  liuii;:t'n 
z»itiL'beu  den  reclineriHieh  ;,'!■( undt-nen,  konstruktiven 
und  den  dekorativen,  nur  »chmiickcnden  Formen, 

ssriacben  „Rechnen"  und  ̂ Batten".  Im  zweiten  Teile 
aeioea  Bucbes  schildert  Mever  die  neuen  ästhetischen 
Warte,  di«  ai«h  am  der  EaMikomtraktion  in  Verbin» 
dune  mit  Olas  ergeben.  Er  demonstriert  sie  an  drei 
(iruUkonwtruktiont'ii :  die  neuen  Kauniwerti'  um  Kri- 
titallpalHHt  zu  Lonilon,  die  ncu<>  Wi-itc  uu  >ii-r  Ma- 
»cbiiR'ntialle  ii<T  l'ariHcr  NVitltaus^tclIuni;  von  1S89, 
die  neue  Höbe  am  EilTelturm.  KtwaM  willkürlich 

fügt  er  dann  in  einem  vierton  Kapitel  einen  FTin«  !  ih 
auf  die  „neuen  Linii  ti"  hinxu,  die  er  an  der  jda- 
■ehiiwahalU)  and  am  Kifreltorm  bereit*  IwspreeheB 
luNinte  nnd  beaprooben  hatte. 

Im  dritten  Buche  erwartet  man,  eine  Oeaehiehto 
der  KiHeubauton  im  neunzehnten  Jahrhundert  sn  linden. 

Statt  deMMt<u  i;ibt  Mi-yer  in  annähernd  historischer 

Abfolge  ein«  Wünliijunif  der  vorsi  hiiHli'ncn  »Typen" 
künxtloriHrher  Littenbauten,  die  sidi  zucli-irb  zu  einer 

l'nterHuebun^'  über  die  Verwendbarkeit  der  „hi*to- 
ruchen  Stilfornien"  für  ÜuUeiti(ni  und  WalzeiHen  );e- 
ataltet.  Ii«  wäre  besser  gewesen,  die  Gedcbiebte  der 
modernen  £iaenbauten  an  dieaer  Stelle  attsfabriicher 
n  behMidehi.  Damit  bitte  aich  Gelegenheit  geboten, 
t.  D.  daa  Hauptportal  der  Pai^aer  Ausstellung  1900» 
den  Stil  (Suimard  und  viele  andere  kunstgoschicht- 

lieh  bedeutHftme  l'isonbauton  zu  bespreeben.  I>afQr 
schlielit  das  ISucb  mit  einer  IbirMtidlunt;  der  verKcliie- 
denen  KombinationHinüclielikeiti  ii  zwiaebcn  EiHen  und 

anderen,  vorwiegend  aU  KaunialtHi-hluli  verwerteten 
Baustoffen :  Stein,  Zement,  Glas,  Terrakotta. 

Sehr  dankenswert  ist  daa  vierte,  wohl  im  wenent- 
ttalMB  von  W.  Fraiberm  von  Tettau  verfaBte  Buch, 
iu  die  Aesthetik  dea  Qn6riaeiia  nnd  Walaeiaena  be» 
handallL   Damit  gahra  wir  aoa  dem  Oebieto  der  ab- 

»trakten  Theorie  endlieh  in  da«  für  den  iiio.ieriien 
Kiin>>tler  und  Konstrukteur  ho  viel  wKliiiirii.-  der 
praktiseben  Anwendunjf  übnr.  NValireiid  Me\er  im 
dritten  Buche  mehr  die  (teHamtwirkunjf  nnulerner 

iäaeniMMiton  im  Auge  iiat,  behandelt  Tettau,  <ler  ja 
auf  diesem  Gebiete  aelbet  praktisch  und  erfolKreieh 
Mtig  ist,  die  Aeatiietik  der  Kmelformen,  der  Trlger 
nnd  Stützen  nnd  deren  Ornamentiemng.  Etwas  ane- 
rnhrlieber  biitte  dabei  der  An-trieh  al«  «tilintidebes 
Element  ^'ewürdi^'t  werden  k<innen,  der  von  unHeren 
In^jenieuren  allzuuft  nur  hU  .Uostscbutz*.  zu  weniir 
als  malerisch  belebendes  und  mit  seinen  eigenartigen 

TOnen  stimmungerregendes  Element  betraehiut  wird. 
Al>er  —  wieviel  wäre  auf  diesem  weiten  (iebiete 

•neb  aonat  noch  eingehender  zu  bebandeln,  ganz  be- 
sonders,  wenn  daa  Buch  dem  Techniker,  dem 
Fachmann  erhebliehen  Natien  bringen  aoU.  Mir 
»elieint.  daran  fehlt  noch  viel.  Wae  nfitzt  dem  Kon- 

strukteur ein  Zitat  auH  Martisl  oder  die  einleitenden 

Ai)sebuittL>  über   (ira)>bu-';itik  •  ilie  wi  itljiuti.'r 
lieHebruibunj;  der  KonstniktiDu  eines  Dnehr^tuhli- 
(S.  43f:'  Aueh  fehlte  Meser  die  /<  it  oder  die  1  ab:i:- 
keit  zu  einer  mehr  Helbsläuiii;,-' ii  Verarbeitung  des 
ätoiTos  und  au  einer  kritinelieii  Dureharbeitun^:  der 
tiuelleo.  Uebertrieben  ist  a.  B.  Meyent  WertscbAUung 
des  biederen  Faxten,  die  wohl  auf  Keatea  der  In* 
eenicure  der  Firma  Henderson  erfolgt  Auch  spürt 
man  in  den  einzelnen  Kapiteln  zu  sehr  die  Abhün^ig- 
keit  voll  den  Vorarbeitern,  von  Yi«rendecl,  MehrteiiH 
U8W.,  idtwolil  underseitH  der  Fleill,  mit  dem  das  Ma- 

terial ziiHumiiieni;i'tra:ren  wurde,  staunenswert  int. 

Diesen  Einwondungen  gegenüber  darf  man  niebt  ver- 

geesen,  daB  es  doch  dem  lnt,'enieur  nur  will- 
kommen aein  kann,  selbst  wenn  er  nicht  viel 

praktiaeh  yerwertbarea  fOr  die  ästhetische  Durch- 
bildung; seiner  EiscnbnnteK  dnfMS  gewinnt.  Ober  diese 

Seite  seines  Wirkeni  von  einem  fefaien  Kopfe  nnd 

aus  einer  k^'"^»'"!*'^"  Feder  etwas  ZuBammenhan- 
gendes  zu  vernehmen.  —  Den  eicentlicben  Nutzen 
aber  von  Meyer»  Uu.  Ii  dürtie  liiis  «l.'r  Tetdinik  ferner 

Stellende  groiSe  Publikum  haben.  ^NVas  hier  verhan- 

delt wird,  ist  eine  Ijaienangeleirenlieit".  Hiese  \V<irte setzt  der  Verfasser  selbst  als  Motto  an  die  iSpiize 
seiner  Einleitung.  Dem  Laien  zu  aeigen,  daS  die 

inodemen  GroBkonatraktlonen,  die  neuen  Eisenaaf- 

f^sben  der  „Bankunst*  angehSren,  daB  aie  fielleieht mehr  Anreclit  haben  auf  einen  Platz  in  der  modernen 

KunstgeHchiebte,  als  viele  Stein-  und  Holzbauten,  daa 
ist  Meyern  wiehtigstes  Ziel,  Er  will  lireelien  mit  dem 
Vorurteil  ilerer,  die  nur  Stein  und  Holz  als  künnt- 
lerisches  Material  gelten  laHoen,  die  nicht  begreifen, 
daO  die  Baukunst  deH  19.  Jahrhunderts  ihre  wicli- 

tigsteu  Sehüpfungen  dem  Ingenieur  verdankt.  Damit 
kann  nnd  wird  daa  Buch  Uutea  wirken,  sofern  es, 
wie  wir  hoffen,  hinreiehend  Verbreitaag  findet. 

Max  Sehmid. 

Die  Iwlustrit  im   fii-hi.  tr    il>  s    Mil>,  trh>  iiiisrh>n 

Bezirk-srereins  deutscher  InyKttiiitn  .  Festsiilirift, 

heraus^'cgeben  zur  44.  Hwiptversaininliuig  des 
Vereins  deutscher  In^renienre  in  Koblenz  vom 

16.  Ms  20.  Juni  liiOT. 

Die  vom  Syndikus  der  Handelskammer  Koblent 

Dr.  Gertz  ber.ius;;e::.|iene  Eestsehrift  bringt  die  ge- 
werblichen Verliältnishe   im  delnete  des  Mlttelrheinl- 

schen  Bezirksvereins  doutseher  In-'  lucure  zur  Dar- 

stellung.   Mit  Kocht  bebt  der  Vertasser  hervor,  daß 

durch  die  landschaftlichen  Seb.inheiten  die  alte,  inter- 

aasMito  geaeblchtliehe  Vergangenheit  und  diu  herr- 
Uflben  Weinberge  dea  Mittelrbeinee  die  industrielle 
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Bedeutung  dieHer  (ie>;einl<'n  /ionilich  in  den  Hinti'r- 
grund    rQckt.     WL'khe    Maiini^^faltijrkfit    und  wclrli 
S^rofie  Aiuahl  rerht  stattlit  lior  Werke  der  Mittelrhein 
edodi  MfcuweiB(>n  vermag,  darüber  \interriehtet  »n- 
waU  Ib  Mufahrlieber  ala  •aofa  in  frucher,  belehren- 

der nad  mterhaltnidtr  WeiM  die  Torliegwnde  Feet- 
achrifl.  Den  Scliilderungen  der  cin7o1nen  Industrien 
geht  eine  Betrachtung  Aber  die  ̂ eii^MioHtinchcn  Ver- 
ImltniHHO  de«  Bezirl»  voraus.  Hh  werden  Hoilntin  inm- 
eenomt  2fl  Tprscliieilene  Industrien  durch  besondere, 

in  Hicti  nl'i:i  -<  liliMhone.  kurze.  liUt-r  eri>ehö|ifendo  Ar- 
tikel boliandeU,  von  denen  besonder«  hervorzuheben 

wären :  die  Bergwerk»*  und  HtttteninduHtrie  an  <ler 
Lahn;  die  EiHenindustrin  im  Kreise  Altenkirchen;  der 
Erzbergbau  im  Wied-  und  Labrbachtal;  die  Eioen^ 
Industrie  am  Mittelrhein ;  die  Bergwerlt^  nnd  HQtlea- 
indattrie  im  HaDBrBcic  nnd  der  Blei*,  Silber*,  Zink- 
und  Kupferorzbergbau.  Hemerkeneiwert  Kind  ilie  in 
dienen  Beschreibungen  angi-führten  .Statistiken,  die 
am  lieHten  über  die  Bedeutung  der  einzelnen  in  Be- 

tracht gezogenen  Industrien  Aufschluß  gobeu  und 
«iiM  «ntopraehaade  BanrtoilnBg  nil«M«n.  Da«  SehluB» 

kajiitel  bildet  eine  von  Kei;ierungH-  und  Banrat 
DüHing  verfaßte  Abhandlung  über:  „l^or  Uhein  in 
technim-ber  und  wirtschaftlicher  Beziehung".  Die 
hauptiüiichliehstcD  Angaben  hieraus  Uber  die  Entwick- 

lung und  den  Beatuid  des  Qaaant-QttterTerkelur», 
dm  Peraonenrericebra,  dei  Rbeio-Saeverkebrt  nnd  d«r 
Rheinflotte  geben  wir  an  anderer  i^telle*  unter  der 
UeberHchrift:  „Uie  Bedeutung  der  Uheineohiffalirt' wieder.  &  W. 

K  a  t  a  I  o    e  : 

Mitteituuijin    auH    dem    Arbfitstjehiele    der  Feiten 

rf'- GniHfaume-Lahmeyencerkt  A.-(>.,  Frankfurt 9, 
Xr.  lOU:  Inbaltsvorzeichnis  der  Nrn.  1 — 99. 

Allgemeine    Elektrizitüts  -  Oesellschaft, 
Berlin:  Ehktrisrher  Antrieb  von  Portall  raixn. 

D  <> ti  t  N  e  b  - 1.  u  X  e  m  b  u  r g i  M  <■  h  e  Bergwerlts-  und 
H  ü  1 1  e  n  -  A  k  t  i  e  II  g  e  H  e  1  U  e  Ii  A  f  t ,  AbteilOBg  Dif- 
ferdingen  (Luxemburg):  Profil-Zeiehnmng«»  t907. 

*  Siebe  Seite  1141  dieaaa  Heftea. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Stahlwerks  •  Verband,  AktiengesellBchart  zu 
I>0s>4<tldarf«  —  Aus  ilem  ilir  <i.>neralverHammlung 
vom  2tj.  Juli  d.  J.  Torgele<;ten  Berichte  de*  Vorstandes 
iiiior  daü  am  31.  Milrz  i'joT  abgclanfane OeaohUttjahr 
geben  wir  folgende«  wieder: 

Dax  dritte  (ieschilftsjabr  des  Verbandes  seichnete 
eich  wie  das  vorhergegangene  durch  eine  ebenso  starke, 
als  atetlg  wachsende  Nachfrage  aus,  welche  den  Var^ 
baodawerken  Uber  ihre  Laiatangafabigkeil  hinaus 
Arbeit  gab. 

Der  Fnrnieisenabuatz  «tii'g  um  ISR.'ilT  t  gegen 
das  Vorjahr  und  der  Abi»Htz  in  I'isenbahnniaterinl 
Sogar  um  297  8'.»'!  t.  i'er  Inl.iml- i(nlli/',eui:iil»iiit/,  >tie!,' 
ebenfalls  um  l.'tOOli  t,  »iihrend  ini<)l;,'e  den  BeMtrelieilN, 
dem  Inlande  mehr  .Miiteriiil  zuzuführen,  iler  Abhatz 
nach  dem  Aunlnnd  um  2ni(XiO  t  zuräckblieb.  Auch 
io  B-Frodukten  bewegte  itich  der  Bedarf  ia  Stllldig 
aalsteigender  Linie.  Die  Beteilignngazif fem 
koutoo  demgemU  wie  folgt  erbOht  werden: 

Pilr  Produkte  A:  ab  1.4.06  umSO/g,  ab  1.8. 

0«  nm  T*Jt,  ab  1.  12.  Oft  um  ̂ "/o,  ab  1.  1.  07  um  3  0o 
■nd  ab  1.  2.  07  um  n.i 

Für  Produkte  B:  (iru]ii>e  Htalieinen  iib  2.1.  4. 

OB  um  KI^i  '  I-  Iii)  1.  H.  Ot;  um  5  "  o  und  ab  1.  1.  07  um 
10<Vo;  fi'""  Orupi.e  Wnizdrabt  ab  2.'}.  4.  0«  um  5,5 
ab  1.12.06  um  .'i7o  unii  ab  1.2.07  um  5»/«;  für 
Omppe  Bleche  ab  23.  4.  Oti  um  4,5  */•  und  ab  1.  7.  06 
nm  \^*f*\  für  Omppe  RtAreo  ab  S3.  4. 06  am  4,5 1^, 
ab  1.7.08  am  10.06  um  10%  oad  ab 

1.  12.  06  am  20*^;  für  Omppe  OaS-  nnd  Sohmiede- 
stficke  ab  1.4.  Oll  um  10 O/s,  ob  1.  7.  06  am  100/»  nnd 
ab  1.  II.  Üt;  um  10 «/o. 

Die  «ilt:ernein  :,'iinHti^-e  ( r08chäftsla;;i'  i»yf  I.tu 

heimiHchen  wie  aul'  ileni  Weltmärkte,  wo  »irb  überall 
ein  zeitweise  stürtniHcher  Bedarf  zeigte,  hätte  zu 

größeren  I'reiscrböliungen  Anlaß  geben  können.  Der Verband  bat  statt  dessen  seine  Politik  des  .MaUbaltens 

in  der  Preisstelluug  fort|gef{Uirt  and  unter  gleichzeitiger 
Berllekdcbtigung  der  im  Laafe  dee  Jahres  liedeatend 
gestiegenen  kosten  der  Rohstoffe  und  der  gewachsenen 
Arbeitslöhne  die  Preise  fDr  Halbzeug  nnd  Formeixen 
fllr  inlSndi-«  h"  Almehmer  dreimal  um  je  *,  nlsn 
für  beide  l'roiiukte  nur  um  je  l.'i  »,  erh<ilit.  Dii-e 
höheren  l'reihe  wurden  überilit  >{>  ̂ halb  nicht  sofort 
wirk-*iuii,  weil  die  .Abnehmer  jeweils  ihren  Bedarf 
ii<'lion  tiir  ein  bis  zwei  Quartale  gedeckt  hotlea.  In 
Eisenbahnmaterialien  fQr  die  Staatababse«  waren  die 

Prtiee  dareh  VertrXge  gebnndea;  fDr  private  Ab- 

nehmer im  Inlando  waren  die  Preise  wesentlich  iiöher 
und  konnten  be?<oti*lerN  im  .VuHlainisgeHchHfte  kräftig 
anziehen.  IWili  die  l'relHpolitik  de«  Verbandes  nicht 
einHi'iti;,'  war,  Hondern  weiteren  Ue8icht8|iunkten  Rech- 

nung trug,  ist  denn  auch  von  dritter  Seite  und  selbst 
Ton  grundsätzlichen  Gegnern  der  Kartelle  anerkannt 
worden,  und  die  pflegliche  Behandlung  der  Konjnnktur 
dareb  den  Stablwerks-Verband  dürfte  auf  die  weitere 
geMtide  KatwieUnu  der  Eisenindaatrie  nicht  ohne 

TorieiUialten  EinflnB  bleiben.'  Die  wesentlich  ge- 
stiegenen Auslandserlöse  bewirkten,  nelien  der  Mr- 

hShnng  der  llallizeuir-  und  I  ormeiiienpreiHe  für  das 
Inland,  d/Ui  liiT  liurcliHcbiiittlirlie  KrlTi-  für  die  Tonne 
im  dritten  Ueschäftsjahre  eine  erhebliche  Steigerung 
zeigt  gegenOber  dem  Erfebnia  dee  sweltea  Oeeehifla- 

jahros. 
Veränderungen  im  Mitgliederbestände  des  Ver- 

bandes sind  insofern  eingefareten,  als  der  HSrder  Berg- 
werke-  nnd  HOtten-Yeram  im  Olrtober  1906  in  dem 
Phönix,  Aktiengesellschaft  filr  Bergbau  uml  Hütten- 

betrieb, aufgegani;en  ist.*  Ferner  ist  der  .\acbener 
Hütten  -  Aktien  -  Verein  Kote  Erde  mit  der  (telsen- 
kirchener  Bergwerks-.Xktiengesellschaft  in  Khein- 
elbe  im  .Mär/  190T  ver»cbnudzeii  worden,  nuehdern 
er  sich  vorher  im  Januar  11)07  die  Kschwoiler  Aktien- 

gesellschaft für  Drahtlabrikation  ***  angegliedert  hatte. 
Der  Oesamtreisand  des  Verbandes  bitte  noch 

großer  sein  k6nnan,  wenn  nicht  andauemd  ein  be- 
sonders gegen  den  ScbluB  des  Oeseblflsjahres  hin 

anfierorrlentlich  störend  empfundener  Mangel  an  Spezial- 
wni,'en  Ifi  der  l'.iNenbahn  hestandeii  liiitte,  ein  Wuiren- 
mniii,'el,  der  unserem  Auslandsgeweliiitt  auf  die  Dauer 
verhängnisvoll  werden  kann,  wo  wir  mit  einer  prompter 
liefernden  Konkurrens  zu  rechnen  haben.  Wir  wollen 
aneh  hier  niebt  unterlassen,  auf  die  Notwendigkeit 
einer  raschen  und  ausreichenden  Vermehrung  dieser 
Spezialvagen  durch  die  EüaenbabnTerwaltnng  hin- 
snweisen.  Auch  der  Ende  Angast  1906  begmnene 
and  Ober  swel  Monate  sich  erstreckende  Arbeiter* 
ausstand  auf  dem  .\aebenor  Hütten  -  .Vktion  -  Verein 

Itote  Erde  hat  auf  die  Vorsandzitt'ern  ungünstig  ein- gewirkt Diese  wvrdea  ferner  ia  des  Wiatemumaten 

*  »Stahl  nnd  Eisen*  1906  Nr.  19  &  ltt4;  Kr.  SO 8.  1288. 

**  .Stahl  nnd  Eisen'  1907  Nr.  8  8.  119;  Nr.  IS 
S.  484. 

«Stabl  nnd  Bisen*  1907  Nr.  11  8.  894. 
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durch  dt»  wi«darii»lta  Eiutollniif  d«r  SflUSiikii  Mf 
dem  Rhein  infolge  BiegAngee  »A«Uiah  iMwIiitrielitigi. 

Ueber  die  Ooschärtitlago  in  den  einzelnen  syn- 
dbierten  ErzeH>;nisK<>n  Ut  foIfjondi'H  /u  !>■  incrk.'n 

Halbzeug;  ilnlamll.  Das  1  iüiiiui«i.'i.-.rii.iH  in 
H&lbzeuf;  blieli  wiihreml  iIi  h  ̂ ^-anzon  i  ii •^-(■lni^t- j.ilirc-* 
auBerorilentlicti  lobbuft.  Der  Ein^ani;  nn  Aufcrä$;i'n 
und  der  Abruf  der  Verbrauclior  war  su  Htark,  dali 
die  reohtxeitige  Versortfung  der  Abnehmer,  besonder» 
im  Tierten  QMrUl  1906  and  ersten  Quartal  1907, 
TidfMib  8ehwivi|^nitan  haniteta.  Trats  dar  Au- 
fllle,  weldie  den  YarhandiwerlcaB  dnreh  Betriaba- 
störongen,  Manj^el  nn  jft'oiKii<'t«ii  Arboitakräfton,  Ar- 
beiterausstände  usw.  entHtaml,  warder  Vi-rband  licmQht, 

den  nn^mein  starken  IiiInmlMbodarf  nai  li  M<'::li<-hkeit CU  befriedigen,  wottbalb  or,  wie  «elinn  «cit  Itetjinn  des 

Jahrei«  190t'>,  den  Verkauf  narh  dem  AuHlande  »illirend 
des  ganzen  Jahres  aaf  das  üuUcrHtc  einMchrünkte. 
Obwohl  der  UeeamtabMlt  von  Ilalli/eug  im  abgelau- 
fenao  Oaachlftajahra  «n  rand  200000  t  gegenfibor 
dam  Torbaigabeadan  Jabr»  znrllekbliab,  wardan  an 
daa  Inlud  rand  IftOOO  t  mehr  abgeireben,  wXhrend 
der  TorlitltniamlBige  Anteil  dem  Inlande«  am  Oesamt- 
abMln  sich  9^0  höher  stellt  al'4  lOOS m;.  Die  Stei^i^o- 

rung  des  Inlandi4abHut/.e8  in  den  let/trii  l'iinf  Jabren 
}feht  aun  <i<  r  ti  li^i  iulen  .\iif.Htellijn„-  lirrvnr.  F.h  wurden 
nach  dem  Inlande  versandt  ( Kertigpcwicbt)  vom 

1.  Hirz  1902  bia  28.  Februar  1903      7:m;21  t 
1. ■ 1903 

.  29. 
1  ■.»04 H4  4 1;2;» t 

1. 1» 1904 
,  28. 1905 1  042  f,x8 t 

1. 
Ii l'j05 

„  28. 
■ 

190f. 
1  2;i3  4K0 t 

1. 

J» 
lUuf. „  28. 

'  1907 

1  :!:t"i  -.'.iS 
t 

Halbzeug  (Aualandi.  Der  AuslandHinurkt  In;; 
bei  fetiten  l'reiHon  günati^;  doeli  v'''l>  'ler  Vi  rlmiui 
nur  zur  Aufrerhterhaltung  der  neitberi^^en  iteziebun^en 
zum  Auslände  ganz  geringe  Mengen  ab,  und  zwar  zu 
Preisen,  die  denen  dos  Inlandes  nicht  nur  gleichkamen, 
aoadern  hio  zum  Teil  Qberholten. 

Dar  Oaaamtvaraand  »n  Halbsaog*  vom 
1.  April  IWM  bto  Sl.  Min  1907  atallt»  aieh  »nf 
1  795  326  t  (Rohstahlgewicht),  er  bleibt  somit  hinter 
dem  der  gleichen  Vorjahrszeit  (1  996  779  t)  nm  201  4.51  e 
•nd  hinter  der  Beteiligung!«zifTer  für  diene  Zeil 
(18«R4yO  tt  um  93l<;2  t  oder  4. zurOck.  Von 

dem  Oe«8intvi  rsande  entfallen  81,57  "/o  auf  das  Inland, 
18,43  °  a  auf  das  Ausland,  gegenüber  72,(il  bozw. 
87,89  »  0  im  Geschäftsjabro  1905,'Ofi. 

Eiaaababnmatarial  (ioland).  Da»  Oeacbift 
in  Ebsababaebatbanmaterial  war  «ehr  befriedigend, 
dar  Anftragataatand  sing  ttbar  dia  Beteiligangaziflarn 
arfaablf  eh  mnaaa.  Tn  scbweran  Schienen  und  Schwellen 
herrselife  andnueriiil  «ehr  lebhaft*'  Täti^jkeit,  da  der 
Bedarf  der  |>reu lii-irhen  StantHliahnen  für  dnn  Ktnts- 
jfltir  l'.Mu;/()7  Ke;j.-n  dan  Vorjahr  erfreuiieher« eine  eine 
woBeDtlieho  .Steigerung  aufwies  und  aueh  andere 
deutsehe  Eisenbahoverwaltungen  betriiebtlicbe  Mehr* 
fordernngen  stellten.  Außerdem  traten  die  preuBiachen 
und  Torachiedene  andere  t^taatabahnen  im  Laufe  dea 

swaitan  Halbjahraa  mit  badantaadaa  NacbtraMbastal« 
loiigan  fttr  1907  in  Sebianen,  Sehwellen  und  AubebSr 
barvw,  aodaß  die  8ehienenwerke  nicht  nur  das  ganze 
Jabr  Tollanf  beHetzt  waren,  sondern  aueh  noch  weit 
bii«  in  da»  zwi>ite  Halbjahr  1907  hinein  mit  Arbeit 
reiehlich  versehen  sind.  Leider  entsprach  der  Erlös 
au.4  den  StautHbahnlieferungon  nicht  dem  sonstigen 
I'reisaufscbwung,  da  die  meisten  Bahnen  Ton  dem 
fQr  aia  aohr  günstigen  Optionsrecht  zu  den  früheren 
biUigan  Praiaaa  Oabraneh  machan  konnten.  Daa  Qa* 
schlft  in  Orabaa-  nod  FaMbabaaebieaaB,  da»  im  April 
■  twas  ruhiger  verlief,  gestaltete  sich  weiterhin  recht 
KünHtig    und  nahm   im  letzten  Vierteljahr  l'.'0<l  an 

*  Büzüglicü  der  einzelnen  Monatsmuugon  siebe 
,8tabl  vaA  Eiaen*  1907  Nr.  17  S.  610. 

LaldiaftiglEeit  tmniar  noafa  an,  ao  daft  im  Lanfa  das 
Jabrea  arhablicha  Praisaufbeasernngen  vorganommon 
werden  konnten.  —  Daa  schon  seit  Jahresanfang 
giinHtige  Gestehäft  in  UillenHcbiHnen  nahm  einen  außer- 
opdentlieben  Umfang'  bi'i  siteii,'enHen  l'ri'i-ien  an.  hu 

daß  ilie  Wi'rke  ^ciir  lan^je  i,i>-t'erfriNt.-ii,  >'\u-  sii'h 
zwischen  U  und  s  Aluaateu  liewe^'ten,  lnrdern  niuüteu. 

E  i  8 e  n  b  a  h  n  ni  a  t  e  r  i  a  I  (.VuMland).  Daa  Au»- 
land»ga»cbäft  nahm  ebenfalls  einen  sehr  günstigen 
Yarlaof ;  bei  ataigenden  Preisen  herrachte  rege  Nach* 
fraga.  Eim  gfoia  Aasahl  von  Anfirlgaii  io  aehwaran 

lavan  ana  anropiiaoban  and  anBaraoropliaeben 
I.Snilern  wurden  zu  PreiMen  abgeschlossen,  diu  im 
allgemeinen  die  de»  Inlandes  wesentlich  überstie(;en. 
Die  AbschluBtAtigkeit  hätte  sich  noch  umfangreicher 
gestaltet,  wenn  i»ieh  der  Verband  nicht  fienehiiften 
mit  iieforderten  kürzeren  Lieferfri«ten  gegenüber  ab- 

lehnend hätte  verhalten  müAHen.  Aueh  im  Wint<>r 
war  der  Eingang  von  Spezitikatinnen  sehr  gut  und 
iMdaatond  bwaar  ala  im  Vorjahre.  —  In  Schwellen 
worde  eine  Reib«  grSlerar  Aaftrlga  bareingaBommeB, 
u.  a.  aus  .Südamerika,  doeb  wnrde  das  QeschSft  durch 
den  auslAndiachen  Wettbewerb  bezüglich  der  Preise 
etwa«  beeiuflufit.  Aueh  in  Urubenschienrn  wirkte  in 

der  ersten  Hfllft«  do»  Jalires  l'.to»;  der  .'uiiiliimÜHrhe, 
besonders  ilc-r  liei^'lHi  lie  Wettbewerb  stören  I  iml  die 
Preiaentwicklung  ein.  Die  .Nachfrage  war  indes  gut 
ud  waitarbia  entwickelte  sich  das  UescbAfl  \tA  «toi- 

Eaden  Erlösen  recht  befriedigend.  —  Oani  waaeat- h  hob  aioh  im  Laafe  dea  Jabras  daa  Oeacbift  in 
Itlllenaeblenen  sowohl  hinaiehtlich  der  abg»> 
seblosaenen  Mengen,  ala  aneb  In  bezng  auf  di«  Preia» 
bildung.  Lieferfristen  von  (i  bis  n  Monaten  waren 
an  der  Tagenordnung.  Selbst  im  Winter  war  dar 
lüni^iin^'  von  S;ii'/ittkationen  gut  und  im  Tergimcb  m 
dem  Vorjahre  unKewöhnlirh  stark. 

An  Eiscnbahuinaterial *  wurden  im  zweiten  Ge- 

achäftsjahre  versandt:  2  0:<.'<237  t  (Rohstahlgewicbt), 
alao  gegen  die  gleiche  Zeit  des  Vorjahres  (1  735  H44  ti 
297893  t  mehr.  Der  Versand  bleibt  hinter  der  Be- 

teiligungsziffer (2092980  t)  am  59748  t  oder  2,85 
zurück.  Von  dem  Oosamtraraande  entfallen  auf  daa 

Inland  ß7.ii6"o.  auf  das  Ausland  93,94«'»,  gegen 

(J6,7.3  0o  bezw.  :i:i.27"„  in  U»o.',  HC. 
Formeisen  ilnlamli.  Da-i  InlandKgeseliäft  in 

Formeisen  verlief  im  ganzen  sehr  zufriedenstellend. 

Da  die  Bautätigkeit  im  Sommer  l'JUti  sich  sehr  leb- 
haft entwiekelte.  war  der  Bedarf  so  groß,  daß  die 

Werke  die  Wünache  der  Kundacbaft  nicht  immer 

reebtieitig  liefriedigan  konnten.  Im  leisten  Viertel 
des  Jahrea  1906  war  daa  Oeselilft  baaondani  labhaft ; 
da  Vorritte  auf  den  Werken  nirgenda  Torhanden  und 
die  Lager  iles  MaiiilelH  gerXttmt  waren,  so  suchte  sich 

die  Kundhi  hntt,  in  Vlrwartung  höherer  l'reine,  mit  mög- 
liehst grnli.  !!  Mcn^ci  ii  einzuiieckeii.  Der  Miruf  blieb 

trotz  der  vor;;eriiekten  Jahreszeit  :4tark  ;  il-"  ii  wurde 
die  rechtzeitige  .Mdieferung  durch  den  tii>  lr!s;<'n 
Waaaeratand  des  Kbeinea  und  den  Au.nstand  der  Elb- 
•chilFer  ram  Teil  behindert  Mit  dem  Eintritt  des 
Winters  lieB  der  Andrang  wie  aüjftbrlicli,  entsprerbend 
der  infolge  der  Winterteit  eingestellten  Bantitigkeit, 
etwas  nach.  Der  Spezifikationseingan^  blieb  jedoeh 

rciehlieh.  Gi'tjon  Ende  des  <tesehiit'tsjabre.<  machte 
sich  fiir  neue  AliMhliHHe  eHsa^^  /urie  khiilding  lie- 
merkliar,  die  liauptHiiehiieh  auf  die  Ungewibheit  Uber 
die  Verlängerung  des  Verbände«  und  den  hohen  Geld- 
stand  zurückzuführen  war. 

Formcison  |.\usland).  Im  Auslandsgeschäft, 

daa  lu  Beginn  des  Jabrea  iVOt»  aahr  lebhaft  bei  atei- 
genden  Preisen  eingeaetst  hatte,  trat  im  April  in  der 
Tatignng  neuer  Abschlüsse  etwas  Ruhe  ein,  da  der 
Bedarf  für  das  erste  Halbjahr  im  allgemeinen  gedockt 

*  Bezüglich  der  einzelnen  .Monatsmenceii  siehe 
^Stahl  and  Eisen*  1907  Mr.  17  S.  «10. 
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war.   Vom  Hai  ab  gwitaltet«  rieh  das  Oaiohlfl  l«b- 

hafti^r  und  hob  g'u-h  natnontlich  seit  8«>iiteml>er  lioi 
aiizii-hfiuiL-n  i'reigt'ii.  Von  allen  Seiten  traten  Anfragen 
nach  FormtMHon  hervor;  doch  wi\ri'ii  diu  Werke  viel- 

fach nirht  in  der  La^'t',  den  geforderten  kürzeren 
Lieferfristen  nachzukommen,  wcBhalb  sich  die  Ver- 
kanfstitigkeit  auf  einen  unrin^jfrcn  fiiifainf  henchrÄnkcn 
msBto.  Gegen  Ende  di«  «ii'mhiiftHjahre»  herrschte 
ehraa  mehr  Bobe  au«  d«iuelben  tirttnden,  die  für  daa 
lalaadageiebift  maSgabead  waren.  Indaa  liefen  die 
Spezifikationen  iMfriedif^end  ein.  —  Der  Ende  MSrz 
Torliegonde  AoftragsbeHtand  entsprach  einer  I.eiittun^ 
der  Formeisenwerke  für  etwa  5  Monate. 

Der  (icsamtverHand  *  in  ForniciHcn  von  Ajiril 
l'.KM'i  l>iH  MKrz  190"  Htellti' -.irli  «iif  1 'J'iS 'iSJ  t  i  Koh- 
stahlgewicht),  er  überxti'iKt  aUo  den  der  ̂ Icii'licn  Vor- 
jallfiseit  (1  739715  t)  um  188517  t  und  di.-  Hct.ili- 
gongezifTer  (1 865  637  t)  nm  (>'2  595  t  oder  S.aäo;^. 
Auf  daa  Inland  entfallea  biervon  74,440/«,  auf  das 

AMbud  8&,ft8*/*,  gegen  78.87  */•  besw.  8«,787*  in 
OoaehBftajabre  1908^06. 

DiT  III  o  n  n  1 1  i  c  b  o  Versnnd  dos  dritton  (ifHchaftB- 
jabres  in  Produkten  A  |  Vorverbands-  und  Verbanda- 
!;i-8ehHftt>)  ergibt  M«li  «na  folgender  Tabelie*  (Roh- 
stahlgewicht): 

Vrraand Mrhr-  bciw. 
SlindcrTcrixiii] 

iB  Produkt«!!  A Voilabr 

I 
464669 

4- 

35  376 
ff          •  •  • • • 

•  1 

622  671 28  921 
481  494 + 39  705 

„     Juli  .  .  . • e  t 486  563 + 71  376 
,     .\ui;ust  , • • e 477  657 + 

43  4HH 
,  SrptiMTiber 

.  i 

4'1-t  429 Ü  im 

,     Oktubor  . • • 
*  1 

501  5i;2 

4-
 

,  November • • 1 m 482  79;} 44  334 
g  Desemb«ir • 449  026 28  411 

1907  Jannnr  . • • 489  671 + 89  788 

,    Febmar  . • 

'  1 

■ 449864 + 11  706 
,    Min  .  . 608  809 19648 

Snmma  j   6  76«  797   j  +884  969 

DI«  Oeataltnng  dea  arbeitatigUefaen  OeeamtabiatBU 
in  Prodokten  A  fflr  die  einzelnen  Monate  dea  dritten 

Oeachlftajahrea  seilet  fulguude  Anfatellnng: 

!         AtMMiffUt^ar  Tvnaad 

1Im«M   ,  . 
iiMii  o; 

 [  V 
■ 

Mrhr-  bezw, 
MindrrtriMaad 

(••rn  tMi.'./iM « 

IttÜf. A|iril.  .    .  . 20  198 
18 

+  1538 
> Mai  .... 

■jii  (i'.tg 
18  283 

+  1616 Juni  .... 1 '.»  200 
19  208 -f  52 

+  2746 
• Juli  .... IS  t;7»; 1,')  9:»o 

» Augoat .  .  , 17  691 16  080 

+  1611 Sepienber  . 17  777 17  887 •f  440 
m Oktober  .  . 18  676 17  960 

•4-  616 

ITorenber  . 80116 18  269 

+  1847 

I)t>/.i<mber  . 18  709 19  89;i 

--  1 1«4 

1907 Jnnuar  .  .  . 1 H  Hm 
1 7  »iSt; 

+  1144 
• Ki'liruar    .  . 18  719 IS  232 

+  4S7 
MArz  .... 20  332 19  550 

- 
-|-  782 
1  

Der  Oemmttwaaad  in  Produkten  A  im  dritten 
Qeseh8ft»jahre  betrüel  5  756797  t  und  bleibt  hinter 

der  B"'ti  ilii:iiij_--./i'Vi  r  liir  liicHe  Zeit  i,.")**47l07  t)  um 
90311*  t  oiliT  l,54*',.i  /urüi  k  ;  er  t-i-t^tf  ■^ii'h  /tii«animen 

*  itezüglicb  der  einzelnen  Munat«meugon  »iehe 
.Stahl  und  ISiaeB''  1907  Nr.  17  8.  «10. 

ana  182644  t  VerTerbandaire*ehlften  nnd  6574188  t 
YcrbanditgeKchflften  (RohHt«lil<;ow loht i, 

Auf  die  einzelnen  Produkte  vcrtoiloii  nich  Vor- 
verbands- und  Vi>iljaiidK;;i-!tcliüftt'  (oiiiHchl.  i'i;.jeni-n 

Bedarfs),  gotreiinl  naoli  liiinnd  unil  .\uHiand,  wie  folgt: 
Vorvrrbiind 

Vrrbund 

Za- 

■aaiiaan 

1 

1  In  Und 

!- '  - 

AuiiUnd 
1 

InUad  Au«Uod 
1  t 

Halbieug  .  1 104851 

Biaeahnhn.  ■ materid  1  18098 

Fomaiaea.  :  — 

10418  1869614|S2044&|  1796328 

63704 ,18&0167I6I6283'203S237 678  [1486461  {492193|  1928232 

In  der  HanptTerMMMluw  den  Stehtvoricn-Ter» 
band.'H  am  26.  Juli  1907  murd«  Aber  die  Qeflchftfta- 

lagf  niitK'i'tt'ilf : In  IlnlbiEouc  liegen  reichliebe  .S|ii'zilikationen 
vor  und  e«  »nr  trotz  weiterer  RinHcbränkuii;;  de» 
K\()<irt»  in  vieli-n  Fällen  leider  immer  noch  nicht 
möglich,  der  inläiiiliNchen  Kundschaft  die  gewAnacbten 
Mengen  voll  suzuführen.  Die  zur  Lieferung  im 
dritten  <inartal  noch  rackstindigeu  Mengen  aiehem 
den  Werken  reieUicbe  Beiobiftigang  ui  dem  bla> 
bertgen  Umfange.  Der  Verkauf  für  daa  vierte  Quartal 
1907  wurde  in  der  VerMmmlung  zu  den  seitherigen 

Preisen  und  IJcdiiigiinjji'n  fri-i;,-c;,'i'liiMi. 
Die  Auftrüi:«'  in  F.  i  ?t  e  ii  l>  a  Ii  ii  m  a  t  c  r  i  a  1 ,  widcbe 

den  Verbanditwi-rkpn  zur  l-ii-fi-runt;  bi«  Knde  dicsi'» 
Jahres  vorliegen,  haben  nahezu  die  Höhe  der  Be- 
teiligungAzifTorn  der  Werke  für  diexo  Zeit  erreiobt. 
Da  die  liVerke  bishei'  trotx  der  groften  AnatrengODgeB 
die  BeteUignngaaiffem  Dicht  ertttohen  konnten,  eo  iet 
mit  aiemlicber  Sleboikeit  dannf  in  reebnen,  da6  die 
Werke  den  jetzt  schon  Torliegenden  Anftragebestand 
bis  Etiili'  Ii  -  Irihri'H  iiiclit  buwäUigcn  können.  Da- 

bei ist  ̂ ll  r  Kini,Mii;;  soll  licui'ii  .\uftriigi>ii  bis  ji'tzt 
ein  _'un7  ll  itii  r  m  «  .-^ii  ii,  ah  iliill  die  Werke  für  leichtes 
Material  ri.Tniinc  von  ii(n,'cfiilir  4  bis  ü  Monaten  ver- 

langen niUi«8en.  In  Killcnüchienen  iat  der  Eingang 
von  Aufträgen  ebenfalls  ein  befriedigender  und  »ind 
mit  den  in  KillenHchieneD  jetzt  schon  Torliegendcn 
Anftrigen  die  Werke  bia  ehonfaila  angefihr  Ende 
dioees  Jahree  toII  beeetit. 

In  F  o  r  in  eisen  «ind  die  AVerko  nach  dem  nr- 
zeit  vorliegenden  .\uftraLr!«beMtand  auf  3  bis  4  Mo- 

nate voll  benetzt.  Der  S|i(>zitik8tionseingang  war  be- 
friedigend. Auf  da»  TnigcrgeHchäft  wirken  neben 

dem  hoben  Geldstande  und  der  iiiiiiier  noch  nicht  ent- 
acbiedenen  Händlerfrage  zahlreiche  AusHtünde  von  Bau- 
kmdwerkern  hemmend  ein.  Auch  im  Auslande  werden 

von  verschiedenen  Ländern  Banhandwerkeratreika  ge» 
meldet,  welche  die  BanMtigkeit  beeintrlebtlgen;  doch 
war  der  Abruf  seither  recht  zufriedenstellend. 

Tom  Boheisenniarkte.  —  Die  Beschäftigung  der 
rheinitcb •  westfftlischen  Werke  ist  andauernd  «ebr 
atark.  £i  «erden  nach  wie  vor  Verkinfe  xnr  Liefe- 

rung in  diesem  Jahre  getätigt.  Auch  die  Abrufe  der 
Kundschaft  sind  hoch. 

Der  Koheiitenmarkt  in  Middlesbrough  stand  neuer- 
din;:-*  wieder  unter  dem  irmtlullder Warrant-tpi  kuliiti'in. 
Er  «elilob  in  der  voriiren  Woche  zu  5t>j  7  Kasse  Käufer 
für  Xr.  3  Warrniu;*.  Htieg  dann  sprungweise  hie  auf 
58'10''.-,  ist  dann  alier  allmilhlicb  wieder  zurück- 

gegangen  und  srbloU  die  Körse  am  26.  Juli  zu  57  5' x Kuae  Käufer.  £■  wird  heute  notiert  fflr  Eiaen  ab 
Werk  O.  M.  U.  Nr.  3  68/6  bia  58/9,  Nr.  1  tat  noch 
immer  äuBerat  knapp  und  koatot  5/ —  bia  6/—  mehr 
als  Nr.  3  je  nach  Marke,  Hitmatite  in  gleichen  Quanti- 

täten 1,  2,  3  81  9  allen  netto  Kas»«.  Verachiffungen, 
obgleich  noch  etwas  hinter  ili  neii  des  vorigen  Monats 
zurück,  sind  «ehr  gut  für  diese  .Jahie'./eit  iiüil  hf~ 
tragen  128  500  tous.  Couuals  Lager  uohmon  noch 
immer  beetindig  nb  and  entbalten  jetit  886990  tone. 
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91.  JaH  IMT. iroeAHeMeii  vom  EimtmmrkU  —  TtidtuMett«  BmmUekmt.    Stahl  nnd  BbsD.  1147 

d«Ton    Kind    21C1-17  ton»   Nr.  3   und  989"  Stanilard-  bahndirektioD  K9ln  «nstoliondeii  Yerdiiii^uii^  Ix'treiTend 
QBalititrn.  die    Anfertigung,    Liefcrunj^    und    Anfstidlung  der 

VerdiBgnug  für  «Ine  aeae  Rheinbrilcke  ia  eiMraen  Uob«rbauten  far  die  nördlich«  Kbeinbraoko 
WUMm  —  Bei  d«r  tm  SO.  Juli  bei  der  KSaigl.  Bieen-  Ib  KüIb  legeo  felgende  Aogebeto  vor: 

Boulm  1       Baslo«  i    ,    iiaalo*  9 
Xad  «IgwM  MOi 

Im  1«    1   Ii«  Ib <*  ! Lm  le 

Gleveland,  Migd«      Co.  (England)  .... 
0«ldioffruint:Blintt.\  J.  C.  Harkort,  Vor.  Ma- 

■chineufabriici<nNUrobtirg.uudUu8taveburg, 
Union,  A.-a.  für  Bergbev,  Seen*  v.  8talu> 

Bcnchelt,  Eilera  and  Königs-  u.  LaurahQtte 
Anc .  KlfimiA,  Brilokenbaa  Flander  &  Hein, 

10112480 

7211685 
7086228 

6454678 

11098895,11464658 

1 

75M917  811U2bT 

I  i  I 

-  i  - 

6990760  7427982 

7826226  — 
6260028  6888678 6115878 

Baulo«  1  bis  3  beziehen  aicb  auf  TerticbicUoue  Entwürfe  der  Kgl.  KiHcubttliiidirektiun  Köln,  die  dieite 

seheinen.  Nach  den  Torlle^nden  Berichten*  kann 
man  al«  aicher  annehmen,  daß,  wenn  nicht  grSBoro 
Störiinj;i>n  dazwistlicii  treten,  alle  biKlier  ur/ieltiii 
hiicli^iten  Zahlen  üli.rtrolfen  werden.  In  keiiiein 
frilhiTcn  .laiiri-  Hin.i  ••u  <;i-wnltige  Aliraunibewfiri"i;cen 
auf  den  KrzluirerHtHtten  vurgonumiiicn  wurden  wie  in 
diesem,  no  wurden  z.  B.  allein  im  <luni  auf  dem 
Cnniateo-<f rubenfeld,  wo  6  bie  7  Dampfschaofeln 
eMndi^  arbeiten,  rund  160000  cbm  Abraum  fort- 
geaebein  und  tJat  dem  beoaehbnrton  Holnunn-Feld 
mnd  26000  ebm.  Einen  Begriif  Ton  der  OrSSe  der 
von  den  dortigen  Eiaenbabnen  tu  bewilltigi'nden  Erz- 
tranh|)orte  mögen  einige  /.«hlen  gelten.  Die  Diiluth, 
-Misriiilie  and  Northern  FiMeiihahn,  die  im  vori:;eu 
Jabre  rund  1 1  37y  LH)0  t  Kr/  beförderte,  soll  in  diehein 
Jahre  auf  einen  JahrentranKport  von  etwa  14ü(M)iiO(lt 
reehnen  und  die  Puluth  and  Irun  Hange  Bahn  wird 
wohl  eine  Million  Tonnen  Erz  mehr  befördern  aU 

die  im  Jahre  1906  verladenen  8331000  t.  Die  Qreat- 
Vortbern  Linie  wird  Mcb  ihre  ToijUirige  HAehitinbl 
(6  228000  t  Erz)  am  •nniherod  eine  MUUon  Tonnen 
erhöben  können.  Mit  andern  Worten  werden  die 
beiden  Minnesota-Ei-tener/be/irkc .  deren  Erzvernand 

Hieb  im  .labro  I9ut)  auf  'JS  M'.'itCüO  t  be/itlerte,  in 
dieser  SuiHon  annibernd  3ü,.'i  Millionen  t  zu  bewäl- 

tigen haben.  Da  die  Eiseoerzgruben  in  Michigan  im 
Duebeduitt  der  drei  letzten  Jahre  1 1  ä7'J  200  t  Eieeo- 
en  vereenden  konnten,  so  wird  nach  Torsichtigen 
Sebitmageo  in  dieeem  Jahre  leicht  ein  Qaantan  tob 
18700000  I  aas  dleeeai  Beiirk  laat  Yeraaad  konmnu 
Ea  wird  aleo  die  Zahl  der  ine^eeamt  von  den  Ohem 
Suen  in  diesem  Jahre  zu  viTlaileinii'ii  Tiimipn  Ki-ii'n- 
er/  an  dii'  ZitVer  von  42  .Millionen  »nlil  liiTiDikumiiieii. 
wenn  uir.  i^rhiTL"'"-'  lii'tie  /« i'^rljenf/ille  au»iiliMiii'n  und 
beaonder»  die  Li»enbahnen  an  dem  I  ntern  f>ee  »ich 

dieeem  enormea  Tericahr  aanpaeeea  wlneen.**  P. 

Zar  Aasfahr  sOdrassischer  Bleeaerse  Aber 

die  Weetgrenze  RnDlands.  *  —  Nach  der  , Handels- 
nnd  Induhtriez-eitung"  hat  der  llaniieUminiHter  «lern 
Mininterrat  eine  Vorlage  gemaelit,  wodurch  he-itininiten 
l  nternehmern  tjestattet  wenleii  soll,  im  Laufe  der 
nächsten  zwei  Jahre  Eisenorz  au»  den  .HihiruHMi.Hchen 
Oruben  im  OoMamtlietrage  bia  zu  (i.l  Millionen  Pud 
(1  Pnd  =  16,4  kg)  zollfrei  fiber  die  Zollämter  der 
Weetgrense  an  exportieren.  Falls  diese  Vorlage  zur 
AaiflUining  kenuat,  wird  aieht  mehr  wie  biaher,  für 
die  IB  Betraoht  kommenden  Unternehmer  In  Jedem 
einzelnen  Fall  die  einzuholende  Genehiniirung  er- 

forderlich «ein,  um  eine  (juantitAt  Eittenerz  über  die 
we»tli<  ho  Grenze  auszuführen.  Darülier.  auf  welche 
Firmen  und  in  welchen  Mengen  die  63  Millionen  Pud 
gogebeneafalle  verteilt  werdea  eoUea,  lel  ae«h  nlehlc 
bekannt  P. 

Baglisrh  -  japanisches  .Stahlwerk.  —  Zwii^chou 
japaaiachon  uml  uti^-lischon  Kapitalisten  iiit  ein  .\l>- 
kommen  aber  Gründung  eine«  groBen  tMaklwerkes 
ia  Japan  zaatande  gekommen.  Der  Plan  Uerzn  ging 
vea  dem  Direktor  der  nokkaido-Kohlengmben-  und 
Dampfer-Oeaellschaft  aus,  während  die  Terhandlun^'en 
zwischen  den  Japam  rii  und  EnglÄntlern  durcti  d.'u 
Vizeadmiral  ^  arnanouelü,  ('lief  der  Flotten-ttatiDti  in 
Knre,  geführt  wurden,  der  nm  Ii  Kiiirluiid  reisen  will, 
um  mit  den  dortigen  lutcresitentuu  Näheret)  über  die 
Verwirklichung  des  IManea  zu  besprechen.  [)a8  auf 
10  Millionen  Yen  festgesetzte  Kapital  ist  nur  für  die 
ereten  Anlagekosten  berechnet.  Wenn  das  Werk  im 
Betriebe  kt,  aoU  daa  Kapital  aof  80  oder  40  Mil> 
liooen  erhObt  werden.  Nach  Mitteilanfr  d«i  Admirale 
Tamanoachi,  der  seine  bisberi;:!'  Stellung  in  der  Flotte 
beibehält,  hat  das  eigene  .Stuhlwerk  der  Flotte  in 
Kare  eine  nolcbe  Entwicklung  genommen,  daU 
es  den  Bedarf  an  Htahl  nicht  zu  de<-kcn  vermag. 
Da  iK  alu  r  der  Retrieruug  bid  ihrer  gegenwärtigen 
tinanziellen  Lage  nicht  leicht  wäre,  noch  ein  weiteres 
staatliches  Werk  zu  errichten,  so  soU  das  neue  Werk 
ein  privatee  Uateraahmen  werden.  £a  erhält  eng^ 
Ueebe  iBgealearB  aad  MaaehlBen  «ad  wird,  wie  die 

«Toes.  Ztg.*  echreibt,  sowohl  von  der  japanischen 
Ftette  wie  Araiee  nnteratfitxt  werden,  indem  beide 
die  BneagaiMe  den  Waricee  kanfea. 

.ViiNHirhten  des  EisenennrersandeH  von  Ae^m 
Obern  .See.  —  Die  Vorarbeiten  in  dem  verllostienen 
Winter  und  Frühjahr  in  lieii  KihtMier/iir/irken  des 
Obern  Öees  lieüen  die  Erwartung  auf  enorme  Ver- 
sandiillem  für  dienen  Sommer  schon  berechtigt  er- 

*  Bericht  des  KaiHerl.  General -Konsalate  Ia 
St  Peterebarg.  aNaebrioliten  für  Handel  aad  Oe- 
werba«  1907  Nr.  74  8.  8. 

•  „The  Iron  Age»,  11.  JuK  1*07  K  8T. 
**  Nach  S4>elien  eini:>'(rolTeuen  telegraphleehea 

Meldungen  scheint  iter  .\usntund  der  Urubenarheiter 
und  Erzvcrlader  in  .MinncHota,  der  bisher  ohne  weseBi* 
liehen  Einfluft  auf  die  Erzfdrdenmg  geblielien  war, 
Boamehr  greBea  Umfang  ansunehmen.  Die  geeamte 
lainstrie  dee  Staates  eoll  bereits  snm  BtiUatand  ge« 
kommen  sein.  Die  Italiener,  Ungarn  nnd  Finntänder, 
dii'  in  dem  dortitri'U  Industriebezirk  beiti-hfiftigt  waren, 
verlassen  tu  Hunderten  da*  Land  und  kehren  nach 

Europa  zurück  ('l-  l-i"  liiiiirerea  .\ndaiiern  des  .\us- 
standes  würde  dann  Veranlassung  werden,  dab  ilie 
Hochöfen  teilweise  zum  /weck  von  Auabesserungen 

ansgebUsen  werden  müssen.  Sollte  es  tatsiiehlich  so 
weit  kommea,  so  wUrdon  die  oben  (.Seile  1137)  ge- 
sogenea  BddQsee  anf  HOchatleistnngen  der  Roheiaen- 
erMttgBBg  in  diesem  Jahre  sofort  hinfüllig  werden. 
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11«  Sldd  wmA  Bawa. VtrwtM- KaAridtten, n.  Jahrf.  Vr.  Sl. 

Diagiersche  MaschJnenrabrlk  k.Ai.,  Zwei- 
brflckail*  —  Das  sehnte  Oeeohäfmahr  der  Oeeell- 
■ehaft  eddofi  am  81.  Min  1907  bei  einain  ümechlaf 
von  3  701000  Jt  (i.  Y.  8142  000  Jt)  mit  einem  Roh- 
gewinn  (einschl.  1 1  307,08  c4  Oewinnvortrag  Tom  Yor- 
jaliro)  von  405  21)4,7.!  f-  li.  V.  3«933ft.08  .«)  ab.  Hier- 

von sind  in  Abzug  zu  bringen  für  Keservefonde 

110so,46.«,  far  Alisohreibungen  172 '2SK,4H für 
crstf  Dtvidundc  von  4  «n  112  000  4  für  <ii>winn- 
anteile  26  676,34  «*.  Von  den  dann  vi'rhleilx'tiden 
83 169.49  Jl  wird  eine  8nperdividendo  von  2  % 
«56000JI  Terteilt  mid  der  Rest  mit  27  159,49^ 
auf  nene  Beehnung  vorgetragen.  Oer  Bericht  be- 
merlct,  daS  ee  gelungen  Boi,  fOr  die  Abteilung  der 
(iaamnHcliinon  lielangreiche  AuTtriSge  hereinzuholen. 
Dii'  Au*»i*icliti'n  für  dan  laufende  .Jatir  werden  ab  gute 
bezoii  liiiL't.  Hei  liciritui  de»  neuen  <  ii'Hchäftsjahreg 
lagun  im  tcan/A>u  Auftriiire  für  über  3  .Millionen  Jdark 
vor,  widi^bt-r  AuftragHbeHtnnd  hicIi  IiIm  zu  1.  Jali  d.  J. 
auf  aber  3,6  Miüionen  Marli  erhöht  liahe. 

Zwlcka««r  MaseMneafaferlk  fai  Zwlekaii.  — 
Der  AbHchluß  für  du»  rOnfunddreißigtite  OeMcbSftBjahr 
1906/07  ergab  unter  li^intichluS  von  120  Uewinn- 

Vortrag  und  eines  Agie-Qewinnes  von  1692,78  .4  einen 
FabrilcationesewiiMi  voo  ie091i,89  Jt  (im  Yorjabre 
110769,90  J).  Hndi  Abieg  von  88971,41  a  Ab- 
MhreihungMi  (L  T.  0  Ji)  und  der  eeaeticea  Vakoilaa 
▼erbleibt  ein  Reingewinn  tob  14947^9  Jt.  Derselbe 
Holl  wie  folgt  verteilt  werden:  Oowinnanti'il  des  Vor- 
HtandcN  T47,.'i5  UK.  5  "/o  Dividende  der  Vor/ut:''nktien 
13  140  ',  Vortrag  auf  neue  Rerhnunp  liniii,J4  *. 
Die  für  das  abgelaufene  Uoschäftiijabr  gehcfften  Er- 

wartungen haben  sieb  in  der  Hauptsache  erfüllt.  Die 
WerkstXtten  waren  reichlich,  snm  Teil  sehr  lebhaft 
beschfiftigt,  der  Umsatz  stieg  gegen  dae  Vorjahr  um 
81000  and  zu  Ende  dea  Qeeehlfit^ebnia  war  die 
Fabrik  anf  linger  als  ein  halbes  Jahr  hinaas  mit 
Auftrügen  voll  vergehen.  Der  (icnernlverhammlung 
liegt  ein  Antrag  ilcr  l.eitun»,'  deM  rnternehmon»  vor, 
denjenigi'n  zusammengelet^ti-n  Aktien  (rl74  Stück  zu 
300  .*»,  auf  welche  bin  zum  Jahresende  der  Hetrac 
von  jt*  220  *  nachgezahlt  wird,  vom  1.  Mai  lyOT 
ab  die  Hechte  der  VnrzugHaktien  zu  verleihen.  Wird 
diese  ▼orgeeehlagene  Nachzahlung  geleistet,  SO 
ist  der  gegenwirtige  Geldbedarf  des  Unternekoaene 

gedeckt 

Vereins  -  Nachrichten. 

VerelD  deuischer  EiscDhOtienleute. 

Pllr  iia  Teralaiblkllatkek  find  eingegaafsa: 
(Dl«  Glnirnder  ilnd  dureh  *  beirlehofU 

Dottmar,  (i.:  Elektrizität  und  Ga»,  (Sonderabdmck 

au»  der  „ElektrotechnucbenZeitsdirlfl''.)  (Verband* 
denteeber  Blektroteeliniker.] 

Orefh  ertogliehe  Handelskammer*  OieBen: 
Jakreaberieht  für  1906. 

Handelskammer*  MOIheim  fRuhr) -  Ober- 

hau Hcn:  Jahrrgherirht  für  l'.i(ii'i  t>7.     I.  Tfil. 
Jahrerihericht  und  Proijramm  der  Königl.  Preufiinchen 

M<i^rh,„,  ,ti,„u-  und  HiUtmmeMt*  im  Dmi^rg  f9r 
diis  Sthaljtihr  1906. 

Mollier*,  Professor  Dr.  II.:    Gleichungen  und  Dia- 
gramme  zu   den    Vorgäben   im  Gazgenerator. 

(8onderat>drack  aas  der  pZritsehrifk  des  Vereines 
dentscker  ingeaieare*.) 

Amdtrangen  In  der  Mitgliederliste. 

Batftt  Itudotf,  Oberingeaiear,  Leiter  der  Brilskenbaa- 
Ableilung  der  Ontehoffianngshtttte,  Sierkrade,  Stein- 

brink straSe. 

Srnrafinghau»,  B.,  e/o.  BnrsttDghaus  &  Co.  Ltd.,  38  Upper 
Tbamee  Street,  Loadco  B.C. 

Goupff,  Alexandra,  Ingenieur  und  Teebn.  Kousaleat 
fflr  Berg-,  HQtten-  und  AlaHthinenweaea,DroaJkewka, 
Oouv.  Hkaterinoslnw,  Sttdru&laad. 

Jttiez,  Hermann,  Techn.  Direktw  der  Firma  de  Wendel 
ft  Co.,  Hajingen  i.  Lothr. 

Kayßer,  A.,  Hatteningenieur,  Mains,  Kaia«relr.  SS. 
Kraitnik,  E.  A.,  Dipl.-Ingeäiear,  Bertta-FriadaBan, 

Peter  Vincherstr.  15. 

flank-,  Ernxt,  Hetriob?*int,'i'nieur  der  Dilliiigor  HWtiB- 
werke,  Dillingcn  a.  d.  ̂ )aar,  tj&ariitr.  897. 

Werhti,  Ufinrich,  Ingenieur  der  Rüchlingsehea  Bsaa- 
und  Stahlwerke,  Völklingen  a.  d.  Saar. 

Neue  Mitglieder. 

KMh,  Aufutt,  lagaalear  bei  Haoiel  &  Lmef ,  Dttaael* 
dorf-Orafenbeirg. 

Kock,  Heinrich,  Dipl.-Ingeniear,  Eaebwdler,  Roeea- 
allee  16. 

Kögler,  Fr.,  Ingenieur  der  Indiana  Steel  Co.,  Chicago, 
JH.,  U.  8.  A..  0120  Woodlawn,  Avh. 

Schuh,   Kurl,    Dipl. -Ingenieur,    HetrieltHassistent  der 
(luteliofTnungHbiltte.  Oberbauaen,  Esjieneritr.  112. 

Woiff,  tlan»,  (ieHchäftsfilhrer  und  Teilhaher  des  Uuli- 
atahiwerks  II  einrieb  Remy,  0.  n.  b.  H.,  Hagen  i.  W., 

FlegerstraBe  44. 
Teratorben. 

Badgig,  Anton,  StatUtlker,  81.  Peterabatg,  Footaaka  116. 

Am  Tage  vor  der 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisengießereien, 

nimlich  am  Freit. -ig,  den  13.  s c p t c m b e r  d.  nachmittag«  5Vi  Ubr,  flodet  Im  Gastbause 

„Monopol**  zu  Wernigerode  a   Har  /  eine 

Versammlung  der  Gießereifachleute 

statt,  zu  der  die  Mitglieder  des  Vereins  deutacher  Eisenbüttcnleute  bierdurcb  eingeladen 
werden. 

Die  Tagesordnung  lautet: 

1.  lieber  Aufbereitung  und  Reförderung  des  Formsandes  in  den  Eisengießereien.    V'ortrap  von 
Ober-Ingenieur  Kraus  von  der  Maschinenbauanstalt  Humboldt,  A.-C,  in  Kalk  bei  Köln  a.  Kh. 

2.  Ueber  die  Geschichte  der  Eisenindustrie  Im  Han.   Vortrag  von  Hfltienlnapektor  Gejrero 
llsenburg  a.  H. 
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ZEITSCHRIFT  ^ 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  32.  7.  August  1907.  27.JahrgMlg. 

Die  Gießerei  fQr  Formmaschinenbetrieb  der  Apierbecker  Hfltte, 

Brügmann,  Weyland 

<Hiet»i  Taf«l 

A  h  vor  efarf|r«n  Jahren  die  Aplerbecker  Hütte 

eine  Verproßenin^'  ihrer  Gießerei  plante, 

ergab  es  sich,  daß  eine  zwecltm&äig  eingerich- 
tete und  erwdtemngsfaliige  Anlage  im  ADsehlufi 

u  die  vorhandene  Gießerei  nicht  errichtet 

werden  konnte,  weil  es  hierxa  an  Raum  mangelte. 
In  der  alten  Gießerei  wurden  nebeneinander 

Guflwaren  gewöhnlicher  Art  wie  auch  Form- 
maschinen^tiß  hcrfrostellt.  Ni  lten  anderen  L  clirl- 
atftnden,  wie  z.  D.  der  üchleuhten  Ausnutzung 
dea  Kraiuwimea,  erwiea  doli  auch  das  Arbeiten 

von  freiernten  Formern  neben  den  nirht  lmn<l- 
werkamAl^ig  ausgebildeten  Maschinenforuicru  als 
nnzweekmiflig.  Es  wurde  daher  in  Aussiebt 

genommen,  eine  neue  Gießerei,  leditrlieli  fiir  den 
Betrieb  mit  Formmaschinen  bestimmt,  an  einer 

andern  Stelle  der  Hfltte  m  erbauen  und  sptter 

die  vorbanden)'  Gießerei  für  MaSuhlnfWl-^  Baogufi 
usw.  neu  einzurichten. 

In  der  Xihe  der  meehaniflchen  Werlcstitte 

war  ein  geeignetes  Terrain  mit  einem  leistungs- 
fähigen Eisenbahnanschluß  vorhanden,  dessen 

(.iröße  genügte,  um  »jiäter  auch  Erweiterungen 
vornehmen  zu  können. 

Wie  die  meisten  für  Formmaachinenbotrieb 

eingerichteten  Gießereien  die  Herstellung  von 
Spezialitaten  zu  betrdben  ntehen,  so  hatte  die 

Aplerbecker  Hütte  ihr  Augenmerk  auf  Beleg- 
pütten  jeder  Art  und  Eiseubahumatcrial  ^liaken 
und  ünterlagaplatten  für  Schienen,  BreoudctQtse, 

Achslager,  Zwiselimi^tüfke  tiii-  \\'i  ichen.  Srliienen- 
atühle  usw.)  gerichtet.  Der  Melu-zahl  dieser 
Stfloke  gemdnsam  ist  bei  einem  Gewicht  von 

2  bis  50  kg  eine  verhaltnlsmftOig  große  Wand- 
starke. Infolgedessen  verbrennt  der  Sand  beim 

Oufl  tiendieh  stark,  auBerdem  sind  auch,  weil  die 

Formlcasten  wegen  des  Attftrelbens  des  Eisens 

hoch  gehalten  werden  müssen,  zum  Füllen  der- 

selben verhältnismäßig  große  .Sandmengen  er- 
forderlicii.  Für  eine  Tagesproduktion  von  etwa 
20  t  wurde  der  Sandbedarf  auf  100  bis  150  t 

XXXIln 

6l  Cie.  in  Aplerbecli. 

XY  Us  ZVII.) 

geachttst.    Von  der  gleiehflfmiigMi  Güte  des 
Sandes  ist  nun  erfahrunt^str.m.iß  der  Betrieb 

einer  Formmasclünengießerei  in  hohem  llaße 

abhängig,  es  mußte  daher  der  Aufbereitung  des 
Sandes  bei  dem  Neubau  besondere  Aufmerksam- 

keit gewidmet  werden.  Sollte  dies  geschehen,  und 
sollte  besonders  eine  wirltsame  Beaufsichtigung 

der  Zubereitung  des  Saudi  s  t-nnrigiiclit 
werden,  so  mußte  von  dem  zumeist  üblichen 

Verfahren,  den  grüßten  Teil  des  Sandes  im 
Oießraum  selbst  nelMu  den  Maschinen  wieder 

gebraiiclisfrihig  zu  machen,  abgesehen  werden. 

Nur  wenn  besonders  dazu  bestimmte  Leute  Sorge 

Ar  die  Beseihaflkng  des  Sandes  der  Gesamtaalage 

zu  tr.iL'on  hatten,  war  mit  einiger  Siclu  rheit 
auf  gute  und  gleichförmige  Beschaffenheit  zu 
rechnen.  Dies  war  aber  nur  dann  durchzu- 

fühn  n,  wenn  die  Sandaufbereitung  von  der  IIa» 
schiaenformerei  räumlich  getrennt  wurde.  Bei 
den  tiedentenden  Mengen,  die  erforderifch  waren, 

ergab  sich  hieraus  die  Notwendigkeit  der  ma- 
schinellen Bewegung  des  Sandes  zwischen  den 

beiden  Arbeitspunkten. 
Es  lag  nun  nahe,  nicht  nur  die  Transporte, 

sondern  auch  das  Zusammensetzen  der  Sand- 

sorten selbst  (Beifügung  der  Kohle  und  Be- 
wlssem)  dnrek  Kasehlaen  vornehmen  na  lassen. 
Dem  Leiter  des  Gießereibetriebes  erschien  jedoch 

diese  Erweiterung  des  Projektes  nicht  ohne  Be- 
denken  cn  sein.  Auf  seine  Veranlassung  wurden 
Verdürbe  an^'<'stellt,  die  ilazu  führten,  von  diesem 

Vorhaben  abzustehen.  Es  zeigte  sich  niUnlicb 
xunachst,  daß  der  gebrauchte  Sand  von  sehr 
ungleichförmiger  BeseliatYeuheit  war,  je  nach  der 

Art  der  Gußstücke,  zu  deren  Herstellung  er 
gedient  hatte.  Rierdnreh  wQrde  eine  ständige 
Aenderung  der  Zi;  :u  [in  ngen  an  neuem  Sand, 

Kohle  und  Wasser  bedingt,  die  von  dem  Er- 
messen eines  Arlteiters  abhängig  geinaebt  werden 

mußte.  Selbst  wenn  angenomineri  wurde,  daß 

der  Arbeiter   nach  einiger-  Zeit  Erfahrungen 
1 
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saniiueln  würde,  so  blieb  es  für  den  Meister 

der  Gießerei  doch  Immer  schwierig,  die  Arbeit 

zu  beaufsichtigen.  Es  lag  die  Gefahr  vor.  daß 

größere  Sandmenfren  aufl)ereilet  wurden,  deren 
Unbrauchbarkeit  erst  bei  der  Verwendung  an 
den  Formmaacliinen  erkannt  werden  konnte. 

Auch  müssen  zum  .\usgleich  zwischen  der  Sand- 

herstellung und  der  Abnahme  durch  die  Forni- 
ma'^chiuen  größere  Sandmongen  aufgespeichert 
werden,  die  zweckmiißig  nur  in  Füllrümpfen 
unterzubringen  waren.  Das  bedeutete  eine 

weitere  Erschwerung  der  Aufsicht. 

Es  wurde  also  in  .-Vussiclit  genommen,  den 
Transport  des  Sandes  durch  mechanische 

Hilfsmittel  zu  bewerkstelligen  und  die  Zusammen- 
setzung der  einzelnen  Sandsorten.  Beifügung  von 

Kohle  und  Anfeuchten  mit  Wasser  von  Hand  in 

Haufen  vorzunehmen,  wie  allgemein  gebrauch- 
lich. Die  Entfernung  der  schädlichen  Beimen- 

gungen, Gußhrocken.  Formerstifte.  Sandknollcn 
usw.,  sollte  wahrend  des  Transportes  erfolgen. 

Vom  Vorraisraum  des  .Sandturmes  aus  mußten 

an  die  Formmaschinen  zwei  Sorten  Sand  trans- 

portiert werden,  nämlich  Modellsand  und  Füll- 
sand. Einmal  um  dasselbe  Transportmittel  be- 
nutzen zu  können,  dann  aber  auch  um  jeder 

Formmascbine  den  benötigten  Sand  in  einfachster 

und  sicherster  Welse  zubringen  zu  können, 
wurden  auch  hierfür  Wagen  genommen.  Dieser 
Entschluß  rechtfertigte  sich  aus  dem  Grunde, 
weil  der  zum  Gebrauche  fertige  Foru.sand  wegen 

seiner  Piastizitat  sich  nur  schwierig  auf  mecha- 
nische Weise  fortbewegen  laßt.  Schließlich  war 

es  bei  dieser  Einrichtung  möglich,  den  Standort 

der  Formmaschinen  in  der  Nahe  der  Zufuhr- 

geleise belieing  zu  wählen  und  ohne  große 

Schwierigkeit  zu  verandern. 
Es  ist  noch  darauf  hinzuweisen,  daß  durch 

die  Eisonbahnanlagc  nur  eine  Seite  des  vor- 
handenen Raumes  aufgeschlossen  werden  konnte. 

Es  war  auch  ferner  nicht  zu  venneiden,  daß 

die  Sandaufbereitung  von  der  Gießerei  durch 

Uli 

I 
liifDRPilffii 

lioliiDAivruiJlii^'r 

[nteh  DürtmuoJ  ri»hüli<.f  ApIrrWk 

Abbildung  I.  liA^epIan. 

Was  Äun  die  Wahl  der  Transportmittel  für 

den  Sand  anlangt,  so  mußten  verschiedene  Ge- 
.Sichtspunkte  berücksichtigt  werden. 

Eine  verhältnismäßig  einfache  Aufgabe  war 

es,  den  Sand  aus  der  Gießerei  in  die  Sand- 
aufbereitung zu  schaifcn.  Es  handelte  sich 

hierbei  nur  um  eine  Sorte  Sand,  auch  die  Ver- 

teilung des  gebrauchten  Sandes  auf  die  ver- 
Bcliiedenen  Lagerhaufen  bot  keine  besondere 
Schwierigkeit.  Ea  wurden  daher  für  diesen 

Zweck  kontinuierlich  wirkende  Einrichtungen, 
und  zwar  Trausportschnecken  gewählt.  Auch 
für  die  Bewegung  des  fertigen  Sandes  in  der 
Aufbereitung  selbst  von  den  Lagerhaufen  zu 

den  Becherwerken  kam  für  jede  Abteilung  nur 

eine  Sorte  Sand  in  Betracht,  wenn  auch  Füll- 
sand wie  Modcllsand  in  einzelnen  Abteilungen 

getrennt  gehalten  werden  mußten.  Auch  hier 
wurden  Schnecken  angewandt.  Der  getrocknete 
und  gemahlene  neue  Sand  mußte  den  einzelnen 

Lagerhaufen  nach  der  Beschaffenheit  des  ge- 
brauchten Sandes  in  leicht  bestimmbaren  Mengen 

zugesetzt  werden.  Hierfür  wurden  Trichter- 

wagen gewählt. 

ein  Doppelgeleise  getrennt  wurde.  Des  weiteren 

ergab  sich  hieraus  die  Notwendigkeit,  den  ge- 
brauchten Sand  unter  den  Geleisen  und  den 

Modell-  und  Füllsand  über  dem  Normalprofil 
durchzuführen.  Auch  die  Lage  der  Kujiolöfcn 
sowie  die  der  Lagerplatze  für  Kobeisen  und  für 

Koks  wurden  durch  die  Geleiseanordnung  mit  be- 
stimmt. 

Der  Lageplan  wurde  mit  Rücksicht  auf  eine 

spatere  Erweiterung  der  Anlage  festgestellt, 
wie  Abbildung  1  zeigt.  Abbildung  2  gewahrt 
vom  Fallwerk  aus  einen  Ueberblick  über  die 

Anordnung  der  Sandauf bercitung ,  des  Gicht- 
aufzuges und  der  Verladeeinrichtung. 

Die  Gießerei  (siehe  Tafel  XV  bis  XVII». 

Um  eine  bequeme  Verladung  der  fertigen  Guß- 
waren zu  ermöglichen,  wurde  die  Gießereisohle 

auf  derselben  Höbe  angebracht  wie  die  Plattform 

der  Eisenbahnwagen.  Parallel  zu  den  Normal- 
spurgcleisen  wurde  der  verfügbare  Kaum  in 
fünf  Teile  geteilt;  die  eigentliche  Gießerei  wird 
unterbrochen  von  drei  etwa  2  m  breiten  Zwiscben- 
schiffeu.  Die  Teilung  wurde  so  vorgenommen, 
daß  die  fünf  Hauptschiffe  Laufkranen  gleicher 
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Spannweite  erhalten  konnten.  Das  erste  Schill', 
am  Geleise  belegen,  enthfllt  die  Putzerei  ver- 

bunden mit  Lagerraum,  die  Kupolöfen  sowie 
eine  Maschinenlcanuiier  zur  Aufnahme  der  hvdrau- 
tischen  Anlage  für  die  Foruiiuaschinen  und  das 

Kupolofengeblase.  Mit  Rücksicht  auf  spfttere 
Erweiterungen  wurden  die  Kupolöfen  uugeführ 

an  daa  Ende  des  ersten  Ausbaues  gebracht. 

Die  einzelnen  Schiffe  erhielten  nur  eine  ge- 
ringe Breite  (etwa  8  m»,  um  die  Handtransporte 

dcA  Sandes  und  der  Gußstücke  möglichst  kurz 

zu  gestalten.     Zur  Aufnahme  der  Transporte 

brücken  erhielten  nur  einfache  Geleise  für  den 

Sandtransport.  Zur  Verbindung  dieser  Brücken 
mit  dem  Sandvorratsturni  wurde  am  Ende  der 

Gießerei  eine  Querbrückc  erbaut,  die  mit  Rück- 
sicht auf  spatere  Erweiterungen  dop))clgelcisig 

angelegt  wurde. 
Da  bei  der  Herstellung  von  Pormmaschinen- 

guß  nur  geringe  Gewichte  in  Frage  kommen, 
so  sind  die  Kraneinrichtungen  nicht  von  d<T 

Bedeutung  wie  sonst  in  (Jießereien.  Es  wurde 
von  der  Anlage  maschinell  betriebener  Krane 
abgesehen,  was  um  so  eher  geschehen  kounie. 

Abbildnng  2.    Ueberblick  at>«r  SaDdaufbcrAitung;,  OichtAofzug  und  YorUdeeinrichtung. 

wurden  zwischen  den  vier  Schiffen  der  Gießerei 

drei  schmale,  etwa  2  m  breite,  Konstruktionen 

angeordnet.     In  diesen  werden  bewegt: 

1.  unter  der  Hüttensohle  der  gebrauchte  Form- 
sand durch  Schnecken  (spfltcr  Schüttelrinnen), 

3.  auf  der  Sohle  der  Gießerei  die  Gußstücke 

auf  Geleisen; 

3.  in  Höhe  der  Laufkranbahnen,  etwa  6  m 

über  Schienenoberkante  der  Staatsbahn,  Mo- 
dell- und  FüUsand  ebenfalls  auf  Geleisen. 

Die  Brücken  erhielten  Stützweiten  von  10  m. 

Sie  wurden  kastenartig  ausgebildet,  um  als 

Unterstützungen  für  das  Dach  und  für  die  Lauf- 
kranbahnen  dienen  zu  können.  Auch  die  Rohr- 

leitungen zum  Betriebe  der  Formmaschinen 

wurden  an  den  Brücken  aufgehängt.  Die  L&ngs- 

als  die  Spannweiten  gering  waren.  Die  Eisen- 
konstruktionen  des  Gebäudes  wurden  derart  ge- 

halten, daß  die  Anwendung  von  5000  kg-Kranen 
zulässig  war;  es  wurden  jedoch,  um  möglichst 

be<|Heme  Einrichtungen  für  den  Handlietrieb  zu 

schaffen,  nur  Kranen  für  2000  kg  Belastung  ein- 

gerichtet. Die  in  der  Nahe  der  Brücken  aufgestellten 
Formmaschinon  erhielten  Füllrümpfe,  die  zur 

.\ufnahme  beider  Sandsorten  entsprechend  ge- 
teilt waren.  Die  Füllrümpfe  wurden  aus  Holz 

hergestellt  und  auf  den  Boden  abgestützt,  so 
daß  eine  Aenderung  in  der  Aufstellung  der 

Kormmaschinen  leicht  erfolgen  konnte,  auch  eine 

Belastung  der  Eisenkonstruktionen  vermifde» 
wurde.  Einen  Blick  in  diesen  Teil  der  trießerei 

stellt  Abbildung  3  dar. 
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Der  Maschinenraum  für  die  Gießerei  entbslt 

die  Schalttafel  für  die  Gosam  tan  läge,  mit  Aus- 
nahme der  Putzerei,  die  eine  eigene  Schalttafel 

im  Putzerei- Maschinenraum  besitzt,  zwei  Prefl- 

pumpen  für  45  Atm.  Uebcrdruck  mit  den  zu- 
gehörigen Akkumulatoren,  sowie  das  Kupolofen- 

geblftst' ,  welclies  für  den  Betrieb  eines  Ofens 
genügte. 

Die  Putzerei  (vergl. Tafel XV und  XVI).  Bei 

dem  Neubau  der  Gießerei  war  nicht  damit  ge- 
rechnet worden,  daß  mit  dem  Anwachsen  der 

Erzeugung   eine   Zunahme   der  Lagorbcstünde 

der  Staatsbabngeleise  auf  dieselbe  Hübe  gel)racht. 

Die  Mischung  des  gebrauchten  Sandes  mit  Friscb- 
sand.  Kohle  und  Wasser  findet  in  kastenarligen 

Behältern  statt,  die  in  drei  Doppclreihen  an- 
geordnet sind.  Eine  dieser  Reihen  dient  zur 

Bereitung  des  Modellsandcs.  eine  zweite  für  die 

des  P^üllsandes  und  die  dritte  steht  in  Reserve. 
Der  gebrauclite  Sand  wird  durch  Schüttel- 

rinnen aus  der  Gießerei  entnommen  und  einer 

unter  den  Kupolöfen  liegenden  Querrinne  zu- 
geführt. Diese  Querrinne  bringt  den  Sand  auf 

eine  Magnetwalze,  welclio  automatisch  die  noch 

Abbildang  3.    Blick  in  die  Gießerei. 

weit  über  das  prozentuale  Verhältnis  stattlimlen 
würde.  Es  stellte  sich  schon  nach  kurzem  Be- 

triebe heraus,  daß  der  für  die  Putzerei  und  das 

Lager  vorgesehene  Raum  viel  zu  klein  war,  es 

wurden  daher  sehr  bald  provisorische  Erweite- 
rungen vorgenommen.  Im  letzten  Jahre  ist 

nun,  um  endgültige  Abhilfe  zu  schatlVn,  vor  der 
Stirnseite  der  Gießerei  ein  neues  Gebäude  er- 

richtet worden,  welches  zwei  Sandstrahlgeldflse 
und  sieben  Schleifmaschinen  enthalt  (sielie  Ab- 

liildung  4 1.  Der  früher  als  Putzerei  benutzte 

Kaum  dient  heute  nur  noch  zum  Sta|)eln  und 
zur  Verladung. 

Die  Sandaufbereitung.  Die  Sohle  der 
Sandauf  hereituug  wurde  mit  derSchlenenobcrkante 

beigemischten  Eiseuteilchen  (etwa  100  bis  130  kg 

in  der  Schicht)  entfernt.  Eine  unter  der  Magnet- 
walze liegende  Rinne  transportiert  den  Sand 

zu  den  drei  Becherwerken  der  Sandaufbereitung. 

Für  jede  Kastendoppelreihe  ist  ein  Becherwerk 
vorhanden,  sowie  ein  Schneckentrog  über  der 

Mitte  jeder  Kastenreihe.  Die  Kasten,  die  zu- 
gleich als  Lagerraum  dienen,  werden  lagenweiso 

nach  Hei  leiten  mit  gebrauchtem  und  neuem  Saud 
und  Kohle  gefüllt  und  mit  Wasser  versehen. 

Die  Höhe  der  Sandhaufen  ist  mit  etwa  l'/i  m 

begrenzt. 
An  der  den  Becherwerken  gegenüberliegen- 
den Seit«  der  Sandaufbereitung  ist  der  Schuppen 

für  neuen  Sand  gelogen.     Letzterer  wird  auf 
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einer  Darre  getrocknet,  auf  einem  Kollcrgang 

gemalilen  und  dann  durch  ein  Recherwerk  in 

einen  Füllrumpf  gebracht,  der  im  Sandvorrats- 
turm unter  den  Rjlumen  für  Füll-  und  Modell- 

sand angeordnet  ist.  Durch  Trichterwagen  wird 
der  gemahlene  und  getrocknete  neue  Sand  vom 

Fiillrunipf  entnommen,  den  Kastenreihen  zugeführt 
und  zwar  zwecks  Raumer8|iarnis  den  mittleren 
Reihen  durch  nur  je  ein  Geleise.  Diese  Geleise 

liogen  über  den  Hinterwiinden  der  Kastt-n. 
Wechselklappen  unter  den  Geleisen  gestatten  es, 
den  Sand  nach  Belieben  dem  einen  oder  andern 

tung  bewegt,  sowie  daß  die  Fortbewegung  jeder 
Sandsorte  vollständig  getrennt  und  unabhängig  von 

der  Bewegung  der  andern  Sorte  ausgeführt  wird. 

Der  Kraftbedarf  der  Anlage  geht  aus  vor- 
stehender Zusammenstellung  hervor  (s.  S.  1153). 

Der  Betrieb  der  Gießereianlage  hat  längere 

Zeit  den  gehegten  Erwartungen  nicht  entsprochen. 

Zwar  erwies  sich  die  Gesamtdisposition  als  zweck- 
entsprechend, es  zeigte  sich  aber  sehr  bald, 

daß  die  Schnecken  weder  zum  Transport  des 

vif  Ii» 

Abbildung  4.  Putzerei. 

Kasten  zuzuführen,  l'm  den-  Sand  bequem  aus 
den  Kasti'ii  entnehmen  zu  können,  sind  die 
Vorderwflnde  derselben  aus  losen  Brettern  ge- 

bildet, tlic  vor  dem  Entleeren  fortgeuommen 
werden.  Der  Sand  wird  dann  auf  kürzestem 

Wege  in  die  Schültelrinnen  geschaufelt,  die  in 

der  lütte  jeder  Ka.slenreihe  unter  dem  Fuß- 
boden laufen.  Die  Kinnen  bringen  den  Sand 

in  Becherwerke,  die  den  Modellsand  zur  Schleuder- 

iniilile.  den  Füllsand  direkt  in  de  n  .\ufspeielieruni:s- 
rnum  scliatYen:  die  vorhandene  Schleuderniüble 
steht  direkt  über  «len  Vorratsrflumen. 

Besser  als  aus  dieser  Bescbreibung  ist  aus  den 
Tafeln  ersichtlich,  daß  die  Hauptmasse  des  Sandes 

sich  Im  gesehlossenen  häuf  stets  in  derselben  Rieh- 

gebraucliten  Sandes  aus  der  Gießerei  zu  den 
Becherwerken  noch  zum  Fortschaffen  der  fertigen 

Sandgemisclie  verwendet  werden  konnten. 
Im  ersten  Falle  verursachten  die  Beimengungen 

an  Brucheisen  Deformationen  und  auch  vielfach 

Brüche  der  Schnecken,  dann  bildeten  sich  bei 
dem  Transport  des  fertigen  Sandes  Ansätze, 

die  ähnliche  Erscheinungen  nach  sich  zogen  und 
bei  stark  verminderter  Leistung  den  Kraftbedarf 
iil)er  Gebühr  steigerten.  Die  Schnecken  mußten 

bis  auf  diejenigen,  welche  über  den  Kaatenreihen 

angeordnet  das  Fortschafl'en  des  abgesiebten  ge- 
iirauchlen  Form.sandes  besorgten,  l)eseitigt  werden. 

•Ms  Ersatz  für  die  Schnecken  wurden  Schüttel- 
rinnen eingebaut. 
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Zur  Frage  der  Vermeidung  von  Lunkerbildung. 

Von  Adalbert  Obholzer,  Ingenieur  der  Kgl.  Ungarischen  Stahlwerke,  Dios^yör. 

(SchluS  von  Seit«  1121.) 

Es  int  eine  bekannte  Erscheinung,  daß  bei 

langsamer  AbkUhlung  des  flüssigen  Stahles 
einzelne  Bestandteile  desselben,  wie  Kohlenstoff, 

Silizium,  Mangan,  Phosphor,  Schwefel  und  Anti- 

AbbildoDg  7. Schema  der  Probenahme  an  den  BlOcken 

der  Abbildung  1. 

moD,  sich  nach  ihrem  spezifischen  Gewichte  und 
ihrem  Erstarrungspunkte  gegen  die  Lflngsacbse 
des  Blockes  und  den  oberen  Teil  desselben  ab- 

sondern. Der  obere  Teil  des 
Blockes  ist  z.  B.  in  der 

Regel  kohlenstoiTreicher  als 

der  untere;  der  der  Langs- 
achse benachbarte  Teil  ent- 

hält einen  höheren  Prozent- 
satz obiger  Bestandteile  als 

der  äußere.  Die  Absonde- 

rung dieser  Elemente  ist 

um  so  starker,  je  lang- 
samer der  flüssige  Stahl  sich 

abkühlt.  Da  nun  durch  die 

infolge  der  Thermitreaklion 

entstehende  Temperatur- 
erhöhung die  Erstarrung 

des  Stahles  verzögert,  letz- 
terer also  längere  Zeit  flii.ssig 

erhalten  wird,  so  müßte  ge- 
folgert werden,  daß  obige 

Erscheinungen  liei  den  mit 
Lunkerthermit  behandelten 

Blöcken  in  größerem  Maße  in  Erscheinung  treten 

als  bei  den  ohne  Thermit  gegossenen,  l'm  dies 
zu  untersuclien.  hal»e  ich  die  Brüche  der  von 

mir  hergestellten  Blöcke  sowohl  in  der  Richtung 

der  Längsachse  als  im  äußeren  Teile  be- 
hufs Entnahme  von  Proben  zu  .\nalj8en- 

zwecken  angebohrt.  Die  Al)bildungen  7 
bis  10  veranschaulichen  die  Art,  die  An- 

zahl und  die  Bezeichnung  der  einzelnen 
Proben,  und  zwar  wurden  sie  den  Blöcken, 
die  in  Abbildung  1  bis  4  dargestellt  sind, 

entnommen.  In  den  folgenden  Tabellen 

(1  bis  7)  habe  ich  die  durch  .\nalyHe  ge- 
wonnenen Resultate  zusammengestellt  und, 

um  über  die  zalilenmflßig  liestimmte  Menge 
der  Elemente  ein  übersichtliches  Bild  zu 

erhalten,  Diagramme  angefertigt. 
Aus  diesen  Diagrammen  lassen  sich 

folgende  Schlüsse  ziehen: 
1.  Bei  Benutzung  einer  Form  ohne 

Gießkopf  kühlt  der  Stahl  verhältnismäßig 
schnell  ab  und  es  kann  die  Wirkung  des 

Lunkerthermits    sowie    die  Absonderung 
der  Elemente  nicht  in  dem  Maße  Platz 

greifen,  wie  bei  Verwendung  von  Formen 
mit  Gießkopf.  Aus  diesem  Grunde  treten 
zwischen  den  mit  und  ohne  Lunkerthermit 

gegossenen   Blöcken   beträchtlichere  Ab- 
weichungen mit  Bezug  auf  die  Absonde- 

rung der  erwähnten  Elemente  nicht  ein,  was 
ans  den  Tabellen  1  und  2  und  Abbild.  11  und  12 
ersichtlich  ist. 

T 

w 

Abbildung  8.    Schema  der  Probenahme  an  den  ülOekeii  der  Abbildung  2. 
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CgAbbiMDSf  9.  Bdranui  der  ProbmialiiiM  «a  dm  BIMcm  d«r  Abbild.  S. 

ebenfalls  der  vorerw Ahnten  Ab- 

sonilcrung  der  bezeiduieten  Ele- 
mente gemäß  ihrem  apesUbchen 

Gewicht  sii»i»ebreibpn. 

In  den  drei  Tabellt-n  5,  6  u.  7 
und  Alil>ildiinjr  15  bis  17  ist  die 

rai>idt'  Sti'ifTuni;  d«"r  Kolilenstoff- 
linie  aiiftalleud.  Als  Erklaruug 

datür  dii'nt-,  dali  diest^  Hlöcko  auf 
die  gewöhnliche  Art  und  Weise, 
dM  beißt  ohne  Anweadong  von 

T.iinkerthennit  unter  Abdi'ckcn 

des  Kopfes  mit  Uolzkoblen  ge- 
fORsen  worden,  wöbet  der  mit 
den  Holzkohlen  in  Berfihmng 

{ir«-kouimeue  Stahl  eine  grSOere 
Mi  u^e  Koblenstolf  anfgenoniraon 

hat,  der  infoIf>:e  dos  Nachfließeas 
von  Material  mit  den  Scigerungen 
auch  in  das  Innere  des  Blockes 

Uneingekommea  ist. 

2.  Bei  den  unter  Anordnung  eines 

Gießkopfes  gegossenen  Blöcken  jedoch, 
bei  denen  der  Stahl  im  Innern  der  oberen 

Hälfte  des  Blockes  \  erhältnisinJiUip  lange 
Zelt  flüssijf  bleibt,  wird  die  AbsondtTimt^ 
der  einzelnen  Eleuiente  und  deren  durch 

Ihr  spetlflMliw  Oowleht  bedingte  Lage 
in  dem  lietreffenden  Teil  des  Blockes  be- 

deutend gefördert.  Diese  Erscheinung  tritt 

natorgemlß  in  noch  ▼erstirktem  Kaße  bei 
den  unter  Anwendung  von  I-nnkertbcrmit 

g^ossenen  Blöcken  auf,  wie  die  Ta- 
bellen 8  und  4  und  Abbildung  18  und  14 

sdgen.  Bei  den  letzteren  mit  Th«-rmit 
gegossenen  Blöcken  war  im  oberen  Teile 
eine  erhebliche  Steigerung  des  Gehaltes 

an  Kohlenstoff,  Mangan  und  Schwefel  wahr- 
nehmbar. I>if  bekannti'  Tatsadu'.  daLi  bei 

mittelhartem  Material  ein  aus  dem  oberen 

Teile  des  Blockes  geschmiedetes  Probe- 

stück eine  um  etwa  .'V  kg  f.  d.  qmm  höhere 
Festigkeit  ergibt  als  ein  Probestück  aus 
dem  unteren  Ende  desaelben  Blodces,  ist 

Abbildung  10.    Hchem*  der  Probenahme  an  den  Blöcken 
der  Abbildnnf  4. 

Tabelle  1.  AdoItm  des  eine  Yerweodmg  von  Thermit  gegoMenen  Blocke*. 

BriKi<Tbe«ac  der  BekrmMffea 1 
■•■eeWMV in  d«r  ÜMie  4er  LSegaMhM IB  der  KKbc  «tr  Sei Inen  Ten«  , 

du 

CleBMtM 

S  4 

I« 

Sa 

Ä. 

 1  '  AUMitaif 4.     [     S.  1 
\  1 

Kohlenstoff  .... 
Silixinm  0.8S1  1  0,172 

0,1»!  0,172 
MO*»  1,089 
0,127  0,127 
0,031  1  0,010 
0,0&ö  0,070 1 

0,173  0,174 
0,168  1  0,168 

1,079  1  1,060 
0,111  i  0,111» 

0.011     0.0-.' 1 0,080  0,050 i 

0,172 
0.168 

1,060 0,111 

0,006 
0,040 

0,164 0,186 

1,108 0,111 
0,022 

0,070 

0,194 

0,186 
1,108 0,111 
0,024 

0,0&0 

0,804 
0,186 

1,123 0.09Ö 

0,024 
0,055 

0,194  1  0,201  ' 

0,1861  0t»88   sich.  AbWi<l.ii 

1,127  MOS! 

0.1  n    0.111  «MWeft«»
« 

0.iw>-,     lurj.-,  AMIla.tt 
Ü,Ü5ö  0,040 1  t 
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Tftboll«  9.  AiMfym  das  ndl  Twwmduf  von  ThamU  g«goM«wD  Bloekea. 

te  4mt  mte  dar  UagmkM la taiw  TM 

IM 

AMerfcu« 

4m • a%  1  ab lab 

Kohlonatoff  .... 
Silizium  
Mangan 

Sehwefel  

0,23 1 

0,191 
1,089 
0,127 
0^020 
0,046 

n,ir,;i  0,172 

0,172  0,191 
1,0:!H  l,03ft 
0,127  1  0,119 
0,020  i  0,018 
0,060  0,066 

0.182 
0,196 

1,060 
0,127 
0,024 

0,040 

0,154 
0,191 

1,026 
0,127 
0.006 
0,066 

0,172 

0,186 
1,089 
0,098 
0,019 

0,060 

0,184 
0,186 

1,127 
0,096 
0,028 

0,060 

0,184 0,196 
1,108 
0,096 
0,»16 
0,060 

0.1  h;i 
0.1  ü8 

1,127 

0,096 
0,024 

0,050 

0.192 

0,168 

1,108 0,096 
0^083 
0,080 

Slah*  AbbUd  1 
■■4  DtoffMa» 

AbMM.  It 

•btn  «Maa 
I  n.  I  B  Ju. 'Ja  3u.  3«  4  0.4*  S  u. 

AbUldaag  11.  Aaalytiaahai  Diacnwini  daa  olim 

Thermit  gegonnenen  Blockoa  (Abbildung  1).  Di« 

Tollen  Linien  zeigen  hier  and  bei  den  folgenden 

Diagrammen  die  Zasammenaetzung  der  Proben 

•aa  daa  Bohmngan  im  Innern  des  Bloekea;  dia 

(•bioohamn  LinioD  dl«  Proban  wa»  den  Bohnmgan 

In  dar  Nlba  dar  Ivlaran  Teil«  daa  Blaakaa. 

leb  wSrde  nioh  frraen,  wenn  die  hier  ge- 
schilderten Versucht'  mit  Luukrrtliirnnt  sowii' 

die  hierbei  gesammelten  praktischen  Ertalirungen 

betreflii  der  Anordnung  dar  <}ieBk0pfB  raefaien 

FaicbgenoBsen  als  Anhalt  zu  in  dieser  Rich- 
tung weiter  MisuiteUenden  Versuchen  dienen 

würden. 

oben  aale* 
•  m.eb       Tm.Tb       ««.sb      a«.ab  iaa.iob 

Abbililun)?  12. 

AnaWtiBchee  Diagramm  des  mit  Thermit 

gegoueneo  Blookea  (Abbild.  1). 
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Tabelle  3.   Analjrae  des  ohne  Verweadung  von  Thermit  gegoaaenen  Ulockea. 

«n 

Aeaeiltn 
lo  der  Nlb«  der  Llo^aachi« In  der  MlUie  drr  KaBcKB  Talle 

»  1 
"  i 

ta«  J  M« 14« 

Kohlenstoff  .  , •  • 
0,260 0,192 

0,192 0,192 
0,201 

0.192 0,172  0,175 0.175 

0,172 
Hilizium    .  .  , •  • 

0,154 0,163 0,18« 0,158 0,154 

0.1  Hi; 

0.177  0.177 

0,1  US 0,168 
8irhr  Abbild.  > 

Manfi^an    .  .  , •  • 1,098 1,079 1,108 1,050 1,108 

1,1. -.'j 

MOH  1,159 

1,127 
1,108 

Knpft'r  .  .  ,  , •  • 
0,127 

0.119 0,119 0,119 
0,119 0.09.H 

0.09«  0.104 
0.111 0,119 

■ad  DUfTaniDi 

I'ho8|)hor  .  ,  , 0.030 0,024 0.019 0,009 
0,008 

0.028 0,022  0,023 
0,021 

0,019 

AhMM.  U 

Schwefel  .  .  . •  • 

0,080 0,060 0,060 

0,055  1 

0,065 

0,070  1 

0,060  1  0,066 

0,060 0,060 Tabelle  4.  AnelTee  dee  mit  Terweadaag  von  Tbermit  feftoweneB  Blodiee. 
B rirlehoanf  dvr  Bobrse(ao 

Aamerkuaf In  der  Mlha  drr  LiagMMkM ID  daf  niM  4a*  aal i«nB  Teile 
1« 

1  » 

led 

ITd 
tOd 

DI«  Beaallat«  dar  Ana Ijrara  In  % 

Kohlenatoir  .... 
0,250 0,182 0,1  C2 

0,202  !  0,174 0,212 0.190 

0,178  1 

0^172 

0.172 Silizium  ..... 
0,154 0,168 0,186 

0,182  0,186 
0.168 0.158 

0,168  1 
0.1S4 0.196 

Siehe  Abbild.  S 
Mangan  1,200 1,070 1,026 

1,073  1,050 
1.127 

1.089 1.108 t.lOfl 1,089 
Kupfer  0,111 0,104 0,119 0.0H8  '  0,096 

0,111 

0.104 
0,104 

O.Oi.Mi 0.0S5 

•ad  Blafw 

l'liiiMphor  ..... 0,028 0,024 0,OJ3 
0.005  0,005 

0,027 

0.023 0.025 0.020 
0.024 

AbiUM.  14 

1  äcbwefel  .  .  «  .  . 0,100 0,080 0,050 0,030  1  0,026 
0,060 

0,080 

0.060  1 

0,075 0,070 oben  nnlrn 
l«u.  I«d       i7a.  tid       I8a.l«tf       Ua.W4  SO>i.^>d 

Abbild«  18.  Atiilytieebee  Diagnunm  dee  obiw  Abbildnnif  14.  AualjtUches  DUgrainni 
Tbermit  gegOMenen  Blockee  (AbbUd.  2).  dee  mit  Tbermit  gegoeunen  Blodtei  (Abbild,  t). 
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Tabcll«  5i,  Aluljw  des  mit  Tnrweadmg  von  Th«ndt  fgottnea  BkMkat. 

4m 

■ 

ADMrkaaf 1d  <lrr  Nühc  drr  LkDgtarlwp IB  drr  Xth«  der  Ia0<-r<-a  Teil 
« 

.  «•  i 
tt    J  ti« 

tt« »• 

«•  1 

DI« 

Kolik'iit^toff  .  ,  ,  . 
0,925 0,481 0.624 

11,484 
0.484 

0,43B 0.492 0.492 

0,4«  1 
«,45s 

Silizium  .  ,  .... 
0.l9(i 0.191 0,214 0,205 0.210 0,196 0,205 

0,18t; 

0,196' 

0,190 

»lebe  Abbild.  4 
Mangan  

1 .089 1,073 1 .050 
1.054 

1,028 
1,0S9 

1.089 
1,089 1,089 1,089 

Kupfer  ...... 0,09t> o,ont; o.oyt; 0,0S5 

0.079 
0,079 0.079 

0,088 
0,0HO 0.OK5 

und  DlBfrBBin 

Plioaplior  
0.033 0,018 0,031 0,027 0,027 

0,023 0,025 0,030 0,025 0,027 

AMIM.» 

BtkrnUk  
0,020 

0,015  1 

o,os& 
0,015 , 

0,080 0,020 0,016 1  0,020 

0,015  j 

0,015 

1 

obra  »t*a 
Ma.Mf     aTa.iTf     wi.»r     w«.a»r  a»a.Mi 

AbUM.  15.   AMlytto^  IHagramm  d«*  Abbildung  le.   Analytiacbea  Diagramm 
mit  Tli«miU  geffOMMMn  Btoeke«.  des  mit  Thermit  gagoMenea  Bloeicea  (Abbild.  8). 
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Abbild.  17.    Analytiscbes  DiAgranim  des  ohne 

Tharmit  gegoueoea  BlookM  (Abbild.  4). 

Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Schlagbiegeprobe 

mit  eingekerbten  Stiben. 

(ScUnB  Ton  8«ila  IIS».) 

^|f/ie  die  letzten  Ausführungen  nebenher 

z«M};en.  ist  von  ̂ eini^en  F'orscliern  auch  die 
statische  Belastung:  in  \' f  r b i u d u ti tr  mit 
eingekerbten  Stäben  in  den  lU'rtich  der  Be- 

obachtung gezogen  worden.  Erg^anzend  sei  daher 
noch  an;.'t>fiilirt,  daß  ('.  Hab«'rkalt,  Oberbanrat 
im  Ministerium  des  luneru  in  Wien,  Biegeproben 
mit  eingekerbten  Stftben  aosgefBhrt  hat 
zur  Erprobung  des  filr  Brückenbau  bfstitnmtcn 
Eisen-  und  Stahlmaterials.  Die  Probest&be  von 

50  bis  80  mm  Breite,  deren  Dicke  gleich  der 

des  Bleches  odpr  drs  WatzprolUa  ist,  werden 
senkrecht  zur  Walzrichtuog  «bgeachnitten,  auf 

ein  Zehntel  der  Stabdicke  eingekerbt  und  kalt 
um  einen  Dorn  von  dem  fünffachen  Radius  der 

Stabdicke  pebogren.  Der  Bieirtin^'swinkel  für 
ein  Material  von  45  kgjqmui  Festigkeit  darf 

vor  dem  Bruche  nicht  weidger  als  90'  nnd  bei 

35  kp/qmm  nicht  unter  InO"  lietrafren.  Es 
wird  jedoch  nach  der  Ansicht  Haberkalts  not» 
wendig  sein,  den  Einllnß  der  Blnkerbongsform 

zu"stndieren.  Auf  dem  Rima- Mii r.-in y - S r»l go- 
Tarjäner  Werk  in  Ungarn  hat  man  zahl- 

reiche ZerreiBversttche  mit  eingekerbten 

St&ben  K'emacht  nach  der  Methode  von 

Retjö.    Bent  Russell  hat  Scblag-Zerreiß- 
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versuche  ausgeführt,  ohne  jedoch  besonilere  Be- 
ziehungen zwischen  den  gewöhnlichen  Zerreiß- 

proben und  Schlagproben  aufznßndcn.  Auch  van 
der  Kolk  hat  zwischen  den  Ergebnissen  der 

Schlagprobcn  und  der  Zerreißproben  keinen  Zu- 
sammenhang feststellen  können.  Demgegenüber 

haben  die  graphischen  Aufzeichnungen  von 

Solacroup,  ("hellngenieur  der  Eiseiibahngesell- 
schaft  Paris-Orleans,  einen  ganz  bestimmten  Zu- 
sammenliang  zwischen  dem  Arbeitsaufwand  bei 

der  Schlagprobo  und  den  Resultaten  der  Zer- 
reißprobe ergeben.  Näheres  hierüber  Ist  jedoch 

in  dem  Bericht  von  Sauvage  nicht  angeführt. 

Auch  die  folgende  Tabelle  soll  zeigen,  daß  sich 

ein  gewisser  Zusammenhang  aus  den  vergleichen- 

den Zerreiß-,  Schlag-  und  Torsionsproben  heraus- 
lesen lilöt.  Die  Versuche  wurden  auf  dem  Hütleu- 

werk Chatillon  mit  scchsprozcntigem  Nickelstnhl 
sowie  mit  weichem  nickelfreiem  Stahl  angestellt. 
Die  drei  verschiedenen  Nickelst.lhlc  sind  mit  1, 

2  und  3  bezeichnet.  Das  übrige  geht  aus  der 
nachstehenden  Tabelle  1  hervor,  die  allerdings 

im  Original  die  Bemerkung  enthalt,  daß  die 

Zahlen  Näherungswerte  sind,  welche  zum 

Zwecke  der  Aufklärung  ohne  Garantie  gegeben 
werden. 

Tabollo  1. 

X.  Erhiliunf  bi»  lur  Duokrlröle  und  hierauf  Altkülilune 
an  der  Luft. 

B.  ErbiUuDK  bi*  zur  Kinchrötr,  ■odanu  AbkühluDi;  an 
drr  I.ufL 

C.  HirtODlC  In   Watarr,   ohne  AuiglühiMi,   nnrli  drr  Fr- 
blCXUD^  bU  zur  Kir»chröle, 

ZcrrrlOprobe 

Elastizit&taffronzo 
Festigkeit  a.  d.  «{mm 
Dehnung  in 

•^Ä'^a^f  "r  I  Brucharbeit  f.  d.  .jcm  in  Kil.,-  ̂  Rairtc  drr  Stab-  ' 
dicke  ei»,ekerbt  \  grainmetom 

Drehmoment  bei  der  MlnHtizt 
tStHgrenze 

Maximalee  Drehmoment  in 
Kilo(;raniinotern 

Umdrehungszahl  vor  dum 
Bruch 

Torttonaprobe 

I 

MrkrUtahl 
Welcher 
Siafal 

Xr.  L. Jfr.  3. 

A  B 
> 

U c A 

II 

c A 

II 

c 

-o' 110 

125 

60 

TO 110 

40 40 

70 

2.'i 

25 42 
8U  :  125 140 70 82 125 50 50 80 

40 

42 

C(» 

2üi  II 

40 25 

18 

10 

3U 

30 

13 30 30 

17 

65  1  53 

50 

70 

58 

b!i 

74 75 67 65 58 58 

3ü  19 

1 

17 

40 30 

18 

55 55 

38 

22 

16 

35 

lOU  160 SO 100 ÖÜ 

54 

- 40 

'  40 

1-25  165 
110 

135  1 
SO 

95 

SO 

'  85 

1 
0,«  0,4 

t.l6 

1 
0,6: 

1,15 

M 

0,7 

0,7 

Weit  wichtiger  als  alle  bisher  erwähnten 

Versuche  und  Beobachtungen  sind  unseres  Er- 
achtens diejenigen  Studien,  die  darauf  hinaus- 

laufen, festzustellen,  ob  die  Kerbschlag- 
biegeprobe  ein  sicheres  Kriterium  sei 

für  dieSprödigkeit  des  Eisens.  Ist  diese 

Erprobungsart,  so  darf  man  wohl  schließen,  auf 
Grund  ihrer  besonderen  Bedingungen  geeignet, 
gewisse  Eigenschaften  des  Materials  scharfer 

zum  Ausdruck  zu  bringen  als  unter  gewöhn- 
lichen Umstanden,  so  wird  sie  vor  allem  bei 

dynamischer  Beanspruchung  den  BrUcbigkeits- 
grad  in  Erscheinung  treten  lassen.  Diese  Frage 
zur  Entscheidung  zu  bringen,  bezwecken  die 
Versuche  von  Snyders  und  Hackstroh.  An 
verschiedenen  Flußeisensorten  nahmen  sie  eine 

Vorprüfung  vor,  die  einwandfrei  nachwies,  daß 
ihr  nachträglich  unter  dem  Fr^montschen  Hammer 
der  Fallprobe  unterworfenes  Material  keinesfalls 

als  spröde  bezeichnet  werden  kann.  Die  Ergeb- 

nisse der  Schlagbiegeprobe  mit  den  unten  ein- 
gekerbten Stäben  waren  folgende  (s.  Tabelle  2). 

Ohne  weiteres  geht  aus  diesen  Resultaten 

hervor,  daß  das  Material  der  flußeiserneu  Deck- 
platte nach  Fremont  als  sehr  spröde  bezeichnet 

werden  müßte,  was  aber  in  direktem  Gegensatz 
zur  Vorprüfung    stehl.     Anderseits    ist  man 

Tabelle  2. 

MaterUI 

Stab,  8  mai  Slab,  10  mm 
breit  und      brvlt  und 

'  *  BB  ho<h    *  moi  horh 

Gegosnene  fluBeiserae  Deck-  ,  | 
platten   |       l'/i  ,  2'/» 

Gewalzte    fiuBeiaerne  Unter- 
haupUplatten   22  22 

Gewalzte  AuBuIh.  Tarplatton  .18  22 
Bli-nde    .   .         8«/»  7 

Gewalzte  nickeUtählernu  Pan- 
zerplatten   7  9 

Stählerne  Giaenbahnachienon  >      —  ■  2 

versucht,  denen  beizupflichten,  die  der  Meinung 

sind,  die  Kerbschlagl)iegeprobe  bringe  ganz  andere 
Eigenschaften  des  Materials  zum  Ausdruck  als 

die  ruhende  Belastungsprobe.  Dein  stimmen  die 
beiden  Forscher  durchaus  nicht  zu.  ̂ Die  statisch 

durchgeführten  Biegeproben,  gleichviel  ob  mit 
eingekerbten  oder  mit  nicht  eingekerbten  Stäben, 

geben  Resultate,  die  mit  denen  der  Schlagiirobe 
mit  eingekerbten  und  mit  nicht  eingekorbten 

Stäben  übereinstimmen ;  es  folgt  dalier,  d;iH  ilie 

Schlagprobe  gegenüber  den  statisch  durchgeführten 

Biegeproben  keinerlei  besondtre  Eigi-nsciiat't  zu- 
tage fördert."  Der  Unterschitd  in  den  beiden 

Prüfungsverfahren   liegt  darin,   ,daß  bei  einer 
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IMS  Stahl  «Bd  Bmo. 

wteliMniden  nthenden  BelMtung  «Sne  gewisse 

wacIjstMide  Durchbietrimjr  vor  sich  [r<^lit  von  *Jo!cher 
Orßüe,  daü  ijuiner  die  totale  Arbeit,  die  zur 

Fonnlndeniog:  nMg  Ist,  der  \m  ganzen  g«- 

leilteteii  Arbeit  der  ruil^cn-n  Kraft  ;.'ItMrIikommt " . 
Snyders  und  Hackstroh  glauben  besonders  darauf 
binweisen  za  mOaien,  daß  die  GrSße  der  totalen 

Arbeit  bei  der  Formänderung,  von  eim-r  Ua  su 
einer  gewissen  GröQe  wachsenden  Boiastung^ 
geidstet,  auch  von  der  Durchbicgnnicr  bedingt 

wird,  die  diese  Belastung  hervorruft.  Imlesseu 
Ist  es  eigentlich  selbstverstnudlicb,  daß  dio  tlurcli 
die  Form  des  Stabes,  Eigenschaften  des  Materialä 

usw.  bedingte  Durdibiegong  und  eine  gewisse 

HöchstboIastiinL'  \vi  chsel«;nti]c:  in  Beziehung:  stehen. 

Hingegen  steht  bei  der  Fallprobe  im  Moment 
des  Treffens  eine  bestimmte  Menge  lebendige 

Kraft  zur  Verfiijjruntr.  dir  den  nnicli  hcrheitnbrt. 

Bei  ihren  weiteren  Betrachtungen  gehen  die 
Forscher  von  der  Voraussetzung  aus,  daß  es 

gleicditjültig  ist,  ob  die  FormflnderungsarluMten 
durch  statische  Durcbbiegungsbelastung  geleistet 
oder  ob  sie  der  im  Ueliersohuß  vorhandenen 

]ebeudi|;uu  Kraft  entnommen  werden. 
I't-r  EinfliilJ  der  Kontralition  auf  die  bei  der 

Biegung  erforderliche  Formänderunjsrsarlieit  wird 
dadurch  zum  Ausdmclc  gebracht,  daß  unter  zwei 

ElsiMisortt'n.  von  denen  die  eine  der  andern  an 

Festigkeit  und  Dehnung  uberlegen  ist,  bei  dem 

festeren  Probestab  dennoch  geringere  Brueh- 
arbeit  notwendif:  ist.  weil  die  .Arbeit  in  be- 

deutendem MaÜe  von  der  Kontraktion  abhängt. 

Arbeitet  die  Form  des  KSrpers  der  Kontraktion, 
also  auch  der  Dehnung,  entgejren.  so  ist  die 

Brucharbeit  geringer  als  sonst.  Das  ist  aber 

bei  den  auf  Zug  beanspruchten  eingekerbten 

Stäben  der  Fall.  Bei  Biegeprobeu  mit  ein- 

gekerbten und  unein^'ekerbten  St.tben  dessell)en 
nützlichen  l^uerschnitts  wird  eine  ahnliche  Ar- 
lieitsverringerung  beobachtet.  Die  gesteigerte 
Zeriireehlichkeit  lag  bei  den  in  Fratre  stehenden 

Fällen  nicht  an  der  Sprödigkeit  des  Materials, 
sondern  an  der  besonderen  Form.  Infolg«  der 

Einkerbun«:  war  frerintrere  Arlteit  notwendig:. 

Hierin  liegt  auch  die  Erklärung  der  scheinbar 

widersprechenden  Ergebnisse  zwischen  der  Vor- 

prüfung und  den  Fallversuchen.  Da  die  Kon- 
traktion Infolge  der  Einkerbung  nicht  zu  ihrem 

Badhto  kommt,  erachten  die  Forscher  die  Fall- 

proba  mit  unten  eingekerbten  Stniien  zur  Be- 

stimmung' der  .Sprödiirkeit  als  unzniässifr.  Mit 
Bezug  auf  den  Be^'rit)  Sprödigkeii  wollen  sie  das 
Material  im  unverletzten  Zustand  verstanden 

wissen.  Vor  alb  n  Dintren  sollte  die  Jlußerste 

Faserusclücht  des  Materials  unbeschädigt  sein. 
Will  man  daher  die  Zerbrechlichkeit  ztifolge 

der  Form  verrinfrem,  80  Ist  es  vorteilhaft,  den 
Stab  seitlich  einzukerben,  da  dann  die  ttoßierste 

(untere)  Faserschieht  nur  wenig  verletzt  wird. 
Naeb  diesem  Verfahren  haben  die  Fallprobe  an 

tl.  ̂ abif  .  Xr.  n. 

demselben  Material  Snyders  und  Hackstroh  vor» 
iL'enommen.  sie  erhielten  Kesultate.  aus  denen  SS 
nicht  möglich  war,  zu  schließen,  daU  das  Material 
der  gegossenen  Deckplatten  viel  sprUder  war, 

als  das  der  ̂ n  w.nkten  Panzerplatten.   Die  Ar- 

beitsf^riißen  Itetnigen  bei 

den    K't't'oüscnen   Hulleitternen   Deckplatten  "klT 
etwa   13 

der  gvwAUten  tiuBeiseruen  Tar|ilattf  etwa  18 
•          Blende        „  18 

den        „  ,  Unterhaupts- 
|iUtten  etwa   22'/t 

den  gawalsten  niokelstählenien  PanseN 
platten  otm   16 

Aus  dem  Gesagten  ergibt  sieh,  daß  die  beiden 

Autoren  die  Fall-  und  Biepeprol>e  mit  unten 
eingekerbten  Stäben  für  unzweckmäßig  halten, 
um  das  Maß  der  SprSdigkrit  festzosteUen.  Ist 

auch  die  HiMniinui;,'  der  Kont rakf inn  für  sie  ein 

Faktor,  der  ungleichen  EinduU  auf  die  Beaultate 
austtbt,  so  halten  sie  die  Fallprobe  mit  seitlich 

eingdcerbten  Stiben  und  mit  unelngekerbten 
Stäben  für  zweckdienlich,  ohne  sie  jedoch  bei 
Lieferungsbedingungen  vor  der  Hand  für  bindend 
zu  erklären.  I)ie  Biego|iroben  mit  dorchlochten 
Stflbcn  halten  sie  für  nUtzlieh,  so^ar  in  manchen 
Fallen  für  besser  als  die  oben  erwähnten. 

Auch  der  Arbelt  von  Droaglnlne  liegt 

der  Zweck  zugrunde,  außer  der  nomo<renit.lt 

die  Brücbigkelt  des  Materials  (Schienen)  fest- 
zustellen. Hierbei  nimmt  er  ebenfalls  Stellung 

zur  ̂ 'ener'dlen  H>  deutun^'  der  Kerbächla^'biepe- 
probe.  Auf  die  Einzelheiten  der  Untersuchung 
soll  hier  nicht  eingegangen  werden.  Jedenfalls 

kotnmt  Verfasser  zu  der  Schlußfolgerung,  da"  die 
Sclüagprobe  mit  langen  Stäben  nach  der  Methode 

Ast-Barba.  mit  dem  System  der  Einspannung 

auf  einer  km/en  StablSnge,  weder  eine  Be- 
urteiluniT  der  lioniogenitflt  noch  der  Brüdiif^keit 

des  Materials  zulaßt,  er  fügt  aber  einschränkend 

hinzn.  daß  sum  nomal«  Frobewgebnisse  mit 
kurzen  Probestflben  erhalten  könne,  deren  Lnnjre 

die  des  Einspaunklobens  nicht  überschreitet  und 
die  nur  eine  Einkerbetelle  besitzen.  ,1Tm  den 

Einfluß  der  iliirch  dio  Einspannunp  des  Stabes 

verur8acbt.eu  Druckbeansprucbung  zu  eliminieren, 

empfiehlt  es  sich,  die  Einspannung  ganz  zu  ver- 
meiden und  den  Bruch  des  an  einem  seiner  End- 

stocke  eingekerbten  Stabes  durch  den  Bruch 
eines  frei  auf  zwei  Stützen  aufliegenden  Stabes 

zu  ersetzen."  Das  heißt  aber  mit  anderen 
Worten,  sich  in  allen  wesentlichen  Punkten  der 

gewüiinliclieu  Prüfungsmethode  nähern,  deren 

UabranoblMrkelt  zur  Bestinnuag  der  SprMIg- 
keit  bereits  von  Snyders  und  Hackstroh  behaaptet 
wurde. 

Indem  Mesnager  bei  seinen  VerswdieB  be« 
absichtitrt,  die  Bedingungen  festzustellen,  welche 

fUr  Sprödigkeitsprobeu  in  den  Bedingungsbefteu 
zur  iTebemahme  von  Material  Auflialime  zu 

finden  hstten,  setzt  er  die  eben  beatrfttene  Ver- 

üeier  den  (/«fmwärHfw  Atoml  dmr  StUiUifiitfeproie. 
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wendbarkeit  der  Probe  mit  dngekerbten  Stflben 
zu  (iicsfiii  Zweckt-  ht^n-its  voraus.  Wir  schon 
trühcr  crwähut,  arbeitet  er  sowohl  mit  tieiii 

Peadelhammer  wie  mit  dorn  vertikalen  Fall- 
hammer. In  seinen  Schaublldern  hcilcutcn  die 

Abszisaeu  die  Kilogrammeter,  die  ()rdiuateu  die 
Btegeiwiiikel,  bei  waMmh  der  Bruch  erfolgt.  Die 
Bcziehunfjpn  zwischen  diesen  Grölien  und  seine 

aonstigen  Schlußfolgerungen  drückt  ilesuager 
dmreli  folgende  Formeb  und  Sfttxe  aas: 

Kleine  Probestahe  (siehe  weiter  olien  »:  K  = 

0,375  D.  Große  Probestübe:  K»=  1  -j-  0,58  D». 
Man  kann  »oroit  den  Deformationswinkel  statt 

der  Brncharbeit  einführen. 

Die  Beziehung  zwischen  Ziiirfesfipkeit  in 

kg/qcni,  dem  Deformationswiukel  und  den  Kilu- 
grammetem  f.  d.  qem  laAt  er  in  folgende 
Gleichungen : 

Kleine  Probestabe:  H  -j-  2,t>6  D  =  Ü5,  B  + 
7,1  K  =  95.  Orefie  Probeatlbe:  Ri  -f  1,78 
D'  =  87,  R'  +  3  K'  =  !»0. 

Biasigea  Material  scheint  größere  Brucli- 
arbeit  su  fordern  als  gesniides  Material. 

Bei  homogenem  Proberaaterial  liefern  die 

großen  ProbestAbeBcsultate  von  bemerkenewerter 
Gleichmäßigkeit. 

Äenderungen  in  der  Stützweite  oder  Höhe 
bis  zu  5  mm  bei  den  groHen  Stflben  haben, 

sofern  der  Bruchquerschnilt  sicli  niclit  Ändert, 
einen  geringen  £influß  auf  das  Resultat. 

Die  Unterschiede  in  den  Resultaten  sind  im 

allgemeinen  bei  Verwendung  der  großen,  zylin- 
driach  ̂ gekerbten  Probestibe  gtnlnger  als  bei 

d«ii  kleinen.  — 
Quill  et  hat  ebenfalls  die  ächlagprobe  zum 

Studiam  der  SprSdigkelt  des  Stahles  angewendet 
und  hierzu  ein  weiches  Material  benutzt,  das 

der  Wärmebehandlung  unterzogen  und  oberfläch- 
lich senentiert  war.  In  seinen  Schlußfolgerungen 

heißt  es,  daß  das  meist  nicht  homogene  Material 
durch  angepaßte  Härtung  verbessert  wird,  und 

daß  die  bei  den  Versuchen  anfangs  aufgetretene 
Divergenz  auf  die  Ungleicbartigkeit  des  Metailes 
und  nicht  auf  die  Methode  zu  schielten  sei.  Um 

die  Homogenitat  festzustellen,  mUsse  mau  viele 
und  daher  Probestabe  Ten  Iddnem  Qoersehnitt 
verwenden.  Bei  solchen  Stäben,  die  größeren 

Querscliuitt  als  die  Fr^montschen  hätten,  erhalte 
man  nur  etnen  groben  Mittelwert,  aber  nicht  die 
einzelnen  Abweichungen  von  fiesen  Werte.  Eine 

Probe  von  der  Starke  des  Probestftckes  gibt  nach 
OuiUete  Meinung  keine  Auskunft  über  den  Orad 

der  Homogenitat,  und  eine  Versuclisstaog«  von 
ungleichartigem  Material,  jedoch  als  ganzes 

Stück  erprobt,  wird  vielleicht  ein  annehmbar 
ersdieinendes  Resultat  liefern  und  dennoch  in  der 

Pra.Tis  infolge  seiner  Uagleiohnrtli^t  über 
kurz  oder  laug  brechen. 

IMflaan  flieh  spesleU  anf  die  Aawendbarkdt 

der  SchlagUegeprobe  snrBesUnaiiingderSprBdig- 

keit  beitdienden  Ergel>nissen  wären  dann  noch 
einige  vereinzelte  Urteile  und  Ansichten  all- 

gemeiner Natur  beizufügen.  So  hält  es  Pro- 
fessor Kirseh  von  der  Technischen  Hoehsehale 

in  Wien  für  unmöglich,  bei  verschiedenen  M»  tnll- 

sorten  gleicliartige  Kegeln  für  Kurbschlagbicgc- 
proben  aufzustellen.  W.  Hanser,  Baurat  Im 
Eisenbalinininisterium.  Wien,  hrilt  is  ebenf.ills 

für  schwierig,  Schlagproben  mit  eingekerbten 
StMben  fBr  die  Praxis  verwendbar  machen  zn 

können.  Bei  Brückenbaumaterial  scheinen  sich 

ihm  die  Schwierigkeiten  schwerer  beseitigen  zu 
lassen  als  bei  ganzen  Stücken,  wie  Schienen, 
Achsen.  Rader  usw.  In  seinem  Schlußurteil  liAlt 

van  der  Kolk  es  für  unmöglich,  jetzt  schon 
auf  rationelle  Weise  die  untere  Grenze  der 

Brucharbeit  für  verschiedene  Metallsorten  foet- 
ztilepen.  Difse  Feststellung  müsse  aus  der 

Prüfung  solcher  .Stücke  erfolgen,  die  sich  im 

Gebranch  gut  bewahrt  hatten.  Sehr  beachteos» 
wert  scheint  uns  ein  Urteil  von  Scaton  und 

Jude.  Sie  fanden,  daß  eine  große  Zahl  der 
gangbaren  Stahlsorten  bei  der  Schlagprobe  nur 
mittelmaßige  Resultate  aufzuweisen  hatte;  we.  n 

trotzdem  die  Falle  von  Brüchen  bei  der  Ver> 

Wendung  solcher  unzulänglicher  Stahlsorten  nicht 

zahlreich  sind,  80  erblicken  sie  den  Grund  darin, 

daß  die  Abmessungen  der  Stücke  im  allL'rini  inen 
viel  zu  reichlich  sind.  Sie  sind  weiterliin  der 

Meinung,  daß  sich  ihre  Erprobungsmethode  (siebe 

nbeni  der  Betriebsbeanspnieliung  vieler  maschi- 
neller Bestandteile,  die  meistens  fortwalirend 

wiederholten  Schlägen  unterworfen  sind,  am 

ehesten  anpaßt.* 
Es  Ideiht  endlich  noch  kurz  zu  erwähnen, 

Inwfewrit  die  Kerbscblagbiegeprobe  in  der  Praxis 

oder  bei  wissenschaftlichen  Arbeiten  Eingang  ge- 
funden hat.  Stead  ist  noch  kein  Fall  der  An- 

wendung bei  Materialübernahmen  in  Groß- 
britaOBiea  bekannt,  er  kündigt  jedoch  Unter- 

suchungen unter  Anwendung  der  Methode 

Charpys  an;  ebenso  will  Hadfield  in  Shet'tield Versuche  mit  dem  Fr^montschen  Hammer  an- 
stellen. \\ich  in  Danemark  sind  nach  .Angabe 

von  Hannover  noch  keine  Schlagproben  mit 

eingekerbten  8tab«i  cur  AosfUhmBg  gelangt. 
In  Holland  hat  van  der  Kolk.  Strtatsingenieur 

der  Eisenbahn,  nach  der  Methode  Fr^mont  ge- 
arbeitet, ebenso  Snyders  und  Hackstroh.  In 

Oesterreich  haben  sich  Haberkalt,  Kirsch  und 

Hauser  mit  der  Schlagbiegeprobe  befaßt.  Zahl> 
reich  sind  die  Arbeiten,  die  in  Prankreich  aus« 

geführt  wurden;  es  sei  nur  an  die  Namen  Fre- 
mont,  Charpy.  le  Chatrlier.  Guillery.  Leblant, 

Mesuager,  Fain  usw.  erinnert.  In  Deutschland 
ist  die  Schlagbiegeprobe  mit  den  Namen  Martens, 

Bttdeloff  und  Heyn  verknüpft.    Wie  wir  hören, 

*  Vergleiche  auch  „Stahl  nnd  Eben'  1906  Nr.  19 8.  1117. 
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bat  sie  «iwli  Mer  lienfts*  in  einigen  OroBbetrieben 
Anwendung  gefunden.  Von  ausIäniHsohea  Be- 

trieben können  erwähnt  werden  die  Compagnie  des 

ctiemin  de  fer  P.  L.  M.,  die  Französische  Ost- 

bahn, das  Hüttenwerk  ('liatilloii  in  Frankreicli 
und  die  Riina-Muräuy-Saltro-TarjanLT  Werke  in 

Ungarn.  Ferner  wird  in  Oesterreich  da»  ätahl- 
naterlal  der  IteeiriMdinbrfteken  der  Bieg«probe 
mit  eingekerbten  Stn!)en  unterworfen.  Bei  wdterar 

NacbtorschuQg  dürfte  sich  die  Zahl  der  Werke 
noeb  um  etKche  ▼emehren  lu§en. 

Fragen  wir  uns  nun  im  .\nschluß  an  die 

vorstehenden  Ausführungen,  welche  Aussichten 

Hne  einhritUdie  Darchf&bmag  der  Kerbechlag- 
biegeprobe  in  der  Zukunft  hat,  so  laßt  sich  mit 
Sicherheit  keine  Aussage  raachen.  Daß  dieselbe 

bereits  von  einigen  Betrieben  eingeführt  wurde, 

um  sich  über  Qualit.ltsausfall  der  Sellisterzeu;;- 
nisse  Reclienschaft  aiizulef^en,  d.  Ii.  ohne  für  die 

Uebernalime  bindend  zu  sein,  kauu  als  gutes 
Zelehen  betrachtet  werden.  Eis  wftre  dies  nicht 

des  erste  Mal,  daß  sich  die  Praxis  mit  Erfolg 

eines  Verfahrens  bemächtigt,  bevor  die  wissen- 
schaftUdieB  ErSriemofen  einen  gewlesen  Ab- 

schluß gefunden  haben.  Anders^tV  aber  kann 

man  aus  der  bloßen  Nebeneinandentellung  der 
Fonebnngsergebnisse  mtthelos  erkennen,  daS  In 

einer  ganzen  Reihe  von  Punkten  Meinungsvcr- 
seUedenheiten  obwalten.  So  sind  in  bezug  auf 
die  rein  Snflerlichen  Versuchsanordnun^en,  die 

Form  und  Abmessung  der  Probestflbe  sowie  hin- 
sichtlich der  Form,  Tiefe  und  Einfluß  der  Ein- 
kerbung verschiedene  Ansichten  vertreten.  Die 

Frage,  ob  die  Einkerbung  unten  oder  seitlich 

angebraeht  worden  soll,  bedarf  der  Klärung, 
ebenso  inwieweit  die  Kerbschlagbiegeprobe  zur 
Benrteilang  der  SprBdigkelt  beransuslehen  Ist. 

.All  •<  in  aüciti,  hei  r.inem  Vergleich  der  ver- 
schiedeneu Anschauungen  ist  zu  beobachten,  daß 

man  fiher  die  grandlegenden  Werte  noeb  keines- 
wegs zu  einer  einheitlichen  Auffassung  gekommen 

ist.  Manche  stehen  in  weseotlicbeu  Punkten  in 

^rektem  Gegenaats,  andere  gehen  in  einzeben 

Pnnkten  einig*  wieder  andere  erachten  Haft« 

Mitteilungen  aus  dem 

Ueber  die  Besdmmung  vod  Chrom 
Im  Chromstahl. 

Zur  Hostiininung  von  Chrom  im  Chromstahl 

üudel  mau  in  der  Literatur  eine  große  Anaahl 
von  Tonchiedenen  Methoden,  ron  denen  die 

meisten  zwar  sehr  genaue  Resultate  liercrn,  die 
aber  anderseits  so  viel  Zeit  in  Anspruch  nehmen, 
dafi  sie  (Qr  die  Zwecke  der  Praxis,  wenn  eine 

Reihe  von  Bestimmongen  in  kurzer  Zeit  nus- 
goführt  werden  müssen,  wenij;  lirinielibar  sind. 

tritTt  dies  besonders  bei  den  Melhodea  zu,  bei 

welchen  vor   der  Oxydation  des  Chroms  an 

nahmen  (ttr  mehr  nebeasftehllcb,  die  andere  snm 
Kern  ilirer  Beobachtung  machen.  Ist  man  sich 

somit  im  ganzen  über  die  Bedeutung  des  Ver- 
fahrens klar,  80  hat  es  noch  gute  Wege  bis  zn 

einer  gleichm.'ißigen  Handhabung  der  Probe* 
einer  allgemeinen  .Anwi-ndung  und  Aufnahme 
unter  die  üblichen  iiieohanischen  Prüfungs- 

methoden, üeliersleht  man  jiMioch  die  trennenden 
iiomente  und  sammelt  die  Ergebni-sse.  die  auf 

gemeinsame  Arbeitsziele  und  eine  ungeteilte 

Meinung  hinführen,  so  kann  man  etwa  fSslgendes 
zum  Ausdruck  bringen: 

Die  vergleichenden  Untersuchungen  der  ver- 
sebiedenen  Apparate  znrDorchfOhrnng  der  Pro1>e 

haben  ziemlich  übereinstimmende  Resultate  ge- 

liefert, so  daß  mit  jedem  von  ihnen  die  Prü- 
fungen mit  hinreichender  Genauigkeit  ausgeführt 

werden  kSnnen.  Hinsichtlidl  dar  thettretiaeheii 

Erläuterungen  des  Rruchvorganges  begegnen 

sich  die  Forscher  im  wesentlichen.  Wenngleich 

die  verschiedenen  Formen  der  Einkerbung  untere 
schiedlicbe  Brucharbeiten  nach  sieb  ziehen,  so 

scheinen  sie  auf  die  endgültigen  Resultate  von 

geringerer  Bedeatung  so  sein,  als  man  anzu- 
nehmen geneigt  war.  Es  kommt  wenig  darauf 

an,  auf  welche  Weise  die  Einkerbungen  her^ 
gestellt  werden.  Eine  Sige  genügt  im  allge- 

meinen zu  dem  Zweck.  Zur  endgültigen  Be- 
stimmung der  Sprödigkeit  scheint  die  Methode 

nicht  auszureichen.  Es  wird  nfitig  sein,  zur 

Vereinheitlichung  des  Verfahrens  darauf  hinzu- 
arb^'iten,  <las  Minimum  der  Hnicliarbeit  in 

kgmy  (^cm  für  die  verschiedenen  Stahlsorten  zahlen- 

mißig  festzulegen.*  Die  Beziehung  d«r  Bruch- 
arbeit  zum  Deformafionswinkel  ermöglicht  e« 
vielleicht,  eine  Vereinfachung  des  Verfahrens 
herbeizufbbren.  Eine  besehrankte  Bedeutung 

hat  die  Kerbsebla^'-biejreiirobe  bereits  auf  einigen 
Werken  erlangt  zur  eigeuea  Vergewisserung 
über  den  Ausfall  der  Erzeugnisse. 

  Eiijwlftsrt  leBsr. 

*  Man  liHt  aurli  »i'hfiii  licii  ViirK<-hlag  gemacht, 
die  Transformation  dea  Bruchquerschnitte«  zur  Be- 
obaehtoag  heraannlelien. 

£isenhflttenlaboratorium. 

Chromat  das  Chmrn  vom  Eisen  getrennt  wird. 

Die  von  einigen  Chemikern  vorgeschlagene  Me- 

thode der  Chrom-  und  Eisen-Trennung  duroh  Aue> 

schütteln  mit  .Votbor  (Kleine,  j^^^hl  und  Eisen* 
1905  Nr.  22  S.  IdOOj  veibietet  aloh  wegen  der 
langen  Dauer  für  die  Praxis  Ton  salbet.  Die  sehr 

häufig  angewandt  o  Metbode  TOn  G  a  1  b  r  a  i  t  h , 
nach  der  das  Cbmin  von  dem  als  Oxydvilsalz  vor- 

handenen hi^eu  durch  ßaryumkarbouut  getrennt 

und  darauf  durch  irgend  eine  ozydierendeSohmelse 
zu  Cbroinüt  oxydiert  wird,  liefert  .sehr  ponnuö 

Ke>iultute,  beansprucht  ubur  zwei  volle  Togo  Zeit. 

Das  Ton  Reinhardt  (»Stahl  und  Eisen«  1880 
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Nr.  5  S.  404)  zur  Trennung  den  Chroms  vorn  Eisen 
nnpepebene  Verfaliron  mittols  uiirjr((s<  lil;iiiiiiiion 
Ziukowdos  liefert  mit  der  Gulbruitluicliun  Metliuiie 

Übereinstimmende  Resultate,  ist  aber  durch  die  sur 

Tronminp  des  Chroiiis  vom  Kisi>n  und  Zink  not- 
wendigen duppeiteu  Fällungen  seht  umälüudlicü 

und  langwierig. 

JsStWo-s  raschor  arlioiton  dlojeniiren  ̂ [ethcM|^>n, 
weldie  zugleich  bei  der  Oxydation  des  Cliroius 

durch  oxydierendes  Sehmelseu  oder  duroli  Oxy- 
dieren in  ulkalischor  l.uüung  eine  Trennung  des 

Ctiroms  vom  Elsen  bewirlien,  wie  das  häuKg  an- 
gewandte Verfahren  rim  Donath  („Stahl  und 

Eisen"  1894  Nr.  10  S.  440),  naoh  dem  bekanntlich 

i'lirom  mit  Knliumpormanganat  in  nutrium- 
kurbonat-aiküliHcher  Losung  durch  längeres  Er- 

hitaen  oxydiert  wird,  während  Eisen  und  Man- 
gan ansratlen.  Dieser  Methode  haftet  jedofh  dor 

große  Uebel&tand  au,  daü  man  wegen  des  starken 
EiflenniederedilageB,  der  beim  spKteren  Auffüllen 
der  Lösunp  im  McCkolbon  immer  einen  Felder 

bedingt,  nur  eine  geringe  Einwage,  etwa  1  biä  2  g, 

wählen  kann,  wodurch  bei  den  jetst  häufig  an- 

gewandton Chromstählen  mit  niedrigem  Chrom- 
gehalt die  Genauigkeit  leiden  nmß.  Das  weniger 

häufig  in  Anwendung  stehende  Verfahren  von 
SpUller,  Kaiman  und  Brenner,  wonach  die 
Chloride  iliin  h  Kindiimpfen  mit  Schwefelsäure  in 
Sulfate  verwandelt  und  die  trockenen  Öulfato 

mit  Natriumsuparoxyd  gesolimolaea  w«rd«n,  ist 
8o  aullerordontlifh  umständlich  und  zoit rauliend, 

daß  diese  Methode  für  Betriebsbestimmungen 

Oberhaupt  nicht  au  gebrauoben  ist. 

Ein  vorzüglich  geeignetes  Mittel  zur  Oxydation 

des  Chroms  führte  M  a  rs  hal  (,Chem.  News'  Kl  S.  76) 
mit  domAmmoniurapersulfat  ein,  welches  dasCUirom 
in  saurer  Lösung  schnell  und  leicht  zu  Chromat 

oxydiert.  Hol  der  Anwendung  diosos  Oxydiitiuns- 
mittels  tritt  aber  die  große  Schwierigkeit  auf, 

den  UebetMliuft  des  Peianlfats  zu  beseitigen,  um 
nachher  das  Chromat  durch  Titration  bestimmen 
zu  können. 

Herme  schlägt  ein  auf  der  Oxydation  des 
Chroms  durch  Porsulfat  beruhendes  Verfaliren  vor 

(,Iron  Age*  läUÖ  Heft  8  S.  667),  nach  dorn  er  den 
UeberaofauO  des  Persulfate  durch  Zugaho  Ton 
Kaliumpermanganat  zerstören  will;  durch  das 
UborschiLssigo  Persulfat  soll  das  Pormanganat  in 

Mangansuperoxyd  umgewandelt  worden  und  dann 
das  im  UeberschuC  hinzugegebene  Pormanganat 
durch  15  bis  2*J  Minnton  langes  Sieden  ebenfalls 

unter  Bildung  von  Braunstein  wieder  zerstört 
werden.  In  welcher  Weise  beides  gelingen  soll, 
ist  nicht  rocht  hogroiflich,  da  oinorsoit.s  geringe 

Mengen  von  Persulfat  auf  Permanganatlösung 

selbst  bei  längerem  Kochen  nicht  sersetzend  ein- 
wirken und  antlersoits  der  orfordorlicho  große 

Uebenobufi  von  Fermangauat  in  der  sauren  Lösung 
wohl  Bflbwerliob  oder  «ist  nach  stundenlangem 
Rochen  serstQrt  werden  konnte. 
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Kleine  won<let  das  Persulfat  als  Oxydatiims- 
miltol  in  der  Weise  an,  dal!  er  nach  der  Ab- 

scbeidung  des  Eisens  durch  AusschUltuln  mit 

Aether  die  surUökbleibende  salzsaure  Lösung  in 
oino  schwefelsaure  verwandelt,  ilurch  Zugabe  von 

150  ccm  Ajumouiumpersulfat-Lösung  (liO  g  Salz 
im  Mter)  und  16  bis  20  Minuten  dauerndes  Kochen 
(ia>  Chrom  zu  Chromat  imd  das  M:uiiran  zu 

Superoxyd  oxydiert,  dieses  dann  abUllriert  und 
im  FUtrat  das  Chrom  in  bekannter  Weise  durch 

Pormanganat  titriert.  Es  müßte  demnach  hierbei 
der  Uebersohuß  des  Porsulfat«  durch  das  15  bis 

20  Minuten  lange  Kochen  vollständig  zerstört 

werden. 
Vorsnclio,  die  iili  in  dieser  Hinsicht  mit 

50  und  25  ccm  Puräultutlösung  derselben  Kon- 
zentration anstellte,  seigten,  dafi  die  letzten 

S[)iireii  Porsulfat  ors!  nach  lialltst Undigem  Kochen 

vollständig  zerstört  wurden.  Als  zu  50  ccm 

dieser  mit  Schwefeteäure  angesäuerten  Persulfat- 
lösuntr,  die  15  Minnton  in  iioftigom  Kochen  ge- 

halten waren,  25  ccm  einer  Forrosulfatlösung 

hinzugegeben  wurden,  die  15,40  com  einer  Per- 
manganatlöeung  bis  zur  Endroaktion  vorbrauchten, 

waren  zur  Oxydation  dos  Fcrrosulfates  nur  noch 
9,90  ccm  Permanganatlösung  erforderlich;  nach 
20Minutcn  langem  Kochen  waren  noch  12,25 ccm, 

nach  25  .Minuten  15,20c(!m  und  nach  hailistündigom 

Kochen  wieder  15,40  ccm  Permanganatlösung 

notwendig.  Bei  Anwendung  von  26  com  Per- 
snifatlösung  wurden  analog»'  Resultate  orlialten. 

Durch  dieses  lange  erforderliche  Kochen  wird 

dann  der  Mangansoperoxyd-Niederscblag,  der 
liiorhoi  stets  hu.sische  Eisonsalzo  mitreißt,  sn  fein 

verteilt,  daß  er  fast  stets  durch  das  Filter  läuft 
und  das  Filtrieren  so  lange  Zeit  in  Ansprudi 

nimmty  daß  diese  ArlioitNwoise,  die  zugleich  auoli 
noch  oino  vorhergohondo  Al)8cheidung  des  Eisens 
durch  Ausschütteln  mit  Aether  vorschreibt,  fUr 

die  Zwecke  der  Praxis  kaum  geeignet  erscheint. 
Viel  rascher  nrul  aiu  li  sicherer  kommt  nmn 

nuoli  hier  uiigesteliten  Versuchen  zum  Ziele 
durch  Zerstören  des  UberschOssigen  Persulfatea 
mit  Salzsiiuro,  welche  das  Persidfat  sofort  zer- 

setzt unter  Bildung  von  Chlor  und  chloriger 

Säure,  die  an  dem  Geruch  des  sich  daraus  ent- 
wickelnden Chlordioxyds  leicht  zu  erkennen  ist. 

(2  N  H«)«  St  O«  +  H  Ül  4-  2HtQ  ̂   2  (NHi)*  SO4 

+  2H.  SO4  -H  HClOt 
Daß  diese  Zersetzung  rasch  und  vollständig  ist^ 

geht  aus  folgenden  N'orsnchon  h(*rvi)r:  (Jiht  tnan 

zu  25  ccm  obiger  Persuli'atlösung  lU  ccm  Salz- 
säure 1:1,  kocht  bis  zum  Verschwinden  des 

Chloigeniohes,  w:us  5  Iiis  1"  Minnteti  in  An- 
spruch nimmt,  und  fügt  zu  der  erkalteten  Lösung 

^  ccm  obiger  FerroeulfatlOsung  hinzu,  so  werden 

zur  Riicktitration  wieder  15,40  d'm  Permanganat- 
lösung verbraucht.  Das  gleiclie  Kesullat  wurde 

bei  Veisuohen  mit  Anwendung  von  nO  ccm, 
76  00m  und  100  ccm  PersulfatlOsung  erhalten, 
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wobei  aueli  derselbe  Zusatz  vnn  10  ccm  Salz- 
säure zur  rasoheu  und  voUständigen  Zersetzung 

dea  Perndfatea  ausreiohte. 

Durcli  (lio  hinzugefügte  Salzsäure  wird  dann 
mgleich  auch  da»  durch  das  stete  anwesende 

Mangan  gebildete  Mangansuporoxyd  wieder  g«> 

\'6üi.  Da  dieses  LiSien  altor  l>oi  der  gerin;r<'n  Monge 
Salzsäure  längeres  Kuchen  orfordorn  würde, 

wendet  man  sehr  vorteilltuii  diu  von  Marshul  an- 

gegfebene  Reaktion  mit  Silbernitrat  an,  du  als 

enerjjisflier  Snuorsfr)n'iiborträiror  das  Manpin  so- 
fort zu  l'unnaiiguuat  oxydiert,  welclies  durch  die 

cngegebene  SalnKure  im  Augenbliok  sentSrt 
wird.  Die  stärker  oxydierende  Wirkunp  dos 

Persulfats  auf  Mangan  und  Chrcun  bei  Gegen- 
wart von  Silbernitrat  kann  auf  die  in  folgenden 

Gicicbungen  wiedelgegebenen  Reaktionen  surilok- 
gefUhrt  werden: 

(NH«)*  S«0«-f  2  Ag  NOisAgi  Si  Os+2  NH« NOa; 

Ag,  S,  O-  +  2  H> O  =  Aga  O,  +  2  II»  SO*; 

Cr.  (SO«)»  +  3  AgiO,  ̂   2  H»()  =  2  HiCrO« + 
3  AgsSO«; 

2  Mn SO«  -f-  5  Agt  Ot  +  3  HtSO« » 2  HMnO«  + 

5  Ag»S0«-|-2  H»0. 
Das  unlösliche  Silbeisulfat  setstt  moh  mit  dem 

üborschüssit^on  Annnoiiiuniperstdfat  zu  leichtlös- 
lichem Silberpersulfat  um,  welches  durch  die 

SalzsHure  unter  Abscheidung  von  Cbloreillier  so- 
fort zorsolzt  wird. 

Um  zu  prüfen,  ob  die  entstandene  Chrom- 
säuro  durcli  dns  Kotdien  mit  10  ccm  SalzBäure  1 : 1 

und  durch  das  bei  der  Zersetzung  des  Persulfates 

entstebentie  (  blor  und  Cldordioxyd  niciit  nn- 

gegritfon  wird,  wurde  oiuu  große  Anzalil  von 

Yenniohen  mit  einer  empirisehiHi  BlaUumdichromat- 
lösunf?  an^rcslidlt :  un»  annloire  Bedingungen  wie 

bei  der  eigentlichen  Bestimuiungsmethode  zu 
haben,  wurde  hierbei  zugteioh  auch  noch  die 
gleifdie  Monge  Sill>ornilratlösung  binzugcfiigt.  da 
die  Anwesenheit  des  Silbernitrats  möglicherweise 

einen  begünstigenden  EinfinO  auf  die  Zersetxung 
der  Chromsaure  ausüben  konnte.  Zu  25  com 

dieser  enipirisrhen  Kaliunidicbromutlösimg.  «iie 
mit  etwas  verdünnter  Schwofelsäuro  angesäuert 

war,  wurden  8  Tropfen  einer  ■/■<>  norniai  Silber- 
nitrat lösnng  un<l  (Uirnuf  nach  dem  Verdünnen 

auf  etwa  2tX)  ccm  in  der  Siodcliitzo  2ö  ccm  obigor 
PersulfatUfsung  hinaugefOgt.  Nach  Zusatx  von 

10  ccm  Salzs;iiir(>  1  :  1  wurde  f)i.«  zum  N'erscbwin- 
den  des  Cblurgerucbcs  gekocht  und  darauf  das 

cusamroengebaUte  Ghloniilber  abfiltriert:  das 
Filtrat  wurde  auf  etwa  1  1  verdünnt  und  mit 

100  ccm  MangansulfatlSflung  versetzt,  um  eine 

etwaige  Einwirkung  den  Permanganates  auf  die 

geringen  Men^'on  Sul/ äuto  beim  Titrieren  zu 
verhindern.  .\a<-li  Zugabe  von  25  ccm  Ferro- 
sulfatlösung  wurde  dann  der  Ueberschul!  in  be- 

kannter Weise  mit  Permanganat  xurüoktitrtert. 

Es  wurden  8,9ß  ccm  Permanganat  verbraucht; 

ebenso  orforiJorten  2ö  com  obipor  Dirlironiat- 

lösung  direkt  nach  Zusatz  von  25  ccm  Ferrosulfat- 
iBsnng  ebenCaUa  oom  Permanganat.  Eine 

Versuchsreihe  mit  Anwendung  von  "lOccm,  75  com 
und  lOU  ccm  Penralfatlüsuug  bei  derselben  Menge 
Satariture  lieferte  folgende  Zahlen:  3^  oom, 

8^  ccm,  3,05  ccm  I'emianganatverbraucb. 
Die  gleichen  Resultate  wurden  ferner  er- 

halten bei  Anwendung  von  25  ccm  l^ersulfat- 
löflung  und  Zugabe  von  20  ccm,  30  ccm  und 
selbst  -50  ccm  Salzsävire  1-1,  wobei  bei  letzteren 

Versuchen  die  Lösung  natürlich  vorher  etwas 
verdünnt  worden  war. 

Diese  Versuche  zeitren  denmacb,  <laß  bei 

obiger  Arbeitsweise  die  Chrotnsäure  durch  die 

SalzsMure  bezw.  Chlorprodukte  keinerlei  Zer- 
■etsnng  erleidet. 

Beim  LOmn  von  Chromstahl  in  Schwefelsäure 

bleiben  in  SBuren  unlOsliche  Karbide  surOok, 

welche  Stoad  f, Monitour  sciont.«  1895  S.  110), 

da  sie  noch  ("liroin  ontbalton,  aldiltriort  und  durch 
oxy<lierendes  Schmelzen  aufschließt.  Bei  An- 

wendung von  Porsulfut  kann  das  Abflltrioren  und 

Aufschließen  <ier  Karbide  vollkonirnen  wegfallen, 

da  in  der  schwefelsauren  Lösung  durch  Zugabe 
von  Persttlfat  auoh  die  Karbide  sofort  oxydiert 
und  oline  Rückstand  gelöst  werden. 

Die  Bestimmung  des  Chroms  im  Chromstahl 
wird  nun  folgendennaflen  durchgeführt:  5  g  Späne 
werden  in  30  ccm  SchwefelsXura  (1:5)  gelöst; 

es  empfiehlt  sich,  nur  eine  so  geringe  Menge 

Säure  nn/uwenden,  da  man  infolge  der  teüweisen 
Zersetzung  dos  Petsulfates  durch  Schwefelsäure 

naoblier  mit  einem  geringeren  Ueborscbuß  von 
Persulfat  auskommt.  Nach  dem  Lösen  verdünnt 

man  auf  etwa  160  com,  gibt  6  bis  8  Tropfen  einer 

''lo  norm.  Silbernitratlösung  hinzu  imd  hierauf 
40  ccm  einer  kaltgesättigten  Ammonium- 
persulfatlBsnng,  wodurch  sofort  die  unlöslichen 
Karbide  in  Lösung  gehen.  Es  oinpfielilt  sich 

mehr  die  Anwendung  dieser  konzentrierten  kalt- 
gesättigten Lttaung  wie  der  obigen  verdOnnten, 

weil  das  Persulfat  dann  viel  rascher  und  ener- 

gischer oxydiert.  Man  kocht  darauf  kurze  Zeit, 
wobei  das  Chrom  und  Mangan  zu  Chromat  buzw. 

Permanganat  oxydiert  werden,  gibt  10  ccm  Sab^ 
säure  (1:1)  hinzu,  kocht  bis  zum  Verschwinden 

des  Chlorgeruches  uud  tiltriert  die  das  Chromat 
enthaltende  LSsung  vom  Cblorsilber  ab  in  ein 
Rc<  liorLda.s  von  1  I  Inhalt.  Man  cribt  zum  Filtrat 

lüü  ccm  einer  mit  Phosphorsüure  versetzten 

MangansnlfetlSsung  hinzu  von  derselben  Zu- 
sannnensetzung,  wie  sie  bei  der  Roinhardtschen 

Eisentitration  gebraucht  wird  (200  g  Mangan- 
sulfat auf  1000  ccm  Phosphorsäure ,  spoz.  Gew. 

1,^  400  ccm  konz.  Schwefelsäure  und  iü)  <  (  tu 
Wasser),  venlünnt  auf  ctw.i  1  1  und  titriert  in 

bekannter  Weise  nai  h  Zugabe  vctn  25  ccn>  l*"ern>- 
sulfatlösung  (50  g  Ferrosulfafe  auf  7G0  oom  Wasser 

und  250  com  kons.  Schwefelsäure)  den  Ueber^ 
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schttfi  mit  Permanpannt  zurllck.  Durch  den  Zu- 

satz der  phiis])liiirsiiiirülinliipen  Manpansulfut- 
insiinir  verscIiwiiKiot  flio  L'i'lhliflio  FärhiuiLT  <ii"^ 

Forrisulfates,  hu  dali  die  Enüreuktion  biis  auf  (loa 

Tropfen  geaan  —  Ml1»i  bei  einer  Binwage  tod 
10  g  Chromstahl  —  erknniit  wcrflon  kann. 

Diese  Bestimmung  läiit  sich  bequem  in  2U  bis 
25  Minuten  auefllhren  und  liefert  mit  der  genauen 

Bary\iniknrli(>nat -Mothode  nach  G:ilhraitli  voll- 
kommen Uboreinstimmonde  Resultate,  wie  aus 

folgenden  Zahlen  hervorgeht: 

  M.  lhod-  TOD  rmuir»!- Ualbralili  mclhode 

a   0^2187»  0,221  «/^ 
b   0,.V>0  ,  0,844  „ 
o   0,617  ,  0,(j09  , 
d   0^779  «  0^787  , 

Dr.«Tag.  M.  tMift  fai  Rote  Erde. 

Neue  GasMinnielrÖhre  und  Hahnsichening 
D.  R.  G.  M. 

Den  Voraug  Her  Handlichkeit  gegenüber  der 

bisher  gebräuchlichen  Form  (mit  Ulashähoen  an 

beiden  Enden  der  ROhre)  hat  die  nebenstehend 
abgebildete  neue  Ga-ssammelTOhre.  Die  neue  Perm 

ist  stabiler  und  durch  sie  wird  das  blHherige 
leichte  Zerbrechen  bei  der  Probenahme  und  auf 

dem  Transport  verrin^'ort.  Ein  Doppelhahn  ver- 
schliolit  die  R«iliro  donirl,  dall  Kin-  imd  Ausgang 
durch  ,  einen  GriiT  bedient  werden  künnen.  Um 

beim  Tiansport  der  Gaesannnelrlttkre  ein  Lüften 

des  Hahnstopfons  zu  vermeiden,  zeigt  dieser  vor 
seinem  Austritt  aus  dem  Hahnkonus  eine  Ter- 

jiinpnnif.  dio  fi<rtlauf*nid  auCorlinll»  dos  Hnhnkonus 
in  einen  Wulst  endet.  Zwischen  Wulsl  und  liuUn- 

«fta  wird  ein  Gommiring  aufgesogen,  der  den 

Hahnstopfon  im  Kumis  fofitiill.  Werden  li(>im 

Transport  der  gefüllten  Kühre  noch  beide  Piahn- 
ansStsce durch  einen  Sohlauoh 

verbunden ,  so  ist  os  aus- 

geschlossen, daß  beim  un- 
beabsichtigten Oeffnen  des 

Hahnes  eine  Mischung  des 

Gases  mit  atmosphärischer 
Luft  eintreten  kann.  Die 

Sicherheit  dos  (ia.stransj>or- 
tes  i.st  somit  inii<<  ideale. 

Sicherlich  wird  sich  die 

neue  Oasbammelröhre  auoh 

als  SchlapwPttorrölire  in 

violou  Laborulurien  Hin- 

gang verschaffen.  Die  Hahne  mit  Stopfen- 
sichoning  worden  mit  gutem  Erf(dg  bei  Orsat- 

apparaten,  Büretten,  Scbeidetricbtern  usw.  be- 
nutst,  und  sollten  Qberall  dort  Verwendung 
finden,  wo  ein  ab.^olut  dicht  schlielionder  Hahn 
gebraucht  wird.  Ein  Festsetzen  dos  llahnstopfena 

ist  au{tgo.s(;hlosHon,  aucit  fällt  das  häufige  Naoh- 
fetten  der  ?Iiihne  fort.  Die  GaesammelrOhre  und 
die  Hähne  stehen  unter  Musterschutz  und  werden 

hergostelll  von  der  Fabrik  chomijicher  Apparate 
Ströhlein  9t  Co.,  Dttseeldorf. 

Bericht  aber  in-  und  auslindische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

walebe  von  dem  angegebenen  Tage  an  vihrend 
t  Weier  Monate  zur  Einsichtnahme  für  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

1.  Juli  1907.  Kl.  1  ft,  H;J7  077.  Maldenförmiger 
Bchwinf^HtoBbord  mit  durchbrochenem  Boden  zum 
Waschen  von  Kohl»  nnd  dergL  Hejl  &  Patterson, 
Sab,  Pittabnrg,  Fenns.,  Y.  8t.  A.;  Vertr.:  0.  Fehlert, 
O.  LeaUer,  ITr.  Harmeea  nnd  A.  BUtner,  Patent- 
AawlHe,  BerHa  BW.  6t. 

Kl.  10a,  0  23  528.  Planiervorrichtun);  fllrKoke» 
5fcn,  \h<i  der  der  niiUorhalb  der  Ofenkammer  ver- 
hli'dii'iidc  Teil  der  Plaiiiorstan^'o  nur  auf  einer  zum 
Planieren  ausreichend  b«ines»enen  Linge  Turzahat 
iat.  Oewerksduft  Sobalker  Elseahatte,  Gelseaktrehea» 
Schalke. 

Kl.  18s,  C  14  641.  Yerfahron  zum  Vorhatten 
TOB  Qlebt-  Bild  Brsstanb  darch  EinliUiren  mittels  des 
Oebllsewiades  in  den  Hoebofsn.   Alphons  Cuatodis, 
Dflaseldorf,  TonhallonatraBc  15. 

Kl.  18c.  r  14  797.  Verfohren  xur  llorntollunj; 

sehnif^rii  Stahlre.  William  Sauntry  MetalH  <'ii:ii|iiiiiy. 
Portlatid,  Maine,  V.  Sf.  A. ;  Vertr.:  A.  B  Druutz  und 
W.  8<hw«elm<h,  l'nt.-.-Vawälto,  Stuttjjart. 

KL  IDa,  W  20  047.  l'nterlaf,'H|ilatt*>  mit  IxMiier- 
«eitigsn  Baken  auf  der  über-  und  Unterseite  zur  lie- 
feaügBBf  TOB  Schienea  «af  eisemoa  Schwellen.  Job. 
Wiater,  Essea  a.  d.  Bahr,  Fisdisntr.  IT. 

KL  Sth,  8eb  81761.  Verfahren  >nr  Ersengnn|t 
lM>iier  Tenperotarea  durch  gemeinsamo  Anwendung 

cbesnlsclier  und  slektriseber  Energie.  Rudolf  Sehaabol, 
Dresden-Striesen. 

FDr  die  Ansprflobe  1  und  2  dioaer  Anmeldaag 
iat  bei  der  Prflfun^  gemaU  dem  I  nionoTertrage  vom 20.  8. 

1^ — l^ö^o,)        '''■'"'■itHt  rttif  nninri  i]i>r  Anmeldung 
in  Frankrei<  li  vom  .'».  11.  0.3  Hticrkannt. 

Kl.  24  a,  IJ  4.'S  .''M0.  I'euiTnnt:  ohne  Hont  mit  Vor- 
wftrmung  der  Verbronniini;hluft  am  Schlacken-  bezw. 
AsebenkegcL  F.  W.  Born,  Churlottenburg,  Kant«tr.  148. 

KU  84  f,  £  11  247.  Wanderroot,  bestehend  ans 
elaselaen  gleldiartiiren,  je  auf  swei  Quorstaniren  (ge- 

reihten Gliedern.   Felix  Ebeling,  Elbing,  JobanniHntr.  4. 
Kl.  24  r,  RH  H7H.  Wanderrost  nach  l'at.-Aum. 

K  1  1  247:  /uH.  /.  Anm.  E  11847.  Felix  ElwliBg, 
Elbintr.  Johanni«8tr.  4. 

Kl.  24  b,  0  22  44«.  Re^'olunpavurrichtunp  für  die 
Homdiirkiini?  i>ei  .SanKgaHcr/.eiijfcrn,  bei  welcher  die 
no8chickun|;  HelbHttätig  und  im  VcrbAltnim  zu  den 
Forderungen  der  Haschine  erfolgt.  Samuel  Oriffin, 
Batb,  Orafieb.  Somerset,  Engt.;  Vertr.:  E.  W. 
Hopkins  und  K.  Oslus,  Pat^Anwilte,  Berlin  SW.  tl. 

Kl.  24  h,  ü  23  TOT.  BeschicknngsTorrichtnng:  für 
lIiTiifeueraupen  mit  einem  nelM  ii  dorn  Vorhreniiun>,'H- 
raum  lie(!;enclen  BreiuiHtotTlieluiUer.  Wilheltn  (ilenk, 

Nürnborp,  Kreller»tralii'  7. 
Kl.  Sic,  II  4<>7U4.  Keriidorn  zur  .\ UHfiihrunjj 

deH  VerfalirenH  nach  Patent  lHt;t;ö:!;  Zusatz  z.  Pat. 
1S6  6&3.   Adolf  Uoffmann,  Köln,  MauritiiütHtelnweg  56. 

Kl.  49f,  K  88849.  Lfft-  und  Schweillhrennor, 
insbesondere  fflr  ABetylea-SaneretoffgebliiM.  Matbias 
Kautz,  Köln,  Breitestr.  65. 
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n.Jdurt.  Nr.n. 

4.  Juli  1907.  Kl.  Ib.  M  3U444.  Eloktromagne- 
ti»chor  Trotiunelscbeider  mit  feststehender  Spnle  und 
kreigfiidt-n  Magneten.  IbeoblDeiilMtt-AiieteU HnnbeMt, 
lUlk  b.  KAln. 

KL  Te,  A  18850.  Yoirlehtnng  lum  AnfHelrten 
oder  UmwäUen  Ton  Stabeisen,  insbettondet«  von  eolebem 

mit  Doppel-X*  oderi-i-förmigeinUuenohnltt  wihrend 
der  Sciileppbewegnng.  Akt.-Oei.  Peiner  Weiswerk, 
F'fino. 

Kl.  7  I),  Srli  24  fMS.  lIvilrnuliHclu'  l'reHNe  zur  Her- 
Htciliing  Too  llobren;  Zus.  %.  Fat.  1(>7  31>2.  Arnold 
S<  hwifgor,  Berlin,  ZniqKlietr.  8,  n.  B.  &  O.  SeliniSle, 
Menden  i.  W. 

KL  To,  C  14011.  Bieffemaackine  tBr  Wellbleek. 

'WlUiun  Oeorg«  Cnnemr,  BimingbAm;  Yertr.:  Fr. 
Meffert  n.  Dr.  L.  8elL  Pnt.-Anw«lte,  Berlin  SW.  18. 

Ftr  dleie  Anmeldong  ist  bei  der  PriCiag  femäB 
20.  3.  83 

dem  UnionsTPrtrnjfo  vom  j^*  ̂'^       die  PrioritSt  auf 
Grund  der  Anmeldong  in  OroBbritennien  vom  20.  10. 
1904  anerkannt. 

Kl.  18c,  M  29  814.   Verfahren  und  Ofen  tarn 
gleichmSBigen  /ementiorcn  von  Massenartikeln  ans 
Eisen  und  Stabl  auf  oine  vorlicHtinimti' Tiefe  mit  Ililfr 
von  kohlcnwaHftiT!»tofflmltiKi.'m  lia».  Ailulpli  William 
Slarhlot,  Kruulictli,  New  JorHcv,  V.  St.  .V.;  Vrrtr  \  \\. 

Drautz  u.  W.  S«  hwael)Hcli.  l'at.-.Vnwftlte,  Stuttnjart. 
Kl.  24o,  H  41015.  Ofen  mit  Retorten  zur  De- 

stillation von  Koblo,  BoU,  Torf  und  anderen  bitn- 
minSeen  Brennstoffen,  bei  dem  die  Retortui  in  ekiam 
ringfSrmigen  Fenerranma  atdiao.  Bnudauer  Werke 
Lengersdorff  &  Comp.,  Bnoslan  \.  Sehl. 

Kl.  24  f,  B  44  31.8.  Of,-it  tiiit  Üi'tdrti'ii  zur  De- 
stillatiiin  von  Kohle,  Hol/,  Torr  iitnl  anderen  ditii- 
niinösen  Breniwi<iffen  ;  Zu*fttz  z.  Änin.  IJ  4161.').  liun/- 
lauer  WL'rke  Leiigersdorff  &  Citiiip.,  Hunzlaii  i.  8cbl. 

Kl.  24e,  H  35.151.  Oaserieutjür  mit  mittlerem, 
■ich  drehendem  Scblackenrost,  der  die  Schlacke  ler» 
kleinert  und  gleiehMitig  als  Oebllserohr  dient.  George 
Hatton,  Saltwelle  Uouse  V,  Brieriey  HUI,  Orfsch.  Staf- 
ford,  Fngl.;  Vertr.:  H.  Nenbart,  Pat-Anw.,  Berlin 
KW.  C. 

Kl.  Jili,  K  12:i('.8.  BeschiekunvjHvorrirhtunj;  für 
KenSi^lfruiTuii:.'!  !!  mit  einem  ülicr  dun  Host  zu  be- 

wegenden HrfMUHtotl  Verteiler ;  Zus.  z.  I'at.  1H2H73. 
John  H.  EickersholT,  Krefeld,  Lindonstr.  I4»J. 

Kl.  241,  M  30143.  Feuerung  fQr  feinteiligen 
BrennatofT  mit  langgeetreckter  Ofenkammer.  Rudolf 
Maller,  Oethenbnrg,  Sobwed.;  Tertr.:  B.  Deifiler, 
Dr.  a.  Ottllner  n.  H.  Seiler,  Pat-Anwilt«,  Berlin 
BW.  61. 

Getmuebsmitttereintrigiuigieii. 

S.  .luli  1111)7.  Kl.  7li.  Nr.  131.  Maschine,  bei 
welcher  Draht« ul/.-  uml  n.'aht/iclivurriehtuni;  ven/inigt 
sind.    Max  FcIIIit.  IM'orzheini,  llrliprinzfUHtr.  24. 

Kl.  Tb,  Nr.  311  195.  Ziulivorriclitung  mit  auf  ge« 
knickten  Wellen  drehbar  gelagerten  Bollenpaaren 
TenebiedeEen  Kalibers  snr  Uerstellui^  atnmpfge' 
•ehweiBter  Robre.  Rndolf  Baekhaos,  KrefeM,  Oat> 
wall  266.  . 

Ki.  7b,  Nr.  Sil  196.  ZIehTorrichtung  mit  hinter- 
einander c.liiic'Ttfn.  eine  triebterförmige  Zirbbalin 

bild<>nden  itollengruppcn  xur  lierstellung  tttuni|if- 
s(  hweißter  Rohre.   Rndolf  Baekkaoa,  Krefeld,  Oat- wull  2li». 

Kl.  lOb,  Nr.  3IÜ972.  Brik.'ttküLlanlage  mit  aus- 
weeliHidbaren  und  Torstellbaren  Deckleieten.  Qeorg 
Dorbtcwitz,  Meuaclwita,  S.>A. 

KL  i2e,  Nr.  811004.  A|iparat  zum  Enffi  rtit  n 
des  Staubea  ana  staubbaltigcr  Luft  oder  Btaublmitii;.  n 
(iaHen  dareh  Befeuchten  und  AbHeliwrmmon.  Hc-in- 
hard  &  Steinerl,  Maschinenbau- CioseUschaft  m.  b.  iL, 
Mflnehen. 

Kl.  19  a,  \r.  31I27(X  ScbienenstoBaufheber.  be- 
Htehetid  auM  einem  auf  den  entsprechend  ausgeklinkten 
äcbienenendon  angeordneten  f-i-fttrmigen  BiMatMtflek. 
B.  Kiracbnick,  Polsin. 

KL  49  b,  Nr.  810911.  Knpplnng  fBr  Enenter- 
pressen,  Locbstanzen  und  dergl.  mit  Fedor  und  Aire- 
tiorTorricbtung  fflr  den  Terschiebbaren  Ku]))ilungst(.Ml. 
Stahlwerk  Oeking  Akt.-Ges.,  DüHseldorf-I/ierenfelii. 

Kl.  49  r,  Nr.  311397.  Schmiedeofen  mit  dreh- 
barer Win  biase.  Peter  Wilhelm  HaBel,  Hagen  LW., 

Volmestr.  60. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl. ;  b,  Nr.  1797 1 7,  vom  2».  April  1 905.  Theodor 
Geck  in  Altona  L  W.  ZiehrolU  für  Dnthtziek- 
mtuehinen. 

Statt  der  bisherigen  ffiehroUen  mit  answecbeel« 
barem  Mantel,  der  aaa  eiuekien  Stiften  oder  ans 
einem  Stabthande  ohne  feste  Unterlage  gebildet  warde, 

Roll  ein  dfinner  Hing  n  aus 
•Stahl  oder  »8ureb<'stHn(li;:i'm 
.Matfrial  luniit/t  wcrilfn,  der 
in  Nuten  f)  und  c  do.t  HoIUmi- 
kürporo  d  foeitgobalten  und 
von  einem  festen  Ringe  e  des- 
aelben  geetfltit  wird. 

Kl.  m\y,  Xr.  177222,  vom  11.  Oktober  1906. 
Eisenbütten-  und  E  m  a  i  1 1  ie  r  w  o  rk  Tanger- 

hütte Franz  W  a  g  »  n  f  ü  h  r  in  T  a  n  g  e  r  b  Q  1 1  e. 
JCreitteävorriehtUHff ,  intbetontUre  für  Rddtrform' 
nuuehinen, 

b  und  e  sind  zwei  auf  der  aeinkroehten  Achse  a 
drehbare,  aber  durch  Schraut)en  d  httw.  e  fcstHtell- 
Imre  .Vriiic,  von  denen  c  die  beiden  .\rme  f  trSgt.  auf 
denen  bei  g  daa  Zahnmodell  beb-  und  denkbar  an- 

geordnet ist.  Arm  1»  führt  in  einem  LSngsochlitz  h 
einen  fiberali  feststellbaren  Anschlag  i  und  einen  mit 

BandgriiTToraehenon,  gleichfalla  verschiebbaren  Keil  k- 
mit  acbriger  Fli> 

J_*         ehe  I.  Anr  Arm  e 

yb      ,pi     '7^'         gleitet  gleichfallK 

'  '  feststellbar  ein  kn- 

schlag»!.  (ip/irliL'i- tet  wird  fi)ljfender- malien:  Nachdem 

die  Anschlige  i  und 

m  für  lade  Zibne- lahl  heaondera 

eingestellt  worden 

sind,  wird  Arm  b  zu- erst auf  der  Achse  n 
festifeklemnit;  dann 
wird  der  noeh  Ioüc 
Arm  /-  mit  dem 

Anschlag  m  anter 
Drehung  um  die 
Aobae  a  an  den 
Ann  b  so  weit  her- 

angedrfiokt,  bis  er  aleb  nli  lelner  Vorderflache  n 

an  die  Pllehe  o  des  Armes  6  anlegt.  Nun  vs'.r^A 
der  Keil  A-  narh  der  .\littclarli.'ie  a  hin  ver«eh()b<'t!. 
bis  er  an  ilen  Hi'jfrfti/'.ni^sanHchlag  i  anntiiUt;  Ix'i 
dieser  Verschiebuii;^'  wirkt  ufine  Keilfläche  auf  dii- 
Fläehe  >i  des  Ansehla^j.s  in  ein,  drängt  diesen  fort 
und  dreht  infolgedescen  auch  den  Arm  c  und  alle 
mit  ihm  verbundenen  Teile,  also  auch  das  Modell  ̂ , 
um  eine  Kreisteilnng  vorwirta.  Nnnraebr  wird  der 
Arn  0  featgoklommt  and  der  Keil  wieder  zurSek- 
getegen.  nodann  wird  der  Arm  b  gelöst  und  gedreht, 
bit*  -l  ino  Fläehe  o  wieder  zur  .\nlage  an  die  FlSchf  fi 
drs  .\ iiHcblaiji'H  m  kommt,  worauf  der  Arm  b  wieder 
festgeklemmt  wird  und  <iiL'  Vrr^chiebu iii:  des  Keilea 
erfolgt.  Diese  Vorgänge  wiederholen  sich  nunmehr 
so  oft,  wie  man  am  eine  KrelsteHnng  weitergeben  will. 
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II.  40a,  Kr.  1»4M,  Tom  7.  F«bni»T  1905. 
Fonderie«  &.  T^aminoirB  de  Blacho  Saint- 
Vaast  Societe  anonyme  in  Pari«.  Vrr fahren 
und  VmrrkkttUtq  JWM  mtdkitiisrh'  n    Hwhuken  roi, 

kulleii  oder  erhitzt  fix 

Tieffrln ,  lirtorleit 
und  dergl.  mitte/n 

Preßluft.' 

Dm  M«terwl,  mit 
weleh«m  b«iapi«1*- 
woise  dio  Retorten  a 
beHchickt  werden  Hol- 

len, wird  in  pulver- 
formigem  oder  fein- 
iiSrnik^i'in  ZuHtando 
au8  einem  Behälter  6 
mittelB  einer  Strahl- 
dUae  c  aifaiMgt  «ad 
darob  Dampf  oder 
Drackluft  durch  das 
Reacbickunc^srohr  d 

in  di''  Ki'tiirte  j^esrlilcuilcrt.  Oiir  Dampf  oder  die 
Druckluft  wird  durch  den  Schlauch  e  in  die  Üiiite  ein- 
gefahrt,  ia  der  dnreb  dea  Koan»  f  eine  Regeloag 
erfolgt. 

I>nH  Verfahren  eignet  »ich  licscmder«  fQr  Hnli-he 
fiekriehe,  wo  daa  Beeebickea  von  Hand  mit  Schwierige 
keitea  Terkallpft  i«t 

Kl.  12  r,  Sr.  179 «85,  vom  13.  Oktober  I90i, 
Axel  äahlin  in  London.  Verfahre»  zur Rtiniguug 
pon  Oiekt'  und  anderen  Oaeen,  hei  teddua  das  Oos 
in  dnem  Zielmiek»efe  eine  roHerwde,  gelMert«  und 
benettte  lYommd  durektIrSmt. 

Pif  in  cinoin  Bailllter  "  ilnlilifir  tr.'Iafjorte 
Trommel  //  hpHit/.t  einen  darrhloditi  n  Muntel  <■  und 

i-.t  ilurch  IVHtc 

ZwiBcbeiiwHn<lt>  d 
in  eine  Anzahl 

von  Katiinicrn  ge- 
teilt. Versetzt  zu 

dea  Winden  d 
«ind  nm  dieTrom- 
nii  l  luTuni  nn  {Iit 

UehiilterwniKl  lie- 
feHtiirte  Zwini  lien- 

wünde  »  vor^jt  -^elieii.  Hierdurch  wird  erreicht,  dall  da» 
zu  ri'iiii>,-i-iii|i'  (ia*,  wiederholt  und  abwechMelnd  durch 
die  Durchlochungea  der  Trommel  aua-  und  oingefOhrt, 
bei  TorbiltaianUIBIg  kaner  TrommelUnge  eine  (froBe 
Siebfllcha  la  paanerea  bat  Hierbei  iat  es  daam 
den  Branien  f  entstrAmenden  Wauerrogen  ausgeaelst. 

Kl.  12 e,  Nr.  179W02,  vom  16.  Dezember  1908. 
Michael  Dreea  ia  Bochum.  Vorrichtung  »ur 
jfeffeneeitigen  unmÜUtbaren  ßednßuaeunff  von  Oaaen 
oder  Dämpfen  mit  Flüttiffkeilen. 

Der  auch  zum  Ahacheiden  von  Staub,  WanHer 
aosOanea  bestinunte  .Xppnrat  beHteht  au«  einem 

(iehflurtf  II,  in  dem  eine  Anzahl 
Kiiiiii  ti  /j  «()  zueinander  angeordnet 
»ind,  daB  aic  mit  AnMatzstückon 
auf  ihrer  ganzen  Länge  derart  in- 

einander greifen,  datt  beim  £ia« 
Mtea  einer  Fiawigkeit  eine  der 
Zahl  der  Binnen  entspreobende 
Anzahl  ron  FlOMigkeilaverachlOa- 
gen  gebildet  wird,  die  dan  zu  rei- 

nigende hei  c  zugeleitete  (ins 
durchströiiien  muH.  Dio  Tiefi'  ilcr 
FlQsitigkeitHTerHt-hiaaHe  kann  da- 

durch regelbar  geniAtbt  werden« 
daft  die  Rinnen  nm  Zapfen  d  drehbar  aind.  Die  aas 
dem  Oaae  abgeeehledenen  feelea  Beatandteile  werden 
durch  dea  FlflaaigkeitMtrom  ia  Sammelbehilter  «  g«* 
■pait^  die  aaBarfaalb  dea  Weget  der  Oaae  liegen. 

Kl.  la,  Hr.  1792M,  vom  91.  Mai  1902.  Ma- 
N  C  h  i  n  c  n  h  a  u  -  .\  n  H  t  A 1 1  H  ii  m  1>  o  1  d  t  in  Kalk  h  e  i 
Köln  a.  K  h.  Kinriclitung  zur  t-UiUcnf.<rr(ii>ii  nm 
Feinkiihlet\. 

Die  Krtintlung  betrifft  die  weitere  AuMbiUiuiiK  der 
Feinkohlenentwftogerung,  bei  welcher  zwischen  Si  tz- 
mascbinen  a  und  Trockentttrmen  b  ein  Sammelaumpf  e 
eingoHchaltet  ist  und  die  in  c  nicht  niedergeeehlaitsnMi 
Kobleaachlimme  la  elaea  sw;itea  Sampf  fiberlUeBoa 

und  Ton  hier  den  auH  dem  crHten  Sumpfe  e  anf  ein 
Entwiaaerungaffirderband  e  austretenden  Feiakoblea 
nnter  Benntanng  denelben  ala  Filter  wieder  sagegebea 
werden. 

Ken  an  einer  aolehea  Einrichtung  ist  einertieit*« 
die  wellenförmige  Fflhrnng  des  Förderbanden  e  ülier 
eine  .\nzahl  von  Hollen  f  oder  ilergl.  zur  wieilcr- 
hnlteu  Brechung  der  geförderten  Kohlenchirht,  nnder- 
Bcita  die  Anordnung  <!er  beiden  Sflmpfe  c  und  d,  die 
am  Roden  mit  einer  geeigneten  AuHtragovorrichlung  tj 
vergehen  sind,  oberhalb  de«  FörderbundeH  »•  «owie 
eine«  dritten  Sumpfet  k  unterhalb  dea  Bandea  e,  und 
zwar  in  der  Weiae,  daB  er  die  vom  FSrdeHwade  al>> 
fließenden  Wiaaer  aafnimmt  and  den  ana  ihnen  ab- 
geachiedenen  feinaten  Koblenaehlamm  mittels  einer 
Hebevorriehtang  i  in  den  sweiten  Sumpf  d  aufgibt. 

Kl.  tla,  Kr.  l»ni,  rem 
99.  Juli  1905.  Hermaaa  Laea> 
borg  i  n  KSaigswInter.  JCipp- 
fmrer  Tieijelsrhmdzofen. 

Zur  Verteilung  des  AViadee  ist 
unten  in  den  .Mantel  dea  Ofena 

ein  Windring  a  von  Q-förmigem 
Querachnitt  eingebaut,  dor  durch 

OeUhnngen  b  and  <■  den  Wind  in wagereehter   oad  aenkrecbter 
Kichtung  Terteilt;  der  Wind  wird 
durch  die  hohlen  Drehzapfon  d 

dea  Ofens  und   von  da  durch  Rohre  in  den  Wind- 
ktiHteii      der  r.iii  fi  auUen  durch  den  Blechmaatal  dea 
Ofens  abgOHchloBsen  ist,  eingeleitet. 

KI.  40a,  Nr.  17940S,  vom  21.  Mai  1904.  Karl 
Augudt  Kühne  in  Dresden.  Virfuhren  :ur 
linrsteüiing  von  Metnllen,  MitaUimlfn  o-ler  l.fiiie- 
rungt»  deritrihrix  titHiiminder  uiiil  mit  .iliiiiiituunt 
aun  (rrmengen  ron  Aliiniiniiim  mit  den  eaHtrslojf- 
haltigen  Verbindumjeit  derjenigen  Elemente,  uehhe 
nach  dem  Aluminiumthermitverfahren  WM  Gold' 
»Amidt  <a  einheitlicher  regtdiniedier  Form  nidU  dar- 
tumur  eind. 

Dem  RednktionsgomiKch  (ana  AInminlum  and  dem 
zn  reduzierenden  Element  an  .SauerNtoff  gebniiden  be- 
Mtehend)  werden  nl«  Sauerütoff  «hgeliende  Kiirper 
•  iilrirnte  oiier  Perchlorate  zucefügt.  llier(liir<lL  miII 
die  HeaktionswArme  so  gesteigert  werden,  dnll  auch 
solche  Elemente,  wie  %.  B.  Beryllium.  l>  >r,  «  er,  Si- 
Uiium,  Titan,  Thorium,  die  sich  nach  dem  (iold- 
sebmidtaehen  AiumininmthermitverfahrtMi  nicht  ia 
rsgaliaisctaar  Form  gawiaaea  laasea,  in  dieaer  Form 
erhalten  werdea. 
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Kl.  18a,  Nr.  170.V16,  Tom  11.  April  1905. 
Friedrieb  C  W.  Timm  in  Humbarg.  P«r- 
fakrtm  rur  Entugung  ron  I^$tn»ehwamm  «Mff  Ertm 
im-!  lU'i-yl.  ui\ttr  litnutiung  rfffeatrierter  htifitr 
G uhtiiuse  fiU  lieduktiiiiiniutttl. 

Diu  lOiHoiitTZL"  Würden  iii  bokanntor  Weine  in 

einem  ScbacLtDi'en  a  diireh  in  einum  (iuncrator  b 
regenerierte  Uicht^atie  zu  Metall- 
schwamm  reduziert.  Nach  dem 
neuen  Verfahren  «oll  der  in  dem 
Omentor  h  befindliche  Koka, 
der  dnreh  da«  Kreiaen  dea  Oieh^ 

^anoB  und  die  zu  dcaeon  Re> 

duktion  (("O,  4-  (•  2r'0)  er- 
forderliche Wfirnie  abgekühlt 

wird,  dadurch  ini'ijjiichBt  hoch- 
gradig erhitzt  wvrdon,  daß  er 

in  regelniSBigem  WechHel  mit 
anderen  (Jeneratoren  durch  Ein- 
bUaen  von  Drucklnft  wieder  beift- 
IcebUeen  wird.  Letitere  wird 

nach  Sohließen  der  Ventile  c  ond  d  bei  e  ein-  und 
die  Ab^aHO  durch  f  abgeführt.  Nach  dem  Hoißblaiten 
vriril  (rirhtgas  von  neuem  dureh  den  ( leiierjilor  ;;e- 
trielteii  und  heim  DurchBtreiohi'n  (Iuh  i^lülu-iulen  KokH 

regeneriert  und  f,'leielii;eitig  nut*  die  für  die  Kedviktiitn 
dea  Erzes  erforderliche  hohe  Ti'ni|ieratur  gebracht. 

Kl.  Sic,  Xr.  i;!)ä:il.  vom 
HO.  Miir/  l'.tnfj.  Willlei  Ml 
11  e  (•  k  8  c  h  ü  f  e  r  ii  n  il  I'  b  u  1 
Beckschafer  in  Iser- 

lohn. Verfahri-n  und  Modell 
zur  Hemtfl/ttiii/  ihr  (iieß- 
kaniUe  Sei  der  Jlaadformerei, 

Die  Hanpt-  und  Neben^eB- 
kanäle  wurden  biBher  ganz 
oder  teilweise  von  linnd  her- 
i:i"'tejlt.  (ii  inHIl  ileiu  neuen 
Verfahren  werden  die  Haupt- 
und  Neitengieükanüle  in  Form 
von  Stäben  a  mit  .Abzweigun- 

gen b  in  drei  Formkasten 
einbiegt  nnd  die  Modelle  c 
an  die  Abxweigangen  b  ber- 
angelngt. 

Kl.  S4«,  Kr.  170  VM,  vom  6.  .\iigu8t  1904. 
Heinrich  Stnwara  in  Dortmund.  Verfuhren 
9ur  ErgettfUMf  *oi»  teerfreiem  Ga»  durch  ■.VerärtH- 
nuHg  eine*  Teäe»  da  aufgegthmen  Brennuloffe»  tn 
dem  oberen  Räume  etnes  fTasmeur/ers,  Entgasung 
de»  andern  Teiles  und  fUndurvhleitunti  der  ent- 

wriiheiiiif  II  Ahim.-^f.  iliirch  i/ir  im  imliriti  't\  ile  dt$ 
Schachtes  beliinllich''  i/lCilioide  linnnittoffHchicht, 

Da»  Verfahren  kann  in  dem 
»acbBtchend  beschriebenen  Oaa- 
erzeugcr  auagefBlirt  w«rden. 

Aue  dem  Selllttttrlobter  «  ge- 
langt der  Breanatoff  auf  denBoat  b, 

wo  ein  Teil  verbrannt,  der  andere 
aber  entu'Hxt  wird.  Die  Verbren- 
nungMliiM  u;-.i  dureli  die  Kodt- 
H[»alten  de-*  ilontei*  Ii  zugefiilirt, 
außerdem  Hiroint  über  mich  Luft 
durch  die  Oellnungen  c  und  d  hin- 

zu, derart,  dali  eiue  ToUkommene 
Verbrennung  erzielt  wird  und  die  Abgase  anBeidem 
noeh  eine  Beimengung  von  Luft  enthalten.  Hierauf 
atrCmt  da»  (temeugo  teÜH  durch  den  Miscbranm  e  in 
den  oberen  8chachtraum  f,  teils  aber  durch  den  aln 
Mixehraum  dienenden  HöcklcltuiiL:»knniil  ij  in  den 
unti;ren  Scliaehtrauin  h  hinein.  .K\\\  jedem  dieser  beiden 
\Ve;;e  wird  die  vorgiingig  entstandene  Kolilen-iiure 
wieder  zu  Kohleno.\jdgai«  reduziert.  Bei  t  wird  das 
Oaa  abgeeaugt. 

Kl.  7a,  Nr.  179121.  vom  20.  Januar  1906. 
8iemens>8eh«ekert  Werk«  O.  bl  b.  H.  In 
Berlin.   Antrieb  für  Wtilwenttraßen. 

Der  Antrieb  von  Wulzcnstraßen  erfolgte  biHhor 
in  der  WeiMC,  dall  von  den  HHiiitlielien  Walzen  nur 
eine  unmittelbar  von  dem  .Motor  angetriclui)  v^urile, 
während  den  anderen  Walzen  die  Kraft  durch  Zahn- 

räder zugeführt  wurde.  Die  Zahnräder  sind  großen 
BeanH|)ruchungen  ausgesetzt  und  gaben  zu  aehneller 
Abnutzung  und  vielen  Brüchen  Veranlassung^. 

Dieae  Uebeletftnd«  sollen  der  Brilnduac  ganlB 
dndnreb  Tvrmleden  werden,  daS  jede  Wau«  oder, 

wenn  es  sich  um  mehrere -r  .r 

ders  geeignet  fOr  diese 

Walzengeriihte  Landelt. 

jede  Walzenreihe  von 
einem  besonderen  Motor 

angetrieben  wird.  Beson- 
Betriebsart   sind  Elektro- 

motoren. Die  Schaltung  derselben  ist  beliebig,  zweck» 
mABig  jedoch  die  HintoreiaanderBohaltang,  dn  in  dleaem 
Falle  anf  jede  liralze  da«  gleiche  Drehmoment  nua- 
geübt  wird.  Itoi  Triowalzen  wird  die  Oherwalae  a  nnd 
die  Unterwalze  h  j(>  mit  einem  .Motor,  die  .Mittelwalze  c 
hingegen  mit  /m  i  \I,itiin'n  verpclien,  von  denen  einer 
mit  dem  Motor  der  tlberwalze  und  der  andere  mit  dem 

.Motor  der  l'nterwalze  verbunden  int.  l'ni  gleiehe  Um- 
drehungszahl der  zuHammcn  arbeitenden  Walzen  in 

jedem  Falle  zu  sichern,  werden  dieselben  durch  eine 
nachgiebige  Knppelnng,  a.  B.  eine  Reibungakuppelung, 
miteinander  Terbnnden.  Hierfür  kSnnen  Beibnngi^ 
rollen  d  benutzt  werden,  die  sowohl  iregeo  slcll  nla 
auch  gegen  die  Walzen  gepreßt  werden. 

Kl.  49  e,  Hr.  ITSiSI,  vom  80.  September  1905. 
Jean  Beck«;  in  Hüekeawngen.  Faükammer 
mü  Zugorftannntrieb. 

Der  lljuiinierliar  a  ist  an  einem  Seil  h  oder  der- 

gleichen aulgehängt,  weiches  auf  einer  Seilscheibe  c 
befeitigt  itt,  Anf  der  Seilaebeibonwellu  d  ixt  eine 

zweite  Sidieibe  < 

aufgekeilt,  an  der ein  Seil /"befestigt 
ist.  Dieses  iatDber 
eine  BoUe  $  go« 
führt  und  mit 
seinem  anderen 

Knde  am  Harn- 

mergestell  liefe- »tigt.  Rolle  g  ist 

in  der  Kolben- 
stange h  deti  io 

dem  Arbeitszylin- 

der  i  eich  bewe- 
genden Kolbonal^ drehbar  gelagert 

Beim  ZulaB  dea 

Druckmittels  un- 
ter dem  Kolben 

findet  somit  unter 

Vermittlung  der  Zugorgane  f  und  b  ein  Hoben  des 
Ilammerbära  a  statt.  Um  nun  beim  29iedergang  des- 

selben die  Zugorgan«  ateta  geapaant  ah  halten  ist  mit 
der  Kolbenatange  h  ein  aweiter  kleinerer  Kolbem  I  im 
Zylinder  m  Terbnnden,  welcher  von  dem  Druckmittel 
auch  beim  Niedergehen  des  Uammerbirs  atets  be- 
eiailnBt  bleibt. 

Kl.  18«,  Rr.  17880«,  Tom  18.  April  1906;  Zu- 
aats  SU  Kr.  175  657  (vergl.  .Stahl  und  Eiaea*  1907  Mr.  87 
8.948.)  LudwigWeiDin  Budapeat  VerfahrtH 

zum  Hrik-ettieren  ron  /''isenn/iftillen. 
(ieiiiüli  dem  Zu«at/.(>iiteat  werden  KinenabfäUe  mit 

KttlkwasNcr  liefeuchtet  und  zu  Briketts  gepreßt.  Die 
I'relllingo  wollen  »ich  nach  dem  VerlasHcn  der  l'rcKse 
auf  50  bis  OÜ"  C.  erwirmen  nnd  nach  H  Stunden 
■ehr  hart  nad  ToUkommea  waaaerbaitiadig  aein. 

L.iyu,^cd  by  Google 



T.  Anpuk  INT. 8taU  and llTl 

Statistisches. 

Dm  B«rs.  vnd  HlttemreMB  la  Bo«ri«B  nd  der 
Henefowliia  im  Jahre  1906. 

Di»  Ergebniaa«  im  Jdir«  1906  gasUlteteD  »icli 
aaoh  am^kliM  QatUni*  n.  «.  folgendtTMlen: 

Bergbaaerzeogniia«. 

i9M  ff*(»iM6** 
t  t  K 

FaUen  ....  765  4-      95  88  250 
Eiauim  ....  186518  4- 1"  ^^^^  '^'^ 
Cfaramen  ...  880  -|-    184  19  800 
Sehwefelkiaa   .  11  847  —  7  69S  198  905 
ManK'ftnerz.  .  .  7  651  -I-  3  522  805046 
Braonkolile  ..  5U4  1T2  -f  2  651  998 

Bei  den  Schwefeliciesen  er);ab  «icb  eine  Minder- 
infolgo  geringerer  MHchti^keit  der  Lagar- 

b)  Haitenerzeugnisii«. 

UM  g^lN»«* I  t  X 
Qaeekallber  .  .  .         6  —     4  88440 
Kupfcrhnmtner- 

«ari                      25  —    14  56799 
ivMlii'iHt'ii  ....    45  660  +  258C  8876600 
Uubware  ....     4  861  -j-   910         920  TSC 
Martinblöckc .  .    29  232  —  414 
Walzeiacn   ...    .'5  499  -(-  2299       4  641157 

Kohleu-GewlnBong  a.  -Außenhandel  de«  Deutschen 

Belekei  Im  enten  Halbjahre  1M7««** 
Nai-h  den  vom  Beiehaamt  daa  Innam  suanuneB» 
guHtoUten  TXSwiL  Warden  im  Dentaehen  IMeh»  ge- 
idfdarl  baaw.  hergestellt  an  ; 

.  ,  Januar  bl<  .^n^    Januar  bla 
JaaliMT   j^iiM    J"»»»"*  juriiflaa 
III« 

Steinkohlen  .  11458857  6957  U31  10840711  67257895 
Brannkohlen  4910875  89608088  4388086  86911978 
Koka    1805854  I06S9651    1686767  9778480 
Briketts  (auch 

NaÖprett- 
Bteine)...    1336274    7721908    1141908  6956681 

Ton  dlaaes  MangeB  «ntfoUeii  aaf  PraoBen: 
Steinkohlen  .  10756989  65198485  9685888  68007798 
Braunkohlen  4158303  25105056  8687064  88038878 
KnkH    1800417  10696781    1681564  8746444 
Brikett»  (fturh 

XaUpreß- 
■teinel...    1166939    6835602    1003951  6242576 

•  Nach  „OcHterreich.  ZoitMchr.  für  Borg-  und 
Hüttenwesen"  1907,  27.  Juli. 

SAherea  aiaba  .Stahl  und  Eisen*  1906  Nr.  18 8.  881. 

„Nachrichtea  für  Heiidol  and  Indnatrie*  1907 
Nr.  78  (Beilage). 

Der  Aitenhaadel  In  den  gleichen  Zeitrinman 
hatte  foigeiidaa  Brgebnb: 

Jaaaar  bl*  Jaaaar  bb 
Janl  IMT  Jui  IM» 
t  t 

Stdnkohlen                     5  780  078  9  585  270 

(4  151  872)*   (9  732  9321 
Braukolilaiii                  4  341  279  9  S36 

(4  2IH4K«)  (9  239) 
Steinkohlenkoks*«    .  .      230  420  1  bi02  440 
Breunkohlenkoks  .  .  .       18  839  1  083 
BrikettaausSteinkoUenf      61  841  866  754 
BrikattaaaaBraunkoblenf    88  584  810  616 
Torf,  Torfkokaft  ■  .  •        5187  11141 

▼ea  beaoaderan  Intareaae  idod  die  ZaUen  Aber 
die  Einfuhr  englischer  Köhlen  in  den  lloiiaten 
Januar  bis  Juni  1907: 

Oesamt-Eiofubr  aber           '  * 
deataeheBafanpUtM  1  189  518  4  916  678 
Dagegen  1906  ....     684055  8  888  865 

1900  ....     540856  8  751  458 

Davon  entfatten  anf  die  Hafenplitte : 

Haniburg-. 
Emmerich 

439  904 
301  364 

2  336  893 
576  523 

*  IKe  eiogeklenmartoB  ZaUen  leigeB  daa  Er* 
getnta  in  der  gleichen  Zelt  daa  Jahrea  1906. 

**  Ein  getrennter  Nachweis  Uber  Steinkohlen-  und 
BraankoUenkoka  erfolgt  erat  aeit  MArs  1906.  Dia 
Bin-  und  Anafnhr  von  Koka  inageaarat  hat  ba* 
tragen:  tXnUAr  Aufruhr 

I  t 
Januar  bis  Juni  1906      305  548  1  661  969 
Januar  hU  .hini  Wm      242  753  1  803  525 

j  Ein  ̂ '«  trcnntor  .Ndrhweis  über  HrikettN  aus 

Steinkoblen  uiul  ürminküblfn  ort'iili,'t  erht  »eit  iliir/. 
1906.  Die  Ein-  und  Ausfuhr  von  Briketts  ins- 

gesamt (fUr  die  Zeit  bis  Ende  Febmor  1906  einaeU. 
Torlkohle  oder  Torfkoka)  hat  betragen: 

Einfuhr  Auafuhr 
I  I 

Januar  bis  Juni  1906  84  553  502  856 
Jannar  Ua  Jnni  1907      88  765      577  870 

tt  Torfkoks  (Torfkohlen)  wurden  Tor  März  1906 
mit  Briketts  zusammen  nachgewiesen.  Die  Ein- 
und  Ausfuhr  von  Torf  (aeit  Min  1906  ehiachl.  Torf- koka) hat  betragen:  Jg^^ 

Jannar  bia  Janl  1906 
Jannar  hia  Jnni  1907 

8158 

5187 

4  683 
11 141 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausltnd. 

Irland.  Der  gegeawirtig  so  gflnstige  ücsobüfts- 
gnng  hat  in  Irland  die  Hoffiiang  anf  ein  baldigea 
Wiodamnfleben  der  einet  ao blähenden,*  venehirniidanan 

BisenindnHtrie  Irlands 

«lader  traehgemfen.**  Beide  Hanpterfordemlaie  — 
branehbaraa  Biaanen  nnd  Kohle  —  finden  lieh  in 

•  VergL  Back:  .OaecUehta  dea  Eiaena"  Bd.n 8. 1848  fl. 

**  Nadi  ,The  IroBnonger*  1907,  W.  Mira. 

bedeutenden  llengen  an  verschiedenen  Stellen  der 
Insel,  so  ist  naniontlieh  dar  Toneiaenatein  in  dem 
Quellengebiote  des  Shannon,  im  Norden  Ton  Oonnanght, 
bemcrktMiM»  ert.  Zu  A  r  i n  a  in  Kiisiotiinion  iiit  eine 
Anhöhe  unter  dem  Nanii'n  Furnace  Hill  liekannt,  wo 
die  UetKTri'pti'  einer  alten,  n'nh  im  18.  Jabrliini'i'  rt 

betriebenen  Einensi'bnicl/.i'  ani^etrofl'cn  wcnleu.  her 
dortige  Ofen  be»aii  wie  die  iiliriu'en  alten  irischen 
quadratischen  8chacht<]uen«<-linitt  und  hatte  bei  5'  > 
bia  6  m  H6he  eine  lichte  WWw  von  0,9  m.  Da«  ilort 
▼arhilttate  En  ataaimte  walirscheialich  von  dem  be- 
naehharten  an  600  m  liohen  SlioTe-an-ierin  (=  Eisen» 
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b«rg)  M  deo  Ufern  doa  Loogh  Allen ;  das  crscbmolzeno 
Dwo  wurde  in  dem  nehegel^geneB  Dorfe  u  Stiben 
anigeMhiniedet.   Toneiaenstein  tritt  in  dieser  Oei;end 
so  häufig  auf,  «laß  er  nn  inntirlicti  Orten  bIh  MautTAtoin 
verw<Miilft  wiril  und  Iok  wi  it  liiiieiii  in«  T.t.  .lalirliuinlcrt  im 

Tageliati  ̂ 'cwonncn  \\uriii>.  In  ilcr  lnMiacliUiirton  (iraf- 
•chaft  ('«van,  an  dor  (irenzr  iIit  KohliMift-liior  von  Con- 
nwight,  leitet  die  kleine  Stadt  Swanlinliar  ihren  NnnuMi 
TOD  drei  Hüttenlcutan,  Swan,  Ling  und  Bar  ah,  die  dort- 
Hlbst  im  17.  Jelirbundcrt  Eisonwerko  erbaut  hatten. 

Oer  Eieenhflttenbetrieb  so  AriKM  ruht  Mit  1880 

voUiWaii^wIhrend  deeelbat  jfthrliehnoehetw«  12  000  t 
KobbÄ  gwBrdert  werden.  Die  Werke  beachSftif^on  von 
1818  Iiis  183G  duri  hHi  hnittiich  200  Arbeiter.  Von  den 
Erzeu(;nia«cn  werden  heute  norh  ein  auH  dein  Jahre  1820 
Htanimende«  Stück  einer  Schiene  mit  einem  darauf 
laufenden  Kad  aufhewaiirt.  Der  Aufschrift  „Ariiina- 
Ircland"  naeh  zu  echlicBen,  waren  diet>e  Stück«  zur  Aua- 
fubr  beatimmt.  Die  Werke  zu  Arigna  and  dem  benacb- 
buten  Creevelea  bUeken  anf  ein  höbe»  Alter  nrOeli, 
denn  sehen  aal  dem  Jahre  1841  wird  beriditet,  daO 
die  durch  EnipSrcr  niedergehrannt  worden.  Obwohl 
im  D^.  Jahrhundert  wieder  crMtandon,  konnton  sie 

doch  infolge  <lr8  Man^elH  an  HoU  für  Keueruiiir-,- 
zwccke  aicii  nicht  halten.  Im  Jahre  1T8>>,  23  Jahre 
nachdem  der  let/ae  Holzknhlenhocbofon  Irlands  wc^cn 

MangeiH  an  Holz  nioUergeblaHcn  worden  war,  ver- 
•nehtan  drei  lirOder  O'Reiilv  in  demselben  Bezirk 
Eisen  mit  Kohle  an  erschmelzen.  Dieeer  erste  der- 

artige Tersueb  in  Irland  endete  ebenfalle  mit  einem 
Milwrfolg,  obgleich  die  Gegend  reieh  an  Kohle  war. 
In  demaelben  Jabre  lebte  auch  die  Hütte  zd  Druma- 
li  a  m  ti  o  wieder  auf,  wo  tmin  mit  niidir  Erfnl;.'  dazu 
überging,',  HolieiHen  mit  Kak«  zu  erlilanen.  Noch 
▼er  Ahlauf  des  IN.  Jitlirliiindert-t  hatte  da»  diirtij^o 
Eiaen  einen  i^uten  Huf  erlanu't  ihmI  war  weithin  he- 

kannt  aU  lelnkornigea  Eisen  von  ̂ ToUer  l'eHti^keit, 
daa  mit  den  besten  englischen  Marken  den  Vergleich 
anahlelt  Im  Jahre  1B52,  einer  Zeit,  da  der  Bedarf 
an  Eisen  stark  stieg,  werde  n  Creerelea  von  einer 
englischen  Gesellschaft  ein  neoes  Rochofenwerk  mit 
einem  .Aktienkapital  von  50  000  £  f;et:ründot.  Die 
.Vnlaf,'e  umfalite  drei  Hochöfen,  Kr/;:rulieti  und  Kohlen- 

zechen mit  einer  Kokerei  und  heg'-hiiftiicte  200  Arlieiter. 
Das  Erz  enthielt  0,41  »o  Manganoxydul  und  U,ö4  O;« 
l'hosphoraSure,  der  Eisengehalt  stieg  bis  anf  ft7  fj^. 
Die  Oofea  maehten  Je  80 1  in  24  Stunden,  wosn  etwa 
80 1  Eiaeneteln  nnd  etwas  Aber  40 1  einheimischer 
Kohle  erforderlich  waren,  ein  fflr  damalige  Zeit  sehr 
niedriger  BrennstolfTerbrnnrh.  Das  Roheisen  wurde 
meii^t  nach  Glasgow  ausgeführt,  wn  es  einen  höheren 
Marktprcirt  erzielte  als  alli-  anderen  Marken,  aus- 
genoniMH  ii  liämatit.  Tran»|>ortHcliw  ierigkeiten  hrachten 
aber  auch  dieses  Unternehmen  zu  Fall.  Der  tägliche 
Bedarf  an  Kohle  nuilite  8  his  10  kni  weit  anf  Karren 

berbeigeachafft  werden,  wihrend  das  enengte  Roh- 
eisen naeb  Sllgo  20  km  weit  anf  dieeelbe  Weise  xn 

befördern  war.  Solange  der  Marktpreis  f.  d.  Tonne 
zu  Glasgow  noch  Aber  4A  sh  stand,  lohnte  aich  der 
Uetri'  I'  iinmerhin  noch,  doch  boreita  1858  aah  die 
(rc!<ellhchnft  üicli  gcmltiirt.  nach  Verlust  ron  47000  X 
ilie  Hütte  stillzule;;en.  Im.ljilire  I  S'.Mi  wurde  iler  Ver- 

such wiederholt,  doch  mubte  man,  nachdem  l.öOOOjC 
verausgabt  waren,  einaehen,  dalS  ohne  neuzeitliche 
Beffirderaafivorriebttngen  fOr  Uohatoffe  wie  Ferttg- 
material  keine  ÜnaBsieUen  BrfSoIge  m  errielen  aeien. 
Denkwürdig  sind  auch  die  Versuche,  die  auf  der  ge- 

nannten notto  im  Jahre  1897  angcNtellt  wurden,  um 
unter  Verwendung  von  T  <i  r  fli  r  i  k  e  1 1  s  ,  die  nach 

einem  l'ntent  von  15  n  e  k  1  a  n  il  diirgeHtellt  waren,  Koh- 
ei-eii  zu  i  rl>Lis,  ii.  Kr/i  uirtii-i  hoI!  zwar  vorzügliche 
Eigenschaften  aufgewiesen  hahen,  namentlich  was 
Dehnbarkeit  ond  Schmiedbarkeit  betrifft,  doch  waren 
die  Kosten  gn  bedeutend,  um  an  eine  weitere  Ane- 
bOdnng  dee  VeTfahrens  n  geben. 

Verdamerika.  Ein  neuer 

Glchtenrerteiler  flir  HochRfen 
ist  dem  (ieneraldiroktor  der  Alabama  Consolidated 

Coal  and  Iron  <'ompanT  zu  Birmingham,  Ala.,  Oaj 
R.  Johnson,  patentiert  worden.*  Wie  die  in  Ab- 

bildung 1  nnd  2  wiedergegebenen  Schnitte  erkennen 
lassen,  welelit  die  neue  Koaetroktioik  aebr  von  den 
sonst  mdiehen  Fmmien  ab;  daa  WmeniBebalB  int  ein 
drebbarer,  rOsselfOrmiger  Beeebieknngstriebter  a,  oben 

AbMlduaff  1.  aieMf«M«bla5  aacb 

und  unten  durch  Klii|i|icii  ab;;esrliliiHhen.  Die  Drehung 
des  ganz-en  VerHchlusNes  erfolgt  auf  einem  Kugella!;er 
mit  Hilfe  des  Zahnrades  b.  Durah  die  incinanJer- 
greifenden  Ringe  1  und  m,  Ton  denen  letsterer  auf 
dem  Oichtbelag  des  HoahefMU  iMfeatigt  Int,  wird  efaii 
gasdiehter  AbadilnB  «triebt.  Der  beseeren  Abdicbtung 
halber  hat  die  untere  Ter- 
schluGkln|>|ic  c  koninrlir  ( 
Mtftlt.  Djih  llelVnen  uiiil 
Schlietietl     d. Thrillen  wird 
von  dem  Kolben  in  dem  Zy- 

linder f  a«e  Iwwirkt  durch 

l'ebertragung  anf  Bwei  an 
der  Krenzatange  i  befestigte. 
Ober  FOhrungsrollen  g  und 

doreh  zwei  parallele  Aus- 
sparungen d  ander  Außen- 

seite des  Trichter«  laul'ondi« Ketii':i.  i»iT  obere  Ver- 

schluliilerkel  b  von  kugel- 
segmentartit'er  Form  ist  an  dem  lleb4d  n  aufgehängt 
und  wird  mittels  des  Zylinders  p  gehoben.  Ist  die 
Beacbickung  in  den  Trichter  gcHtür/t,  so  wird  der 
Deckel  b  aufgesetzt,  der  Trichter  nach  der  gewOnsohten 
Seite  gedreht  nnd  sodann  durch  Oeffhen  dee  unteren 
Deckels  entleert,  l'ni  ein  Verrücken  des  Oichtver- 
schliiHxc!*  bei  Fxplo^ionen  zu  vermeiden,  bat  der  Er- 
(iniler  eine  Vnzaiil  Hügel  o  augeordnet,  welche,  auf 

dem  (iichtbclag  befeHtigt.  über  daa  Zahnrad  h  hin- 
weggreifen, ohne  e-i  jedo<  Ii  zu  berühren.  Abgesehen 

von  dem  Vorteil  des  geringeren  Gewichts  und  der 
leichteren  Handlichkeit  soll  die  beschriebene  Vor- 

richtung eine  Terringerung  dee  Koksabriebs  beim 
StOrzen  TeranlaMen.  — 

•  ,lron  Aga"  1907,  80.  Mai 
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7.  Anput  1M7. Beferate  und  Ueinere  MUttilungen. «MM  ui  marnu  I17B 

Bin  gntw  Siflelc  Oprimlamnt  Ist  In  den  B«riebleii 
«itlNdton.  dio  did  Rptri'Tiint,''  ('''i"  Vereinig-tcn  Staaten 
nnliaifBt  ahcr  AltiHkü  vonWronturht  hat.*  AIh  ein  H<<- 
W«lt  für  die  i^eKiiiKlc  Kntwirkiuni,-  iliescs  TiTritoriuma 
wird  angefahrt,  daß  von  den  unerreicht  hoben  Kapital- 
betrSj;en,  welche  im  letzten  Jahre  dort  fost^elc^ft 
worden,  der  größere  Teil  durch  die  Plttne  fflr  BImo- 
bahnbanten  und  nicht  durch  die  Ooldgruben  Ton  Nom« 
od«r  FnirbMikfl  «ngaloekt  wurde.  In  der  Tat  owg 
dtet  der  Fall  sein,  d«  der  Maogel  «n  Befördenrngt- 
elBriahtilBgen  aeither  die  Annhentung  der 

Bodenschützo  Aluskas 

aterk  aofgebaltun  hat.  Auch  xind  die  l'reiwe  für  Hilint- 
Uobe  l/ehensbedürfiiiwse,  liic  zum  (frc'iöten  Teil  eini^efiilirt 
werden  niQ8Ben,  bi»  jetzt  rnei^tt  zu  hoch,  aIk  rlati  ein 
ein/ulner  );rijtSerou  Nutzen  aus  aciaem  Besitztum  ziehen 
konnte,  wahrend  die  bedeutenden  KoHten  für  ma- 

schinelle Kinrichtungen  die  Bildung  von  UesellBcbaflen 
olin«  nbertrteben  grofien  Aafwaad  an  Geldmitteln  ver» 
binderten.  Die  wiebticete  der  mr  Zeit  im  Ben  be- 
niffiMlMl  Bebnen  iit  die  AlMka  Central  Line.  Von 
Seward  am  Stillen  Ozean  anagehond,  soll  «ie,  im 

gensen  ~20  km  lan^',  (li'ii  Ri-/irk  \  oii  rairli;itikH  und roittela  einer  Nohenlinie  die  Ivohlenfeltiur  am  .MataniiNka- 
fluaae  aufschlieBen.  AuBer  anderen  zum  Teil  liereitM 
im  Betrieb  betiudlichen  kleineren  Linien  wird  weiterhin 
eine  Bahn  zur  AufuchlielSun^  der  Kapferlagerstätton 
TOD  Chitina  und  der  Kohlenfelder  an  der  Controller 

Bay  geplant. 
Neben  dem  Ootd,  deteen  Auebente  im  Jabre  1906 

eine  Höbe  von  rund  86  Millionen  Mark  erreichte, 
durften  dii'  Kohlenvorkommen  fQr  Alaska  von 
größter  Hedeutun^'  sein.  Wenn  auch  diuKelhen  zur  Zeit 
infolge  der  Traiiwjiortschwieritjkeiten  noch  wenig  ali- 
gebaut  werden,  indem  die  Uosamtproduktioa  im  Jabre 
1906  nur  6600  t  betrug,  ho  sind  doch  nacb  einer  aut* 
liehen  Anfitellung  der  Vereinigten  Staaten  von  den 
Kolilenfeldern  gegen  80  qkm  anttiraiitieelier  Kohle, 
mnd  140  qkm  Koka-  und  Oaakohlen,  1220  qkm  Flamm- 

kohlen nnd  1760  qkm  Brannkohle  ermittelt.  Die 
wii  hticMtou  dieser  Voiknirinu  n  hind  im  sQdwostlichen 
Alaiika  die  im  .MatanuHku  Tal,  (Ihn  «ich  nach  CookH- 

Inlet  hin  fTHtruckt,  ixm  \'uknn,  auf  d«'r  lliilliinsi'l 
Seward  und  am  Kap  Lisburne.  Der  Anthrazit  von 
Matanuska  eoU  einen  Verhieb  mit  dem  PeDneylvanleni 
wohl  aaahalten. 

An  Kupfer  wurde  1906  fSr  etwa  4  Ißlfioneo 
Harle  gefSrdert,  das  zum  größten  Teil  von  der  Ihince 
of  VaTea-Insel  kam;  doch  glaubt  man  die  Ansbente 
bald  botrüchtlicb  erhöhen  zu  können.  Auch  I'otroleum 
wurde  in  der  NShe  der  Controller  Bay  gefunden, 
ferner  kommen  an  wertvollen  .Metallen  In  größeren 
Mengen  Silber,  Blei  und  Zink  vor.  C.  G. 

Der  Tabpenwibra  In  HentMhlMii. 

Einem  Vortrag  deo  Geh.  Oberbauratee  Dr.-Ing. 

Sjrmpber**  entnehmen  wir  nachstehende 'interessante jfltieunngen  Ober  die  Verwendungszwecke  der  in 
neuerer  &it  in  Deutaehiand  mr  Auaffllirung  gebrachten 
Talsperren : 

/nitlirh  Toran  gehen  die  in  den  Reichslanden 
auHgefOhrten  Vogese  ntalsperrcn,  welche  nach 
dein  Entwurf  und  unter  der  oberen  Loituu«;  de-« 
Ministerialrata  Fe  cht  in  Strallburg  im  jVlfeld-  und 

*  „The  Times  Engineering  Supplement"  li>07, 
IT.  Juli  und  „Tbe  In^eeHng  and  Mining  Jonmal" 1907.  6.  Juli. 

**  Vortrag,  gehalten  auf  dem  Schinkelfest  des 
Arehitektenvereina  an  Berlin  am  IS.  Mflrz  1907  nnd 

(alo  f<onderabdrnek  ans  dem  „Zentralblatt  der  Ban* 
Verwaltung")  erschienen  im  Verlage  Ton  Wilhelm 
Ernst  &  Sohn,  Berlin.   (Preis  0,80  #.) 

Feebttale   erbaut   sfad.*     Sie   dienen  sowohl  der 
Bodenbewäsj'criuic  wif  der  Kraftijewintuini;.  Von  der 

lOÜÜOÜ  cbm  faHMcnilen  All'cldtuiH|ii'rre  haben  41  indu- 
strielle Anlagen  mit  rund  lOO  m  Gefälle  und  10i|km 

zu  bewässernde  Wicsentlfichen  Nutzen.  Im  Kechttale 
wurden  in  Ergänzung  einiger  bereits  aus  französieeher 
Zeit  stammender  Teiche  noch  iwei  neoe  Weiher  von 
susammen  1  O&O  000  cbm  Inhalt  angelegt. 

Ueberwiegend  der  Trinkwaaseranaammlnng  dienen 
die  Talsporren  vonCbemnits.Nordhanaen,  Gotha 
und  Plauen,  ron  denen  die er^te beieinem  Waaserinhalt 
Ton  3UOO00  cbm  im  Jahre  1894,  die  zweite  bei  einem 
Fassungsraum  von  TTOiiOO  cbm  im  .lahre  1905  und 
die  dritte  bei  755  000  cbm  Inhalt  IdUö  fertiggestellt 
sind,  wahrend  die  vierte  von  8,8  Millionen  Kubik» 
mcter  Inhalt  noch  im  Bau  ist. 

Uleicbzeitig  zur  Trink- und  Kraft  Wasserversorgung 
bestimmt  aind  die  zahlreichen  Talaperren,  die  tob 
Intie  in  Rheinland  nnd  Westfalen  erbaut  wurden. 

Im  ganzen  sind  hier  17  Talsiierren  mit  einem  (iesamt- 
inbalt  von  rund  90  Millionen  Kubikmeter  Inhalt  be- 
reitH  fertiirgeslcllt,  davon  7  im  Wupper-,  9  im  Huhr- 
gobiet  und  l  an  tier  1  rft  i.  d.  Eifel.  Die  tieHamt- 
baukosten  dieser  .\nlagen  haben  mehr  als  30  Mil- 

lionen Mark  betragen.  I)er  Anfang  wurde  im  Esch- 
bachtal bei  Homscheid  gemacht  zur  Erweiterung  des 

atftdtisoben  Wasserwerics.  Ihr  reihen  sich  die  Anlagen 
im  Panaertal  bei  Lennep,  im  BeTortal  bei  Hfiekea- 
wagen,  im  Lingesetal  bei  Marienheide,  im  Salbachtal 
bei  Roniidorr,  im  ilerbringhausertal  und  im  Sengbach- 

tal bei  S  d:iiL,'i  ii  an.  Die  Solinger  .\nlat;e  ist  beson- 
ders bennTkeii,'*sM  rt  durch  die  vielseitige  Verwendung 

des  aufges|ieii'lierten  WasKers,  ilas  in  langer  Leitung 
Ober  Berg  und  Tal  geführt  wird  und  selbst  die  Kraft 
erzeugt,  die  einen  Teil  des  Stanbeckeninbalta  in  den 
Hoebbehliter  von  Solingen  befdrdert. 

BefArehtungen  rind  laut  geworden,  daB  da*  in 
Stauwcibcrn  aufgeepeicborto  Wasser  zur  Trink- 
wasserversorguntr  nicht  geeignet  sei,  da  unreine 
ZiiHüH^^e  und  ilii'  lüldiintj  von  K  rniikhcit-'keimen  im 
Weiher  selbst  nicht  gehindert  werden  könnten.  Zur 
Vermeidung  von  Unzutrtiglicbkoiton  und  (iefabron 
wird  deshalb  darauf  gesehen,  daU  das  Niederschlags- 
gebiet  möglichst  unbewohnt  und  von  menschlichen 
und  tierischen  Abgingen  freigehalten  wird.  Die  an 
flberatanenden  Flieben  werden  Ten  Pflansenwucba 
TOllsttaidlg  befreit,  Strauchwerk  sowie  abgeetoebener 
Rasen  rerbrannt  und  die  so  gereinigten  Flüchen 

wenigstens  jel/t  in  der  Nähe  der  .Mauer  und  d.  r  llnt- 
nahmetUrme  mit  .Steinscbotter  bedeckt.  Da»  entnommene 
Wasser  wird  unterhalb  der  Talsperre  .vielfach  in 
Form  eines  Springbrunnens  mit  der  Luft  in  Be- 

rührung gebracht  und,  tlurch  Sauerstoff  auguroicbert, 
demnActist  aber  natArUche  Kieselfelder  oder,  wie  s.  B. 
in  Remaebeid  nnd  Ohemnits,  auf  kilnstlicbe,  Bber- 
deekte  FiMeraniagen  geleitet.  Durch  diese  Einrich- 

tungen wird  die  Keimzahl  des  Wassers  erbeblich 

horabgesetit.  Wie  die  rntorsuchungen  von  1'rofes.sor 
Kruse-Bonn  übrigens  gezeigt  hoben,  hat  das  Tal- 

sperrenwawHer,  in  einer  gewissen  Tief''  iritiiuinmen, 
ohnehin  sehr  wonig  Keime,  so  daS  in  vielen  Fällen 
eine  .Nacbfiltemng  ans  diesem  Grunde  kanm  erfordere 
lieh  erscheint. 

Neben  den  Zwecken  der  Waaterrereorgung  nnd 

Kraftgeirinnung  wurde  auch  eine  wesenttmhe  Ter- 
mindernng  der  Hochwassergefahren  dos 
Wun)>ergebiete8  crroicht.  Von  besondereiu  Wert  alier 
ist  es,  daß  die  regeliii;iliige  Wll■^^e^^iibrlllll,•  in  den 
kleinen  Flüssen  und  liiicben  die  alten  lü-enhämmer 
und  sonstigen  Kraftwerke  in  d^  ii  TiiliTU  der  tirai- 
schaft  Berg  und  des  Sauerliui  h  ̂   i  neuer  TMgkeit 
erweckt  nnd  die  dort  seit  Jahrhunderten  angesiedelte 

*  .Zeitsebrift  fOr  Bauwesen*  1889  8.  288  und 
529;  1903  S.  605. 
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Referate  und  klemm  Mitteilungen. 27.  Jahrg.  Nr.  32. 

Klaiiiiiidufltrie  beflhi^  hat.  mit  d«m  OroBtwtriBb  der 
NeuxKit  wieder  in  (>rfi)lj»reichen  Wettbewerb  /u  treten. 
Der  Inhalt  der  Stauweiher  im  Wuppergebiet  schwankt 
iwisrhen  117  000  und  a,3  Millionen  Kubikmeter. 

Kinc  hervorragende  Bedeutung  haben  auch  die 
Anlagen  im  Kuhrgebiet.  Die  BeHchaffung  von 
Trinkwaeser  für  das  groUe  rheinigch-weBtfäliHche  In- 
duBtrlegebiot  zwischen  Kühr  und  Lippe  begegnet  immer 
grSBeren  Sebwierigkeiten,  d»  mit  Autaabme  der  Bubr 
die  meiitea  FlOiM  und  Biebe  diireb  BevgbM  und 
InduBtrie  itark  verunreinigt  sind  und  dem  Unter- 

grunde ausreichende  einwandfreie  Waisermengen  nicht 
entninniiieii  werden  können.  !>»  die  Lippe  durch  ver- 
hÄltni^mSbit;  starken  Salzgehalt  für  die  Waener- 
Tersor'.'uiii;  fant  tjauz  auh«cheidet.  so  ist  das  InduBtrie- 
gebiet  im  wegeutlichcn  auf  das  Waaser  der  Kühr  an- 
gewicNen,  und  in  deren  kieBiger  TaUuhle  haben  «ich 
■eit  Jahrzehnten  die  Waaeerwerke  grolter  StAdte,  wie 
Emmi,  Dortmund,  Bochum  new.  oder  bedeutender 
WaasergeeellHchaften,  die  eine  groBe  Anzahl  von  Oo- 
meinden  einheitlich  verBorgen,  angesiedelt.  Die  Kühr 
vermochte  auf  die  Dauer  der  starken  Was-ierentnahme 
nicht  mehr  zu  genügen;  sie  würde  im  unteren  Luufo 
während  de»  SomtiierH  vidlkoniineii  triickrii  Hein,  wenn 

nicht —  ein  Werk  dcB  Kuhrtalitperrenvere i n h  — 
aus  wesentlich  zu  diesem  Zweck  erbauton  Talsperren 
der  Ruhr  in  trockenen  Zeiten  ZoscbuBwMwr  sagefObrt 
wtrde.  Ei  let  Mterordentiieh  beeil  Mumetkeaaen, 
daB  alle  Ikteffigton  eich  mit  ebier  freiwilligen  Stener 
entsprechend  der  H0be  ihrer  Wuserontnahme  be- 
lawiet  haben,  die  von  nnf.'inglieh  1  '/'.■  I'fenni^'  jet/t 
auf  \  l'feiKiig  für  je  10  rhni  gesteigert  ist,  und  allein 
im  Jahre  \'M)i\  reiehlu  h  tiinOOO  eingebracht  hat. 
Aus  dioHer  Einnahme  wurden  Üeaoasenachaftea  unter- 
Btfltit  und  zur  Anlage  Toa  TkluemiB  aageng^  wobei 
neben  der  Zuführung  von  Wasser  aar  Rabr  auch 
•ndw*  Zwacke,  wie  Anlage  von  Kraftwerken,  beaiere 
AttMralnng  Torbandeaer  Mflblen  und  dergL  verfolgt 
werden  konnten.  Neuerdings  will  der  Rubrtalaperren- 
verein  auch  sclbttt  Tnlnjierrcn  erlmuen  und  in  Betrieb 
nehmen,  inHbeHomiere  ist  im  Tul  der  Mühne,  einem 
aSrdlioben  NcbenHuli  der  Knhr,  ein  Stauweiher  von 
118  Millionen  Kubikmeter  zur  .\uiiführung  beistimmt. 
Von  den  neun  bisher  im  Kuhrgebiet  erbauton  l,i^fp'  neu 
sind  die  im  Cnnepetal  und  im  Ilennetal  bei  .MeHi'hede 
die  größten  und  fassen  je  etwa  10  Millionen  Kubikmeter. 

Di«  Uf  fttnlaperre  dient  dar  JKraftgewinanng 
verbaaden  mit  Hoenwaiaenebuts.  Die  Stadt  Aachen 
nad  die  Landkreise  Aachen.  I>riren  und  Schleiden 
haben  sich  zusamnieniretan  und  mit  einem  Koitten- 
niifwande  von  rund  8  Milliinn  ii  Mark  die-i»  4.')  -Millionen 
Kubikmeter  haltende  raiw(ierre,  ein  Kraftwerk  für 
12000  bis  16000  P.S.,  und  die  nötigen  Verteilungs- 
leituogen  angelegt.  Sie  haben  den  zurzeit  bei  weitem 
gr5Bten  Stauweiber  fieatacblands  gcHehulfeu. 

Dam  Hoebwaaaeraebuta  sollen  in  erster  Linie 
die  in  Schlesien  an  dem  Bober,  dem  Queis  und  der 
Katzbach,  linkaseitigen  Zuflüsnen  der  Oder,  geplanten 
Stauweiher  dienen.  Im  ganzen  sind  17  Talnperren 
geplant,  davon  0  Mauern  und  11  Erddiinune.  Das 
<ic!tamtfaHHung»vurni<igen  der  17  Stuuweiher  beträgt 
etwa  80  .Millionen  Kubikmeter.  Die  griiUtcn  Anlagen 
aind  die  im  Bober  bei  Mauer,  wo  50,  und  die  im  tjueia 
bei  MarkÜBsa,  wo  15  Millionen  Kubikmeter  nuf- 
geapeiebert  werden  sollen.  Die  Xalsperrea  von  JUark- 
uaia,  Bucbwald,  Herlaebdorf,  Warmbraaa  nad  OrOsaan 
Bind  bereits  fertiggestellt,  wlhrond  die  bei  Mauer  im 
Bau  begritleii  ist.  Der  HochwasBcrscbutz  für  die 
unterhalb  der  Sperren  gelegenen  Tnlniederungen  wird 
dadurch  erzielt,  dub  die  im  allgemeinen  ntiindig  leer 
gehaltenen  Stauweiher  sieh  durch  dun  (tlötzlich  von 
olwD  kommende  Uoctiwasser  ailniühlich  anfüllen  und 
dnreb  eine  uicbt  versclüiefibare  Uetfnung  nur  so  viel 
Waaaer  durcblaasenf  wie  der  unterliegende  FluBschlauch 
obae  Oefabr  flir  die  Niederungen,  d.  b.  aleo  im  all- 

gemeinen bordvoll,  abfBbren  kaan.  Der  Inhalt  des 
StaubeckenH  ist  fio  groB  bemessen,  daß  die  Ober  dieses 
Mab  hinauHgehende  Hochwassermenge  vollkommen 
Flatz  finden  knnii.  l  cberall  ist  das  bokannir  hrn  hBte 

HochwasHcr,  dattjenigo  von  1897,  der  Berechnung  zu- 
grunde gelegt.  Nach  Verlauf  der  Hochflut  ISuft  das 

aufgespeicherte  WaHser  in  einigen  Tagen  durch  die 
offenstehenden  Auslässe  ab,  und  das  Becken  steht  fBr 
neu  eintretende  Uocbwister  wieder  cur  VerfDgaag. 
Nnr  an  den  Taliperrea  bei  Markllwa  und  Kaner  Ist 
auch  eine  beschränkte  Ausnutzung  der  Wasserkraft 
derart  vorgesehen,  daß  ein  Teil  dos  angesammelten 
Wassers,  und  zwar  In  j  MurklinHa  5  Millionen,  bei 
Mauer  20  Millionen  Kubikmeter  aufgespeirbert  bleiben 
sollen,  um  zur  Erzeugung  von  Elektrizität  in  einem 
am  FuBa  der  Talsperren  gelegenen  Kraftwerke  all- 
mShlicb  verwendet  zu  werden. 

Stanweiber  anr  Speianng  von  Schiff abrta- 
knallen  sind  in Dentacbland  bisher  nnr  la  ElsaB- 
Lothringen  vorhanden  und  dort  1870  von  der 
französischen  Regierung  übernommen.  Im  Anfange 
der  achtziger  Jahre  ist  der  t,ni>i;i-  Stnuweiher  von 
Üondrexange,  der  auf  der  WaBKerMibeido  zwisehen 
Kbein  und  Mosel  liegt  und  durch  den  die  von  ihm 
zu  speisende  Scheitelstrecke  des  Khein- Marne-  und 
SaarkohlcnkanalsUadarebgefUirtistiWaaeallieberiiVht 
nnd  aein  FaaeaagaTtnaBgaa,  «oweit  ftber  dem 
Kaaalwawfapiegei  liegt,  *nt  IS  miloB«B  EnUkmeter 
Mbnudit.  In  groBem  MaBatabe  iat  die  Speisung  des 
nbein-Weaerkanals  durch  Talsperren  von  teil- 

weise aullergewöbniichen  .^bmessuiigen  vorgesehen, 
di(!  im  oberen  u  e  I  1  g  e  b  i  e  t  der  Weser  angelegt 
werilen.  Sie  haben  innofern  noeii  besondere  Bedeutung, 
als  Bio  zu  gleicher  Zeit  den  Niedrigwasserstand  des 
genannten  Stromes  verbeBsern,  die  HochwasHergefahr 
in  der  E!der,  Fulda  und  Weser  bis  hinab  in  die  Maraohen 
oberhalb  Bremens  vermindern  nad  aaBerdem  elBe  be- 
dentende  Kraftsalage  mit  Dmekwassar  venorgea  soUea. 

Zusammenfassend  sind  In  den  lotsten  20  Jahren 
in  DeutHcbland  etwa  25  Talsperren  von  insgeisanU  rund 
120  Millionen  Kubikmeter  Inlmlt  mit  einetn  KoHten- 
aufwande  von  riitiil  ilO  Milliitiien  Mark  erii.uit  wurden. 

Weitere  15  Talsperren  mit  etwa  400  Millionen  Kubik- 
meter Inhalt  und  rund  50  Millionen  Mark  Küsten  sind 

im  Baa  oder  bereits  genehmigt,  ao  daß  Deutschland 
biaaea  kurzem  etwa  40  neuere  Talsperren  mit  sn- 
enmmen  reloblioh  600  Millionen  Knbikmeter  F«M«an- 
vormSgen  aufweisen  wird.  Di«  Binbeltskoslaa  ftn 
1  cbm  aufgespeicherten  Wassers  bewegen  sich  zwischen 

8  und  170  l'fg.,  wobei  der  niedrigste  Satz  für  die 
Edertals[)erre  und  der  höchste  für  den  kleinen,  zu 
Trinkwaaserzweeken  angelegten  Stauweilier  im  Sal- 

bachtal bei  Konsdorf  gilt.  Alle  Kosten  sind  ohne  die 
Ausgaben  fQr  Nebenanlagen,  wie  Kraftwerk«,  Wasser- 

werke und  der^.,  sn  veratehen. 

Spezialausstellaug  fUr  die  l'etroleumlndaatrle 
Bakamt  1W7. 

I:i  liiikiirent  wird  im  Anschluß  an  den  III.  Intel» 

nationalen  l'etroleumkongroii,  der  in  der  Zeit  vom 
4.  bis  15.  September  d.  J.  stattfindet,  eine  „Spezial- 
auastellung  für  die  l'etroleumindustrie"  veranataltet, 
EU  deren  Beschickung  ein  von  hervorragenden  Fach- 

leuten gebildetes  (^Deutscbos  Komitee*  auffordert. 
(Ehrenprisidenten :  G«b«lm«r  Bergmt  Prof.  Dr.  F. 
Beyschlag,  Direktor  der  geologischen  Landeaaaatalt 
zu  Berlin,  (»ehoiinrat  Prof.  Dr.  f.  Engler,  Karlsruhe; 
Vorsitzender:  l'rol.  Dr.  B.  Holde,  (ir.-Lichterfeldo.t 
Wie  uns  die  „Ständige  A  u  s  s  t  e  1 1  u  n  t:  h  k  o  m - 
m  i  s  H  i  o  n  für  d  i  e  d  e  u  t  s  c  h  e  Industrie"  mitteilt, 
ist  eine  Darstellung  der  gesamten  hochentwickelten 
Spezial-Maschinen-lndustrie  in  Aussicht  genommen. 

Da  bekanntlich  fast  die  gaaamten  maschinellen 
Karlehtungon  der  niailalaehea  BaffiaariM,  fenar  der 
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;r5Bte  Teil  der  Bohrgeräte,  Röhren  und  Bonstigen 
Ki'ilarf«  für  die  Hohrungpn  umw.  »bw.  auB  DeutNohl&nd 

li«zoi,M'M  wird,  zujjloirh  «ber  noch  gniUc  AI)Hiit);tn("n,'llch- 
keitLMi  VI irlirti]ii>-ii  «ind,  int  oino  rege  Hct<>ili(,'iirij,'  der 
in  Betracht  k(itiiiiu>nden  deutucbi'n  Kirniou  an  der 
Bakarester  AuHstellung  durohaus  angezeigt. 

Die  rainlaieclie  KogieniBg  bat  fllr  dieee  Fach- 
•aMteUmg  «ia*  BmIm  tob  YerfanatigiiBgea  sn- 

geeichert:  (iebflhren  irg<>ndwelriier  .\rt  werden  nicht 
erholicn  ;  auch  ist  ZollfrtMhi'it  uiiil  nuf  den  runiHni»<'hi'ii 
Bahnen  Fraclitfreiheit  lugestandoo.  UeBgleicben  er- 

folgt die  Verpackung  oiä  Anflrttttuig  d«r  Anmtot- 
lungBgator  kuHtcnfrei. 

Anmeldungen  und  Anfragen  sind  an  den  Oeneral- 
Mkretftr  des  dentaehen  Komiteea,  Herrn  Dr.  Panl 
Sehwan,  BflvIniW.  15,  UUuidftr.  K8,  m  riditwi. 

Bächerschau. 

Ortirnil  foiinilri/  pr<irtire.  Hy  A  n  il  r  r  \v  M  c 

William,  A.  K.  S.  M..  aiul  Pcrcy  Loiiir- 

muir.  London  11*07,  Charles  Grit'tiu  (  o., 
Ltd.    0«b.  tli.  16/—. 

E»  i^t  froudi;;  zu  hf;,'rQßi>n,  wenn  Bürhor  viTöfFi-nt- 
llcht  wi'rdcn,  (lur<'h  woli'hc  cm  ilctn  tliciirctiNch  crliil- 
il.  Irl)  I  ticll.  rciinijcnieur,  der  nur  ein  .lahr  prnkti'^cli 
gearbeitet  hat,  möglich  gemacht  wird,  die  Handhabung 
der  Formerei  zu  studieren  und  die  Behandlung  der 
Arbeit  in  anderen  Gielieroien  eingebend  kennen  zu 
lernen.  Durch  die  gegenwartigen  hoben  Arbeitslöhne 
und  di«  verkante  Arbeilaxeit  irird  d«a  Beetreben  «Uer 
KoBetmktenre  herrorgerofeo,  die  OaSnHIeke  bo  voll» 
endet  alit  mi^glirh  zu  geateltea,  um  an  den  fertig;- 
gestellten  Waren  wenig  niochanitichti  Arlieii  niiti;;  /.u 
haben.  Detthalb  Hind  die  meiMten  OuUHtücke  gc^'t-ii 
früher  kompliiierter  geworden,  und  an  die  Forniarbeit 
la  der  Uietierei  werden  gesteigerte  Ansprüche  gestellt. 

Wenn  nun  der  (JieBereiingecieur  die  Formarbeit 
Biit  ihren  vielfachen  Kinzelfragen  und  KQckaichten 
geaa  dem  UieBermeiater  oder  dem  einseinen  Former 
Oberlaseen  wollte,  so  wOrde  er  seinen  Plate  Bchleeht 
ausfallen,  denn  Auaachuß  und  hohe  SelbetkoHten  würden 
nur  xu  balil  eintreten.  Ks  wird  ihm  deHhalb  nebr 

an^renehn)  nein,  wi-nii  er  rtii  h  über  die  Furmarbeit 
und  den  (riebcreibctrieb  an  anderen  l'liitzen  unter- 

richten kann,  solange  al«  er  noch  nicht  iafolgo  TOn 
eigener  Erfahrung  das  Feld  beherrHcht. 

Die  beiden  Autoren  haben  nun  in  dem  vorliegenden 
Werke  die  theoretieche  und  die  praktiache  Seite  den 
OteBenlbetriebee  verelalgt,  so  daB  daa  Bach  dem 
OieBoreiiagenieur  wie  dem  strebsanion  GieBemeUter 
inm  Stndinm  empfohlen  werden  kann,  um  so  nneiir, 
als  es  keine  hohe  Vorbildung  beansprucht  und  ttbe^ 
sichtlich  und  leicht  faülich  gcBchricben  iat. 

In  KS  Kapiteln  behandelt  cm  den  Formnand  und 
die  Formercimatorialien,  die  Werkzeuge  nnd  Form- 
kaelODt  die  Kerne,  dann  die  Formarbeit  selbet  im  eiu- 
lelaea,  wobei  aber  bemerkt  werden  muB,  daB  die 
Heratellnag  tob  groBeii,  •ebwierigea  Sttteken,  wie 

Dampfzylindern,  I'umpenkSrpern,  Maschinengestcllon 
in  Sand  und  I.ehm,  nicht  vorgeführt  worden  iitt.  Da- 

gegen ist  die  Fabrikation  von  Mittelarbeit  und  Klein- 
guli  von  Hnnd  «Dwiu  nuf  Formmaschinen  ziemlich 

»•ingebeiul  behandelt.  Von  den  t^ormmacehinen  sind 
mehrere  Hjsteme,  darunter  auch  die  hydraulischen 
von  Bopp  &  Kouther  in  Mannheim,  durch  Skizzen 
dargestellt.  Ueber  die  Tianeporteinricbtangeo,  JLrane, 
Laafkatoea  aad  andere  meebairiaehe  Hllfemiltel  der 
OieBerei  aind  TerhSitnismfiBig  wenig  Mitteilungen 
l^maeht,  nnd  doch  aind  diese  Einrichtungen  für  das 
ErtrflgniH  ili  r  <iier;i  rci  von  au«ncblaggcheiiiicr  Be- 

deutung, besoiidcrB  wcim  die  (iieliorei  gröÜere  Stücke 
anfertigt  und  vielaeiti-  ;-t  (iani  aulSer  acht  gelasBen 
aiad  die  baulieben  VurhältniBse,  die  Anordnung  der 
ebnelaeo  Betriebsabteilnngen  aad  dar  Gang  der  Fabri- 

kation in  seiner  Reibenfolge  tob  einem  Orte  xnm 
andern. 

VoB  dea  Oefen  aiiid  der  Tlegelofea,  der  gewöhn- 
liebe  Flammofea,  der  SIemene-Oaaofen,  der  Kupolofen 
und  der  Glühofen,  «uwiit  hIc  für  HerKtelhuii;  von 

31  Ittel-   und  Kleinguü   angewendet   werden,   an  der 

Hnnd  von  Ski/zen  bcMprochen.  Von  den  Ku]>ülofon- 
koufttruktionen  Hind  hIh  ein  gute«  britiitcheK  Beispiel 
StewartH  Kapid  •  Kupolofen,  als  ein  amerikanisohea 
Muster  der  Whiting  -  Ufen,  nnd  dann  der  Ofen  Ton 
Greinor  aad  Brpf  angefahrt.  AnBerdem  iet  no«h  der 
Daff^Oanentor  befaaadelt.  Von  Tradkeakanama 
iet  eine  altmodlsebe  Trockenkammer,  (Br  welche  ein 
liCNonderes  (Jebäude  ;ii]r;:(Tilhrt  ist,  boschrieben.  <lann 
eine  uutomati.Hehe  Kaiiiiiu  r  mit  Oelfeuerung  und  ein 
traiiHpDrtahler  Trockenofen,  wie  er  auch  bei  uns  viel 
angewendet  wird.  IIa»  Tempern  von  schmiedbarem 
GuB  ist  ziemlich  eingehend  besprochen.  Die  Sand-Auf- 
bereitnngs-  und  die  i'utzerei-Kinrichtungen,  anf  welcbe 
man  in  Deutschland  jetzt  großen  Wert  zn  legen  plagt, 
■lad  ein  vealg  atiefmatterliek  behaadelt 

Die  metallnrgiscbe  Bekandlnng  der  EisengieBerei 
nimmt  ungefähr  denHelhen  Kaum  ein  wie  die  prak- 

tische und  füllt  VA  Kii])itol.  Zuerst  sind  die  ver- 
Bcbiedencn  Kohcisenmirtcn  vorgeführt,  dann  sind  die 

Chemie  und  die  Eigenart  der  einzelnen  l'nidukte, 
Stahl,  Gußeisen,  schmiedbarer  GuB  besprochen,  und 
in  mehreren  Kapiteln  eingehend  erörtert,  welobe  Be- 

dingungen an  ihre  einwandfreie  llerstelluBg  gekaOpft 
•ind,  daaa  iat  der  Wert  von  TempersturmeasoBgen 
beim  QieBen  erläutert  und  sind  einige  Pyrometer  Tor- 
geführt.  nie  mecbanisehe  Materialprüfung  und  die 
mikroskopische  Analyse  unter  Beifügung  von  lehr- 

reichen Abbildungen  halu  n  >  ui;,'ehciiilc  liciichtung  ge- 
funden, und  ist  dabei  auf  verschiedene  neuere  For- 

schungen Bezug  genommen.  Dann  werden  die  Le- 
gierungen behandelt,  und  zwar  Messing,  a8p*>i*l* 

measing",  Manganbronae,  Alaminiambroaxe,  Nensilber 
aad  WelBmetaU. 

Znm  ScMaB  werden  noeb  Angaben  Ober  die  Be* 
triobslcitung  einer  GieBorei  gemacht,  und  zwar  führen 
die  Verfasser  dieses  Kapitel  mit  der  Bemerkung  ein, 

dftlS,  wie  nötig  gute  Werk/.cu;,'«-  in  einer  (iielierei 
auch  sein  mögen,  eine  altmodische  unil  sogar  ver- 

altete Gießerei,  wenn  sie  gut  geleitet  wird,  doch  mit 

der  neuesten  Anlage  konkurrieren  kann,  wenn  die- 
eeibe  von  einem  minderwertigen  Leiter  geführt  wird. 

DaB  natarlieh  die  baitaagelegte  OieBerei  aiehte 
verdienen  kann,  wenn  aie  TSllig  verkehrt  geleitet 

wird,  ist  selbstverständlich,  ebenso  wie  eine  Zict,''  !- 
presse  keine  Ziegel  herstellen  kann,  wenn  iiuiti  keinen 
Lehm  iiiitVribt.  \\ivt  .n  Deutschland  wird  heute  auch 
der  tüchtigste  UieUuroichef  aus  einer  veialleten  An- 

lage nichta  beranswirtacbaften  können.  In  dicBein 
Punkte  können  wir  den  Yerfaseern  nicht  zustimmen, 
aneh  wean  wir  den  Wert  einee  herrorragonden  Leiters 
aaBerordaatUeh  boek  elnscbltsen  und  mit  dem,  was 
aber  dea  OieBerelbetrieb  sonst  gesagt  wird,  im  all- 

gemeinen einvcretanilen  Hind.  Bei  der  Kntwickliin:,', 
welche  die  Eisenindustrie  in  Deutschland  in  ilen  |.  |/.teu 

.')U  .Ijihreii  i;enomnieii  iuit,  kann  auch  der  tüchtigste 
Gieliereileiter  ohne  gutes  llandwerks/eug  keine  gute 
Arbeit  liefern.  Er  wird  aber  wohl  die  Mittel  und 

Wege  finden,  »ich  die  nötigen  Hilfsmittel  zu  beschaffen. 
Die  Yerfnessr  geben  ein  Betriebsacbema  aad 

dringen  auf  genaue  Kalkulation  sowie  auf  aorgfiltigee 
Bestimmen  der  Riseni|ualitäten  und  der  AbfAlle,  be- 
sondi  rs  bei  Rotguß.  Ein  Si  tietna  für  die  Kalkulation 
der  verschiedenen  Arten  GuU  ist  nicht  gegeben. 
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Allen  tuHammenj^enommen  tiictot  da«  Ruch  dorn 

I'raktikcr  eine  Rute  Hilfn  von  der  tlicDri'ti-icluMi  Seite 
und  dt-rii  Tbcoretiker  nt'lion  mancherlei  wertToUen 
Ansahen  in  hUttenmSnniächer  Hinaicht  oino  Menge 

vcin  [»raktiHchen  Kinzelheiten.  £•  yreiftag. 

Becker,  H.,  Diplom -Ingenieur,  Assistent  am 
EisenbQttenniftiinischen  Institut  der  KSnif^ichen 

Techiiisrlien  Hoclischiil«'  Aachen:  Der  Arl'•ll<ll>r 

fIiUten•Akiien-Ve^•ein,  Hidhe  Erde  bei  Aachen. 
Festschrift  fOr  den  60  jabrigron  Gedenktag  der 

Inlx'trii'hnaluni'  siiniT  Wi-rksanlatren. 
Am  1.  Jlai  d.  J.  konnte  der  Aacbener  HOtten- 

Aktien-Verein  die  eojShrig«  Wiederkehr  des  Tag«» 
feiern,  an  dem  daa  Werk  in  Betrieb  geaetzl  warde. 
Aua  diettem  AnlaHHo  hnt  die  Verwaltunj?  die  vor- 
liegeiide,  in  jeiier  llinHirht  Tornelmi  aiis^eKtnttete 
Festschrift  erscheinen  ia-iben.  die  um  so  ;;clej;ener 
kommt,  als  der  JuliiliiuinHtui;  uni^'efiilir  mit  <li>m  Zeit» 
punkte  zuaammenfBlIt.  an  dem  der  Verein  infolge  der 
VerachmelzuDg  mit  der  Uelsenkirchener  Uemwerk-- 
AktieDgoaaUa«!haft  aicb  aeiner  Selbatttndigkeit  begeben 
lut.  Dia  wir  beabeiehtigen,  auf  daa  interestante  Werk 
demnflchet  anaffibrliclier  einzuf^cben,  eo  >ei  hier  der 
Inhalt  der  Schrift  nur  ^anz  kurz  angedeutet.  Den 
ernten  Ti  il  deit  Iluehea  liildet  eine  reich  illustrierte 
Chronik  iIch  Verein«,  die  ein  anschauliches  Hilil  von 
der  allrniihlichen  Entwicklung;  dr»  Werkes  bis  zu 
seiner  jetzii^en  achtuni^^ehietendeu  Stellung  in  der 
Kisctiindustrie  aller  Läniiur  gibt.  Der  streite  Teil 
•chUdert  die  Werkaanlagen  in  ihrer  heutigen  Oeatait* 
bringt  Zahltni  Über  die  Leiatangafibigkeit  dea  Ver- 

eine, die  TerauRgabten  Eisenbahnfracbten  und  die  Ar- 
iwiterTerbUtniaae,  bebandelt  die  Einrichtungen  und 
Lsishingen  som  Wohle  der  Arlieiter  und  legt  endlieb 

die  Aufwendunjren  an  Steuern,  sowie  den  Roheisen-, 
Kxks-  und  Kohienverbrdiicli  /ifferiiiiiiilVig  dar.  Auch 
diese  Alischnittü  der  Fest»'clirift  worden  durch  wohi- 

geluni^one  Ansichten,  xalilreichu  Lu^'epläne  und  ver« 
acbiedene  graphische  Tafelo  wirkaam  unteratQtxt. 

S  c  h  u  b  r  t  b ,  H. :  Hand-  und  Hilfübtieh  für  den 

praktischen    MelnllarbeÜer.     Lt-hrbiich  zum 
SflbsluntiTriclit   in   der  ■^'•osainten  Mi'tallvcr- 
arbüituug  für  den  Praktiker.    Mit  30  Tafeln 
and  784  Abbildungen.    Wien  und  Leipzig, 
A.  Hartlfbeiis   Verlafr.     1  ä  r*'' 

l>er  Verfasser  will  durcii  die  neue  Ausjjalie  seinea 
Werkes,  die  seit  kurzem  rollstfindig  vorliegt,  dem  Me- 

tallarbeiter eine  Handhabe  bioton,  sein  Wissen  in  theo- 
retischer und  praktischer  Beziehung  zu  erweitern.  Er 

beachreibt  daher  unter  Beigabe  xahlreieher  Abbildongen 
von  Werkzeugen,  Arbeitamasehlnen  uaw.  nleht  nor  die 
Metall-dewinnuni;  und  -Verarbeitung,  dio  Formgebung 
durch  Uießen,  Wal/.en  un*l  Schmieden,  sondern  auch 
die    Behandlung    lier   Oborllftcben    durch  Schleifen, 
l'olioren  und  (ialvanisieren,  die  Halbfabrikate  und  die 
Heratollung   von   Mubrauchsgegenstünden.  Danoben 
werden,  aoweit  es  sum  Veratändnia  erforderlich  iat, 
aaeh  die  Hiirewiaaenachaflen  dargestellt. 

Hei  der  Redaktion  sind  nachstehende  Werke  ein- 

gegangen, deren  HeH(irechuiig  vorbehalten  bleilit: 
K  o  y  a  u  m  e  d  e  H  e  I  g  i  1)  u  e ,  M  i  n  i  .s  t  e  r  c  d  e  r  I  n  d  u  s  t  r  i  o 

et  du  Travail,  Office  du  Travail:  Slfitinti-iue 

da  Qrive»  «n  Btlgi^tu  lMl—1905.  Bnuelles 
1907,  J.  Lehmas     Cie.  —  O.  Sebepena  ft  Cie. 

Waldeck.  I>r. -Ing..  Karl:  StreifxQge  durch  die 
Blei-  und  Silborhüttcn  des  Obcrharzea.    Mit  tQnf 
Tafein.   Halle  a.  d.  8.,   Wilhelm  Knapp.  8,40  Ji. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Stahlwerk» «Verband,  AktleugeselUchaft  In 
DflueMorf«  —  In  der  HaaptTeraaromlang  wurde  über 
die  OoflchSftalage  mitgeteilt:  In  Halbzeug  liegen  reich- 

liche Spezitikationen  vor.  Es  war  trotz  weiterer  Kin- 
Hchränkung  der  Ausfuhr  in  vielen  Fällen  leider  immer 
noch  nii<ht  inö^'Ueli.  der  inlrindiMehen  Kundschaft  die 
gewünschten  M>-nt.'en  /uzufüliron.  Die  Lieferung 
der  im  dritten  Vierteljahr  noch  rückständigen  Mengen 
eiehert  den  Werken  reichliche  Beschäftigung  iu  dem 
bieberigen  Umfange.  Der  Verkaof  für  da«  letzte 
Vierteljahr  1907  warde  in  der  heutigen  Versamminng 
zu  den  bisherigen  Preisen  und  Bedingungen  frei- 

gegeben. Die  Auftrüge  in  Elsenbahnmatorial,  dio  den 
Vi?rband(4werken  zur  l.ief->rung  bis  Miide  dieses  .lahres 
vnrlie>;en,  haben  naln'/u  die  Midie  iler  Beteiligungs- 
zitlern  diT  Werke  für  die-ü-  Zeit  erreicht.  l>a  die 
Werke  bisher  trotz  der  gnilieu  Anstrengungen  die 
Beteilignngs/ifrern  nicht  erreichen  konnten,  so  ist  mit 
ziemlicher  Sicherheit  darauf  zu  rechnen,  daß  die 
Werke  den  Jetst  schon  vorliegenden  Anftragsbeetand 
bla  Ende  dieses  Jahres  nieht  bewältigen  können. 
Dabei  ist  der  Eingang  von  nenen  Aufträgen  bis  jetzt 
riü  fjan/  flotter  „tw  ci'ii,  so  duß  die  Werke  für 
leichtes  .Nlftterial  Teriiiine  von  un^efülir  vier  bis  sechs 
Monaton  verlaniT' d  im  ihHcü.  In  Uilli  nHi  hienen  ist  dor 
Eingang  von  Aultrngcu  ebenfalls  ein  hefriedi;;cnder, 
vnd  es  sind  mit  den  in  Killenschiencn  jetzt  sehen 
vorliegenden  AuftrAgen  die  Werke  bis  ebenfalls  nn- 
gefihr  Ende  dieses  Jahres  toU  besetzt.  In  Formeisen 
sind  die  Werke  naeh  dem  snneit  verliegenden  Auf- 

tragsbestände auf  drei  bis  vier  Monate  toII  besetzt 
Der  S]>e/itikftnnnseingnng  war  befriedigend.  Auf  das 
TriiiriT^rc-rliiil t  wirkteri  neben  dem  hohen  (ieldstande 
und  di  r  immer  noch  nicht  eiit-'  hi  ■  l^  rien  Ilfitidl'Tfr.it,''' 
zablreicbo  AuastJinde  von  Baubaudwerkern  bemntcud 

ein.  Auch  im  Aualande  werden  von  verachiedenen 
Lindem  Baabandwerkerstreike  gemeldet,  welche  die 
Bautätigkeit  beeinirSchtigcn;  doeh  war  der  Abrnf 
bisher  recht  zufriedenstellend. 

RholttiHcb-Wostriillsches  Koblop-Sjndikat.  — 
Aus  dem  in  der  /echenbesitzer-Versammlung  vom 
19.  Juli  d.  J.  erstatteten  ausführlichen  Bericlit  des 
Vorstandes  geben  wir  folgendes  wieder:  Im  Juni 
1907  hat  der  reehnnngemiBige  Abaals  in  t4Vs  (i.  V. 
88*/t)  Arbeilatagen  betragen  5018886  (5  059  241)  t, 
mithin  554095  t  mehr  als  im  Vorjahre  und  arbeits- 
tSglieh  232  677  i21(i43S)  t  oder  16  239  t  7,.'i  "  ,  mehr. 
Von  der  Beteiligung,  die  sich  auf  6  12^)424  t  be- 

zifferte, sind  demnach  9 1, 'M  ".)  abgesetzt  worden.  Die 
Förderung  stellio  sieh  im  Juni  d.  J.  insgesamt  auf 
6  494708  t  oder  arbeitstäglicb  auf  269210  t;  es  alnd 
daa  gegen  Mai  1907  mehr  7220  tss2,76  7i»,  gegen 

Jnni  1906  mehr  15845  tsB6,04*/a. 
Der  rechnnngamIBIge  Aheatz  bat  betragen 

LHamiahr 
t 

Imganien  1907  bei  146Vfl  Arbeltatagen  82808824 

„     ,      1906  «   147»  4  „  32  371  367  ̂  

mithin  1907  gegen  19i)H    -|-  4.'10  it.'.7 arbeitatlglich  vjni       22K  i>i)7 
,  1906        219  096 

mithin  1907  gegen  1906  -|-4811 

Von  der  Beteiligung,  welche  sieh  bezifferte 
« 

1907  auf   87  878  894 
l".)Oi;    „  S7IM7  804 

sind  demnach  abgesetzt  worden 
1907    88,01  % 
1906    86,24  > 



7.  Anguat  1907. 2faehrichien  rom  EUtHmarkte  — Induatridh  Sundtehmu.    fltakl  nd  Hnb.  1177 

DtoSnmiiM  dM  OMMBtabwIiw  dar  SyndflnlnaAmi 
U/bmg  im  «ntm  Hatttjahr  t 

88  878  895 

«rbciUtfigürh    204  4i') 
geguii  das  II.  Halbjahr  1906  mehr         10  832  =  ■4.'2T  % 

,       ,     I.       „       1906    „  7  432  =  2,89% 
Dar  Varaaad  dnadtUaSUeli  Landdebit,  Deputat 

nad  LieÜBnnsaii  d«f  HlUtaaMdi«B  an  dia  eifanon 
HAttanwerka  betraf  im  I.  Halbjaiu        bivrToa  für 

nrrhnunf  dn 
SvrnllkAirii 

an  Kohlen  «  •  <  .  • 
„  Koka  
,  Brikett*  .... 

25  '.(2y  301  21  s;»4  <',i-,4 
  7  r>21  ~,f,x  C.  :!07  :C>0 
  l  319  393  1  2;iO  076 

in  ̂ iumma    84  770  462  2U  4'.»2  090 
arbeitstiglich  an  Kohlen 

(14<>/t  ArtMitataca) 
176  992 

416B7 

149  4»2 

84847 
arbaltaMgUdi 

(181  ArbeitalaM)  .  . 
arbeitatiglieh  a.Brikatta 

(146'/i  Arbeitstag«)  .  9  oo<;  s  sor, 

Der  arbaitatAgliche  Gogamtveriianil  im  1.  ilalb- 
jahf  1907  bairag     k'K'  o  <!■■  a»' 

II.  Ilslbjahr  190«  I.  Halbjahr  IW  « 

in  Köhlen ...  4-  4426  =  2^  — 1424  =  0.80 
.  Koka  + 1508  »  8,77      +  8*98  8,81 
,  BrikcttH  .  .  -f    411:- 4.7«       -!-   724  =  S,74 

I>or  arbciUtAglicbo  Voraand  für  R  i-  c  h  n  ii  ii  k  iI  e  h 
Syndikate«  betrag    i         ̂   i  •■, 

in  KeUan .  .  .  +  8962  =  2^72  -  1842  =  1,22 
,  Koka  4-  1659  =  4,68      +  8888  «  8,17 
,  Brikett«  .  .   +-   367  =^4,35       +  071—8.25 

Die  Förderung  stellt«  sich  im  I.  Halbjahr  ins- 
geaamt  mat 

oder  arbetlBlI^lek  anf 

38  646  6Ö1 

....  888800 
t  % 

gegen  daa  II.  Halbjahr  1906  mehr  9887  ~8,69 
I. 1  ;>o« 7:u)r)  —  2,H5 

Die  in  dem  Bericht  weiter  gegebenun  Zahlen 
laaaen  erkennen,  daß  der  Koblenveraand  mit  der 
Entwiclüttng  der  Forderung  nicht  Schritt  gehalten 
hat.  Der  seit  den  Monat  April  das  Vorjahres  In  die 
Erachelnnng  getretene  Rflckgang  der  Kohlenliefe» 
mngen  der  Zechen  hat  bis  zum  Monat  Hai  d.  J.  an- 

gehalten. Ucber  ilt-n  im  erütt^n  Hslbjahre  lOOtl  er- 
reichten KoblcDVL'r'<and  für  Uechnuiig  doB  Syndikates 

Ton  arboitgtil^lich  durihHchtiittlicb  151  294  t  int  nur 
der  Verband  im  Juni  d.  J.  hinausgegan^on.  Der 
Durchschnitt  des  VcrBandes  in  der  erKtcn  ilälftc  des 

laufenden  Jahres  »teilte  sich  arbeitatAglich  auf  nnr 
149458  t  nnd  weist  somit  gegen  den  ifielohen  Zeil» 
rnnm  1908,  obgleich  in  diesem  die  Förderung  um 
arlMilatIglich  7S05t  niedriger  als  in  jenem  war,  eine 
Abnahiiip  von  \>^42  1,22  •/•  auf.  Die  Ursachen 
(Ich  Fihwuilieri'D  KohlcnverHandoa  liegen  in  dem  go- 
nt4'igt>rten  SelliMtvcrbraucb  der  SyndikatHinitirlii'iliT, 
zum  Teil  für  eigene  HQttenwerke,  in  der  Hauptsache 
aber  für  die  Koka-  und  Brikettherstellung.  Durch  die 
im  ersten  Halbjahr  1907  gegen  1906  eingetretene  Er» 
hOhung  dea  Koka»  ud  Bnkattvataandea  von  arbeite» 
li^ieb  8S9B  I  beaw.  784  t  ist  dem  KohlenToraand» 
getebifl«  eine  Ifengo  Ton  arbeitHtlglich  rund  BOOO  t 
entzogen  worden. 

Dur  Bericht  ntelit  fernor  fei*t,  daß  die  .Sch«  iiM  i;,'- 
keiten  in  der  Erfüllung  der  Vorkuufsvrr|»lliclitiitii:i'ii 
fortbostohou  und  daß  die  vim  den  /ochcn  zur  Ver- 
filgnng  gaalellten  Mengen  gegenüber  dem  Bedarfe 
noeh  imraer  nnraraichend  sind,  so  da&  die  herrschende 
Kohlenitnapphoil  noch  aadanert,  obwohl  daa  Syndikat 
sich  im  Ausfuhr^erbSfte  eine  mOgllohst  weitgehende 
Einschrinkung  auferlegt  habe  nnd  ferner  dazu  Aber^ 

uit  einen  Teil  seiner  Lioferungaverpflich- 
tangen,  namen^oh  naeh  dem  Auslände  and  den 
KDstunplätzen,  durch  Einsdilebung  engliseher  Kohlen 
abzulSsen.  hnt  e»  zur  .-Vusglcichung  der  in  «einen 
Lieferungen  aufgelaufenen  Kilckutände  fürdie  preußisch- 
h<'Hf*i-<i  In  n  StaatHeiHonbahnen  allein  lOOOOt)  t  <  ri:;rts(  lie 
KohkMi  ;;ekauft.  Ucr  starke  Koksbedarf  konnte  voll 
befriedigt  werden  und  die  erli5hte  Brikelteriettgnng 
wurde  glatt  abgesetzt. 

Das  Eisenbahn-VersandgoHchift  halte  im  ersten 
Jalueeviertel  unter  starkem  Wagenmangei  n  leiden. 
Die  WagengestelluBg  ist  im  Jannar  nm  80868  Vagen 

=  5,2''/o,  im  Februar  nm  26  472  'Wagen  =  4,9  •/«.  »m 
.März  um  .')3  69f(  Wagen  =  8,8  "/o  hinter  der  Anforde- 

rung /uriii'kgehlieben.  Aullerdem  wurden  dii'  ire- 
«tollliMi  W  agen  den  Zechen  viidfiicb  nicht  rechtzeitig 
zugeführt.  Daw  Einlegen  einer  grulien  Zahl  von 
Feierschichten  und  vorzeitiges  Einstellen  der  Förde- 

rang, also  geringere  Leistungen  derZeehen  and  dem- 
Iem<8  grOBere  VorsandanafiUe,  waran  die  Folgen 
leset  eehon  eo  ofl  bekli^n  üebelatandes.  Erf^n» 

licborweiso  haben  die  Verhftltnissc  im  zweiten  Jakttth 

viertel  eine  gQnstigero  Gestaltung  gewonnen;  immerhin 
hat  der  Wdi^enliediirf  nach  hier  in  vullem  Umfange 
nicht  befrieili;^'t  wer<icn  küniicn.  indem  im  April 

4.')Ü7  Wagen,  itii  Mni  .'mrxl  Wji-.ti,  im  Juni  4*U0'Wagen 
weniger  gestellt  als  angefordert  worden  sind. 

fFatted  ̂ tes  fite«!  C«rpontlra.  —  Ana  dem 
AbBchluB  für  das  zweite  Halbjahr  entnehmen 
wir  fiileenden:  Der  .^ufüichtsrat  setzte  die  regelmißigo 

Vierteljahrüdividoiide  auf  1  ','4  "*,'«  auf  die  im  Xenn- 
betra;;!"  von  3t;<i2Sl  100  Dollar  auHBtehcnden  VorzugH- 
aklii  ii  Ull  i  auf  '  -  auf  die  im  .Nennbeträge  von 
508  302  000  Dollar  ausHtebenden  Stamninktien  fest. 
Der  AbseblnB  ergab  fOr  das  zweite  Vierteljahr  eine 
Beineinnahme  von  45604000  Dollar  gegen  89 122  492 
Dollar  im  ersten  Yierteljelir  und  40185088  Dollar  in 
der  entsprechenden  Vorjahraa^t.  Von  den  Reinein- 

nahmen werden  nach  Abzog  der  Zinsen  und  Tilgungs- 

boträge  für  die  Schuldveracbrciliungen  der  'l\iclitir- 
gesellschaften  zunächst  ordnungsmäliig  7  127. 'ino  Doli, (im  ersten  Vierteljahr  4  865  914  Dollari  für  .Vbuutzung, 
Erneuerung  und  VerbeHsorung  der  Anlagen  abge- 

schrieben, forner  die  fälligen  Zinsen  auf  die  Schuld- 
Terachraibnngen  des  Truste  gexalüt  nnd  die  Tilgnngs» 
hetrige  fBr  dieee  Sehnidversehreibnngen  bestritten. 
Nach  Ausachflttung  von  6804919  Dollar  ala  Difideade 
auf  die  Vorzugsaktien  und  Ton  2  541518  Dollar  auf 
die  Stammaktien  werden  dann  18  500000  Dollnr 
(14500  000  Dollar)  fOr  außerordentliche  Verl>eHKerinii:eu, 

Erweiterungen  und  .Neuerwt-riniiiL;'  n  /ur  .i  k^'i-ttellt  und 
3  497  100  (3  6ft4.')76)  Dollar  alo  unverteiltor  iteinüber- 
schuB  auf  die  Uowinn-  und  Verlnstrecbnung  Ober» 

tragen.  Von  dem  Viertoljabragewinn  entfallen  auf 
den  April  14801000  Dollar,  anf  den  Mai  16  057  000 
Dollar  und  auf  den  Juni  14  846000  Dollar.  Die  geld- 

lichen Ergebnisse  des  Stahl-Trusts  hal>en  sich  in  ganz 
aoßeronli!:iili<  h  günstiger  Wei«e  entwickelt.  Eine 
Einnahme  von  Uber  16000000  Dollar,  wie  sie  der 
Mai  gebracht  bat,  wiir  biMhor  überhaupt  noch  nicht 
zu  verzeichnen,  und  auch  die  .\pril-  und  Juni-Ziffern 
weisen  eine  Höhe  uui,  die  bis  jetzt  nur  im  Oktober 
1906  abertroffen  worden  ist,  und  zwar  mit  einer  Ein» 
nähme  von  14984988  Detlnr.  Demcntoprechend  be- 

deutet natnigemae  auch  daa  merteUabresergebnia 
einen  neuen  Rekord.  Bisher  war  da«  Ergebnis  des 
letzten  Vierteljahren  19or,  da«  günitigHte  gewesen; 
jetzt  ist  e-t  noch  um  über  3  750000  Doünr  übertroffen 
woriii'n,  unii  L'ei^'eiiiUirr  >[i  ni  er-^tcn  Viert. -IJiilir  !'<07 
hat  Hich  die  Keineinnahme  vollends  um  <13h2ooii  Doli, 

gesteigert.  Für  daa  erste  Halbjahr  1907  stellen  «ich 
die  Beineinnahmen  nunmehr  auf  insgesamt  84  626  492 
DeHar;  ee  Itedeatet  das  gegenüber  dem  Vorjahr  ein 
Mehr  von  7  867  000  Dollar.  Diesen  aboraus  glünzen» 

den  Ergebnissen  tritt  der  am  80.  Jnni  d.  J.  vorbanden 

uiyiii^ed  by  Google 



iin  tliU  nd  Bnb.    iVbdkrMlm  mm  EiteimariUe  — 

geweaene  AuftragsbcBtaiul  wQrdig  «n  die  Srit^.  Kt 
betrog  7  608900  t  gegenaber  8048858  t  am  ai.  MIrz 
1907  md  •  809  U9 1  an  80.  Juni  1906.  Qagenab«r  dem 
vorhergehenden  Vierteljahr  ist  biemaidl  dlmnliBgt  eioe 
AbnAhme  de«  AufiragHbestandea  zn  Taneielineil,  die 
jedoi  li  nirlit  weiter  iiiB  (icwirht  fallt,  da  ja  Ql>erhau|>t 
am  die  Juhreiimitte  ein  gewisBes  Nai  lilauMen  der  Auf- 
trÄge  eitiiutreteii  pflo^;t.  Immerhin  hat  der  Stahl-Truat 
eine  Auftragsnienge,  wie  aio  diüMinal  am  ächlaU  dea 
sveiten  Vierteljahres  vorlag,  nocli  niemals  um  diese 
Zeit  aufweisen  ItOuien.  In  den  letzten  Jahren  waren 

an  SeUoB  der  einselnan  Jahraaviartal  folgoada  Aaf> 
tri^  gebucht :  ,90«  i»OT 

I.  Vierteljahr  .  .    7018712  t  8043858t 
II.  ,  ,  .    6  809  589  t     7  603  900  t 
III.  ,  .  .    7  93U8Ö4  t  — 
IV.  ,  .   .    8  489  718  t  — 
Einstweilen  rerfflgt  der  Stahl-Trust  also  noch 

ttlwr  «In«  Baaebtftiguog,  wie  er  sie  eich  kaum  beaser 
wQnachen  kann,  und  ueh  für  d«t  dritte  Vierteljahr 
ers<-heinen  somit  die  Anaaiehten  recht  gQnstig. 

Schwedischer  KisenerzTorsand.*  —  Di«  im 
.lalirf  1".»00  von  Lulei'i  (Schweden)  versandten  .Mengen 
r.iHi  11'  rz  betrugen  1  2:if,  248  t,  womit  der  Versand  des 
Jahres  1905  un>  110618  t  flbertroffen  wird.  Von  der 
Q«MHntmenge  gingen  181  864  t  naeh  GroBbritamÜMl, 
486  880  t  nach  Holland,  (um  wohl  nach  Deutschland 
umgeschlagen  zu  werden),  567  720  t  nach  Nordweat- 
DeuUehland,  22  047  t  nach  IMs^ien.  und  2i;  S22  t  naeh 
Frankreich.  Der  Kiruna-  und  Tuolluvaarabezirk  sandte 
1  5811 573  t  EiBencr/  über  die  Mixenbahn  nach  dem 

norwegischen  Ilnfcn  Marvik,  die  von  hier  aus  ver- 
•ehifft  wurden.  Die  Verladung  von  den  Klrifl*- 
TMra  -  Lagerstätten  ist  siemlieh  gestört  gewesen 
wegen  der  bekannten  RegierangaterfBgung,  daB  anf 
dieser  Eisenbahn  nicht  mehr  als  rund  1,2  Millionen 
Tonnen  Erz  vertiebickt  werden  dürfen.  Der  Versand 

von  dem  Hnferi  Oxelöaund  stieg  im  Jahre  l'.HX;  auf 
den  ansohnliclien  Hetrng  von  79!<  250  t,  von  »  eli-lieni 
(juantum  nilein  r(S4  y.'iii  t  über  Hutterdani  nach  l>iMit-<i  Ii- 
land  exportiert  wurden.  Während  f rülicr  fu-t  der  tje-tiimte 
Srhiffsverkehr  von  diesem  Hafon  in  i  iip,-liHclien  Hündon 
lag,  haben  ̂ etzt  bolUadische  Bhodor  denselben  an  sieb 
gerissen,  wie  die  folgend*  AufktoUnng  seigt: 

I  AntäU       I  t  I • 

1895 1905 
18»» 

121 225  994 
Schweden  .... 59 101 72  919 155  941 
HolUnid.  .... 

19 
64 30  429 514  147 

DeutsehlMid  .  .  . 
84 

4 SO  343 3  363 
Norwegen  .... 21 40  279 
Dünetnark .... 1 104 
Kuttland       .  .  . 

—* 

998 
insgesamt «54 174 S99  964 

674  558 

Vom  rrHn/.iistHclien  kohlen-  und  KoksmarkU 
—  Die  ( JenchtiftHbuje  di  H  lraIl/^.^iHcllen  KohlenniarkteH 
ist  bei  dem  durchw.s;  noch  starken  Verltraucli  der 
Werke  in  ImtuBtriekohlen  noch  immer  sehr  ̂ ünxtig. 

Auch  die  l'reise  haben  ihre  bisherige  ätetigkeit  be- 
wAhrt,  snmal  die  meisten  Zechen  ihre  Förderung  bis 
Ende  Hin  1908  jetzt  darohweg  verechlossen  haben. 
Bei  der  Knappheit  der  heimischen  FSrderung  ist  die 
Einfuhr  auiilfindiBolier  Kohlen  norh  immer  Hehr  groli. 

ob;rleicli  "»ie  nicht  inclir  d«H  stnrke  l'ebertrewicht  ^etccn 
die  vor  j.ibii  L'''  K  in  fuhr  aul «  eint.  Dii'  K  i>  h  I  c  ri  <•  i  n  f  u  h  r 
beli'  f  sich  vi.rn  l..l(inunr  bis  l..lunid..l.  aut  <12l2H2tH 

(i.  V.  r.  Il  tL''-ii  I».  i;iii;lnnd  ist  an  diecer  Zitfer  mit 
4  151  970  t    (:t  .')4t>  l'.in  ti,    Helgien    mit    I  4:) 4  370  t 

*  .The  Iron  &  t'oal  Traden  Ueview",  17.  Juli 
1907,  8.  182. 

( 1688 100)  t,  Deutschland  mit  491  950  t  (354til90t> 
beteiligt.  Die  Koblenausfuhr  Frankreichs  in  der  ge- 

nannten Zeit  belief  sieb  auf  514  930  t. 
Oi«  Kokseinfnhr  in  obigem  Zaitraam  Mtafk 

sieh  auf  878010  t  (957  890  t),  an  der  Dmitsehland  in 
fast  vt.rjiibrijri'r  Höhe  mit  704  .S7n  t  beteiligt  ist. 

Vereinigte  Stahlwerke  van  der  Zypen  nnd 
WlBsener  Kisenhfltten -Aktien •tiesellHcbaft,  Köln« 
Dentz.  —  Dem  Bericht  Ober  das  abgelaufene  Oe- 
BcbSftsjahr  190G/07  entnehmen  wir  folgendes:  Da* 
Unternahmen  bat  sieh  in  dam  BniehtajnhM  eia«r 
glintenden  Rntwiekivng  sn  erf^nen  gehabt.  Die  im 
vorletzten  (ii  HcbäftHjabr  beBchloBsenen  Neubauten  sind 
im  Herichtfjiihre  zum  Teil  fertiggestellt  und  in  Ketrieb 
genoniiiiin  wunirii.  Trotz  der  durch  außergewöhn- 

lich Btrenge  Kulte  und  reichlichen  8chneefall  ent- 
standenen Verzögerungen  kam  bereits  im  März  1907 

das  neue  Mittel walzwerk  nnd  die  Erweiterung  des 
Hammerwerkes  in  Betrieb,  wXhrend  die  hetriebsfibige 
Fertigatellnng  dor  bmiob  Qebllaemaachino  für  lUn 
Alfredhtttte  sowie  dor  elektrischen  Anlagen  anf  Grobe 
Poterebach  gegen  RchluB  dos  OeschSftsjahres  ermög- 

licht wurde.  Die  weiter  geplanten  Um-  und  Neu- 
bauten mÜNHi  n  den  RückHichteu  auf  <kti  beBlclifuden  He- 

trieb  an(,'c|inl)t  werden.  Der  Neubau  der  (ieneratoren- 
anlut^e  liir  iUm  Martinwerk  ist  bereits  vergeben.  Das 
Stahlwerk  wird  um  einen  —  den  nennten  —  Martin- 

ofen erweitert.  —  lieber  den  Betrieb  ist  im  einzelnen 
sn  bemerken,  daß  die  Graben  (Verainigang,  BL  An- 
dreas,  Petersbaeb)  bei  einer  ZaU  von  darehsehnlttKeh 
1909  (i.V.  1239)  Arbeitern  206  230  (184  898)  t  Spat- 
eisenstein,  10  (31)  t  Brauneisenstein,  831  (615)  t 
Kupfererze,  7  (18i  t  Hlcier/c,  :^  H>  t  ISl.  aderze  för- 

derten. Ks  wurden  bcfiinlcrt  auf  der  Urabonbahn 
von  Grube  Vcrcinii,'un<,'  nach  Alte  Hütte  und  Alfrcd- 
hatto  101  404  t  mit  einem  Kostenanfwand  von  0,084  ■* 
f.  d.  t-km,  auf  der  lliittenbabn  von  Station  Au  nach 
Uoinriebsliütte  111825  t  mit  einem  Koatwwnfwand 

Ton  0,068  t.  d.  t-km,  «nf  don  SmlbahaoB  ton  Onbe 
St.  Andreas  nach  AUiredbVtte  nnd  Heinridishatte 
53  04 1  1  mit  einem  Kostenaufwand  Ton  0,142  f.d.  t-km, 
auf  der  .Scilliahn  von  Orube  l'etor-'lmi  Ii  nach  Alfred- 
hütt4'  fiti<j;*Ot  mit  einem  KoBtenaulwaiid  von  0,OG;i  .* 
f.  d.  t-km.  Die  n,.f,.n  III  und  IV  der  Älfredhütte  und 
Ofen  V  der  Heinrichsbiitte  standen  das  ganze  Jahr 
ununterbrochen  im  Feuer.  Die  (iesamterzeugung  an 
Bohoioen  belief  sieb  «af  125468  (118019)  t  und  der 
OMMStkbsats  «af  128645  (114088)  t  Twrbmncht  wni^ 
den  275050  t  Eisenstein,  49217  t  Kalkstein,  137  277  t 
Koke.  Die  Hatten  beschlftigten  durchschnittlich  411 
(375)  Arbeiter.  Im  StahlwerkHbetrieb  betrug  die  Pro- 

duktion 93413  (784ii<i|t  Hohblöeke,  die  zu  Halbzeug, 
Walzoisen,  Formstahl,  EisenbiihnolicrbaumateriHl,  Rad- 

reifen, Achsen,  Schmiedestücki'ii,  Kadern  und  Kadnätzen 
weiterverarbeitet  wurden.  Die  Zahl  der  Stablwerks- 
arbeitcr  belief  sieh  auf  durohaehnittlieh  1204  (1047). 

Der  Qewinn  de«  Qosehiftnjnbrea  botrigt  naob 

Abmg  dor  Unadlaograakoilmi,  84«Mni  und  rertrag- 
Ifehen  Oewinnantefle  8460815,90.4.  Von  dieser  Summe 
sind  für  <  )hligatiiiriszinHcn.  Mis4  lircibiiiij,'eri  und  den 

HocIiofen-KrneuerunjjrtfoniiH  /.ur-aninieii  1  Ot",i', i)H4,44  .« 
abzusetzen,  so  daß  ein  Kein^jcwinn  von  2  V.H  250, Hi; 
(i.  V.   1  470451,75)  der   sich    unter  Hinzurech- 

nung des  (tewinnvortrages  aus  dem  Vorjahre  von 
253  687,77  Jt  auf  2  647  838,63  Jt  erhöht,  verbleibt.  Uier- 
Ton  Bellen  1 600000  Jt  (16  «/s)  «Is  DiTidende  auf  das  er- 

höhte Aktienkapital  Toigfltet,  100000  dem  Beamten- 
pensions-,  Witwen-  nnd  Watsenfonds  fiberwiesen  und 
30  000  *  als  Helolinuniren  an  .\nt;estellre  verwendet 
werden,  nnelidein  die  Mutzuiii;»i,'ein(iben  (iew  innantcile 
mit  227  4'.<:l,;ti;  .  «  in  Abzuir  e-cliraclit  sind.  Der  l'eber- 
HchuU  von  )I'.<0  :!-l5,27  soll  auf  neue  Kechnung  vur- 
getragen  werden.  —  Bezüglich  des  neuen  Oeschtfta- 
Jahrea  sagt  der  Bericht:  «Mit  Vertrauen  sind  wir 
•aoh  in  das  nono  OosehMlaJahr  getrstoa.  Uavor^ 
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ki'unbar  haben  ja  mancherlei  Umniftncli',  nii  ht  zum 
wenigtten  der  teure  Geldstand,  eine  Abschwächnng 
der  Marktlage  und  ein  mäßiges  Sinken  der  im  freien 
Wettbewarb«  ■tehenden  £rMactiiMe  herbeigefOhrt. 
OlelchwoU  anM&tn  wir  bat  der  Ttlle  der  vorliegenden 
Anftrig«  aneh  JeM  noch  daa  Oeachlft  als  gesund 
and  erwarten  etne  Wiederbelebung  nach  Beseitigung 
oder  Milderung  de«  a>if  dt*m  Kupitalmarkte  laHtenden 
Drucke!*.  I'ie  am  l.  Juli  d.  J.  ̂ jeliuchten  AbBchlüsse 
Bichern  uns  bei  lohtiundeii  l'reihon  oino  volle  Bo- 
schftftigung  fQr  4  Monate,  f^r  einen  wesentlichen 
Zweig  anaarer  Fabrlkatfon  sogar  fdr  6  bia  7  Monate.* 

Eispnwork  HaximfliaMhItte  In  Roasnberg 
(Oberpfal/.).  —  Dem  Bericht  ali«r  das  am  81.  MSrz 
abfi;elaufcne  OoBchäftnjahr  1906/07  ist  a.  a.  folpeiidcH 
zu  entnehmen:  Diu  Nachfrage  war  rocht  lobhaft  und 
zwar  Hdwnii!  für  dai«  Inland  bIh  aucli  lür  das  AuhIiiihI. 
Die  tiefriedigeDdon  AbsatZTerhältnisse  daucrtt^n  bin  zum 
SdiiuHHi'  dcB  Bcriclilqjabres  nnveriindert  an.  Wenn 
auch  darob  die  £meuerung  dea  StaUwerka-Verbandea 
mnlebat  ein  featea  OefOge  wiedor  geeebaffea  lat  nnd 
ein  angesnndor  Wettbewerb  der  dentschen  Werke 
unter  sich,  sowie  derjenige  des  Anslandes  für  die 
nächsten  Jahre  nicht  zu  befürchten  ist,  ho  hat  cm  doch 
den  Anschein,  als  nb  wir  auf  liem  Höhepunkt  der 
Konjunktur  üiij^Mliins,-!  hrim.  Sämtliche  Werke  der 
Maxhütte  waren  infolge  der  gUn»tigen  I^age  de»  Eiseo- 
niarkte«  gnt  beschSftigt  und  wurden  namentlich  für 
Triger,  Stabaiaen  nnd  Feinbleche  bessere  Preiaa  er- 
Bielt;  dieaer  MebrerlOs  wurde  aber  sum  Teil  wieder 
anageg liehen  dnrah  die  weaeotUeh  hOhorMi  Atbelta« 
ISbne  nnd  Preise,  weltthe  flb  aloittiebe  anzukaafendon 
Rohmaterialien  angelegt  werdoD  mußtm,  uml  traten 
hierfür  ■-  besondern  bei  Manganerzen,  .Mangati4'ineii, 
Boheisen  usw.  —  Steigerungen  bis  zu  50  <•  o  auf. 

Auf  der  Kohlonzoche  Maximilian  bei  Hamm 

warde  im  Februar  1907  das  lang  ersehnte  Ziel,  welches 
mit  ao  vielen  und  außerordentlloben  Schwierigkeiten 
TorlcBttpft  war  endlich  erreicht,  iadem  am  19.  Febmar 
daa  tigaatlieae  Kohleagebirge  aBgetraffto  uiA  am 
Sl.  FeSraar  die  «rate  ralaa  Koble  bei  einer  Teufe 
TOa  682  m  gefördert  wnrde.  Ef.  «ind  bis  jetzt  drei 
FISze,  der  Fettkohlonpartie  angehörend,  durchteuft 
Ton  1,2  bis  2,r)  umi        :ii  M rtchtigkeit. 

Die  Neubauten  der  Iloehofenanlago  in  lioeen- 
berg  sind  so  gefördert  worden,  daü  im  Monat 
April  1907  der  dritte  Hochofen  angeblasen  werden 
koaote.  Der  yierte  Hochofen  geht  der  Vollendung 
•Bingen  nnd  soll  im  AnacblnB  hieran  daaa  noch  ein 
flnAar  Ofen  «rriahtet  weidaa.  Daa  aeve  Stahlwerk 
ia  Boaaabarg  wird  toiaanriditUeh  Snde  Jnli  1907  in 

Betrieb  konimen  und  »»II  hieran  anaebließond  der 
Umbau  des  Walzwerk««  in  Angriff  genommen  werden. 
Auf  den  Bergwerken  wurden  373  268  t  Spat»  aad 
Branneiienateia  geflirdert  Die  UoohSfen  ersaagten 
164  718  t  Tlioaiaa'  nnd  Pnddelroheieea;  die  Prodnktion 
aa  Wallfabrikaten  betrog  154623  t  und  diejenige  an 
OoBwaren  3774  t.  Nach  Deckung  der  Oeneralnnkosten 
und  AnleihezinHen  ergibt  »ich  ein  (Jewinn  von 
4  765213.44  .«  (i.V.  4  053  7CT.0»;  H ).  Auf  die  im 

vcrgan;,'enen  Jahr  uuti,'i  t'(lhrten  Neu-  und  rmbanten 
und  die  Krwerbungen  im  Betrage  von  4  918  2.'>ft,4tJ  .* 
aad  loa  den  im  vorigen  Jahre  als  Anlagowerte  vor- 

getragenen tt  467  743,65  wurden  ala  ordentliche  Ab- 
schreibong 1197699,91  ut  dem  OewhiB  entaammen 

ttad  dam  nllgomeiaaD  Batrioba-Beaanro-  and  Amorti- 
sattonsfottda  798899,20  .41  flherwiesen. 

Von  ili  ui  verbleibenden  l'el  .  rh  liuß  sollen  —  außer 
den  all  jiili rlich  gew  ührteii  (iriitilikiitniiien  —  nach  Er- 
günziing  des  |)i»|>ot<ition>tfMiidH  nowie  livb  RemTVffoinls 
für  Hochofenrepsraturon  der  Betrag  von  5UU0U0  l« 
der  Reserve  fQr  die  Kohlenzeche  Maximilian,  ferner 
der  Reeenre  für  Um-  und  Neubauten  der  Werka- 
anlagen  in  Rosenberg  500000  Jt  ingowiaaMi,  aar 
BUdnag  aiaea  AalelbeUlgaagafoBda  80000  Jl  sarflek- 
gestellt,  dem  Fonds  flir  auSerordentllche  TJnter- 
fctOtznngen  an  Mi'iHtcr  und  Arbeiter  SOOmt  *  über- 

wiesen und  iIhuu  ilrii  .\ktioujirrn  eine  IMvideuile  von 

430  f.  d.  Aktie  ir.lls-Mi  *'  ii.  V,  1  4i><;  400  .« 
s  400  ■*  f.  d.  Aktie)  zugeteilt  worden.  Der  Ter- 
bleibende  Rest  Ton  99672,52  Ul  wird  auf  aana  Raeh- 
anag  Torgetragen. 

Maachlaeabaa«  nnd  Kleinelseuindnatrle-Benifb- 

genossensrhaft.  —  Aiu  24.  Juli  d.  J.  fand  in  Düssel- 
dorf die  diesjährige  ordentliche  OenoMsfensibnftKver- 

»ammlung  der  Maschinenbau-  und  KloinciseuinduHlrie- 
Berufsgunossenschaft  Htutt.  Ks  waren  53  Delogierte 
aus  allen  Zweigen  der  genannten  Industrie  ersirbienen. 
In  der  Begrfißangsrede  Itonnte  der  Vorsitzende,  General- 
direlctor  Lechner*K5ln,  an  dar  Hand  derKatastor- 
zifTern  nadtw^MB,  daS  dar  Qaachiflwaaf  bei  dea 
Mitgliedern  der  OenoaMmiehaft  tm  allgemeinen  ein 

Sehr  reger  Bei.  I'iiti'r  den  Beschlossen  der  Versamm- 
lung ist  hrrviir/u  heben,  daß  der  fleno«Mon»<'haftH- 

TOri*tiiii(i  I' r rniirli 1 1 i,"t  wiiriii-,  /wci  ki  \vi  itiTiT  i''rir;lfriing 
des  Arboiterwohnungswcsens  Hypothekendarlehen  aus 
dem  Reserrefonds  künftig  nicht  nnr  an  gemeinnlltsige 
Baurereine  und  ArbeiterwohaeBgWOBoaaaaaehaftaa, 
sondern  auch  an  tiemeinden  aan  Private  aBter 

Bilrgacbafi  der  Gemeinden  n  gawihrea  nnd  awar 
iowoU  aaf  aaa  arbaate  oder  in  arbaaaada  wia  in 
twdter  Liaie  aneh  aaf  alte  Arbelterwohahtaaer. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenleute. 

Theodor  Sehmer  f. 

An  99.  Mai  d.  J.  itarb  sa  Partenkirehen  nach 
kiir/etti  aber  schwerem  Leiden  Im  60.  Lebensjahre 
der  Fnlirikbeaitzer  Theodor  Sehmer,  Mitbegründer, 

Teilhaber  und  langjlbri^er  fieHchflft^filhrer  der  rühni- 
licliHt  bekannten  Maschinenfabrik  S  e  h  1  e  i  f  m  ii  h  1  e - 

Saarbrücken  P"  h  r  h  a  r  d  t  iSc  S  e  Ii  m  e  r.  <i.  m.  b.  II. 
Theodor  tichmer  wurde  am  U.  Juli  1IS47  in 

8t.  Jobann  geboren.  ZunAchst  besuchte  er  eine  l'rivat- 
aehola  in  Saarbrücken  nnd  später  ein  französiacbes 
PenaioBat  an  Friedridudorf  bai  Honibarg  t.  d.  H. 
Naclidom  er  das  Examen  sam  einjährig-freiwilligen 
Militärdienst  zu  Trier  Tor  der  Regierung  abgelegt 
hatte,  trat  er  als  Kaufmann  in  ein  HankgcHcliärt  /u 
äaarlir&cken  ein.  In  dem  Jahre  1867/(}8  diente  er 
bei  dam  7.  Uiaaenregiment  in  Saarbrücken.  Bia  sam 

Ausbruche  des  deutHch  -  französischen  Krieges  war 
Theodor  Sohmer  in  HaTre  in  Stellung.  An  dem 
Kriege  lalbat  konnte  er  nnr  bia  mr  Belagemng  von 
Metz  teilnehmen,  da  er  infolge  Erkrankung  nach 
Hause  entlassen  werden  mußte.  Kurze  Zeit  hierauf, 

nachdem  er  zuvor  in  .Varhen  seine  ( "(.■■.undlieit  wiedt-r- 
hergestellt  hatte,  trat  er  hIk  Teilhaber  in  die  Ma- 
Mchinenfabrik  Kaut/.  &  Westmeyer  zu  St.  Johann  (Saar) 
ein ;  jedoch  lünto  er  nach  einigen  Jahren  dieses  Ver- 

hältnis wieder,  um  mit  dem  Dr.-ing.  L.  Ehrhardt,  der  am 
29.  Sept.  1905  seinem  Mitarbeiter  im  Tode  Toraogegangea 
ist,  die  Maaehineafabrik  ScbleifmOble  au  gründen. 

Theodor  Sehmer  war  swar  sainam  Berufe  nach 
Kaufmann  und  hat  als  solcher  unzweifehaft  «einer 

Firma  die  b<-^ten  und  vor/ü_'li<'liMti'ii  I)i<  rihte  erwiesen, 
aber  die  Eigenart  des  von  ihm  mitbegriindeti-n  Unter- 
nahmaaa  awehta  ana  ihm  auch  einen  tnehtigen  In- 
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geniew,  dar  wem  sooh  nieht  Mf  t«ciuii«chen  Schales 
vor^bildet  dareh  die  Sehnte  der  Erfabrunic:  und  des 
LcliL'iis  vollstes  Vorritfiii'hiiH  für  Ti'i  lmik  und  Induetrio 
Mich  atizu('ii:ni'n  viThtutulfii  hutto.  Iii  au8);e(ipro(.'licnLtr 
Weist"  int  lintiHclbe  in  tlt-r  Hutriobitorganiitation  der 
Maschinenfabrik  ächleifmülile  zum  Ansdruck  ge- 
kommon,  in  der  er  in  eigenartiger  und  selbat- 
■chöpferiitrher  Weise  vorging;,  um  exakte  Arbeit  unter 
müf^lichster  Ausnutzang  der  Arboitüinatictiinen  zu  er- 
lielitn.  £r  orgiuta  dadorch  ia  glfioklictaer  Weiae 
aeinen  langjlhrigen  Hitarbeiter  Ehrhardt,  den  aner» 
kannten  Meister  di-H  MaKchinenbauei  und  trutr  zu  den 
Krfolj,'fn  der  gemeinsamen  Fabrik  Hein  gut  Teil  bei. 
Nfln'ii  der  Masebineiifabrik  Sehloifmühle  förderte  er 
nueh  andere  industrielle  rnternehmungeu  wie  die 

Mannesmann-Werke,  Uouh,  die  l-'a.  Kranz  M<''guin&('ie,, 
Dillingen,  die  HaarbrQckcr  Uußstabl werke,  die  er  auch 
mitbegrQndct  hat. 

Neban  dar  Arbeit,  die  der  Ueiiii|egaDgeiie  aebem 
eigenen  UnteniiAineo  anwandte,  irldmete  er  aidi  in 
der  ihm  eigenen  intensiven  Weieo  auch  Anflehen 
allgemeiner  Art.  Er  ist  unter  die  Fri^ton  zn  tRhIen, 
die  die  Notwendigkeit  der  Wabrun^'  r  i:i  nieini»anien 
wirtscbuftliehen  Interouaen  der  Masehinenfabriken  er- 
kaiiiiteii  und  tatkräftig  hierfür  eintraten.  Er  ist  einer 
der  MttbegrQDder  dea  Vereins  deutactier  Maaobinen> 

Aendernngen  in  der  MitgllederUate. 

Düe,  Alfred,  Hättcndi^el^tor,  Waltarhatto,  Nieolai  0.-8. 
Ebbinghaut,  Friedr.,  iBgaolenr,  Betriebaclief,  Rath, 

WahlerMtraüe  II. 

Eidiler,  Dr.  phil.   U»;  / ,    Dijd.-In^'enieur.  Mitinhaber 
der  Fa.  0 rohmann  i!t  Frosch,  Leiiizig-Plagwitz,  Karl 
HeiuestraBe  33. 

ErdmaiMf  AUxander,  Ingenienr,  Betriebaclief  dea  Wal<- 
weika  der  Saliner  Htlttonwerke,  BoHb,  Donaehaa 
Qebiet,  RoSland. 

Goldtchmidl,  Dr.  Otcar,  Vertreter  der  Allgem.  Ther^ 
mit -Ges.  m.  b.  II.  Eaaan  a.  d.       Drecdea  A.  7, 
Xürnberger!»tr.  35  '■ 

Hoffmann,  Adutf,  Iil^'enieur,  liilhHeiiliirf,  HiHinari  kstr.  70. 
Kiehl,  F.,  Oipl.-Ingenieur,  Vorstelier  des  nu-tallogrepll. 

Iiaburatoriuma  der  Eisen-  und  Stahlwerke  ThjaaeB 
&  Co.,  Mülheim  a.  d.  R.,  Charlottenatr.  88 1- 

JMI%  Fault  Betriebsleiter  des  Martfanreclta  dar  Bhd- 
niaehen  Bergban-  nnd  HOttanweaen-Akt-Oee.,  Dnia- 
bnrg-Hochfeld,  Heerstr.  118. 

üf-umark,  Dr.  II.,  ITüttendirektor  dea  Hoohofenwerke 
Lühock,  Ilerrcnwiek. 

Ober)i<  tf,  .idolf,  Ingenieur  lior  Akt.-(ii  !<.  Neußer  Riaeil» 
werk,  (MiercaftBol  b.  DuKHi^Uiurf,  liulmstr.  11. 

Peh,  Henri/,  .Mitinhalier  der  Herlin-Krfurter  Maschinen- 
fabrik Henry  Fels  &.  Co.,  Berlin  SW.  18,  Alte  Jal(ob- 

alraSe  9. 

ban^ABitaheB  nad  sehSrte  dessen  YoraUnde  bis  zu 
sehietn  Tode  an.  Eine  seiner  Lieblingsideen  war  die 
Srhaffun;,'  einer  Organisation,  um  die  Auafuhrtätigkeit 
der  (ieutrteheri  .Maschinenfabriken  durcli  Entsendung 
von  Ingenieuren  in  da«  .Vualand  zu  fördern.  Kr  bat 
für  diese  Ideo  viel  Arbeit  aufgewendet  und  wenn  ihm 
nieht  vergönnt  war,  den  orholllten  Erfolg  nnf  dieaam 
Uebiete  in  Tollem  Umfange  sn  erreichen,  so  mag 
dies  vielleicht  vorwiegend  dem  Umstände  tiuuscbreibeB 
sein,  daA  die  AUgemeinheit  nicht  geaftgend  opfenrillig 
nnd  ausdauernd  ihm  <nr  Seite  gestanden  hat.  Anch 
besrhärtigte  ihn  in  letzter  Zeit  lebhaft  die  Absicht, 
die  Maschinenfabriken  /.u  veranlasHen,  ihre  Seibet- 
ktiHtiMiherechnung  auf  möglich«t  einlieitiielier  (irund- 
iage  vorzunehmen,  um  dadurch  die  bekannten  Aus- 
wQchao  zu  beseitigen,  die  hiutig  im  Verdingungs- 
weaen  bei  Vergebung  von  Maschinen  zu  beobashtan 
aiBd.  Der  deutsche  Masohinenban  kann  daa  AndnakeB 
dieaee  verdienten  Hannea,  der  aeine  herToriMMide 
Arbeits-  nnd  Oeisteskraft  in  so  umfassender  weise 
der  Allgotneinheit  geopfert  hat.  nicht  boHscr  ehren, 
als  indem  er  sucht,  die  von  ihm  begunuenon  Auf- 

gaben weiter  zu  Torfolgeii  «ad  iB  eiaem  giflokUohen 
Endo  zu  fahren. 

Er  aber  ruhe  aus  naah  der  Arbeit  seiaea  Lel>eBa 
in  ewigem  Frieden  1 

Ptrthmonn,  Alfred,  Ingenienr  der  Hütte  Phüaiz,  Rahtort. 
Ranglebe»,  Frit»,  lageaiear,  GhariottaBbarg,  GhMtb»- 

straBe  81- Rohrer,  Hau»,  Ingenieur,  Chef  der  Konstruktioii^w  erk- 
atfltte  der  Uurbacherhiitto,    St.  Johann  a.  li.  Saar, 
Kichard  Wagucrstr. 

Spitzer,  Hui/o,  Ingenieur,  8cunthorpe  near  Doucaater, 
WellB-Street  41,  England. 

Starktf  Miehard       lagenienr,  1602  Harlem  Ave, 
Baltimare,  Md.,  V.  B.  A. 

Stern,  Manu,  Berlin,  Lanadatr.  8. 
StSckmann,  Paul,  HOtteninge  nieur,  Duisburg  -  Eaar, DeichstraOe  9. 

UnckrnboU,  Ludnitj,  Zivilingenieur,  28  Huo  du  l'ort, rharleroi,  Belgien. 

Wttda»,  Carl,  Techn.  Direktor,  Wien  IX,  Alserstr.  10. 
Wahlberg,  Axel,  Oberingenieur,  Ueachäftafahrender 

Direktor  der  OeaellsohAft  Fagorato  Bruka  Aktiebolag, 
Fagerata,  Sdiwedea. 

IFe^Aan,  Bernhard,  Direktor  der  Sratoa  Ungarischen 
Schraubenfabrik  Akt.-Oes.,  Budapest,  Yaczi-nt.  199. 

ITetjf,  Jran  jronjs,  KSla,  PeriengrabeB  104. 

Neue  Hitglieder. 

Ditlmer,  Fritz,  üotriebaingeniour  des  Eisen-  und  Stahl- 
werks Mark,  Wengern  a.  d.  H. 

Meerbachf  Kurt,  Welzwerksohef  der  Uanyang  Iroa 
aad  Stoal  Werke,  Hanyang,  Hankow,  China. 

An  Tage  vor  der 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisengießereien, 

nlmlich  am  Freitag,  den  13.  September  d.  J.,  naehmtttagt  5*/a  Uhr,  flndet  im  Gutbaaae 

mMobopoI"  zu  Wernigerode  a.  Harz  eine 

Versammlung  der  Gießereifachleute 

statt,  zu  der  die  Mitglieder  dea  Vereine  dentacher  Eiaeahüttenleute  hierdurch  eingBladn 
werden.  _  _ 

Die  Tagesordnung  lautet: 

1.  Ueber  Aufbereitung  und  Beförderung  des  Formsandes  in  den  Eisengießereien.    Vortrag  von 

Ober-Ingenieur  Kraus  von  der  Maschinenbauanstait  Humboldt,  A.-G.,  in  Kalk  bei  Köln  a.  Rh. 

2.  Ueber  die  Geschichte  der  Eiaeaiadastrie  im  H«n.   Vortrag  von  HfitteninipelEtor  Geyer» 
Uaenburg  a.  H. 
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JTtÄ  ZEITSCHRIFT  "Sltr 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  33.  14.  August  1907.  27.  Jahrgang. 

Ueber  Wassergas. 

Von  Direktor  H.  Die 

Der  hochinteressante  Vortrag,   wck-hon  der 
nun  heimgegaagene  Zivilingenieur  E.  Blai^ 

Am  IS.  Dezember  1885  in  der  Hauptveraamm- 

lung    des   V«r(:ins   dfiitschrr  Eisenhiittonh-utf* 
Uber  Wassergas  hielt,  steht  gewiü  noch  in  gutem 

Andenken,  trotzdem  leit  diezer  Zeit  das  Waazer^ 

^'As  eine  große  Wandlung  erfüiren  hat.  Werfen 
wir   nochmals  einen  RdekbUek  auf  den  da- 

maligen Stand  des  Wassergases,  so  hatte  sieh 
in  den  80  er  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts 

in  Stockholm  die  Europaiska  Wattengas  Äctie- 
Bolaget  gebildet,  um  Wassergas  mit  amerika- 

nischen Generatoren,  Sysitin  T. owe,  in  Europa 
einzuführen.    Die  erste  Anlage  nach  dem  von 

der   Stockholmer  Gesellschaft  vorgeschlagcueu 

Prinzip  wurde  auf  dem  jetzigen  Blecliwalz» 
werk  S r h  u  1  z  -  K  n  au d  t  Acficn-Gcsellsi  linft  in 

Essen  a.  d.  K.  errichtet,  woselbst  vorgenannte 

Firma  das  Wassergas  zum  Schweißen  von  Well- 
rohren usw.  anwondcn  wollte.    Es  zeigte  sich 

Jedoch  schon  nach  kurzer  Zeit  des  Betriebes 

der  Wassergas-Erzeugungs- Anlage,  daß  der  von 

Stocklmlm  vorgeschlagene  Wassergas  -  Apparat 
sehr  schlecht  arbeitete,  auch  erst  deutscheu 

\'erhältnissen  angepaßt  werden  mußte,  —  eine 
Aufgabe,  die  der  Wassergas-Pionier  Blaß  zu- 

sammen mit  dem  schon  iJlngst  verewiL'ten  Fabrik- 

besitzer Adolf  Knaudt  durch  Lnibau  des  Appa- 
rates in  Teriudtnismlflig  kurzer  Zeit  dergestalt 

löste,   daß  die  Anlage  in  der  Hand  jedes  Ar- 
beiters befriedigendes  leistete. 

Es  bildete  sieh  dann  ans  der  Enropidska 

Wattentras  Actie-Bolairet  in  Stockholm  die  Euro- 

päische Wassergas -Act. -Ges.  in  Essen  a.  d.  R. 
und  es  wurde  die  technische  Leitung  in  die  Hand 
des  oben  erwähnten  Hm.  Blaß  gelegt,  dessen 

•lerzcitiger  Oberingenieur  Sdireiber  dieses  war. 

Ks  gelang  aber  trotz  der  reichen  Erfahrungen 
des  Hrn.  Blaß  ni<  )it.  das  Wassergas  in  größerem 

MalUtaln'  in  die  Industrie  einzuführen.  Her  i-r- 

liotl'te  Erfolg  blieb  aus  und  lag  dieses  lediglich 

*  .Stahl  und  BisMi«  IBM  Nr.  1  8.  3. 

XXXlILtf 

ke  in  Frankfurt  a.  ]{. 
(Xachdrmk  vaiboMB.) 

daran,  dali  das  Wassergas  nach  oben  genanntem 

System  für  unsere  koutiueataleu  Verhältnisse 

für  Industriezwecke  idcht  wirtschaftlleh  her- 

gestellt werden  konnte. 
Was  den  Charakter  der  damaligen  Wassergas- 

Generatoren  anlangt,  so  beißt  es  in  dem  aa- 
gezoirenen  Vortrag  von  Blaß:  , Sehen  wir  nun, 
in  welcher  Weise  in  der  Praxis  von  den  oben 

aogefOhrten  Tatsaebea  Gebrauch  gemacht  wird, 

80  finden  wir  bei  allen  Wassergas- Apparaten 

zunächst  einen  Generator,  in  welchem  das  Brenn» 
material  abwechselnd  mittels  zugefQhrter  Luft 
bis  auf  einen  hohen  Teniperaturgrad  gebnudlt 

wird,  um  dann  beim  Durchieiten  des  Wasser- 

dampfes unter  Wassergaserzeugung  wieder  ab- 
gekühlt zu  werden.  Während  des  NVarmblasens 

wird  Generatorgas  crzetiirt,  wahrend  des  Dauijd*- 
oder,  wie  man  es  auch  nennen  könnte,  Kalt- 

blasens Wassergas.  •  Das  Charakteristische  des 
Wassertras-fTi  iierators  besteht  also  darin,  daß 

derselbe  abwechselnd  gewöhnliches  Generatorgas 

und  Wassergas  erzeugt.*^ Die  Wflrmebilanz  dieser  Generatoren  wird 

von  H.  Dicke  in  seiner  Schrift  ̂ Dellwik-Eleischer 

Wassergas-System  und  seine  Anwendungen"  wie 
folgt  berechnet: 

A«lt0ras  WaaBergsBTerf«hr«B,  wenn  0 
zu  CO  verbrennt: 

12  ('  ZQ  2400  Kai   28800 

DazD  geliön-n  1(5  (>,  welche  alM  ("O 
bei  clwu  701 1**  entweichen  und 
dadtirch  etitfUhri-n  (spei.  WÄrmo 
von  Uü  =  0,248)  :2H<Ü0- 0,248=    4860  — 

Auf  16  O  kommen  noch  16  •8,81  = 

6S,9  kg  N,  welche  bei  700«  ent- 
fAhren  («pes.  WSrme  Ton  Tf 
—  0,244):  52.9  ■  TO' >  n..!i  t.  .   .  9035 

Daher  aiuü  vurfügbar  rund  14'JU.'> 
Praktisch  genommen  wurden  damit  ungefähr 

40  ̂   des  Brennmaterials  zur  Wassenraserzeu- 

gimg  herangezoiren.  wriliri-nd  »"0  "  'o  auf  tiene- 
ratorgas  Verblasen  wurden.  W  enn  die  Verhält- 

nisse es  gestatteten,  konnte  zwar  mit  diesem 
Generatorgas  der  für  die  Wassergaserzeugung 

1 

Digitized  by  Google 



lin  Btehl  vBd  Hmii. 

benötigte  Dampf  erzeugt  werden,  wobei  aber 
inmer  noeb  die  Hälfte  tHeeer  Generatorgnae 

Btttzloe  übrig  blieb.  Die  Praxis  zcijrti'  lifiin 
aiidi  bald,  dali  für  hüttcnmOnnkche  Zwecke  die 

UDvermeidllebe  Erzeugung  annfltzen  Generator- 
gases das  \V;iss(?rgas  im  allfrcmcinon  zu  ieiier 

inachte.  Die  Arbeitsweise  der  (ieneratoren  war 

folgende:  Es  wurde  7  bis  12  Minuten  lang  Luft 

cur  Erbitzung  des  Brennmaterials  in  die  Q^eoe- 
ratoren  mit  i'/a  bi.s  3  ni  holiiMii  Schacht  ge- 

blasen, in  welchen  Perioden  das  (jcncratorgas 

entstand,  wovon  wenn  mS^Hch  ein  Teil  nach 

einem  Damjifkffssol  ireleitet  uiul  der  Pi/berscliuß 

abgeführt  wurde,  oder  es  wurde  das  ganze  (iene- 
ratorgaa  sofort  Ober  das  Dach  wefrfeblasen. 
Nach  dem  Warmblascn  wurde  der  Wind  ab- 

gesperrt und  am  oberen  Teil  des  Generators 
der  Dampf  eingeblasen,  weleber  sieb  mit  dem 
glühenden  Koks  zu  Wassergas  umsetzte,  das 
seinerseits  unten  aus  dem  Generator  austrat  und 

in  einem  Skrubber  gelnihlt  wurde,  um  danach 
in  den  (tasbehfliter  überzutreten.  Die  Periode 

des  Damjifi'iiilassens  bezw.  des  eigentlichen 
\\  a.s8urgasHiachenä  dauerte  etwa  6  Minuten.  Es 

mußte  daher  fBr  das  Heifiblasea  die  doppelt« 

Zeit  als  wie  für  das  Wassergasmaehen  auf- 
gewendet werden,  um  den  Generator  in  die  für 

die  Wassergasproduktion  erforderliebe  Glut  zn 

bringen.  Aiis^Tnomni'  U  für  einig>'  Sonderzweeke 

wurde  das  Wassergas  nach  der  oben  beschrie- 
benen Methode  fUr  die  HOttenlndustrle  wirt- 

schaftlich unbrauchbar.  Die  Folge  war.  daß 

das  Wassergas  in  den  darauffolgenden  Jahren 
auf  unnorm  Kontinent  immer  mehr  und  mehr  in 

Verge>s.iili.it  treiiet.  Im  .lahre  1896  Strebte 
Ingenieur  Karl  heil  ulk  dein  Zi<'le  zu,  anstatt 
mit  itreunuialerialverlust  auf  Geueratorga»  bezw. 

Kohlenoxyd  zu  blasen,  während  der  Blaseperlode 

auf  die  Verbrennung  zu  Kohlensaure  hinzu- 
.arbeiten.  Nachdom  der  bekannte  Physiker  Dr. 
S.  Fleiseher  in  Dresden  diesen  Gedanken  aueb 

«ingehend  tln  oretiseh  intwickelt  hatte,  gelang  es 

beiden  Herren  unter  .Mitarbeit  des  Verfassers db'ser 
Zeilm  nnd  seinen  Ingenieuren  In  Terbsltnismnüig 

kurzer  Zeit,  ein  Generator-System  zu  schatten,  bei 
welchem  das  Brennmaterial  (irimilr  auf  Kohlen- 

stttre  verbranut  wurde,  so  daß  in  den  jedes- 
maligen Aufblase]ierioden  anstatt  brennbarer 

Generatorgase  unltrennbare  .Altgase  dem  Gene- 
rator entströmten.  Das  Warmblasen  dauert  bei 

diesen  Generatoren  nur  l  bis  S  Xiaaten,  wo- 

nach dann  .'i  bis  7  Minuten  lang  Wassergas 
erzeugt  werden  kann,  d.  h.  das  Warmblasen 
wtthrt  nnr  den  siebenten  Teil  der  von  den  alteren 

Wassergas  -  Systemen  dafür  erforderten  Zeit. 
W&hrend  also  bei  dem  alteren  Verfahren  etwa 

40  Hinuten  1.  d.  Stunde  warmgeblasen  werden 

mußte  und  nur  etwa  '20  Minuten  auf  die  eigent- 
liche Wassergasproduktion  entfielen,  ist  das  Ver- 

liftltnis  bei  Dellwik-Fleischer  umgekehrt,  indem 

etwa  50  Minuten  i.  d.  Stunde  VVassergas  er- 

zeugt werden  kann  und  der  Best  roa  10  Kl« 
iiuien  auf  das  H^blaaen  und  ümsteuem  der 

Apparate  fallt. 
Es  gestaltet  sich  der  Prozeß  des  Warm- 

blasens  beim  Verfahren  Dellwik-FIeischer  nach 

meinen  früheren  Veröffentlichungen  folgender- 
maßen : 

Wassergas-SyatamDellwik-Floischer, 
wenn  0  an  COi  verbrennt: 

Kai. 
]2  C  7M  HOSO  Kai   99960 
Die  44  COf  (epez.  Wärme  =  0,217) 

entziehen  b«  1000*  44 '1000  K"' 
■  0,217    9548  — 

Und  2    52,9  ̂   105,8  N  »  105,8 

.1000-0,244   25815    35362  _ 
Daher  verfflgbar  liier  61598 

Vorstehender  Vergleich  der  bei  beiden  Wasser- 
gasprozessen für  die  Wassergasdarstellung  ver- 

fügbaren Kalorien  zeigt  sofort  die  große  wirt- 
schaftliche Ueberlegenbeit  des  Wassergas-Systems 

Dellwik-Fleisehcr,  und  bat  die  Dauerpraxis  der 
Pellwik-Fleischer-tieneratoren  gezeigt,  daß,  wenn 

beim  älteren  Verfahren  nur  4U"/o  des  Brenn- 
materials im  Generator  sur  Wassergaserseagung 

lii-rruiL'ezogen  wurden,  dieser  Pmzentsatz  bei 

den  Dcllwik  -  Fleischer  -  Generatoren  bis  lö";©, 
also  annähernd  das  Doppelte,  betrftgt. 

Der  Erfolg  dieser  beinahe  doppelt  so  hohen 
Auabeute  des  Dellwik  -  Fleischer  -  Verfahrens 

gegenflber  dem  alten  Wassergasverfidirett  war 

eine  schnelle  Einführung  des  W^assergases 
für  verschiedene  industrielle  wie  auch  für  öftent- 

liche  Zwecke,  im  letzteren  Falle  für  Beleuch- 

tung. Die  Durcharbeitung  des  Dcllwik -Fltd- 
scher  -  Wassergasverfahrens  ruhte  eine  längere 
Keihe  von  Jahren  in  den  Ufiuden  des  Waaser- 

gas-Syndlkats  Syst«»  Delhrlk-Fldseber  Fraak- 
fnrt  a.  M.,  dessen  rhefingenieur  Dicke  auf  Grund 

seiner  reichen  Erfalirungeu  auf  dem  Waasergas- 
gebiete  eine  verbftltnismiBig  große  Eeihe  von 
Stationrn  sowohl  auf  industriellem  wie  auf 

stadtischem  Gebiet  zu  besetzen  vermochte.  8eit 

etwa  einem  Jahre  ist  nunmehr  yorstebend  ge- 

nanntes W'assergas- Syndikat  in  die  „Dellwik* 
Fleischer- Wassergas-Gesellsohaft  m.  b.  H,.*  um- 

gewandelt. 
Dies  ist  in  gedrängter  EQrse  der  W  >'rilegang 

des  Wassergases  in  Europa  vom  Jalire  Is.h.t 
bis  1907.  Es  sei  mir  gestattet  des  näheren  auf 
das  Dellwik-Fleiseber-Verfahren  einzu- 

gehen, ohne  daß  ich  durch  Nichterwahuen  anderer 

Systeme  diese  hwabsetzen  möchte. 
Der  Betrieb  derDeilwik-Fleischer-Generatoren 

ist  ein  ftußerst  l  iiifaclier  und  wiederum  ein  inter- 

mittierender. Die  Ucrstellung  des  Wassergases 

gesehieht  wie  folgt:  Der  Generator  (Abbild.  1) 

wird  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  mit  Hri  iiu- 
stoflf,  gewöhnlich  Koks,  gefüllt,  welch  letzterer 
mittels  eines  Geblases,  durch  Elektromotor  (1), 

i^iyu.^cd  by  Google 
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Dampfturbine  oder  derj^leichen  an{;elrieben,  heiü- 

gcblasen  wird.  Bei  diesem  Vor^'ang  sind  die 

Kaniinklaitpe  (5)  und  der  Doppel- Windscbii-ber  (3) 
offen  und  die  beiden  Gasventile  geschlossen, 
die  Verbindung  zum  Skrubber  und  (jasbehaltur 

ist  also  unterbrochen.  Der  Wind  passiert  die 

Windleitung  (2),  den  Doppf  l-Windschieber  (3), 
gelangt  unter  den  Rost  (4)  und  durchdringt  die 

BrennstoiTsflule,  diese  dabei  erhitzend.  Die  Ab- 
gase, in  der  Hauptsache  aus  Stickstoff  und 

Kohlensaure  bestehend,  entweichen  oben  am 

Generator    durch   die   Fiillöfl'nung  (5)   in  den 

über  die  Wassertiillung  des  Gasbi.-h&llerbassius 
reicht,  in  die  Glocke  des  Gasbehälters  entweicht. 
Der  Skrubber  ist  mit  Koks  gefüllt,  welcher  durch 

Wasserbrausen  zwecks  Kühlung  des  Gases  be- 
rieselt wird.  Da  nun  die  Zersetzung  des  Dampfes 

innerhalb  der  Hrennstoft's.lulc  Wflrme  absorbiert, 
so  wird  die  Temperatur  des  Brennstoffs  nacli 

einiger  Zeit  so  weit  sinken,  daß  keine  rationelle 

Gasentwicklung  mehr  stattfindet.  Es  wird  als- 
dann die  Dampfzufuhr  unterbrochen,  und  es  muß 

von  neuem  „heiligeldascn*^  werden.  Es  wird 
nun  durch  die  Steuerung  il4j  gleichzeitig  die 

AbbiiduDi;  1. 

Kamiu  (6)  und  welter  ins  Freie.  Der  Kamin 
ist  obOD  zur  Aufnahme  von  Prellschirmen  (Ti 
erweitert.  Diese  Schirme  haben  den  Zweck,  die 

von  don  Abgasen  mitgerissenen  Koksteilchen 

zurückzuhalten,  damit  sie  in  das  Staubrobr  ( 8 1 

fallen.  Nach  genügendem  Heißblasen  wird  sowohl 

der  Do])pelwind.scbieber  (3)  wie  auch  die  Kamin- 
klapjie  (.5)  geschlossen,  während  zugleich  eins 
von  den  beiden  Gasventilen  (9)  In  der  Zeich- 

nung beispielsweise  das  untere  —  gehoben  wird. 
Damit  ist  die  Verbindung  zum  Gasbehillter  her- 

gestellt. Darauf  wird  oben  bei  10  Dampf  ein- 
geblasen,  der  die  Brennstoffschiebt  von  oben 
nach  unten  durchdringt  und  unter  dem  Kost  als 
Wa8.serga8  durch  das  untere  Gasventil  (0)  und 
durch  den  WasscrabschluU  (11)  in  den  Skrubber 

und  weiter  durch  die  Leitung  (12),  welche  bis 

Kaininklappe  (5)  gciSffnet  und  das  untere  Gas- 
ventil \ih  geschlossen,  also  die  Verbindung 

zwischen  Generator  und  Gasbehfliter  getrennt, 

dagegen  durch  iieffnen  des  Dopjiel- Windschiebers 
i3)  eine  Verbindung  zwischen  Generator  und 
(reblase  hergestellt.  Xachdeni  der  Brennstoff  im 
(fenerator  wiederum  durch  das  Einidasen  von  Luft 

auf  hohe  Temjieratur  gebracht  wurde,  wird  nun- 

mehr nach  dem  Senken  des  Doj»pel-Wiudschiel>ers 
gleichzeitig  mit  dem  Schließen  der  Kaminklappe 

das  obere  Gasventil  (y)geötTnet  und  der  Dnni|tf 
unten  bei  10  eingeblasen.  Dieses  abwechselnde 

Einblasen  des  Dampfes  oberhalb  und  unterli.tib 

der  BreunstotTschicht  geschieht,  um  eine  gleieli- 

mllßige  Wärmeverteilung  im  (renerntor  zu  er- 
zielen. In  dieser  Weise  wechseln  Heiüblas-  und 

Gasperiodeu  miteinander  h\k 
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Das  Einfüllen  des  Brenniiinterials  in  den 

Generator  geschieht  jeweils  nach  etwa  vier  Ga»- 
entwickliingsperioden  dunh  einen  passenden 

Wagen,  welcher  über  den  Generator  gefahren 
wird  und  dort  seinen  Inhalt  in  den  Schacht 

ontlocrt.  I>er  Generator  ist  unten  mit  <r.T;dirht 

schließenden  Türen  versehen,  durch  weiche  man 
Schlacke  and  Asche  enttSsmen  kann.  Die  Steuemng 
ist  derart  cinpprichtPt,  daß  tiiemnls  Wimlschiebi'r 

und  Gaaventlie  gleichzeitig  geöffnet  werden 

kSnnen.  Durch  diese  ISinrIohtiuig  ist  ̂ b»  Sicher^ 

heit  ge^'cben  geitren  das  HtnOberblaaen  roa  Wind 
in  den  Gasbehälter. 

Der  Generator  wird  von  der  Arbeitsbühne 

ans  gans  bequem  durch  einen  Mann  bedient,  sei 

eingeführt.  Für  diese  Zwecke  sind  bereits  26 
Finneo,  darunter  elf  In  Deutschland  und  sechs  in 

Enirland,  mit  den  Wasserpas-Erzeugrunps-Anlagen 

System  Del Iwik- Fleischer,  wie  auch  größtenteils 
mit  den  Wassergas-Sehwelfieret^Einrlehtangen, 

System  Pollwik-Flcischor.  einfrcrichtct. 
Die  Spezialkonstruktionen  der  SchweiUfeuer, 

System  Dellwtk-Fleischer,  besonders  diejenigen  der 

miM'lianischen  Schweißstraßen,  wie  dieselben  von 
der  genannten  Gesellschaft  geliefert  werden,  haben 
sieh  rasch  zu  einer  hohen  Entwicklung  entfaltet. 
Im  Jabre  1901  wurden  mit  einer  mechanischen 

Schweißstraße  12  bis  15  lfd.  Meter  in  einer  10- 
Stundenschicht  bei  einer  Blechstärke  von  8  bis 

12  nun  gesehweißt.  Bis  an»  Jahre  1906  wurde 

heisiiielsNM-isc  nun  ilic  Produktion  des  Generators 
300  cbm  stündlich  oder  bis  lUOO  cbni  und  mehr. 

Das  wie  oben  besohrleben  erseugte  Wassergas 
kann  von  dem  Gasbehälter  aus  für  di--  meisten 

industriellen  Zwecke  ohne  weitere  Reinigung 

verwendet  werden,  andemfslls  muß  das  Wasser- 

gas noch  in  mit  HasonoiscntTZ  ;,'ffillltcn  Hcinijrt'r- 
kftsten  von  Schwefelwasserstoff  befreit  werden. 

In  der  Praxis  ist  die  durehsdmlttMehe  Zu- 

sammensctzuiiL-  r zeugten  Wassergases  nach 

System  Dellwik-Flcist  hi-r : 

Ht  497«      tu  0,7»/. 
CO  89  ,       S  0,8  • 
CO.   !>  „ 

Was  die  praktischen  Anwendungen  anlangt, 
so  ist  das  Wasserfras  fBr  den  Schwei ßproseß 

lit-;oiif]<'rs  von  Bli-rht'n  und  (b-rL'lcioluMi  ir"r:u\<-/.\i 
prädestiniert.  Doshalb  hat  sich  auch  das  System 
Dcllwik-Fleischer  zunächst  schnell  für  Schweißen 

AbbiMuag  t.   WasHergaB»  Schweiß  werk 

fftreine  10-8tandenl«Utiuig  von  86  m  SehweUnaht 

•  «OmaMtac.  baBknMMr.    essOcMlae.  4  =  1l»i*r. 

•  «OMbehllter.  rMrUafWAnScbwctOfruir  i,-     '^i  hw>  iU. •traS«.  h^MoMtr.  I  m  THMOiUiioii.   k  =  Laufkran. 

diese  Leistung  auf  80  m  gesteigert.  Bei 

der  heutigen  I>cistunL'  ki'innon  alier  bei  (b  r- 
selben  Blecbstarke  und  mit  einer  Schweiß- 
Straße  60  lanfende  Meter  in  einer  10- 

B      Stundenscbicht  geschweißt  werden  (Ab- 
bildung 2).   Die  Bedienung  einer  solchen 

SchweißstraBe  erfordert  auch  bis  zu  den 

grüßten  DurchmesSMU  von  Uöbren,  Zylin- 
dern und  ilbnliclion  Körpern  nur  drei  Mann.  Es 

küuneu  Bleche  bis  zu  80  mm  Blechdicke  ge- 
schweißt werden.  Es  hat  sich  bei  den  Schweis» 

feupf-Konstniktionen  pezcifrt.  daß  man  bei  Hand- 
arbeit bis  auf  3  nun  berunterschweißen  kann. 

Auch  sind  bereits  von  einer  grSfieren  Wasser- 

gas-Schweißorei  Seominenkiirper  aus  ̂   mm  dün- 

nem Blech  in  großer  Anzahl  anstandslos  ge- 
schweißt worden.  Auch  andere  Gegenstände,  wie 

Wasserkammern,  Böden,  Feuerbüchsen,  Zellulose- 
kochcr  nsw.  mit  großen  Wandstärken,  wie  auch 

Oefechtsmasten,  Bojen,  Davits,  Rahen  usw.  wer- 
den, selbst  wo  es  sich  um  die  kompliziertesten 

Formen  handelt,  vorteilbaft   >xescb\veilU  (vcrfrl. 

Abbild.  3  bis  6).   Die  lieiuheit  der  Wassergas- 
Schweiße  und  deren  hohe  Festigkeit  Ist  zu  bekannt, 

als  dati   darauf  nnber  eini.'0}ran;_'en  zu  werden 
braucht.  Welche  großen  Vorteile  auch  speziell  für 

die  BShrenfabrikatlon  sichergeben,  n-gibtsich 

Digitized  by  Google 
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aus  Vorätehendem,  daß  eben  mit  einer  Schweiß- 
straße in  einer  lO-Stiindenschicht  mindestens 

60  m  Rohre  von  8  bis  12  mm  Blechdicke,  bei 
einem  Durchmesser  von  400  bis  800  mm,  mit 

drei  Mann  geschweißt  werden,  bei  6  bis  ft  m 

Abbildung  3.    OröBero  RohrkrQmmcr,  Kompcuitationfiruliri',  WitidkcHsel 

nnd  Zinkpfanne,  8&mtlicb  mit  Deltwik  -  FloiHchor  •  Wassergaa  goachwoißt. 
(Aii*cenhrt  TOD  dor  WItkowiUcr  B«rrb«a<  ai»l  Ei>«ohBlten>Ocvcrk*cbari  Id  Wltkowlli.) 

langen  Rohrschüssen.  Bei  Koksbetrieb  würden 
fünf  Mann  mindestens  80  Stunden  für  diese 

Leintungf  zu  arbeiten  haben.  Ein  Wassergas- 
Schweißer  arbeitet  demnach  hier  13  mal  schneller 

als  ein  Koks-Schweißer.  Der  folgende  Vergleich 
mag  dieses  naher  erläutern:  Es  sollen  in  einer 
lO-Stnndenschicht  120  lfd. 
Meter  Rohre  bis  zu  800 

mm  Durchmesser  geschweißt 
werden. 

A.  Koksbetrieb:  Bei 

Koksbetrieb  darf  man  bei 

verschiedenen  Wandstärken 

in  der  Stunde  im  Durch- 
schnitt 0,7  m  Schweißnaht 

rechnen,  wozu  vier  bis  fünf 

Mann  für  ein  Feuer  nötig 
sind.  Lm  120  m  Rohre  in 
10  Standen  schweißen  zu 

können,  würden  daher  17 
Feuer  erforderlich  sein, 

welche  76  Mann  beschäf- 

tigen. Betreffs  der  Löhne 
sei  hier  Rheinland  und  Westfalen  angenommen, 
und  wird  man  den  Arbeitern  an  den  17  Feuern 

für  die  Gruppe  22  =  374  r  #  in  der  Schicht 
zu  zahlen  haben.  Dieses  macht  fUr  das  Jahr 

bei  300  Arbeitstagen  112  200 

B.  Wassergasschweißerei  -  Betrieb 
nach  Dellwik-Fleischer:  Um  dieselben 

120  m  Rohre  zu  schweißen,  sind  zwei  mecha- 

nische Schweißstraßen  erfordt-rlicli  mit  je  einem 
Vorarbeiter  und  zwei  Arbeitern.    An  Löhnen 

werden  hierbei  den  zwei  Arbeitsgrujipen  je  25  .1 
=  50  -H  f.  d.  Schicht  zu  zahlen  sein.  Dieses 

ist  für  das  Jahr  bei  300  Arbeitstagen  nur 

15  000,J^.  Somit  ergibt  vorstehender  Wasser- 

gasschwei ßerei  -  Betrieb  gegenüber  Koksbetrieli 
an  Arbeitslöhnen  eine  Er- 

sparnis von  112  200  — 
15  000  =  97  200  f.  d. 

Jahr.  Außerdem  erspart  der 

Wassergaserzeugungs  -  Be- 
trieb nach  System  Dell- 

wik -  Fleischer  noch  etwa 
10  000  für  das  Jahr. 

Nach  vorstehender  Berech- 

nung würde  ein  laufendes 
Meter  Rohr  bei  Koksbetrieb 

374 
,in  .Arbeitslohn       =  3,10 

.Mark  erfordern ;  bei  Wasser- 

gasbetrieb  aber  nur 

=  0,42  ,  f(. 

In  beiden  Füllen  sind  hohe 

Akkordlöhne  eingesetzt,  wie 

solclie  zurzeit  bezahlt  wer- 
den. Lieber  die  Leistungen 

und  Gestehungskosten  ver- 
schiedener Schweißungsarten  gegenüiier  Dellwik- 

Fleischer  dürften  die  nachstehenden  graphischen 

Darstellungen  (.\bb.  7  bis  10)  einen  übersichtlichen 
Vergleich  bringen.  Es  sind  hierbei  zum  Vergleich 

herangezogen:  das  Koksschweißen,  Schweißen 

mittels  Wassergas  von  Hand,  Schweißen  mittels 

Abbildoog  4.  Mit  Deltwik  -  Fleischer -Wagaergaa  guAchweißtcr  Dampf- 
aammlor  ron  800  mm  1.  W.  und  17,5  m  Länge,  mit  aafgeachweißtom 

Stutzen,  einerReits  mit  eingeicbweiOtem,  andererHeits  mit  angeschraabtem 
Boden  versehen;  für  10  Atm.  Betriebsdruck  und  20  Atm.  Probedrack. 

(Auii(erahrt  Ton  drr  Dfii>«Iilorrcr  Röbrcnlndnolrlr  In  DflMcldorf.) 

W^assergas  mechanisch,  wie  auch  das  autogene 
Schweißen  mittels  Azetylen  und  Sauerstoff,  sowie 
letzteres  auch  mit  Wasserstoff  und  Sauerstoff. 

Von  vornherein  sei  bemerkt,  daß  das  autogene 

Schweißen  in  ein  ganz  anderes  (febict  hinein- 
fällt als  das  Schweißen  mittels  Wassergas,  welch 

letzteres  das  Koksschweißen  ersetzen  soll.  Beim 

autogenen  Schweißen  wird  bekanntlich  die  Schweiß- 
temperatur überschritten.  l)ezw,  es  findet  ein 

Schmelzen  des  Metalls  in  der  Weise  statt,  daß 
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die  beiden  stumpf  aneinandergebrachtcn  Blech- 
kanten  usw.  mit  dem  gesclimolzenen  auftropfen- 
dcn  Ergilnzun^material  zusammen  zu  einem 

Stück  verschmolzen  werden.  Dagegen  wird  bei 
Wasser{;as  nur  die  Schwciliteniperatiir  hergestellt 

Alitiildun;;  ö.    Mit  Dellwik  -  Floiitcher-Wasacrgas 
goschweiBtc  AiVasaerkammer. 

(Aw^efUliri  tob  d«r  Wllkowluor  Drrgbau-  und  Elnvohfittcn- 
OewcrkiL-haTt  Id  Wllkomiiz.i 

und  die  überlappte  Kante  durch  Schlap  oder 

Druck  verschweilit.  Die  autogene  Schweißung 
hat  aber  ein  dankbares  Arbeitsfeld  gefunden  beim 

Schweißen  von  kleinen  komplizierten  Gegen- 
ständen   in   der   Metalibranche,    bei  welchen 

Abbildung:  6.    Mit  Deliwik  -  FleiHcher- Wasncrgaii 
(CeBcbweiBtea  RobrpHUHtiick  mit  Stutzen. 

4AuMC<(IU>ri  voa  <i'r  DÜMrldorfcr  RöhrrDlDduatrlc  Id  UCl«t«ldarf.| 

Scliweißunpen  auch  grölierc  Schw^-ißfeuer  niclit 
hinzukommen  können.  .\uch  bei  dünneren  Blechen, 

wenn  es  nicht  darauf  ankommt,  eine  ganz  einwand- 
freie und  saubere  Schweißnaht  zu  erreichen,  ist 

die  autogene  Schweißung  ganz  am  Platze,  wie 
beispielsweise  auch  bei  Schüssen  von  Füssern 
und  dergl.  Aus  diest^m  letzteren  Grunde  bringt 
nebenstehende  Tabelle  auch  die  Leistung  der 

autogenen  Scbweiliung  zum  Ausdruck  und  zwar 

nach  den  eigenen  Angaben  der  betreffenden  Ge- 
sellschaften. In  Abbild.  7  und  9,  welche  die 

Leistungen  der  verschiedenen  Schweißarbeitea 
in  laufenden  Metern  Nalit  darstellt,  bedeuten 
die  Abszissen  die  Blechstftrken  und  die  Ordinatea 

die  Leistungen.  Man  ersieht  aus  diesen  beiden 

Tabellen,  daß  die  höchste  Leistung  beim  Wasser- 
gasschweißen zwischen  Blechstärken  von  6  bis 

12  mm  liegt  und  diese  Leistung  beim  Fallen 
der  Blechstarke  ziemlich  rasch,  dagegen  bei 

8teigen<ler  Blechstarke  nur  ganz  allmählich  sinkt. 
Dieselben  Tabellen  zeigen  aber,  daß  bei  der 

autogenen  Scbweißung  sowohl  l»ei  Azetylen  und 
Sauerstoff,  wie  bei  Wasserstoff  und  Sauerstoff 

die  Leistungsfähigkeit  bei  steigender  Blechstarke 
schnell  abnimmt.    Die  Abbild.  H  und  10  sollen 

HB 

 -U  ^ 

_j   :-::-r=--!isL_. -i  
t  j  >  «   »  6  I  »  »  10     II         15        I«     lo    äl        M  JÖ§ 

Abbildung  7.    Leistung  eine»  SchweiBfeuors 
in  Metern  Schweißnaht  für  die  Zehnstundenachicht. 

die  Kosten  eines  Meters  Schweißnaht  zum  Ver- 

gleich bringen.  Es  stellen  wieder  die  Abszissen 
die  Bleclistarken,  die  Ordinaten  aber  hier  die 
Kosten  dar. 

In  Abbildung  8  sind  die  Werte  praktischer 

lO-Stundenschicht-Leistungen  bei  guten  Löhnen 
in  Rechnung  gestellt  worden,  zum  Unterschiede 

von  Altbildung  10.  in  der  die  höchsten  Stunden- 
leistungen zum  Vergleich  herangezogen  wurden. 

In  Abbildung  8  sind  die  Kurven  für  die  auto- 
genen Schweißungen  nicht  eingetragen  worden, 

weil  die  autogene  Schweißung  zur  Massenfabri- 
kation von  Kohren  im  Maßstab  eines  Groß- 

betriebes keine  Anwendung  findet  und  in  dieser  Ab- 
bildung nur  das  tatsachliche  Schweißen  verglichen 

werden  soll.  Dagegen  ist  in  Abbildung  !)  auch 
das  autogene  Schweißen  berücksichtigt  worden, 
freilich  mehr  in  idealem  Sinne,  da  die  Kurve 

der  Kosten  für  Azetylen-Schweißen  schon  bei 

einer  ganzen  Stundenleistung  sicher  ganz  be- 
deutend höher  liegen  würde,  als  dies  die  Kurve 

anzeigt.  In  dieser  Abbildung  wurden,  wie  in 
Abbild.  9  Höchstleistungen  zugrunde  gelegt,  die 

Digitized  by  Google 



14.  Aagait  IMT. Suhl  and  EImo.  118T 

aiis  srun«!tig  angenommenen  Versuchszahlen  ent- 
standen sind.  In  derselben  Abbildung  entspricht 

aber  die  Kurve  für  WasAergasscbwetflnng  dn«r 
wirklichen  Höchststundenleistun^. 

Fttr  Schlußfolgerungen  dürfte  Abbildung  10 
lDteressut«8  bt«tea,  uiid  ad  hier  bloß  auf  das 
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Abbildaag  9.    Höchste  Stundonlei^tun^  einw 
Sefawaififeaan  ia  Matara  Scbwaiüaabt. 

des  Wassergases  fUr  die  Rohrfabrikation  im 

Großhetrieho.  Für  den  jiraktischen  Verjrlt'ich 
sind  natürlich  nur  praktische  Zahlen  maßgebend, 
was  aneh  in  den  Konren  der  Äbblldangen  7 

und  ̂   bf  rücksichtigt  wurde. 
Orerade  auf  dem  Gebiete  des  Schweiüens  in 

dar  OroOfndnstrie,  ganz  gleleh  welcher  Art,  ob 

*  Die  Rosten  Betzen  HU'li  AiiHAnimanaaidealjdhaaa, 
BrenimwtarialyerbraDch,  Kraft,  inntudbaltaagiAiBerti* 
•MtiM  and  YaniDwmg  dar  Anlaga. 

für  Rohrfabrikation  oder  Kesselfabrikation  usw., 

also  der  N'erarbeitnng  von  Blechen,  oder  ob 
für  Schiffskettenfabrikation  oder  Wagenroder- 
fabrikntion  usw..  dürfte  das  billige  Wassergas 

nach  System  Dvllwik-Kleischer  die  grüUtc  Aus- 
sicht auf  wirtschaftliche  Erfolge  haben.  Die 

moderne  Kettenindustrie,  in  der  die  rinzcinen 

Kettenglieder  durch  Vergeh weillung  entweder 
nebeneinander  oder  fibereinander  in  Spiralform 

gewickelter  Kiscnstfibc  oder  Flncbeisen  hergestellt 

werden,  dürfte  in  dem  Dellwik-FleUcber-Wasser- 
gas  nnd  den  Spezialfenem  and  Oefen  desselben 
ebenfalls  den  besten  Mitarbeiter  finden,  wie  dieses 

auch  schon  praktiselie  lü'sultate  bewiesen  haben. 
Auch  die  Oasrohr- .Muftetitaiirikation  fand  in  dem 

Dcllwik-Fleischer-Wassergas  ein  sehr  wirtschaft- 
liches Brennmaterial,  welches  die  Leistunirsfilhig- 

keit  eines  Arbeiters  verdoppelte  und  die  Her- 

lOkfa  - 

I  tsissTsst»  ij     »     in  ro  t» 

Abbildung  10.    Kosten*  einos»  .Meter»  SchweiBnaht 

dar  Einatuoden-Höcbbtleistang  der  Abbildung  d 

antsprechend. 

Stellungskoston  mehr  als  zur  Hälfte  herabsetzte. 

Zum  Beispiel  sei  hier  mitgeteilt,  daß  bei  Koks- 

betrieb ein  Mann  vor  einem  Bradley-Haramer 

in  10  Stunden  maximal  800  Stück  1  "-Muffen 
bei  einem  Brennmaterialverbrauch  von  700  kg 

Kleinkoks  geschweißt  hat,  bei  Wassergasbetrieb 
dagegen  hat  derselbe  Hann  In  10  Stunden 

1445  Muffen  von  1  "  Durchmesser  bei  einem 

Wassergasverbrauch  von  rund  4U0  cbiu  her- 
gestellt. Bei  einem  Herstellungspreis  des  Wasser^ 

gases  von  2  "  i mittelgroße  Anlage  f.  d.  Kubik- 
meter würden,  auf  100  Stück  MiilYen  l)ererhnet, 

diese  dann  .  100  ~  0,.'j5t  #  kost<  n,  gegen- 144D 

Über  Koksbetrieb  (Koks  mit  150  .  ̂  für  10  Ooo  kg) 

die  100  Stück  Muffen  ̂ "^^  "''^  .  100  =  1,31  . /T. 

An  Brennmaterial  ist  d.  r  W.issergaslM  trieli  also 

mehr  als  do|i]»elt  so  billig  wie  Koks,  außerdem 

resultiert  noch  für  denselben  Lohn  eine  Mehr- 

produktion des  Fabrikats  von  SO*/«- 
<8cUnB  folgt.) 

uiym^L-ü  Ly  Google 
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Neues  kontinuierliches  Stabeisenwalzwerk. 

Bei  ilcr  International  H  n  r  v  f  s  t  c  r  ( '  o  in  - 

panj  (Deeriug  Work«  bei  t'liicago),  welche 
jetzt  Ihre  suntlichen  Eiaen-  lud  Stahlwerke  im 
Chicagoer  Bt  /irk  in  eine  ZweipfreselUchaft  unter 
dem  Namen  der  Wisconsin  Steel  Company 

vereinigt  hat,  kam  kürzlich  ein  von  der  Morgan 
Construction  Company  in  Worcester 

(  M<is8.)  konstniii-rtefi  und  ̂ 'ebautes  neues  liandcls- 
eiseawalzw  «;rk  in  Betrieb.  Dieses  bietet  in  Ver- 

blndong  mit  einer  vor  vier  Jahren  von  derselben 

Firma  p'ÜcfiTtt'ii  Wa!/sf m-ki'  riri  intiTi'ssantcs 
liild  einer  wirtschaftliclieu  und  cxuktcu  Herstel- 

Inngsweiee  der  langen  Reihe  von  Stabeisensorten 

und  Profilen,  die  im  landwirtseli.iftliclien  Ma- 

■ehinen-  und  Geratebau  benötigt  werden. 
Das  schon  erwtthnte  altere  Walzwerk,  anf 

dessen  ausföhriicho  Beschreibung  in  dieser  Zeit- 
schrift* wir  verweisen,  besitzt  eine  kontinuier- 

liche Vorstrecke  von  acht  Gerüsten;  als  Aus- 
bau gsniaterial  dienen  Knüppel  von  102  mm  [{]. 

Seitlich  liint.  r  (li>-ser  Straße  steht  ilir  nur  teil- 
weise kontinuierlich  betriebene  Kcrligstrecke 

mit  sechs  Oerflsten.  Für  beide  Walzwerke  sind 

tretreniite  Warmbeifen  vorhanden.  Dii  sc  Sfra(5en 

können  Kundeisen  von  9,5  bis  öl  mm  oder  ent- 
sprechende Qaersebnitte,  Flaoheisen  bis  zn 

8!)  mm  Breite  und  Winkel  bis  zu  45  +'inini 

liefern.  Von  einigen  Seiten  waren  vor  der  In- 
betriebnahme dUeses  Walzwerto  Zweifel  laut 

geworden,  ob  sich  ein  derartig  umfassendes 

Walzprojrramm  auf  einem  Walzwerk  wirtschaft- 
lich zur  Durchtuhrunir  bringen  lasse.  Die  Be- 

triebsergebnlsse  sind  aber  von  Anfang  an  be- 

friedigende gewesen,  die  anf  diesen  Straßen  er- 
zielten Produktionszalilen  gehüreu  mit  zu  den 

besten,  die  je  bekannt  geworden  sind.  So  ver- 
arbeitete  z.  B,  dieses  Walzwerk  im  Jahre  1906 

in  614  Schiebten  93  730  t  oder  durchschnittlich 

152,6  t  in  der  Schicht.  Im  Oktober  v.  .T. 
wurden  11314  t  und  im  November  1890  t 

Profile  kleiner  als  12,1  mm  <p  und  dazu  Ö-142  t 
stärkerer  Sorten  gewalzt.  Die  HSchsterzeu- 
gungszit^er  in  35  mm  Kundeisen  stellt  sich  auf 
(;r)2  t  in  vierundzwanzigstündiger  Schicht.  Die 
Produktionszahlen  beim  Walzen  von  kleineren 

ProHIea  sind  besonders  interessant  im  Ver- 

gleiche mit  denen  einer  trewöhnliclien  Straße 
von  etwa  200  mm  Walzendurchmesser,  die  rund 
2000  t  Material  im  Monat  walzen  kann;  setgen 

sie  doch  deutlich  die  großen  Fortschritte,  die 
im  Walzbetriebe  erreicht  worden  sind,  durch  die 

immer  häufiger  gewordene  Einrichtung  von  kon- 
tinuierlichen AValz  werken,  durch  großzügig  durch- 

geführte Anlagen  bei  energischer  Betriebsleitung. 

•  .Stabl  and  BiM»"  1904  Kr.  4  8.  848. 

Die  mit  obirrer  .ViilaLT?  erzielten  günstigen 

Gestehungskosten  und  Ersparnisse  waren  so  be- 
merkenswerte,  daß  man  im  Herbst  1905  sich 

fBr  eine  Erweiterung  des  Walzwerkes  entschied, 
um  auch  die  schwereren  ProÜle,  die  noch  auf 

einer  alten  Straße  gewalzt  wurden,  herstellen 
sowie  um  der  Nachfrage  des  Handels  nach  noch 

größeren  T'rofiltrewichten  entsprechen  zu  können. 
Demgemäß  wurde  die  neue  Straße  konstruiart 
zum  Yenralzen  von  KnDppeln  IST  he«w. 

102  mm  T  Oller  Platinen  entsi>rechenden  Quer- 

schnitts, 3,4  m  lang,  zur  Herstellung  von  Kund- 
eisen usw.  (22,2  Ms  89  mm  4>),  Flaoheisen  bis 

zu  305  mm.  Winkeln  bis  zn  12"  mm.  "L-^'''>''n 
bis  zu  102  mm,  TrOgem  Us  zu  127  mm  und 

[-Eisen  bis  zu  152  mm  HShe. 
Das  Walzwerk  soll  garantiert  100  000  bis 

11 1)000  t  Material  bei  durchschnittlich  gleich- 
mäßigen Spezilikationeu  im  .Tahro  ausbringen. 

Ist  die  Möglichkeit  gegelien.  einigermaßen  lange 

auf  gli'ielie  Profile  mittleren  (Querschnitts  walzen 
zu  können,  so  soll  die  genannte  Produktionszitier 

sieh  erfaebHdi  eteigern  lassen  bis  anf  mindettOBS 

l.'iOOOO  t  im  Jahre.  In  dem  ersten  Monat  naeli 
der  Inbetriebsetzung  wurden,  während  ein  Teil 
des  Walzwerkes  noch  nicht  ganz  fertig  war,  mit 

ungelernten  Leuten  in  einfacher  Schicht  4064  t 
Kundeisen  von  25  bis  64  mm  Durchmesser  gewalzt. 

Besondere  Beachtung  vertonen  die  Einrich- 
tungen, die  an  dieser  Straße  hinsichtlich  der 

Warmbetten  und  des  Transportes  des  Fertig- 
materials getroffen  worden  sind.  Es  sind  zwei 

Warmbetten,  30,5  bezw.  48,8  m  lang,  nnd  drei 

Schen-n  mit  Samineltaschen  vorgesehen.  Der 
Zusammenhang  dieser  Vorrichtungen  mit  dem 
Walzwerk  wird  unten  niher  erliutert.  Das 

Walzwerk  empfaiiL't  ilie  Knüppel,  8,4  m  lang 

und  127  nun  IX)  oder  weniger,  auf  Wagen.  Nach- 
dem das  Material  in  zwei  kontinuierlichen  Morgan- 

Öfen  erw.irmt  ist,  gelanirt  es  direkt  in  ein  kon- 
tinuierliches Walzwerk  von  acht  Gerüsten,  die 

mit  Walzen  von  406  mm  (16")  Durchmesser 
ausgestattet  sind.  Dieser  Teil  der  Walzenstraße 

ist  für  die  Herstellung  der  schweren  oben  niher 
bezeichneten  Profile  bestimmt. 

Der  fertige  Stab  gelangt  nach  dem  achten 
Slicli  dir>'kt  auf  das  ;ii),5  m  lange  Warmbett, 

das  iu  Abbildung  I  auf  der  rechten  Seite  er- 
sdieint  nnd  in  Abbildung  2  von  dem  entgegen* 
gi-setzd  ii  Kü'le  zu  sehen  ist.  Eine  Warms.lire 

mit  automatischem  Anschlag  schneidet  das  Mate- 

rial auf  Maß,  bevor  es  weiter  Uber  das  Warm> 
bett  trans])ortiert  wird.  Beide  Warmbetten 
dieses  Walzwerkes  sind  Ausführungen  nach  dem 

Edward Bsehen  ,Sagezahn''-Typ,  die  lehou 
htuHger  in  anderen  Morganaehen  Anlagen  mit 
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Erfolg  angewandt  wonlon  sind.  Die  Walzstllbe 
gelangen  auf  ihrem  Transporte  quer  über  diese» 
Warmbett  auf  einen  Kollgang,  der  sie  zu  einer 
Schere  bringt,  die  mit  automatischem  Anschlag 

und  Sammeltasche  ausgestattet  ist.  Werden  leichte 

Profile  von  größeren  Langen  gewalzt,  oder  ein 
Profil,  das  mehr  aU  acht  Stiche  erfordert,  so 
wird  das  Walzgut  nach  dem  sechsten  oder 
siebenten  Stich  sntwRrts  zu  einem  Rollgang 

geleitet,  der  parallel  zur  Hauptstrecke  lauft. 

Die  Bewegungsrichtung  des  Kollganges  wird 
dann  umgekehrt  und  der  Stab  gelangt  in  ein 

Walzwerk  von  356  mm  (14" )  Walzendurchniesser, 

Stuheitentealzwerk.  Stahl  uod  Rlaeo.  1189 

Über  einen  langen  Kollgang  zu  einrr  .Sehen*,  mit 
Sammcltaschen  (Abbildung  4).  Ist  kein  Richten 

erforderlich,  so  marschiert  das  Material  vor- 
wärts zu  einer  Schere  mit  Sammeltasche,  ilhn- 

iich  der  bei  dem  30,5  m  langen  Warmbett  vor- 

gesehenen. .•\lle  difsn  Scimineltasclicn  werden 
von  zwei  20  t- Kranen  bedient,  welche  das  in 

denselben  aufgestapelte  Matc'rial  mittels  um- 
geischlagt'ner  Kt-tton  heraushebt'n  und  ns  in  dem 

Adjustageraum  niederlegen,  wo  reichlicher  Stapel- 
platz vorhanden  ist.  Einer  der  Krane  hat  auch 

die  Zufuhr  der  KnUpjiel  zu  den  Wllrmiifen  zu 

besorgen.    Innerhalb  und  aulierhalb  des  Gebäudes 

Abbililang  5.    AVtirmofeu  mit  Morgan- Cioncrator. 

wird  wieder  seitlich  verschoben  und  passiert 
zurücklaufend  zwei  weitere  Gerüste  dieser  Strecke. 

Hierauf  gelangt  ̂ r  auf  das  48,8  m  lange  Warm- 

bett, das  in  Abbildung  1  auf  der  linken  Bild- 
seite erscheint  und  in  Abbildung  3  von  der 

entgegengesetzten  Seite  erkennbar  ist.  Alle 

diese  Bewegungen  des  Walzgutes  geschehen 
mechanisch  und  werden  von  zwei  Jungen  von 
einer  Steuerbühne  aus  bctittigt  und  uberwacht. 

Durchweg  ist  jegliche  Handarbtut  bei  dem  Walzen 
dieser  Profile  ausgeschaltet.  Ein  dritter  .Junge 
steuert  die  .Antriebe  der  Warmbetten.  Ist  das 

Fertigmaterial  quer  Uber  das  48,8  m  lange 
^Varmbett  gelangt,  so  kann  es  nach  beiden 
Richtungen  weiter  geleilet  wenlen. 

Werden  Winkel  gewalzt,  so  gelangen  diese 
rückwärts  zu  einer  Winkelrichtmaschine,  dann 

sind  ausreichend  Schienengeleise  vorhanden  zur 
Erleichterung  der  Bewegung  des  Fertigmaterials. 

Die  Abmessungen  der  W  a  1  z  w  o  r  k  s  h  a  1 1  e , 

einschlieülich  de.s  erwähnten  Stapelraumes,  sind 
rd.  35  X  2-0  m.  Die  Walzenzugmaschiue,  eine 

C.  &  G.  ("ooper- Verl)und-I)ampfmaschinc,  ist  an 
beiden  Enden  ihrer  Hauptwelle  direkt  mit  einer 

Triel)welle  von  etwa  76  m  Lilngc  verbunden. 
Diese  Welle  trflgt  Kegelräder,  durch  welche 

der  .\ntricb  der  Rollgfinge  bewirkt  wird.  Alle 
sonstigen  Hilfsinaschinen,  wie  Walztische,  Scheren, 

Warmbetten,  Riehtmaseiiiuen  usw.  werden  elek- 
trisch angetrieben. 

Die  Wflrmöfeu  werden  von  vier  Morgan- 
Generatoren  beheizt,  die  dicht  an  der  Eutnalime- 
seite  der  Oefen  stehen  (.Abbildunt;  5)  und  mit 

automatischer  Boschickungs  -  Vorrichtung  nach 
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George  ausgerüstet  sind.  Die  Heizgase  gelau^'cu 
80  ohne  besondere  Wftrmeverlaste  direkt  in  den 

Ofen,  und  die  kurzen  Gaszüge  gewftlirlei»ten  die 

wQnscbenswerte  gleicbm&ßige  Beheizung'  des 
tferdraunios.  Wenn  dorch  die  Anlage  eines 

zwciti'n  schon  vorgesfllieneo  OtVils  die  Leistungs- 

I'illiigkeit  im  Warmen  von  Blöcken  jrcsteifrcrt 
werden  kann,  so  wäre  eine  zweite  Winkelricbt- 
maschine  und  eine  vierte  Schere  mit  Sammditaselw 

an  dem  Hnde  des  Walzwerks  mit  dem  30.5  m 

langen  W'arubett  vorzuseiien.  Es  Ist  dann  mög- Beh  anf  den  ersten  Oerfisten  des  kontinnierliehen 

Walzwerks  vorzuwalzeu  und  Winkel  zur  gleichen 
Zeit  auf  beiden  Warmbetten  fsrtigsnmaeben. 
Es  soll  nocli  erwähnt  werden,  daß,  wahrend  an 

der  356  mm- Strecke  die  Walzen  gewechselt 

werden,  die  406  mm -Strecke  die  ganze  Pro- 
duktiiiu  di's  Walzwerks  ToUbalten  kann. 

Es  stellt  bestimmt  zu  erwarten,  daß  diese 

Walzwerksanlage  allen  früheren  Ausführungen, 

denn  Walxpron^ramm  ähnliche  Bedingungen  aof- 
weist,  weit  überlf'<ren  sein  wird,  und  zwar  so- 

wohl hinsichtlich  der  Produktion  als  auch  der  Ue- 
stehnngskosten. 

Die  moderne  Gasmaschinenzentrale. 

Von  Oberingeuicur  M.  Langer. 

Ueber  Gasmaschinen,  ihre  Theorie  und  Kon- 
struktion ist  in  den  letzten  .Tahren  eine 

reichhaltige  Literatur  entstanden.  Es  könnte 
deshalb  tberflässig  erscheinen,  wenn  man  es 

unternimmt,  zu  dieser  einen  Beitrag'  zu  li<'f>>rn. 
Aber  in  einer  Zeit,  in  der  jedes  Hüttenwerk 
sieh  eine  Gtawsentrale  sebafft,  um  ̂ e  Energien 

siünerHorhöfi-n  wirtschaftlirli  auszunutzen. dürften 

Mitteilungen  aus  der  Praxis  keinem  Betriebsmaon 
nnwiOkemmen  sein.  Und  der  rorliegrade  Anftats 
soll  sich  auch  nicht  auf  dem  Gebiete  der  Theorie 

bewegen,  sondern  soll  lediglich  auf  {»raktischen 
Erfahrungen  fußen  und  soll  nltteilen,  su 
einer  modernen  Gasmaschinenzentrale  gdiOrt,  und 
wie  eine  solche  einzurichten  ist. 

Es  sei  hier  nur  von  einer  Maschinenzeutrale 

die  Bede,  in  der  Großgasmaschinen  fUr  Gichtgas 
zur  Aufstelluntr  kommen  sollen,  um  elektrische 

Kraft  zu  erzeugen.  Wozu  diese  gebraucht  werden 

soll,  bleibe  tioberaekslehtlgt.  Es  sei  jedoeb  an- 

genommen, daß  alles  vorfüiu'bare  Gas.  das  nicht 
zum  Antrieb  von  Gebläsen  oder  zu  Heizzwecken 

verwendet  wird,  In  elektrisebe  Energie  umgesetzt 

werden  soll.  Diese  Gasmen/;!'  ist  also  zunächst 
festzulegen  und  alle  Momente  sind  dabei  genau 

abzuwägen,  um  s{tatere  Enttäuschungen  zu  Ter» 
meiden.  Denn  es  soll  sich  hier  nicht  bloß  Offl 

rechneris<lie  Werfe  Iiniideln,  sondern  um  Lei- 

stungen, die  auch  wirklich  aus  den  überschüssigen 
CHehtgasea  eines  Hocbofenwerks  herausgeholt 

werden  können.  Wir  gehen  dabei  davon  aus, 
daß  1  kg  verhütteter  Koks  durchschnittlich 

4,5  cbm  das  liefert,  voransfesetst«  dafi  der 

Gau}?  der  Hochöfen  normal  ist.  Da  fast  allgemein 
mit  hoher  Winderhitzuog  gearbeitet  wird,  kann 

mao  damit  rechnen,  dafi  yon  ffieser  Gasmenge 

etwa  40  bis  45  "/o  zur  Heizunt.'  der  ("owiier 
gebraucht  wird.  Diese  Zahl  dürfte  manchem 
etwas  hoch  gegriffen  erscheinen.  .\ber  da  die 
Hochöfner  sich  noch  nicht  daran  (;ew6hnt  haben, 
die  Verlirennuni.'  in  den  Winderhitzern  fnrt- 

lautiud  zu  kontrollieren,   weil  man  es  bisher 

nötiL'  hatte,  an  Gicht^ra-sen  zu  sparen,  so 
die  obi^'e  Zahl  annnliornd  das  Richtige 

0;' 

nicht 
dürft« 

trert'en.  Etwa  10  °/»  gehen  durch  Undichtig- 
keiten verloren.  Dann  bldben,  falb  nicht  noch 

ein  Teil  des  (Jases  zur  Dampferzcugung  oder 

zu  Heizzweckeu  gebraucht  wird,  etwa  iO^Jo 
war  Attsnutsnng  In  Gasmaschinen  Qbrig.  Hier* 

von  sind  weitere  etwa  7  "'o  in  Abzug  fit  bringen, 
die  jeder  Hochofen  von  seiner  Qaameogi  fUr 
die  GeUlsearbeit  för  sieh  In  Anspruch  nimmt, 

falls  diese  von  einem  Gasfn  lililse  ;:eleistet  wird. 
Erhalt  der  Hochofen  seinen  Wind  von  einem 

Dampfgeblase,  so  steigt  die  zur  Dampforseugung 

benötigte  Gasmenge  auf  20  bis  25 '/s,  je  nach 
dem  Wirkungsgrade  der  Kesselanlage  und  des 

Dampfgeblases.  Erst  der  jetzt  Übrigbleibende 
Rest  stellt  zur  Erzeugung  dektrlseher  Energie 
zur  Verfijgung. 

Nachdem  diese  Gasmenge  festgelegt  ist,  ist 

jetzt  die  Frage  zu  beantworten,  wieviel  Pferde- 

starken  lassen  sich  efl'ektiv  aus  dieser  Gasmenge 
gewinnen.  Dabei  wiire  es  verfehlt,  und  man 
vrfirde  zu  falschen  Zahlen  gelangen,  wollte  man 

seiner  Rechnung  die  Tatsache  zu^rrunde  lepen, 

daß  sich  in  gut  gehaltener  und  gut  arbeitender 
Gasmascfa&ie  unter  günstigen  VerbftltDlssen  mit 

2000  bis  2500  Kalorien  eine  indizierte  Pferde- 
starkenstunde  erzielen  laßt.  Wir  können  unsere 

Rechnung  nicht  auf  Paradeleistungen  aufbauen, 
sondern  auf  Mittelwerten,  die  sich  auch  sicher 
im  Danerbetrieb  erreichen  lasset).  Nun  ist  der 

Gasverbrauch  schwankend  und  hängt  ab  von  der 

Belastung.  Je  weniger  die  Maschine  belastet 
ist.  um  so  höher  ist  iiu  Wrhriltnis  zur  Leistung 

der  Gasverbrauch.  Für  diesen  gibt  Dr.-lng. 
L.Ehrhardt  in  unserer  Zeitschrift,  Jahrgang 

190.5,  Nr.  11.  S.  038  bestimmte  Werte  an. 

die  als  richtig  und  maßgebend  anerkannt  wer- 
den dürfen.  Da  unsere  Maschinen  aus  Gründen, 

die  wir  spater  erörtern  wollen,  nicht  fortwährend 
vollbelastet  arbeiten  sollen,  und  da  der  Heiz- 

wert des  Gases  schwankt,  können  wir  mit  einem 
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durcliüclmittUcben  Uasverbrauch  von  3  cbm  für 
die  indizierte  Pferdestttrkenstonde  reehnen.  Nur 

wenn  man  so  vorgeht,  wird  man  zu  Ergebnisson 

kommen,  die  sich  auf  dem  Boden  der  Wirklich- 
keit bewegen,  und  man  wird  vor  EBttamehimgea 

deher  sein. 
Ist  die  Zahl  der  Ptordostürlien  auf  diese 

Weise  rechnerisch  festgelegt,  dann  hat  man  sich 

darüber  klar  zu  werden,  wie  groß  die  Ma- 
sch i  n  e  n  c  i  n  h  f  i  t  einftf  elekt.risclieii  (T.iszt'ntr.ile 

sein  soll.  Im  allgemeinen  wird  man  die  Einheit 

«m  80  grSAer  wählen.  Je  großer  die  Oesaui- 
leistung  ist.  A1)*^r  aiuh  bei  kleiner  Zentrale  ist 
es  nicht  empfeblenswert,  zu  sehr  mit  der  Einheit 
hemntersafdieB.  FBr  gewQhnlleb  dftrfke  sie 
zwischen  einem  Viertel  uikI  einem  Achtel  der  Ge- 

samtleistung als  richtig  gewählt  bezeichnet  werden 

mfissen.  Bei  sehr  großen  Zentralen  wird  man 
als  Mascbineneinheit  den  größten  Maschinentyp 

wählen,  der  bis  jetzt  in  einer  Größe  von  etwa 

3000  P.S.  gebaut  wird.  Bei  der  Beantwortung 
dieser  Frage  spielt  auch  die  Erwägung  dne 
Rolle,  daß  bei  Gasmaschinen  mehr  für  Reserve 

gesorgt  werden  muß,  als  bei  gut  gebauten  Dampf- 
maseUnen  vni  Dampftarbiuwi,  und  daß  Oiw- 
IBaOTWlUWi  nieht  hin  zu  ihrer  vollen  Leistungs- 
fUdgkeit  ausgenutzt  werden  können,  wenn  man 
nicht  Oefalir  laufen  will,  beiplBtslieh  eintreteoder 

Uelterlastung  die  Anla^re  eventuell  zum  Still- 
stand zu  bringen.  Es  dürfte  empfehlenswert 

•ein,  die  OasnuieUBen  daer  Zentrale  dnroh- 
schnittlich  nur  mit  etwa  drei  Viertel  der  Nenn- 

leistung zu  belasten,  um  bei  einer  plötzlich  auf- 

tretenden größeren  Inans|)ruchnahme  der  Zen- 
trale in  den  Kuehinen  selbst  eine  sofort  ver- 

fügbare Reserve  zu  haben.  Das  ist  auch  aus 

dem  Grunde  notwendig,  weil  ihre  Leistung  ganz 
wesentlich  snrBdcgeht  Je  mehr  die  Versdimtttznng 
von  Ventilen  und  GaskaniTlen  znnimmt.  Man 

muß  ferner  der  Gasmaschine  eine  viel  sorg- 
aanere  Wartung  als  Jeder  andern  Kraftmaschine 
zuteil  werden  la.ssen.  wenn  man  mit  einer  längeren 
Lebensdauer  rechnen  will.  Sie  muß  in  allen 

hren  Triebwerkstellen  auf  das  sorgfftltigste  be- 
obachtet und  bedient  werden,  und  es  ist  für  den 

Betrieb  und  schließlich  auch  für  die  Wirtschaft- 

lichkeit am  zuträglichsten,  wenn  man  bei  jeder, 
wenn  auch  kleinen  Störung  die  Reservemaschine 

in  Gang  setzt,  um  die  Rtfininir  sofort  ̂ Tündlieh 
zu  beseitigen.  Auch  aus  diesem  Grunde  iät  eine 
wisrdchende  Beeerve  erforderUeh.  Andernfalls 

kann  man.  wenn  die  .Anlage  rücksichtslos  bis 

aufs  äußerste  ausgenutzt  wird,  so  daß  eine  sacb- 

^msße  Wartung  unmöglich  Ist,  recht  nnHeb- 
same  Erfahrungen  machen  und  lan^^e  Betriebs- 

störungen erleben.  Tritt  dann  aber  ein  solches 

Versagen  ein,  so  wird  man  gern  geneigt  sein, 
den  Fehler  im  System  der  Gasmaschine  zu  suchen, 
wahrend  er  in  den  falschen  Betriebsma-xiroen  zu 

tinden  ist.    Im  allgemeinen  wird  man  mit  '/e 

bis  '/«  der  Maschiuoneinhüiten  als  Keserve  aus- 
kommen. 

I>ie  Frapo,  welche  Maschinen  gewnlilt 
werden  sollen,  wird  der  Betriebsleiter  oft  nicht 

bloß  nach  technischen  Erwägungen  zu  entseheldett 
haben,  sondern  vielfach  werden  ihm  Kückaichten 

finanzieller  Natur,  Bank-  oder  geschäftliche  Be- 
ziehungen die  Hände  binden.  Diese  können  es 

SO  weit  l)ringen,  daß  die  Einheitlichkeit  der 
ganzen  Anlage  in  Frage  gestellt  wird.  Und  dabei 
ist  es  doch  für  jede  Zentrale  von  Wichtigkeit, 

daß  sie  dnrdkweg  gleieh  große  Aggregate  auf- 
weist. DerBetriel)  wird  dadurch  ganz  bedeutend 

erleichtert  und  übersichtlicher.  Das  Anlage- 
kapital ist  kleiner,  da  nnr  ein  Satz  der  teuren 

Reserveteile  auf  Lager  L'elialten  zu  werden  braucht. 
Die  Maschinisten  können  ohne  weiteres  von  einer 

MaseWne  zur  andern  geschickt  werden,  ohne 
daß  es  vorher  eines  zeitraubenden  Anlernens 
bedarf.  Die  Maschinenhalle  läßt  sich  Itcsser 

dem  gewählten  Typ  anpassen.  In  das  Ganze 
kann  mehr  System  hineingebracht  werden.  Ob 
dabei  die  Maschinen  im  Viertakt  oder  /wt  itakt 

arbeiten,  spielt  keine  Bolle.  Beide  Bauarten 
haben  sich  im  Laufe  der  letzten  Jahre  als  sidiere 

Betriebsmaschinen  aiisi^ewachsen.  bei  denen  die 

Frage  dos  viel  umstrittenen  Wirkungsgrades 

eine  ganz  nebenslehllche  Rolle  spielt.  Das  Haupt- 
gewicht ist  stets  auf  Betriebssicherheit  und  Zu- 

verlässigkeit ZU  legen.  Auf  diesem  Gebiete  steht  die 

eine  Bauart  Unto*  der  aadenr  kdneswegs  zurfick. 
Ist  die  Größe  der  Maschineneinheit  festgelegt, 

dann  kann  mit  der  Projektierung  des  Maschinen- 
hauses begonnen  werden.  Hierbei  ist  der  größte 

Wert  auf  Geräumigkeit,  Licht  und  Luft  zu  legen. 
Zwischen  den  einzelnen  Maschinen  muß  genügend 

Platz  vorhanden  sein,  um  die  regelmäßigen 

Reinigungen  und  etwaige  größere  Reparaturen 
bequem  durchführen  zu  kOonon,  ohne  daß  der 

Betrieb  der  danebenliegenden  Gasmaschine  auch 

nur  Im  geringsten  gestOrt  wird.  Findet  man  doch 
oft  in  großen  ̂ laschinenzentralen,  daß  zwischen 
den  einzelnen  Maschinen  kaum  so  viel  freier 

Platz  Torhanden  Ist,  daß  man  bequem  dorch- 
gehcn  kann.  M>  istens  ist  das  nicht  auf  eine 
zur  Zeit  der  Projektierung  noch  unvorhergesehene 

Vergrößerung  zurückzuführen,  sondern  die  ti  bler- 
haftc  Anordnung  ist  lediglich  als  ein  GelturtS^ 

fehler  des  Projektes  zu  bezeichnen.  IMe  iJas- 
uiascbinen,  die  zu  elektrischer  Krafterzeugung 

▼erwendet  werden,  nttssm  femer  in  richtiger 
Weise  zur  Schaltanlaire  liesren.  Kinmal  ist  es 

wichtig,  daß  sich  der  Schaltbrettwärter  mit  den 

einzelnen  Ifasehintsten  wepen  Parallel*,  Zu>  und 
.Abschalten  leicht  verstandiiren  kann.  Dann  aber 

kann  bei  richtiger  Anlage  der  Schalttafel  sehr 

▼iel  an  den  teuren  Hoehspannnngskabeln  gespart 
werden.  Es  ist  zu  empfehlen,  die  Schaltbiihne 

in  der  Mitte  einer  Längswand  und  die  Gas- 
maschinen links  und  rechts  davon  anzuordnen, 

Digitized  by  Google 



1192   Steh!  and  Eiwn. 

anstatt  die  Bülme  an  eine  Giebohvand  zu  kleben. 

Die  jetzt  allf:etneiti  üldiclie  Einrichtung  einer 

solchen  Scbaltbilhue  hat  sich  wohl  als  die  prak- 
tischste bewflbrt.  Dieselbe  wird  so  hoch  anierelegt. 

daß  man  von  ilir  t'iti.n  hcquenien  reherlilick  iitii-r 
die  ganze  Maschincuanlagc  hat.  Auf  ihr  sind 

alle  Schalthebel,  Spannunge-  nnd  Strommesser, 

Synehronismuszeig'er  usw.  untrr^'eliracht.  wahrend 
alle  Uochspannuag  führenden  Teile  in  einem 
abeehUeßbaren  Raum  unter  der  BBhne  zu  finden 

sind.  Als  sellmt verstrindlich  ist  dann  für  rim- 

moderne  Maschinenzentrale  die  Forderung  auf- 
zustellen, daß  sich  sttmtliche  Gasdynamos  leicht 

jiarallel  schalten  lassen  und  auch  bei  größeren 

[■l  if zlii'lii-n  Hi'lastiin^s><chvvaukurifren  niehl  aiilier 
TriLl  lallen.  Es  ist  das  eine  Forderung,  die 

bei  dem  heutigen  Stand  der  Teehaik  ohne  Scbwle- 
rlpkeit  erfüllt  werden  kann. 

Bei  der  eben  beschriebenen  Sohaltbühne  ist 

nur  von  den  Apparaten  für  die  PrimArmasdhinen 

{resiiroclii  ii  wonli'ii.  Aber  auch  die  Sekund.lr- 
anlage  braucht  tichaltapparate  und  ich  halte  es 

f&r  richtig,  wenn  diese  Verteilungstafeln  f&r  du 
Drehstroni-  und  eventuell  auch  für  das  Gleich- 

stromnetz auf  der  gleichen  SchaltbiUine  auf- 
gestellt werden,  natfirtieh  mit  entsprechenden 

Zwischenräumen.  Es  wird  dann  ganz  bedeutend 

an  Kabeln  gespart;  etwaifre  Drehstromtrans- 
forniatoreu  können  im  abschlielibaren  Hoch- 

apannungsraum  untergebracht  werden,  die  Kon- 
trolle und  Bedienung  der  Schaltanlage  wird  ver- 

einfacht und  verbilligt.  Das  Durcligehen  von 
Sicherungen  kann  aehneller  festgestellt  und  die 
Dauer  dieser  BetriebsstfiriinL'en  verkürzt  werden. 

Doch  lassen  sich  hierin  allgemein  gültige  Hegeln 

Dlebt  anfbtellen.  Die  Aufgabe  muß  unter  Be- 

rtteksichtigiing  der  jeweilifjen  iirtii<  hen  Verhält- 

nisse gelöst  werden,  wobei  vielfach  alte  vor- 
handene Anlagen,  die  nicht  beseitigt  werden 

dürfen,  hindernd  in  den  Weg  treten. 
Wenn  hier  betont  wird,  daß  eine  moderne 

Oasma.scbinenzentrale  recht  geräumig  sein  muß, 

so  ist  auch  von  vornherein  auf  die  richtige  ünter- 
brlnf^unir  der  dazufrehiirifren  N  e  b  e  ii  a  n  1  a  ;r  o  u 

Bedacht  zu  nehmen.  Zum  Anlassen  der  (ias- 
mascblnen  ist  Preßluft  notwendig.  Also  die 

eb'ktriscli  aiiL't'triebeni-n  Koinpre=soren  sind  mit 
ihren  Luftbihaltcrn  pausend  aufzustellen.  Für 
die  ErreguniT  der  Drehstromdynamos,  fklb  solche 

aufgestellt  werden,  ist  Gleichstrom  notwendig: 

also  einige  Drehst  rom-Qleicbstrom-Umformer  ver- 
langen einen  geeigneten  Platz.  Ferner  mSaaen 

Scbraubstöcke  für  die  in  der  Masdiiiiailudle 
arbeitenden  Schlosser  und  Elektriker  voriresehen 

werden.  Dasselbe  gilt  von  den  Kleiderschränken 

und  Waschvorrichtungen  für  sämtliche  Leute. 

F,s  iniissi-n  Bureaua  fiir  den  Ingenieur.  Ma- 
suhiuenmcistcr  und  die  Vorarbeiter  gcscbatien 
werden.  Ebenso  Ist  ein  Raum  für  die  kldneren 

Seeerveteile  und  die  Betriehematerialien  not» 

S7.  Jahrg.  S(t.  88. 

Waadig.  Es  ist  uubtilinirt  zu  eni]ifelilen,  daß 
von  vornbiTi-in  l>eim  Projektieren  auf  alle  diese 
l^rtordernisse  Rücksicht  genommen  wird.  Es 

wäre  verfehlt,  sie  beim  Entwurf  als  Nebenatch- 

lichkeiten,  die  nicht  beachtet  zu  werden  brau- 
chen, zu  behandeln,  so  daß  man  nachher  der  an 

nnd  fflr  deh  reobt  einheitlichen  Anlage  das 
Flick  werk  von  weitem  ansehen  kann.  • 

Als  weitere  Eigenschaften  muß  man  von 
einer  modernen  Masohtnenhalle  verlangen,  daß 

sii'  hiM'h  und  luftig  ist  und  daß  sie  f:ut  ent- 

lüftet werden  kann.  In  jeder  Gasmaschinen- 
anlage kommt  es  vor,  daß  Undichtigkeiten  ent- 
stellen, daß  z.  B.  Stopfbüchsen  oder  Flanschen 

stark  blasen,  nnd  dabei  ist  man  nicht  in  der 

Lage,  die  Maschinen  sofort  slillzusetzun  und 
den  Uebelstaud  zu  beseitigen.  In  diesem  Falle 

muß  die  Möglichkeit  i'iner  guten  Lüftung  ge- 
geben sein,  die,  nebenbei  bemerkt,  auch  im 

Sommer  auf  die  Temperatur  der  bewegten  Ma- 
schinenteile nur  von  günstigem  Eintluß  sein  kann. 

Das  glcicbü  gilt  von  den  Kellerraumen,  die 
reicbliehe  Verblndungswcf^e  mit  der  Außenluft 
besitzen  müssen,  um  so  jede  Ansammlung  von 

schlechter  Luft  bezw.  Gras  von  vornherein  aus- 
zuschließen. Ab  besten  strebt  man  dahin, 

durch  passend  angebrachte  Luftachächte  Zug- 
luft zu  erzeutren.  Dann  kann  man  wenigstens 

jederzeit  ohne  Bedenken  die  Kellerrilume  be- 
treten. Aus  Gründen  der  Vorsicht  Ist  es  trotz- 

dem zu  em]>felilen,  in  den  Kellerraumen  keine 

Bogenlampen  zu  installieren.  Es  ist  immerhin 
die  HSgliehkeit  vorbanden,  wenn  aneh  noch  so 
iSMt  für  Entlüftung  gesorgt  ist,  daß  sich  durch 

irgendwelche  Zufälligkeiten  explosible  Gas- 
gemische ansammeln,  die  dann  beim  Einschalten 

d'  r  Bogenlampen  zur  Entzündung  kommen  und 
Unheil  anrichten  können.  Für  Kellerräume  sind 

deshalb  nur  QlOhlampen  zu  empfehlen  und  ihr 

Betreten  mit  offenen  L.impen  ültrrlirjii]»t  streng 
zu  verbieten.  Im  übrigen  ist  gute  ileleuchtung 

bei  Tage  sowohl  wie  bei  Nacht  eine  ganz 
selbstverständliche  Forderung.  Reichen  bei 

Ta^'e  die  Seitenfenster  des  Maschinenhauses 
nicht  aus,  so  muß  man  zu  Oberlichtern  seine 
Zuflucht  nehmen. 

Für  eine  moderne  Maschinenlialle  ist  ilas 

einfachste  und  praktischste,  die  Maschinenteile, 

wenn  irgend  möglich,  direkt  auf  einem  Normal- 
apurgelcise  bis  in  das  Gcblude  zu  schaffen. 

Das  verringert  die  Transport-  und  Montage- 
kosten ganz  außerordentlich.  Freilieh  ist  dfoie 

Bedingung  der  örtlichen  VerhaltnlMe  wegen 
vielfach  unerfüllbar.  Dann  muß  aber  zum  nnn- 

desten  ein  Schmalspurgeleis  vorhanden  sein,  auf 
dem  man  von  einem  Ueberladekran  aus  alle  Ma- 
scliincnteile  zur  Zentrale  schatTon  kann.  Ein 

elektrisch  angetriebener  Dreimotoreukran  hebt 
diese  dann  vom  SclimalspurwageB  und  bringt  sie 

zur  Montagestelle.    län  solciber  Kran,  der 

Die  modoTM  GaamaaduneHMetUraU, 
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natürlich  den  schweräteu  Maschinenstücken  eut- 

«preehend  dimeiuioiiiert  aelii  muß,  ist  hrat- 

zntupc  zu  einem  urrnifbehrlichen  Ausstatt tin^-s- 
stück  einer  modernen  Maschiii «inhalle  geworden. 
Wenigstens  kSnnts  ein«  solche,  wenn  sie  aneh 

noch  so  irut  einj^erichtot  wiiro,  auf  das  Prädikat 

^modera"  keinen  Anspruch  machen,  wenn  sie 
keinen  leistungsfähigen  Kran  hatte.  Dabei  Ist 
es  nicht  empfehlenswert,  die  Gösch wiuditrkeiten 

recht  groß  zu  wählen.  Kommt  es  docli  liei  der 

Montage  nicht  darauf  an,  Massengüter  schnell 

zu  bewegen,  sondern  bei  der  Zusammeosetsong 

<li'r  ̂ lasi-liirifiitcilf  auf  das  Millinn'tcr  f^enau  zu 

l'ahren,  damit  diese  durch  Autalireu  nicht  be- 
sohidlgt  werden.  Ein  aoldier  Kran  mit  hoher 

Tragfähigkeit  muß  natürlich  auch  auf  sicheren 
Unterst&tzungen  lauien.  Diese  lassen  sich  am 
besten  mittels  Eisenkonstraktionen  schaffen. 

Und  diese  fuhren  wieder  zu  Eisenfachw.lndcn, 

die  gegenüber  den  massiven  Mauern  mit  ihren 

mlchtigen  Pfeilern  den  Yomg  haben,  daß  sie 
an  Platz  sparen  und  daß  sie  mit  ihren  eisernen 

Dachbindern  dem  Ganzen  mehr  Durchsichtigkeit 
und  Uebersicbtlichkeit  verleihen.  Eventuell  lassen 

sich  die  Umfassungsmauern  massiv  und  die  Pfeiler 

für  die  Krantrilger  aus  Eisenlconstruktionen  aus- 

führen, eine  Bauart,  welcher  dann  der  Vorzog 
sn  geben  ist,  wenn  anf  die  Inßere  Ausscbmadrang 

des  Maschinenhaijses  ■rroßcr  Wert  gelegt  wird. 

Als  Dach  würde  ich  ein  gut  und  solide  aus- 
geföhrte«  Holzpappdach  eventuell  nach  Eisen- 
In  tiüiilach  om]>fchleu.  Diese  beiden  Hauarten haben 

wenigstens  die  gute  Eigenschaft,  daß  sie  bei 
einer  etwaigen  Gasexplosion  nicht  in  1000  kleinen 
Stücken  herumgeschleodert  werden  können. 

Im  allgemeinen  wird  man  bestrebt  sein 

möasen,  eine  Gasmaschinenzentrale  nicht  in  der 

Nthe  von  Wohngebauden  zu  errichten,  besonders 

dann  nicht,  wenn  deren  Hesitzer  empfindlich  und 

ansprachsvoU  sind.  Einmal  können  diese  Herren 

an  dem  Auspuffgufinsdi  Anstoß  ndunen,  das 
heute  allerdintrs  durch  treeignete  Kaßnahmen  fast 

ganz  beseitigt  werden  kann,  das  andere  Mal 
kSnnen  die  Ferawirkungen  der  Maschinen,  die 
«lurc.h  die  hin  und  her  gehenden  Massen  und  die 

hohen  Explosionsdrücke  verursacht  werden, 
eventuell  zu  recht  lästigen  Prozessen  wegen 
BesittstSrungen  führen.  In  denen  das  Urteil  bei 
gleichen  Chancen  zugunsten  des  wirtschaftlich 
Sehwleheren  ausfallen  dürfte.  Diese  Fcmwir- 

kungen  treten  am  meisten  dort  in  die  Erschei- 

nung, wo  8chleclit<'r.  sandiger  oder  wasserreicher 
Untergrund  voriiandeu  ist,  wahrend  sie  bei  Kies, 
Lehm  oder  Felsen  fast  nicht  zu  spüren  sind. 
Besonders  stark  haben  sie  sich  bei  Schwemm- 

sand gezeigt.  Dort  haben  auch  große  Funda- 
mentsohlen ans  Beton  nrft  eingelegtem  Rost,  der 

auf  eingerammten  Pfnhlen  njhl.  so  ;rut  wie  niclits 

geholfen.  In  solchem  Falle  dürfte  es  wohl  zu 
überlegen  sein,  ob  die  hohen  Kosten  dieser 

Fundamentierungen  nicht  gespart  und  stoßlose 

Dampfturbinen  anstiM  Oasaaschinen  aufgestellt 
werden  sollen.  Denn  durch  konstruktive  Aende- 

rungen  der  letzteren  lassen  sich  die  Fernwir- 
knngen  nicht  beseitigen.  HSehstens  wire  noch 
zu  überlegen,  ob  .sich  liie  Wirkuntren  der  schweren 

UaschineDkurbeln  nicht  durch  Gegengewichte 

ansgldchen  ließe.  Es  ist  jedoch  selbstverstsnd- 
Uch,  daß  auch  beim  besten  Untergrund  ein 
schweres  Fundament  vorbanden  sein  muß,  das 

durch  Trager  oder  Scbieneneinlagen  noch  kom- 
pakter gemacht  werden  kann.  Ob  dasselbe  aus 

Beton  oder  hartgebrannten  Steinen  mit  gutem 

Zementmörtel  hergestellt  wird,  ist  meines  Er- 

aebtens  gleiehgOltig  nnd  ledlgUdi  als  eine  Preis- 
firage  zu  behandeln,  deren  Beantwortiintr  davon 

abhängt,  ob  sich  am  Aufstellungsort  gutes  Beton- 
material oder  hartgebrannte  Steine  billiger  be- 

schaffen lassen.  Ebcnsn  gleich^'iiltig  ist  es.  ob 
die  fertig  montierten  Gasmaschinen  mit  Beton 

unterstopft  oder  mit  Zement  vergosien  werden. 
Voraussetzung  ist  natürlich,  daß  diese  Arbeiten 

unbedingt  zuverlässig  und  solide  ausgeführt 
werden.  Weiter  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die 

Rahmen  der  Gasmaschinen  voUstftndig  mit  Ze- 
ment ausireiTOssen  werden. 

Was  das  Auspuftgeräusch  betrillt,  so  bietet 

seine  Beseitigung  nach  den  btshmr  gemachten 
Versuchen  und  beobachteten  Erfolfren  keine  be- 

sonderen Schwierigkeiten  mehr.  .\llerding8 
haben  sich  die  Schalldlmpfer,  welche  den  bei 

Dampfmaschinen  anirewnndten  .Vjijiaraten  nacli- 
gebildet  waren,  nicht  bewährt.  Dagegen  hat 

man  gute  Erfolge  erzielt,  indem  man  die  Aus- 

puflgase  s.'imtlicher  Gasmaschinen  durch  einen 
gemeinschaftlichen  Schornstein  in  die  höheren 

Luftschichten  führt  oder  indem  man  jeder  ein- 

zelnen Gasmaschine  einen  besonderen  AuspufT- 
Kcliarht  liezw.  -Kessel  mit  Abzii<:srolir  u'iM  oder 

indem  mau  sämtliche  Uasma^chinen  in  ciueu  ge- 
meinaebaftUohen  Kanal  auspuffen  Isßt,  der  mit 

mehreren  Kaminen  ausfrerüstet  i>^f.  'tlricb- 

zeitig  kann  in  jedem  Falle  durch  i-.iiuspritzen 
von  Wasser,  das  mittels  Düsen  in  der  Auspuff- 
rohrleitunir  fein  zerteilt  wird,  ̂ ianz  wesentlich 

mitgeholfen  werden.  Im  all-jcenieinen  folgt  man 
dabei  dem  Gtmndsatz,  die  AusputlV'ase abzukühlen, 

sie  beim  Eintritt  in  die  schal  Id  .'impfenden  Aus- 
puffräumo  zu  zerteilen  (Sehlitzrohre)  und  dann 
durch  weite  Abzugskamino  mit  geringer,  aber 

gi<iclitii;i  iiiger  Geschwindigkeit  ins  Freie  zu 

tiiliren.  Die  ;rrolU'  Wilrnie  der  Ausputl'jjrase  ist leider  zurzeit  technisch  noch  nicht  zu  verwerten. 

Die  einzige  HSgllelikelt  der  Verwendung  besteht 

darin.  da($  ein  Teil  Im  Winter  in  ̂ reeig-netcn 
Kippenkörpern  zu  Heizzwecken  gubrauelit  wird. 

Wenn  man  Ober  die  EÜnrichtung  einer  6as- 
nia.schinenzentrale  schreibt,  SO  kann  man  die 

höchst  wichtige  Frage  der  Gasreinigung  nicht 

angestreift  lassen.    Dieser  ist  die  grüßte  Sorg- 
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fall  ZU  widmen,  da  sie  von  aussclilaf,'j,'ebcnder 
Bedeutung  für  die  Lebensdauer  der  Gasmaschinen 
ist.  Die  hier  gemachten  Ausgaben,  mit  denen 

eine  irrüBere  Heinlieit  des  Maschincnirases  er- 
zielt wird,  werden  melirfach  vrieder  eingebraclit 

dareh  ErapandsBe  an  ReinignngskoBten,  durch 

gering."  Ti  n  Verschleift  und  durch  größere 
Leiätuugstilbigkeit  der  Maschinen.  Zahlenmäßig 
luaen  rieh  diese  indirekten  Gewinne  schlecht 

vorrechnen.  Sie  treten  aber  in  derselben  AVeise 

in  die  Erscheinung  wie  diejenigen  im  Dampf- 

kessclbetrieb.  Wer  lange  Jahre  mit  Dampf- 
kesseln x.u  tun  gehabt  bat  weiO  ganz  genau, 

daß  die  Kessel,  welclic  mit  frnt  trereiniurtem 

Speisewasser  gespeist  werden,  ein  ganz  anderes 
Aussehen  und  eine  größere  Lebensdauer  haben 
als  solche,  «lir  nach  bestimmter  Tietriibszeit 
immer  wieder  mit  Hammer  und  Meißel  vom 

Kesselstein  befreit  werden  müssen.  Gleichzeitig 

ist  allgemein  bekannt,  daß  bei  stets  reinen 

Kesseln  der  Wirkungsgrad  um  ein  gut  Teil 

hShsr  ist  als  bei  solchen,  bei  denen  dner  gOn- 

stlgen  Wiirmeiibertragung  eine  isolierende  Kessel- 
steinschicht im  Wege  steht. 

Bekanntermaßen  enthalt  jedes  Hochofengas 
beim  Austritt  aus  der  CTicht  Staubmengeu,  die 

je  nach  der  Möllerung,  besonders  i>ei  Minette. 

6  bis  107«  Müllers  betragen  können  und 
ffie  in  ihrer  Quantität  anflerordentUeh  schwanken. 
Auf  das  Kubikmeter  Oas  bezogen,  kann  der 

Staubgehalt  zuweileu  bis  20  g  betragen.  Da- 
neben hat  das  Gas  an  der  Gicht  eine  sehr  hohe 

Temperatur,  für  gewöhnlich  100  bis  1. ')()",  die 
aber  ebensogut  bis  300  °  steigen  kann  und  von 
der  Durchsatzzeit  des  Ofens  abhflngig  ist.  Je 

kürzer  diese  ist,  um  so  höher  ist  die  (Hcht- 
tomperatur.  Diese  sowie  den  Staubgehalt  auf 

ein  Minimum  zu  reduzieren,  ist  Aufgabe  der 
Gasreinigung. 

Noch  vor  wenigen  Jahren  bewerte  man  sich 

auf  diesem  (rebiete  arg  im  Dunkeln.  Jedes 
Hüttenwerk  hatte  seine  eigene  Metbode,  sein 

Masehinentras  zu  r  •uiif'  ii.  Aber  durch  inten- 
sives Arbeiten  und  kusUspielige  Versuche  ist 

man  heute  zu  einem  System  gekommen,  das 

ftllfr''ni('in  als  rirhti:^  anerkannt  und  mit  treringen 
Abweichungen  überall  angewandt  wiid.  Es 
lassen  sich  dabei  vier  Stationen  unterscheiden: 

1.  Trockenreinigung,  2.  Xaßreiuigung,  3.  ma- 

schinelle Reinigung,  4.  Filter.  Durch  ein  der- 

artitres  Reinigungsverfahren  —  vorausgesetzt, 
daß  es  richtig  und  sorgfältig  durchgeführt  wird  — 

erhalt  d.as  Gas  die  Eigenschaften,  dii-  es  zum 
.Ma.schinenbctrieb  tauglich  machen.  Iiie  zuweilen 
angewandte  Reinigung  unter  Zuhilfenahme  von 

Dampf  mö^re  unhirüeksiclifiirt  bifiben,  da  die- 
selbe zwar  qualitativ  gute  Resultate  ergibt, 

wirtschaftlich  aber  zu  teuer  ist.  Das  ist  leicht 

erklärlich,  fier  Damjif,  der,  dureli  l»üs<  n  fein 
zerteilt,  die  Staubteilchen  gewissermaUen  bindet 
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und  ausfallt,  kostet  (iild.  liringt  die  frastempe- 
ratur  in  die  Höhe,  anstatt  herunter,  und  bewirkt 

weiter,  daß  zur  unbedingt  notwendigen  Ab« 
kiililung  des  Gases  «Ine  um  so  größere  Wasser' 

menge  erforderlich  wird. 
Oer  oben  gekennzeichnete  Weg  fOhrt  billiger 

und  sicherer  zum  Ziele,  Zunächst  wird  diT 

Staub  auf  trockenem  Wege  ausgeschieden.  Man 
führt  den  Gasstrom  ans  seiner  engen  Leitung 
in  einen  senkrecht  stehenden  Trockenreiniger 

mit  großem  Durchmesser.  Dadurch  nimmt  die 

Geschwindigkeit  entsprechend  ab  und  es  wird 
so  dem  (iichtstaub  Z^it  ̂ relassen.  sieh  abzu> 

setzen.  Je  mehr  Truekrureinigcr  hint(>reinander 
geschaltet  werden,  um  so  größer  ist  die  Wirkung?, 
die  durch  eine  lange  und  wdte  Gasleitung  mit 

viel<'ii  Staubsacken  noch  ganz  wesentlich  unter- 
stützt wird.  Bei  der  Trockenreinigung  ist  nur 

darauf  Bedacht  zu  nehmen,  daß  ddi  Staub 

ohne  irLM-ndweiehe  Haodarbdt  In  TfMiqtortwagen 
abziehen  laßt. 

Hinter  den  Trockenrelnigem  treten  die 

Naßreiniger  in  Tätigkeit,  senkrecht  stehende 
Kessel  oder  Kästen,  in  denen  das  Gas  nach 

dem  Gegenstromprinzip  von  unten  einem  feiu 
zerteilten  Wasserregen  entgegengeführt  wird. 
Diese  sind  für  trewöbniieh  mit  hölzernen  Horden 

(Zschocke)  oder  mit  Streudü.sen  1  Körting)  aus- 
gerfistet.  Im  ersten  Falle  sind  die  Anlagekosten 
wohl  etwa^  liöbcr,  im  letzten  die  Betrlefiskosten, 

der  EA'eki  durfte  derselbe  sein.  Dabei  soll 
nicht  gesagt  sein,  daß  neben  diesen  beiden  Arten 

von  Nal^reinigern  nicht  auch  noch  andere  brauch- 

bar sind.  Auf  alle  Fülle  ist  es  jedoch  zu  emp- 
fehlen, möglichst  viel  Wasser  den  Naßreloigern 

zuzuführen.  .Je  besser  diese  Vorreinigung  ar- 

beitet, ein  um  so  reineres  Gas  wird  die  ma- 
schineUe  Reinigung  liefern. 

Durch  die  Naßreiniger  ist  der  Staubgehalt 

bereits  so  weit  rcduzii  rt,  daü  das  Gas  als  Heiz- 
gas für  die  Cowper  verwendet  werden  kann, 

wenn  man  es  nidit  vorzieht,  auch  f&r  diesen 

Verwendungszweik  ilie  Reinigung  weiter  zu 

treiben.  Das  Maschiueugas  ist  jedoch  unter 
allen  Umstinden  intensiver  zu  reinigen.  Dies 

treschieht  jetzt  masrhinell  ent  wi  di-r  durch  Venti- 
latoren mit  Wassereiuspritzuug  oder  durch  die 

liekannten  T heizen- Reiniger  oder  durch  Appa- 

rate, die  unter  Beobachtung  desselben  I'rinzips 
diesen  nachempfunden  sind.  Bei  der  Verwendung 
von  Ventilatoren  schaltet  man  gewöhnlich  zwei 
hintereinander.  Zuweilen  geht  man  noch  wtitcr 
und  schaltet  drei  hintereinander,  von  denen  man 

den  dritten  in  manchen  Betrieben  trocken  laufen 
laßt.  Der  dritte  Ventilator  soll  das  etwa  im 

Gas  noch  enthaltene  Wasser  wiedi-r  heraus- 

schleudern, ein  \' erfahren,  das  ich  für  eine  ver- 
fehlte Spekulation  halte.  Denn  der  Wassergehalt 

der  Gase  i<t  eine  Funktion  der  Temperatur  und 

wird  nicht  gemindert,  wcuu  nicht  gleichzeitig 

Die  moderne  (ratmaschinementrale. 
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auch  die  Temperatur  herabgedrückt  wird.  Der 
dritte  Ventttator  stellt  also,  wenn  er  troeken 

lauft,  nur  eine  Kraftvergeudung  dar.  Ob  nun 

Tlieisen-Reiniger  oder  Ventilatoren  mit  Wasser- 

einspritzung gewählt  werden,  ist  von  neben- 
sachlicher Bedeutung,  da  die  Anlage-  und  Be- 

t  fiihnkosten  iiiolit  allzusplir  voneinander  ab- 
weictiea  und  mit  beiden  lietriebsmittelo  wohl 

dasselbe  erreicht  wird.  Jedenfalls  muß  dahin 

g^estrebt  werii<n,  daß  das  MrischintMiiras  nach 
der  mascbinellen  Reinigung  nur  noch  0,ü2  bis 
0,05  g  Staub  im  Kubikmeter  Gas  enthftlt. 

Worden  diese  .Staiiblxstiuiinungen  richtig  und 

sorgfaltig  durcbgeftihrt  uad  ergeben  die  vor- 
stehenden Resultate,  dann  kamt  man  damit 

reelinen,  daß  die  Gasmascliinen  etwa  3  (»is  4  Mo- 

nate  uounlerbrot^hi-u  itii  Tag-  und  Xaclitbetriebe 
gehalten  werden  Icünnen,  ohne  gereinigt  werden 

zu  mOssen.  Die  Richtigkeit  der  Staulibcstiui- 
nuingen  wird  diircli  liie  notwendig  wordenden 

Keinigungäperioden  bewiesen,  äie  müssen  zu- 
sammen in  Einklang  gebracht  werden.  Wenn 

eine  noch  größori'  Reinheit  des  Ma-~ilii!ii  ii^as*s 
mit  nicht  zu  hohen  Ivosten  erreicht  werden  kann, 
Ist  es  schließlich  noch  besser,  denn  dadurch 

kann,  gute  Wartung  vorausgesetzt,  die  Lelicns- 
dauer  iler  Gasroaschineu  nur  gewinnen.  Eine 
Reinigung  nur  bis  0,1  g  ist  meines  Erachtens 

nicht  weitgehend  genug  und  dürfte  eine  vier- 
wöchentliohi"  Reinigiingaperiode  zur  Folge  haben. 

Wenn  ich  oben  als  vierte  Station,  die  zu  einer 

rationellen  Gasreinlgung  gebSrt,  von  einem  Filter 

spraeli.  so  ist  ein  solches  zwar  nicht  uiilii-ding-t 
erforderlich,  unterstutzt  aber  nach  meinen  Er- 
fahruDgen  die  maschinelle  Reinigung  ganz 
wesentlich.  Als  Material  win!  Srlibckriiwfill.\ 

Uoizwoile  oder  Sagemehl  gebraucht.  Auch 

Skrubber  mit  KeksfQlInng  sind  von  guter  Wlr- 
Icung.  Melfaoh  Wtfidet  man  als  letzte  Station 
eine  Kombination  von  Wasacrabscheidcr  mit 

Filter  an.  Hat  das  Haschinengas  einen  Staub- 
gehalt von  0.02  g  und  eine  Temperatur  von 

10  bis  20".  also  nur  nocli  einen  minimalen 
Wassergelmlt,  st»  wird  man  mit  eiutui  so  ge- 

reinigten Gase  im  Maschinenbetriebe  die  besten 

l->fahriingen  machen,  d.  h.  liic  Gas-  und  Ein- 
laßventile werden  nur  alle  3  bis  4  Monate,  die 

Kolben  und  Zyllnderdeokel  alle  neun  Monate  go- 
reinigt wcnicn  müssen. 

Diese  Bestrebungen,  ein  fast  absolut  reines 
CFas  zu  eriialten,  werden  sehr  wesentlich  durch 
einen  großen  Gasbehälter  unterstützt.  Ich 
möchte  einen  solchen  ein  unentbehrliches  und 

selbstverstiindlicbes  Element  einer  modernen  Gas- 

tiiaschinenanlage  nennen.  Als  ausreichend  will 

ich  ihn  dann  bezeichnen,  wenn  eine  Masrhinen- 

einheit  wenigstens  eine  Stunde  lang  bei  voller 
Belastung  aus  dem  GasbehAlter  arbeiten  kann. 

?'in  gn'ilir'nT  Inhalt  ist  nocIi  günstiger.  I>er 
Gasbehälter,   der   zwischen  Gasreinigung  und 

Maschinenanlagc  eingeschaltet  worden  muß,  wirkt 

wasser-  und  stanbabsoheidend.  Die  Temperatur 

sinkt  um  ti  bis  lO**,  eine  ErniedrigmiL',  die  st-hr 
von  der  itußeron  I^ufttcmperatur  abluliigig  ist. 

Es  tritt  ferner  im  Gasbebalter  eine  innige  .Mischung 
ein,  so  daß  die  Schwankungen  im  Heizwert  des 

Gases  gemildert  werden,  was  für  den  Gang  der 

Hascliinen  nur  günstig  «»ein  kann.  Der  Ga.s- 
behftlter  ist  stets,  wenn  er  seinen  Zweck  er- 

füllen soll,  gerullt  zu  halten.  Dann  künnen  in 

der  Gasreinigungsanlage  unbesorgt  Umschaltungeu 

vorgenommen  werden,  ohne  daß  man  Betrlebs- 
stiirungen  zu  !  i  türchten  brau  lir.  Und  tritt 

eine  solche  wirklich  ein  (z.  ü.  das  Durchbrennen 
einer  Slohemng  der  elektrisch  angetriebenen 

Ventilatoren  oder  Th'  iseu-Aii|iarate),  dann  ist 
der  Gashehnlter  di-r  Retter  in  der  Not.  Ein 

wichtiger  Faktor,  der  für  einen  Gasbehälter 
spricht,  ist  auch  der  Umstand,  daß  das  Gas  mit 
Stets  trleichbleibendem  Druck,  etwa  HH)  Ins 

250  lum  Wassersäule,  den  Maschinen  zuströmt, 
der  wieder  auf  die  Gl^hfBrmigkelt  derselben 
einiMi  rcrlit  günstigen  EintluB  ausübt.  Denn  es 

ist  doch  ein  Unterschied,  ob  sich  die  Maschinen 

zuweilen  das  Gas  mit  großem  TJoterdrack  heran- 

holen müssen  und  dann  trlrich  darauf  mit  '2h'^  mm 
Uelrardruck  zugeführt  erhalten  oder  ob  ihnen 

das  Gas  vom  Gasbehilter  mit  stets  gleichbleiben- 
dem Ueb-  rdnick  geliefert  wird.  Die  Führung 

von  solchen  Maschinen  ist  dann  bedi-utend  ein- 
facher, w«til  sie,  einmal  mit  richtiger  Miscliting 

•'ingi-sti'llt,  fast  gar  nicht  regnUert  zu  w\-rden 
brauciien.  1  Hi  -i  llien  i>assen  stch  dann  den  im 

Netz  vurkommttndeu  üelaatungsschwankungeu 
ohne  weiteres  an. 

Jede  Großgasmaschine  muß  sill>st vi-rstniid- 
iich  mit  einem  elektrisch  angetriebenen  Schalt- 

werke ausgerüstet  sein,  mit  dem  man  imstande 
ist.  die  Maschine  leicht  in  die  Kurbelstellunir  zu 

bringen,  in  der  sie  bequem  mit  Preßluft  an- 
gelassen werden  kann.  Dieses  Hlifsmittd  bat 

sich  bisher  allgemein  bewahrt.  Das  Inbetrieb- 
setzen einer  Gasmaschine  bietet  heute  also  keine 

Schwierigkeiten  mehr,  wenn  es  auch  nicht  so 

elnCaeh  zu  bewerkstelligen  ist,  wie  das  der  Dampf- 
maschinen. Aller  dicsi'n  gi'gcniibcr  liat  liie  Gas- 

maschine den  Vorzug,  daß  sie  nicht  angewärmt 
zu  werden  braucht  und  daß  sie  ebne  weiteres 

auf  Touren  geliradit  werden  kaiui.  Vorn  An- 
setzen der  Mascliioe  bis  zum  Parallelscbalten 

dttrfen  keine  fünf  Minuten  verg  hen.  Für  die 

l'rcßluftanlagi'  ist  es  wichtig,  daß  eine  .\nzahl 

Beh&lter  vorhanden  sind,  die  stets  gefüllt  gc- 
haltAn  werden  sollen.  Man  muß  In  der  Lage 

sein,  jedeindi  ̂ idge  Gasmaschinen  gleichzeitig 
anla.sscn  zu  können,  ohne  sofort  die  Kompressoren 

in  Betrieb  setzen  zu  müssen.  Es  wird  I'reßluft 

von  10  bis  2.>  Atui.  vi-rwendct. 
Eine  recht  liedinilcndc  INdlc  spielen  bei  den 

Gasmaschinen  die  Züudapparate,  die  sehr  sorg- 
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tflitig  l>o(lient  sein  wnllrn.  FriiluT  iin<l  zum  T  il 

auch  noch  beute  hatte  mau  allgcnieiu  die  inagnet- 
elektrischen  Zfindapparate.  Wenn  man  diesen  aneh 
ein  ziemlich  sicheres  Fooktionieren  nachsagen 

kann,  so  halien  ihre  Funken  meistens  nur  ge- 

ringe Sp.iununp  und  verfehlpn  zuweilen  bei  ar- 
men Oasfjeniisi  li.  II  ilirt  n  Zwock.  Außerdem 

kann  man  die  vitalen  an  di  r  ̂fasrliiiH'  pciidflndon 

Zündapparatü,  die  ihrtj  iiudiciiuug  nur  noch  kom- 
pltxterter  nuiclien,  nicht  gerade  schön  nennen. 

Das  fflilt  alles  bei  den  elektrischen  Zündniipa- 
raten,  wie  sie  z.  Ii.  Niiraberg  anwendet,  weg. 
Hier  wjrd  ein  ZUndstrora  von  60  bis  70  Volt 
Iienutzt.  der  von  außen  der  Maschine  ziiLri  tuhrt 
und  von  einer  Stelle  an  der  Maschine  nach  den 

einzelnen  Apparaten  rerteilt  wird.  IMese  Zen- 
tralisierung hat  viele  Vorteile.  Der  Maschinist 

hat  dadurch  seine  Maschine  vollständig  in  der 

Hand,  kann  den  Gang  in  kürzester  Zeit  bequem  be- 
si  lileiiiiigcn,  Vt  rl.'iDtrsanien.  .stillsetzen  USW.  Als 
Energie(|uelle  tiir  ili'ii  Ziiinistrom  kann  man  ent- 

weder das  vurliandene  Leilungänetz  unter  Ein- 
schaltang von  Widerstanden  oder  eine  Akka- 

mtilatorenbatteric  oder  einen  kleinen  Motor- 

(renerator  benutzen.  Mau  muÜ  nur  lüerbei  sorg- 
fältig vorgeben  und  unbedingt  Vorsorge  treffen, 

daß  niclit  etwa  *int'  kleine  .Störunir  nuHerhalb 
der  (iaäuiaüchiueu  eine  noch  unwillkommenere 

StSmng,  eventuell  einen  voUstllndigen  Stillstand, 

l)t'i  (Uesen  herbeifQhren  kann.  Um  solche  Vor- 

konimnis<<c  zu  vermeiden,  halt«  ich  auch  hier 

eine  Zentralisierung  der  Zündanlage  für  sSmt- 
liebe  Qnsnuwchinen  einer  Zentrale  fUr  das  Iteste 

und  zwar  rede  ieli  ein  in  Motor -Generator  dn^ 

Wort,  d^r  vielleicht  an  das  vorhandene  Gleicli- 

stromneti  angesclilossen  und  der  bei  einer  Lei- 
stung von  etwa  2  V.  S.  einer  Akkuinulntoren- 

battcrie  parallel  geschaltet  ist,  wobei  er  ülets 
so  zu  regulieren  ist,  daß  er  keinen  Strom  der 

Ritteri"  entnimmt.  Muß  schließlich  aus  irgend 
einem  Grunde  die  Zündmaschine  einmal  still- 

gesetzt werden,  dann  tritt  sofort  die  Batterie 

la  Tttlgkett,  und  der  Gasma.schiuenbetrieb  er- 
fahrt nicht  die  geringste  Störung.  Bei  dieser 

Zentralisierung  muß  das  HaujttaHgenmerk  darauf 
gerichtet  sein,  daß  die  Zündleitungen  unbedingt 

sielier  verlegt  werden.  Am  praktiselisten  ist 

es,  wenn  jede  Gasmaschine  ihre  eigene  Leitung 
bentzt,  die  an  der  Verteilungstafel  besonders 

gi'sielicrt  ist  und  tlie.  um  sie  vor  BesehiliÜ'.'iingi-n 
zu  schützen,  tu  Stahlpauzerrohr  verlegt  werden 
muß.  Solohe  Einzelleitungen  sind  deshalb  den 

(irnp]ienli'if iinu'  !)  \  iirzti/:ii'!M'n.  svi'il  In  i  lii^ni  et- 
waigen Durchbrennen  einer  Sicherung  immer 

nur  eine  Maschine  zum  Stillstand  kommt  und 

nfebt  eine  ganze  Gruppe. 
Ebenso  wichtig  wie  die  Zündeinrichtung  ist 

für  die  Gasmasriiine  das  Kühlwasser,  das  von 

niöglirhst  rt'in>'r  lieselialiiiilicit  sein  soll  und 
ohne  Unterbrechung  mit  gleichbleibendem  Drucke 

zugeführt  wenlcn  muß.  Je  reiner  das  Kühl- 
wasser von  Sciunutzteilen  ist,  um  so  seltener 

ist  eine  Anssiuilung  der  KflhlmMntel,  Kolben  und 

Kolbenstangen  notwendig.  Werden  die  sich  Idl- 
denden  Schlammausammlungen  nicht  rechtzeitig 
beseitigt,  so  verhindern  sie  schließlich  jede 

Wi'irmeabfuhrung  und  können  der  Maschine  ge- 
filhrlieh  werden.  Ks  können  W.lrmespannnn^i'n 
entstehen,  die  eventuell  das  Reißen  von  teuren 
GnSstdeken  zur  Folge  haben.  Aus  diesem  Gmndo 
sind  regelm.lßig  wieibrkehrende  Ausspülungen 

der  Kühiräume  zu  empfehlen.  Eine  zunehmende 
Verschmutzung  kann  man  vermuten,  wenn  die 

Temi>iTatnr  des  abfließenden  Kühlwassers,  die 

man  praktiächerweise  nicht  über  5U"  steigen 
lassen  soll,  recht  hodb  ist.  Duroh  Säure  ver^ 
unreinigtes  Kühlwasser  darf  fiberliaapt  nicht 
verwendet  werden. 

Was  die  Wasserversorgung  betrifft,  so  trete 

ich  auch  hier  wieder  für  eine  Zentralisierung 
ein.  Bei  einer  größeren  Gasmascliinenhalle  ist 

es  nicht  praktisch,  daß  jede  Maschine  ilire 
eigene  Kfiblwasserpumpe  hat.  Richtiger  ist  es 
unter  allen  rmstilnden.  daß  eine  gemeinschaft- 

liche Pumpenzeutrale  mit  den  nötigen  Koserven 
geschaffen  wird,  nnd  daß  das  Wasser  vod  dieser 
zu  einem  möglichst  großen  Hochbehälter,  der 

entweder  auf  besonderem  eisernen  oder  ge- 
mauerten Unterbau  oder  in  entsprechender  Höhe 

(20  bis  35  m)  an  cim  ni  Schornstein  angebracht 

iatj  gepum|)t  wird.  Wird  ein  solcher  Behälter, 
der  einige  Hundert  Kubikmeter  fassen  muß,  stets 

gefüllt  gehalten,  so  ist  er  als  wichtiger  Faktor 
für  die  Metriebssicherlieit  der  Maschinenanlage 

anzuseilen.  Für  die  Zylinderkühlung  wftre  ja 

der  oben  angegebene  hohe  Ueberdruck  nicht  not- 
wendig, aller  die  Anlaire  irewinnt  an  Kinfaehheit 

und  Uebersichtlichkeit,  wenn  anstatt  zwei  Wasser- 
quellen nur  eine  snr  Kühlung  benutzt  wird.  Ist 

Kühlwasser  nicht  in  irroßen  Mengen  vorhanden, 

was  vielfach  auf  Hüttenwerken  der  Fall  ist, 

dann  wird  eine  Rflekkfihlanlage  nieht  zu  um- 
gehen seiu.  ̂ lau  kommt  dann  zu  einem  recht 

sparsamen  Wasserverbrauch,  wobei  nur  das  ver- 
dunstete Wasser  und  etwaige  Verluste  durch 

Frischwasser  zu  ersetzen  sind.  Ob  bei  einer 

solchen  Hückkühlanlage  Flur-  oder  Unterflur- 
kühler geeigneter  sind,  muß  nach  den  örtlichen 

Verhältnissen  entschieden  werden. 
(Irnße  Üeachtnng  muß  im  (iasmaschinenbetriel> 

auch  den  Schmiervorrichtungen  geschenkt 

werden.  Auch  hier  isi  wieder  Mne  gut  durch- 
geführte Zentralisierung,  allerdings  diesmal  nur 

fiir  eine  Maschine,  das  beste.  Kiue  solche  er- 
hSht  die  Betriebfldcherheit,  erleichtert  die  Be- 

dienung und  spart  gleichzeitig  an  Schiniermaterial. 
Als  üel  ist  jedes  gute  Maschinenöl  verwendbar, 

das  absolut  rein  ist,  keine  BOckstande  hinter» 
Inßt  und  einen  nicht  zu  niedrigen  Flammpunkt 
hat.  Das  Gel  muß  den  zu  schmierenden  Flachen 
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Stets  {rleichmaßifr  in  ausreicliendcr  Mi'ti!.'<'  zu- 
geführt werden.  Mao  wird  insgesamt  mit  ü,(i  bis 

1,0  g  f.  d.  P.S. -Stunde  der  Kennlelstnng  der 
Oasmascldne  auskommen,  ein  Oclvcrbrauch,  den 

man  meinos  Erachtens  nur  bei  frutcr  Z<-ntraIi- 

sierung  erreicheu  kann.  Für  dit-  Zylindor- 
•ehmienuig  ist  ein  Oelverbraucli  von  0,4  bis 

O.tt  ]z  .iii-^n'ichend.  SelbstvorstauiUidi  imili  lii-i 
diesem  Vorgtilien  alles  wiederzugewinnende  Ocl 

auf|peliuqF«D,  filtriert  und  von  neaem  verwendet 
werden.  RcklamfiuaclionJc  Oclfiriiifii  wollen 

allerdings  mit  ihrem  Ocl,  das  selbstveratäudlicb 
Immer  das  beste  Ist  nod  von  keiner  Konkurrenz 

übertroffen  wird,  bis  zu  0,3  g  f.  d.  P.S. -Stunde 
gekommen  sein.  Aber  derartige  Zahlen  sind  nur 
als  Paradeleistungen  anzusehen  und  zu  beurteilen 
und  haben  für  die  Praxis  keinen  Wert.  Sie 

können  wohl  hei  eint  ni  "24  stiiniliircn  Vi-r^^uch  an 

einer  gut  gehaltenen  Maschint-  urrt^icLit  werden, 
im  Daverbetrieb  dfirfte  es  aber  bei  einem  so 

geringen  Oelverbrauch  ohne  Schfldiirnnt;  der  Ma- 
seUne  nicht  abgeben  und  dann  dürfte  der  Schaden 

grSfier  ido,  als  die  Oelerspamls  Vorteile  ein- 
gebracht hat. 

Hiermit  halte  ich  jedoch  die  für  eine  mo- 
derne CkwmaselilnenseBtnüe  notwendigen  Ein- 

richtungen noch  nicht  für  abgeschlossen.  Der 

Betriebsleiter  muß  jederzeit  imstande  sein,  das 

Kraftrnittri  S(  irier  Anlage  zu  Hntersiichcn.  I'nd 
dazu  gehören  Ueizwertliestimraungen  mittels  Ka- 

lorimeter oder  Oraatapparnt,  Stanbbestimmungen, 

TeMii)eratur-  und  Wassermessungen.  Die  nötige 
Anzahl  von  Indikatoren  mit  vernturkter  Feder- 

einrichtun>,'  iniiü  vorhanden  sein.  Empfebleuswcrt 

sind  opti.si'lie  und  nkusiiache  Femmelder  für  den 
Stand  des  üasliehalters  und  den  Wasserstand 

im  Uochl)ehälter.  Unbedingt  notwendig  sind 

aneh  Bettuagsapparate  fOr  eventuelle  Oasvergif- 

tungen. Kmi)fehlenswert  ist  es.  einen  fest- 
stehenden und  einen  tragbaren,  leicht  handlichen 

Saaerstoffapparat  zu  wablen.  Desgleichen  ist 
es  gut,  wenn  Kauchschutzhelme  mit  langem 

Schlauch  und  Blaseltalt;,  sowie  Rettungsgfirtel 
und  Leine  zur  Verfügung  stehen.  Femer  sollten 

die  Draegerschen  Hettungsapparate  nicht  fehlen, 

die  sich  in  ('ourri«^res  so  vorzü^'lich  bewahrt 
haben.  Natürlich  müssen  dann  auch  Leute  da 

sein,  die  alle  diese  Apparate  in  saeligeniAer 
Weise  bedienen  können. 

Im  Vorstehenden  habe  ich  die  Gesichtspunkte 

sosammeogestellt,  naeh  denen  man  heute  dne 

moderne  Oasraasi'hiiiiiizeutrnir  finrichfen  wird. 
Wenn  ich  auch  dabei  nicht  den  Anspruch  mache, 

nur  Nene«  gebraeht  zn  haben,  so  glaube  loh, 
daß  meine  Ausführungen  manchem  Faehgenossen 
nicht  uninteressant  sein  werden. 

Die  Hochofenanlage  der  Atikokan  Iron  Company,  Ltd.,  bei 

Port  Althur  (Ontario).* 

Bedeutendes  Aufsehen  erregte  ia  den  letzten 

Jahraa  das  mlditige  Magneteisenstetn-VoT- 
kommen  in  dor  Provinz  Ontario  (Kanada),  nürd- 
licli  und  westlich  von  Port  Artiiur.  FUr  die  Aus- 

beutung dieses  Erzlagers  wurden  versehiettene 

Pläne  ansfcearbeitet,  jedoch  gehörte  die  Atikokan 
Iron  Company  von  Port  Arthur  zu  den  ersten, 
welche  mit  dem  Abbau  begann.  Die  Gosellsebafl 
hatt«  etwa  6  Millionen  Tonnen  Em  als  Besitztum 

nii<  hi^owinson  Das  Erzvorkommen  enthielt  ver- 

sühieUeuu  Uänge  mit  sohwaokendem  Sebwofol- 
und  Phosphorgebalt;  einige  führten  Ers,  welohes 
direkt  im  Hdchofon  vorhUttot  werden  konnte, 

während  dasjuuigo  von  anderen  Ciüngon,  ebenso 

wie  aohweflige  Erze,  die  in  großen  Mengen  darin 

voikonimen,  ein  vorheriges  Rösten  erforderte, 
uro  im  Hochofen  weiter  verarbeitet  werden  zu 

können.  Der  Eisenstein  wird  in  einem  stoilon, 

schmalen  HUgel  gewonnen,  durch  welchen  ein 

Stolion  getrieben  wurde,  der  das  V.r?.  in  drei  be- 

sondere Uängo  teilt,  mit  einer  Miu-Iiligkoit  von 
1H3  und  4y8  m.  Das  Erz  wird  durch  den  Tunnel, 

web  lipr  etwii  '24  m  lang  ist,  hofördort,  und  zwar 
in  2-Touuun-Karreu,  und  aus  dio6un  iu  einen  Zer- 

•  Nach  ,Tha  Iron  Ag»*,  2.  Mai  1907  S.  im 

kleinarar.  Es  wird  dann  mittels  Sohneokentrans- 

port  wieder  heranf  auf  ein  Sieb  geschafft,  wel- 
ohes das  Krz  in  Bunker  fUlirt,  die  direkt  Uber 

dem  Eisenbabngeleise  erbaut  sind.  Ein  6,4  km 

langes  Oaleiaa  wird  von  der  Kanadischen  Nord- 
bahn nadi  dar  Qrube  gebaut;  es  zweigt  in  der 

Xähe  von  Kawcne  ah,  das  unfrefiihr  2211  km 

von  Port  Arthur  eaifornl  liegt,  l'ür  die  Hoch- 
ofen- und  Koksofenanlage  der  Atikokan  Iron  Co. 

in  Port  Arthur  wurde  die  Wasserseito  westlich 

der  Ureat  Nurtlieru  Elevatoren  gewählt;  die 

Front  hat  eine  LSnge  von  487  m,  wahrend  die 
Tiefe  des  Werkes  sii  h  'M  t  tu  vntii  Wasser  aus 
landeinwärts  erstreckt.  Ein  Kublonrosorvoir  nebst 

Bunker  wurde  auf  der  ̂ nen  Seite  des  Geltedes 

errichtet,  wührend  der  Hoohofen,  die  KoksfiTen, 

Röstüfen  usw.  so  angeordnet  wurden,  wie  Ab- 

bildung 1  und  2  zeigen.  Das  Werk  kommt  vor- 
aussichtlich im  Laufe  des  Soalmer^«  in  Botrieb. 

Die  K'iist  ofpnanlagp.  Mit  Kiii  ksiclit  auf 
die  Vorteile  des  Rüston.s  von  Magnut eiseii«toin, 
sowolil  des  sehwefelreiciien  als  auch  des  sohwefel- 

artnen,  Hchion  es  der  Atikokan  Iron  f'n.  /weck- 
nmßig,  Rü.slüfen  in  einer  .solchen  Menge  zu  er- 

bauen, dafi  sHmtlidies  Erz  fDr  den  Hochofen- 
iMtrieb  gerOstet  werden  Icann.    Die  Röstdfen 
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haben  ungefUhr  dieselbe  Bauart  wie  die  von 
Bolokow,  Yatigfaan  ft  Co.  Ltd.,  Middleebrough, 

und  der  Krodinitrliam  Iron&  Steel  Company,  Fro- 

«linirliani,  EInglaud:  sie  werden  mit  dem  Ueber- 
scliußgas   des  Hochofens  betrieben.    Die  Gase 

Behältern  automatisch  in  dl«  ROatOfen  nach,  so- 
bald man  das  geröstete  En  unten  absieht.  An 

dem  Bodon  eines  jeden  ROBtofens  sind  ebenfalls 
Behültortaschon  vorgesclien,  aus  welchen  das  Eis 

in  elektrisch  angetriebene  WHgcn  stür/t,  die  es 

A.bbUdong  1.   Lsgeplan  des  Hoefaofeawerks 

werden  in  einer  Verbreunungskammer  verbrannt, 
sieben  durch  das  En  hi  die  Rauohkammer  und 
\\  onloti  \(iri  dort  mittels  Vont  ilalur  in  den  Kumin 

gedruckt.  Der  Exbaustor  ertiir>glicbl,  je  nachdem 
das  Ers  schwach  oder  stark    rüstet  werden  soll, 

direkt  nach  dem  llocbofenaubiig  schaffen;  je- 
doch ist  der  Boden  des  ROstofens  auch  so  ein» 

frorifhtot,  dafl  er  oin  Abziehen  des  poröstoten 

Erzes  in  gewöhnliche  Karren  zum  Weitertrans» 
port  gestattet    Die  nBhere  Koostniktion  des 

Abbildiuig  S.  Die  Hochofenaalage. 

eine  Aonderinif;  des  Luftziiiros  vnr/.tinobinon,  in- 
dem erstoroü  einen  schwächitrou  Zu(^  orfordert, 

als  letzteres.  Die  Beschickung  der  Röstofen- 

iinlft^o  iTf'sr'liiiOit  in  dor  Woiso,  dall  das  Krz 
mittels  Elevators  auf  diu  liüstüfeu  gesuhulTl,  von 
da  in  einen  automatisohen  Sofaienenwagen  STstem 
Mead-Morrison  und  darauf  in  B<Oiiiltor  üIxt  «Ion 
Röstöfen  verteilt  wird.   Das  En  rUckt  aus  den 

Röstrtfons  gebt  aus  Alibildiiiig  H  licrv  ur.  Vn\  dio 

Anlage  ohne  woiieros  erwoitorn  zu  können,  ist 

der  Sdirlganlkug  fllr  die  Besdhiokung  der  Röst- 
öfon  von  Tomherein  sdir  ieistungsflüijg  gewählt 
wurden. 

Die  Koksofenanlage.  Fttr  die  Koksofen 

hat  nmn  das  Biononkorbsystom  p'wählt,  da  man 
den  Kolis  aus  li^enden  Oefeu  fdr  den  Transport 

d  by  Google 
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nicht  fest  genug  erachtet  —  «ine  Amicht,  die 

auch  in  Deutschland  vor  2'»  Jahren  nooh  Tielfaoh 
vertreten  war!  Die  Anhi^ro  hostohf  in«p:o8amt  aus 

lOOOefeu,  welclieinzwei  Keilien  nebeneinander  un- 

geordnet sind.  Die  Oefen  hahon  je  3,75  m  Durch- 

rnosser  die  Ofensohio  Ii t>f^t  1,5")  m  (llK'rHiittonterrain. 
Die  zu  verkokende  Kuhle  kumint  im  Schiff  an 

und  wird  in  großen  yorratstawshen  aufgeepelohert, 
auH  flenon  sie  durch  Triclitor  in  oloktrisch  hf- 

triebene  KohleofttUwagen  gelassen  wird;  letztere 
fahren  Uber  die  Koksofenbatterien  und  bedienen 

bwde  Ofenreihen.  —  Der  Koks  wird  in  besondere 

Bisenbtthnwagen  verladen»  dann  Uber  die  Koks- 
Bunker  be>w.  die  Taiohen  der  Hochofenanlage 

AbbildoDg  9.  fiÖ«tofen. 

gefahren  und  in  dieae  entleert.  (Veigl.  Abbild.  1 

lind  2.)  —  Der  Kolu  wird  also,  bevor  er  auf  die 
Ofengioht  gefahren  wird,  dreimal  gestUrzl,  und, 

wie  wir  apBter  sehen  werden,  insgesamt  fünfmal, 

bevor  er  in  d<'n  <  trouschacht  gelangt.  Bei  neue- 
ren deutsrhen  Hochöfen  erfolgt  trotz  do|»pelton 

Gii'htverHC-hluüüeä  vom  Koksofen  bis  in  den  Ofen 
nur  ein  einnudigee  Stürzen,  nKmlicb  nur  beim 
Laden  dei  Koks  aus  dem  Koksofen  in  die  Kübel- 

wagen. 
Der  Hochofen.  Der  Hochofen  und  seine 

Ausrüstung  sind  so  entworfen,  dafi  durrh  vor- 

lüUtuisiuüßig  geringe  Mehrkosten  die  Anlage  auf 
das  Doppelte  ihrer  jetzigen  Produktionsflihigkeit 
erhöbt  werden  kann;  zurzeit  hi  der  Hochofen 

nur  für  eine  Jjeistuog  von  hundert  Tonnen  Roh- 

eisen in  84  Stunden  zugestellt.  Der  auf  guß- 

eisernen Süulen  ruhende  Stahlpanzer  des  Hoch- 
ofens zeigt  die  allgemein  in  Amerika  Übliche 

Konstruktictn;  die  Rast  ist  mit  Bron/e-Kilhlkästen 

ausgeKtaltet.  Die  Hociiofeu-Boschickungävorrich- 
tang  besteht  ans  swei  doppelten  SohritganfsOfen, 

welche  den  Möller  auf  die  'lirht  kippeii  imd 
mitteis  üows  rotierenden  IvuborUcben  Gicht- 

venohlussee  verteilen.  Die  VorsUge  der  Kttbel- 
hogiohtung  mit  ihrer  gloichniüriigon  Verteilung 
des  Möllere  und  Schonung  des  Koks,  wie  bei 

unseren  neueren  Werken  üblich,  werden  an« 
scheinend  in  Amerika  nicht  anerkannt.  Der 

Abbüdung  4.  Transportwagan. 

Hochofen  ist  22,88  m  hoch,  der  Kohlensaek  aur- 
zeit  auf  4,27  in,  der  Herd  auf  2,02  m  Durchmesser 
zugestellt;  die  Konstruktion  gestattet  jedoch  eine 

Erweiterung  des  Kohlensacks  auf  5,18  m  und  des 
Herdes  auf  3,H5  m  Durchmesser.  Ob  dieses  Profil 

genügt,  dürfte  immerhin  nocli  daiiingeslelll  sein: 

selbst  bei  oisenreichem  Möller  wird  die  ange- 

gebene Produktionsziffer  nicht  so  leicht  erreicht 

worden.  Zur  Isrliitzung  des  Windes  di(>nen  drei 

Rubertsche  Cowper- Apparate  von  ö,4U  m  Durch- 
messer und  21,84  m  HOhe.  In  Deutschland  wHhlt 

man  sonst  sownhl  hinsichtlich  de>  Dun  liincssers 

als  auch  der  Hohe  des  Cowpers  gröUere  MaUe  für 

eine  Hochofenanlage  als  die  vorstehende,  da  die 

Leistung  der  Cowper  im  Vergleich  zu  den  ge- 

ringen Kosten  bei  der  VergrUßerung  wosentlii-h 
steigt.    Die  Keaselanlage  umfaßt  vier  Wasser» 
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rtthrenkesBel  von  je  200  P.  S.  Die  GeblMsemamhine 

ist  oino  auskupplungsfiihigo  liegende  Kreuz- 
Compound  -  Maschine  mit  KoDdeoiwtion;  ihre 
Konstruktion  ist  derart^  dafi  die  Hoch-  oder  Nieder- 
druckiiMte  jeweilig  uh  unaliiiäiigigo  Maschine 
betrieben  werden  kann;  die  Luft  wird  von  der 

 ^fcfci 

▲bbiMug  ö.  Treniportwafen. 

Aufleneeite  des  Maeohinenhausee  der  GeblMie- 

niuseliine  zugeftthrt.  Der  Kondensator  Tinnag 
sowohl  das  Ablaufwaaser  des  Hoohofens  und  der 
Winderhitser  als  aunh  Seewaüser  zu  verarbeiten. 

Die  Pumpen  fitar  dio  Wn.sserzirkulution  sowie  fltar 

das  Speise wn.«!spr  dor  Kessel  sind  zur  Reeerre 
doppelt  vurhaudon. 

Vorratsbonker.  DieVorratabunker-Einriob- 

tungbesteht  aus  einem  grol'ion  Koksvormtsliohältor, 
aus  dem  sofort  in  die  Hochofea-Begiclttungsklpp- 
wagen  abgezogen  wird,  sowie  aus  fDnf  Bunkern, 

die  in  elektrisch  betriol  lono  Si  liiobotranaportwagen 
entleeren,  welche  das  Mutorial  zum  Kippgeßifi 

des  Hochofenaufzugs  fahren  und  in  diese  entp 

leeren.  Dieser  Schiebetransportwagen  befördert 

au'  li  ilio  gerüsteten  Erze  von  don  Riistiifen  7,um 

Sclihiguufzug;  Keine  Konstruktion  ist  in  Abbil- 
dung 4  und  6  dargestellt.  Seitdem  Erzbunker 

am  FuHe  der  Ivöstöfen  aufgestellt  sind,  ist  es 

nicht  nötig,  oiuu  größere  Anzahl  Erzbunker  im 
BunkergebBude  untenrabringen.  Aua  dieaem 
Gnindo  ist  licahsiohtigt ,  nur  zwei  Bunkor  Tür 

Erze  zu  vorwoudeu,  da  dies  als  genUgaud  er- 

loheint,  um  gegen  eveiitueUe  Betriebsunter» 
breohungen  der  Röstöfen  gesichert  zu  sein.  Das 
Fassungsvermögen  der  Vorratabunker  wird  sieh 
etwa  stellen:  Koks  2S0  t,  Ense  5Q0  t,  Kalkstein 
17n  t. 

Die  Auslauftriclitor  bezw.  S(  linaiizon  der 

Bunker  sind  mit  Zapfendrehsohieber  versehen, 

welche  duroh  Hebel,  die  am  Sohiebetvaaspori- 

wagen  angebracht  sind,  geöffnet  werden.  Hier- 
durch werden  die  Kosten  und  komplizierte  An- 

bringung je  eines  besonderen  Hebels  für  jede 
Trichteröffnung  vermieden.  Der  Scbriignufzug 
des  Hochofens  sowohl  als  auch  der  der  Küstöfen 

wevdeo  dufoh  Danpfimaohinen  aagetrieben. 

0$kar 

Glefierel-Mlttellungen. 

Anordnuag  einer  Modelltlseblerel  auf  beschrlnktem 

Raum.* Der  aar  TerfUgnag  stehende  Baam  für  die  An- 
lage euer  Vodallnsolderel  lag  in  eioer  Ecke  einer 

Mucbinenfabrik.  Die  Breite  von  7,30  m  dnrfte  nicht 

fiberachritten  werden,  wAbrend  man  in  der  Lingen- 
aasdrimnag  frei  Tsrlttgen  konate,  am  genttgead  Baam 

ging.  Daher  maßten  entweder  neae  Tranemissionen 
angebracbt  oder  die  Hasebinen  quer  in  dem  Raum 
aufgestellt  wt  rJün.  Ferner  war  zu  berflcksicbtigen, 
daB  aaf  der  KraiiSÜge  und  der  Laagfaobelmaaohiae 
Sfleia  ntlaer  Us  sa  aaaiherad  5  m  Länge  zn  be- 
arbdtea  sind. 
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AbbildMDg  1.    (iruodriU  dvr  M«e«UllMhbf«l. AbbUduDK  i.    Orstrll  für  Urcticr. 

für  Arbeitspifitzo  tob  8  bis  6  Hann  aad  fOr  die  Ar> 
beitsmaeohinen,  nämlich  eine  Bandsüge,  swet  Hobel- 
BiasehlaeB (Lan^bo)tcl-  und  KehlmaBcliinei,  citn'  Krois- 
aSge,  eine  grollf  und  i'iiu-  kleine  DniiiliHiik,  /u  er- 
bulti'n.  A ndiT-iiMtf*  inulUc  man  diiniit  rci  liiien,  daU 

die  '^rttn»lni^Hion  durch   ila-t  '^nnir  ticbiiude  entlang 

•  Nacb  ,Tbe  Iroo  Trade  Ueview"  1907,  SU.Juni, 
8.  99». 

Beistebeade  Abbildnng  1  seigt  nun  die  Lfisaag 
dieser  Anffrabe.   Die  Tischlere!  nimmt  einen  Fileben- 
raiini  von  X.  l'^.HO  m  ein.  Ili-r  auf  den  OnadrlS 
be/eii  litu  ti^  Aul/u;;  lii'i,'r<'iizt(<  liie  Hreite  der  Tliichlerei, 
wiilirciiil  eine  Itcilii'  vnii  i.i'i  m  untereinander  und  5,5  m 
von  «iiT  AuÜL'nwand  entfernten  Siiuk-n  die  Aufstellun;; 
der  Artii'icsniariehinen  voranbiUte.  Die  TranümiNHion 
läuft  inncrbalb  der  Werkstätte  an  der  Zwischenwand 
eatlaag,  etwa  oberhalb  der  Ueinea  Drebbaak. 
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Um  lange  Urettur  niich  in  iler  Querrichtung  der 
WerkBtSttc  auf  den  ji^roßen  MaHi-hinon  bearboitt-n  zu 
können,  wunlen  ( )i^tTn»n|uj<'n  an  HntHprcchontler  Stt'll« 
and  Höhe  der  InneDwand  «ngebraobt,  wie  die  go- 
■feridMlten  Linien  uf  der  Abbildung  l  zeigen.  Diese 
45  em  hoben  Oefl^nngra  Immh  ttch  dnrob  benintor* 
klnppbnre  Tlren  TeneblieBen.  Nahe  dem  Anfing  be- 

findet »ich  eine  FlQgoltOre  fQr  die  Herein-  und  Hinaufi- 
Itpfönierung  d«r  Modelle.  An  der  gan/.cn  Außenwand 
L'iitlnng  /ielit  »n  b  oiiie  A rbi^itsliank,  dir  \  i  !ii'itH|ilnt/i' 
mit  den  uötigcn  t^chubladen  und  Füoburti  lilr  lliiif  Modfll- 
marher  gewährt.  In  der  Nnlie  de»  IMatzes  für  den 

Meister  iHt  ein  Tiach  1,20X'->'*0  "ii  «^'n  großer  Ar- 
beitatiach dagegen  von  1,20X'^«9()  >n  iat  nahe  der 

Kreinlge  and  der  IfUighobelaiMdiine  nafgeetellt; 
letiterer  ist  nnr  eo  boeb,  dnt  luife  Bretter,  dl«  naf 
den  MftBchinen  bearbeitet  werden,  Aber  iba  lilaweg 
febeo.  Daran  sehlieBt  Kich  ein  freier  Ranm  von 
3,95  X  11  für  die  IIiTHtellung  grolicr  Modi-llr.  <;•'- 
stelle  für  kleinere  Modelle,  die  in  grotter  An/iihl  an- 

gefertigt und  biuflger  /ur  Almnderung  mii-r  Heparatur 
gebracht  werden,  stehen  «n  der  ljuerwand.  Daneben 
werden  die  fertigen  StQcke  angestrichen  und  lackiert. 
In  der  Ecke  befindet  eicb  ein  Gestell  Ton  1,8  m  U5be 
«od  der  gleichen  Breite  sar  Anfbewabnmg  der  Bretter. 
Letztere  sind,  wie  beifolgende  Abbildung  2  zeigt,  in 
fünf  Reihen  übereinander  hochkant  aufgeHtellt,  derart, 
dntl  die  ütärkbten  Bretter  zu  unterst  liej^en  uncl  nach 
oben  immer  schwächere  kommen.  Zwischen  den  ein- 

zelnen Brettern  sind  Henkreehte  einhalbzöHige  Kund- 
eisenstAbe  in  entsprechenden  Zwischoariamen,  oben 
•Bger,  ia  den  nnteren  Imgm  weiter  nngebrmehl 

Ein  Kekuperativ-Kupolofen. 

Ueber  den  "Wert  der  VorwÄrmung  des  OeblÄne- 
windeH  fflr  Kupolöfen  sind  bekanntlich  die  An><icbten 
sehr  geteilt.  Während  Ledebur  eine  starke  Er- 

hitzung desselben  von  vornherein  fflr  nutzlos  erklirte, 
weil  dadarch  die  Bildung  vnn  Kohlonoxyd  befördert 
werde,  linbm  nn  einigen  Orten  mit  mäßig  warmem 
Winde  TorgMMMnmeae  Versaehssohmelton  gOnetige 
ErgebniMe  gehairt. 

Um  nun  bei  möglichst  geringen  Koston  eine 
solche  Vorwärmung  herbeiführen  zu  können,  sind 
schon  seit  vielen  .Fahren  die  verschiedensten  Vor- 

schläge gemacht  worden.  Der  Engländer  A.  Kadie 
z.  B.  kleidet  den  oberen  Teil  den  KupulofenHchachtos 
mit  guBeisernen  hohlen  Kormstfli-ken  aus,  durch  die 
er  nach  dem  Uegeastromprinzip  die  Ijuft  vor  dem 
Kntritt  ia  die  DOsen  streichen  lUt*  &oeh  nad 
Kaitebaan  Ia  Hoanaver  ttrwendea  die  AbUlM 
dM  Olens  derart,  daB  ̂ e  oImb  im  Oichtmaatal,  diehi 
anter  der  Oicht,  Rohrstatson  einlagern,  welche  die 
Allgase  in  iii>  NVindkammern  fahren.**  Ein  ähn- 

liches l'riiizi|i  weint  der  in  der  Zeitschrift  „Le  0<5nie 
(  ivil  '*"  lieHchriobenc  Rekupcrativ-Kupolofon  Hystom 
A.  Baillot  auf,  der  bereits  in  mehreren  OieUereirn 
aar  vollen  Zufriedenheit  arbeiten  soll. 

Beifolgende  Abbildangen  1  bis  S  Uesen  die  £insel- 
heiten  deeselbea  erkeenen.  Unterbalb  der  OiehtbOha« 
iet  daa  Maaerwerk  des  Ofene  dnreh  eiaea  Ring  aas 
EaBeieemen  Formstficken  R  Ton  der  ans  Abbildung  3 
errergehenden  Gestalt  erset/.t.  Dnrch  die  deff- 

nungen  h  tritt  ein  Teil  der  .\iignüe  aus  dem  lift-n, 
wahrend  t;leirhzeitig  durch  d  Luft  in  ilie  F.iriii>tii('ko 
eintritt,  die  aicb  beim  Aufsteigen  an  den  Wündon 
erwArmt.  Durch  diese  Einrichtung  sollen  die  Druck- 
Tarhiltaiaee  im  0(ea  aelbst  nioht  beeinfluSt  werden. 

*  »Fonndry*    1903,   Jannarheft.     Vergl.  auch 
.Jahrboch  far  das  Eisenhattenwesen"  IV.  Bd.  S.  270. 

**  D.R.P.  1S68SB;  vatgL  «Metallarbeiter«  190S 
>'r.  6. 

1907,  15.  Jani,  8.  IIS. 

Die  ZwiHchenwand  k  bezweckt  eine  gleiehmäßige 
Mischung  von  Luft  und  (ias  sowie  eine  gleichblei- 

bende Lufttemperatur.  Das  wurme  (lemenge  von 
Oes  und  Luft  wird  nun  durch  die  Leitung  A  (Abbii- 
daag  1)  aaeh  dem  TeatUator  T  oageeaagt,  wo 

AMMaac  t.  RckafMailv>Kapeleli». 

AUnenff  t.  AUBdaes  S. 

wiederam  dnreh  den  Behlitz  r  eine  bestimmt«  geringe 
Menge  Luft  eintritt.  Der  Wind  gelangt  durch  die 
Leitung  C  in  die  Windkammer  D  und  zn  der  doppelten 
Düsenreiho  b. 

Die  Untersuchung  des  Oaagomischcs  in  der  Lei- 

taag  ▲  ergab  im  Mittel  8*/«  KohleneRure,  11,6  > 
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SsaentolF  und  2,5  o/o  KoUenoxyd.  Wie  der  Erfinder 
BüUot  ausfOhrt,  genOi^t  allein  die  Verbrennunir  diexer 
KoblenoxytltiHMi^t'i) .  unabhAngi^  von  dor  Wärme, 
welche  durch  tl'u'  Oase  an  «ich  in  ilon  Cfon  t;'''"'H'  tit 
wird,  um  12 '/o  de«  HrennstofTe«  in  eiiu-m  Kupolofi'ii 
Ton  1100  kg  BtQndlicber  Sehmelzleigtung  zu  ersparen. 
Wie  hoch  dur  Erfinder  den  Koksverbraucb  Qberlianpt 
uninunt,  iat  oicht  Mfegebea.  D*  ja  die  BUdnay  tob 
KalitoBoxyd  in  dm  «anultollMr  tbw  der  Sduaelsioa« 
liegenden  heiOen  Ofenteilen  sich  nicht  umgehen  MBt, 
hat  Baillot  ebenfalls  Tersncbt,  eine  mQglichst  grofie 

Menge  deeeelben  zu  Terbrennen,  indem  er  in  einer 
Höhenlage,  in  der  der  flberliegende  Koka  dorch  eine 

V'i'rhrpnnun^  der  Gase  nicht  mehr  zum  CilUben  ̂ 'fliracht 
wiTili-n  kann,  zwei  Keihcn  iichachl>rettf5rmi|f  »nKPnrd- 
iit'tcr  Hilfsdütien  c  und  c'  Terwendet.  Mit  diesen 
Düsen  Boll  indeaeon  nur  geblasen  vrordon,  wenn  die 
Ofenbitze  aich  zu  sehr  in  die  Höhe  zieht.  Am  fObU 
barsten  OMefaen  aioh  die  beiden  Hilfedüienreihen 

dnndi  den  geringen  Terbran^  an  FBUkaika  bain  An- 
wärmen des  Ofene,  wenn  badeatanda  Mangaa  Koblan* 

«xyd  gebildet  werden.  C.  O. 

Bericht  Ober  in-  und  luslflndische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

arelcba  von  dem  «ogegebeoen  Tage  an  wibrend 
Eweier  Monate  zur  Einsicbtnahme  für  jedermann 

im  KaiaefUcben  Patentamt  in  Berlin  aiiille||BB. 

H.  .Juli  1907.  Kl.  12c,  C  13  MOS.  Vcrf«hren  zum 
Anreichern  von  Wasscrgas  oder  (iiclitj;»«.  Folix 
Capron,  Harcflona ;  Vortr. :  F.  C.  Ola«cr,  L.  (ilatter, 

O.  Hering  u.  K.  l'eitz,   l'at.- Anwälte,  Berlin  SW.  i.s. 
Kl.  12e,  K  990.  Vorrichtung  zor  ̂ ef^enaeitigen 

nnmittelbaren  Beeinflussung  Ton  FlQaaigkeitcn  und 
Gasen  oder  Dämpfen.  Heinrich  Kopner«,  Esaen,  Ruhr. 

Kl.  18  c,  B  45  24».  Fahrbare  badtelTarschiebe- 
vorriehtnng  fBr  TIaföfandeekeL  BenraAer  Maschinen- 
fhbrik  Akt.-Cca.,  Benrath  b.  DQHKcldorr. 

Kl,  -Jlh,  II  87745.  FlpktriHrtu-r  Schmelzofen  mit 
zwischen  verschiebbaren  AV.inilunk'hti  iK'ii  l  iD^ieführtcu, 
verHti'llbaren  Elektroden,  llernian  Lewi»  Hartenetein, 
Coni^tantine,  Mich.,  V.  St.  A. ;  Vertr.!  Emat von NlaBen, 
Pat.-Anw.,  Berlin  W.  50. 

Kl.  24  c,  8  24179.  Gaaersanger.  Friedrieh  8ator- 
dag,  Alsdarif  b.  Aachen. 

Kl.  4«b,  M  81 766.  Vorrichtung  an  Metallaeheren 
inm  Schneiden  von  Ocbrnngon  unter  verschiedenen 
Winkeln.  Manchinenfabrik  Weingarten  vorm.  Heb. 
Schatz  Weini:arten,  Württ. 

11.  Juli  1907.  Kl.  7a,  B  40420.  Verfahren  und 
▼orricbtung  zum  absatzweisen  Auswalzen  von  Hohl- 
kSrpem  auf  Dornen.  Otto  Briede,  Benrath  hei 
Düsseldorf. 

Ki.  7*,  M  29888.  Ausbalanciarter  fahrbarer 
HebeUscb  für  Walswarka.  Hirkfaeba  Haaebinanbao- 
anatalt  Ludwig  Stuckenholz,  A.-O.,  Wetter  a.  d.  Rubr. 

Kl.  7  b,  J  8734.  Drabtziebtrommel  mit  scgroent- 
fBnnlgeii,  »1h  I)rahttrü;;cr  dietu'iuitn  Schuhen.  Iro- 
quois  Ma<hirie  <  "o..  New  York;  Vertreter:  .M.  .Mtmwig, 
Patent-Anwalt,  Berlin  .S\\  .  2'J. 

Kl.  10  ik,  K  31839.  ätamiifvorricbtung,  ine- 
baaondere  für  Kohlen,  hei  der  <lie  Stampfer  mittels 
^as  Aber  ächeiben  geführten  Bandes  angetrieben 
■werden.  Jalina  Korotvitka,  Witkowita,  lUhren;  Tm^ 
«reter:  A.  Loll  und  A.  Vogt,  rat.-Anwftlte,  Berlin  W.  8. 

Kl.  10  a,  M  30  738.  Fahrbare  Absiebe-  und  Ver- 
ladcvorrichtuiig  fQr  Koks,  bei  «clchor  der  (»elöschte 
Kokn  durch  eint]  FiirdcrTorrichtung  zu  der  Absiebe- 
Torrichtunir  gesriiatft  wird.  Franz  M'^^uin  db  Co», 
Akt-Oes.,  Maschinenfabrik,  Dillingen,  äaar. 

GebraucbamusiereintraKüngen. 

I. ̂.  .luli  1907.  Kl.  ■24e.  Xr.  Mll  .'>0.'i.  Oenerati.r- 
waud  mit  Fithrunjf>'k»ii.ilen  für  die  Si-hwelga»c.  Huj;o 
Rebmann,  Mülheim  a.  d.  Kühr,  KQckertHtraUe 

Kl.  24e,  N r.  .t 1 1 64^1.  Als  Kransiule  ausgebildetes 
Oasabsugsrobr  fflr  Oaserzeuger.  J.  M.  Sdunidt,  Kflm- 
barg,  AUersbergarstralle  108. 

KL  84e,  Nr.  8U0OI.  Oaagenerator  mit  Wirme- 
eebutamantel.  Kriegsteebnik,  Q.  m.  b.  H.,Cbarlottonbnrg. 

Kl.  24  f,  Nr.  81 1 571.  Kettenrost  mit  durch  Bogen- 
Hchic'lier  liewirktem  Koblemaaehnb.  Fa.  0.  H.  Weck, 
Dölau  bei  (ireiz. 

Kl.  24  f,  Nr.  311572.  Kettenrost  mit  Handfeaer- 
tttren  in  Anwendung  von  mechanischer  Beschickung 
Ton  oben.    Fa.  C.  H.  Weck,  Dölau  bei  Oreiz. 

Kl.  24  h,  Nr.  3 1 1 890.  FaUtriehteidopjpelTeiaoUa« 
fBr  Gasgeneratoren.  Gaamotoren-Fabrik  Daata,  K6ln- 
Deutz. 

Kl.  24  h.  Nr.  312  095.  FMItrichter,  bei  welchem 
Teile  seiner  Wände  heweglieb  golafart  afaad.  Otto 
Stichel,  Kegis  bei  Leipzig. 

Kl.  49  e,  Nr.  312  007.  Vorrichtung  zum  seitlichen 

Verstellen  der  Ständer  an  Friktion«  -  l'allhÄmmcrn. 
Aerzener  Maschinenfabrik,  O.  m.  b.  H.,  Aerzcn. 

28.  JnU  1907.  KL  Ib,  Nr.  312682.  Magnetischer 
Booben  anm  Anaseb^deb  von  EiaenatUcken  ene  Msalgen 
oder  geiebtlteten  Heesen.  Siemena-Sehadiarfcweriie, 
0.  m.b.  H..  Berlin. 

Kl.  Tb.  Nr.  312  190.  Einrichtung  zum  Auf- 
Bcbweiljen  Ton  Verst&rkungsmateriai  für  die  Muffen 
an  MutTenrohreii.  DAiaeldorfer  BObrenindnalrie  Akt.- 
Ues.,  DQsaeldorf. 

KL  24 r,  Nr.  312t!.'>l.  Luftabsperrvorriehtaaf  an 
Waaderroeten.  WUbelm  Kremser,  Berlin,  Bevemetr.  6. 

EL  Mf,  TSt.  BlSWf.  Rostreiniger  an  Wander- 
tosten.   Wilhelm  Kremser,  Berlin,  BevemstraBe  5. 

KL  24  h,  Nr.  812674.  Einstellklappe  fflr  meeha- 
nisrhe  Kn.ttbeHcbickungsapiMnte.  Marita  Jabr,  G.  m. 
b.  II..  Gera,  Kenß. 

Kl.  31  a,  Nr.  3 1  J  4  .<  1    Tiegelschmeliolan  mit  einer ' 
in  die  d<)p))clten  Wandungen  desselben  eingebauten 
kleinen    Windkammer   filr   Kaalie.     Georg  MAUer, 
K51n-Salz,  SQlzburgstraBe  207. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  81a,  Kr.  178810^  vom  11.  November  19i)ö, 
Zusatz  zu  Nr.  176650  (vergL  Seite  1204).  August 
Koch  ia  Hanno ver-Liat  Sdkmclaafan  mit  <W> 
feuerung  inttf  gwei  ahwtehmind  aU  Stkmdt-  oder 
Vorwärmeraum  dienenden  Kammern. 

Mit  den  beiden  Herden  a  und  />,  die  abwechselnd 
ala  Sebmeia-  oder  Verwirmherd  betrieben  werden, ist  ein  Sammelberd  c 

rar  da!«  geschmolzene 
Metall  verbanden,  der 

von  den  gesamten  Ueix- 

en  des  gerade  lie- elaten  Herdee  dereh> 
Btrichea  wird,  ao  daB 

ein  Einfrieren  des  in 
dem  Vorherde  c  -i,  h 
ansammelnden  Metal- 

le» «ii-her  vorhütet  wird.  Vorteilhaft  wird  der  Herd  c 
durch  eine  Zwischenwand  d  geteilt,  wodurch  jeder 
der  beiden  Schmelzherde  a  und  b  für  sich  arbeiten 
kaan,  alae  auf  verschiedene  Metallaorten  betrieben 
werden  kaan.  Die  ttbrige  Ofeneinriebtang  ist  die  dea 

Eaaptpatentoa. 

geec 

nein 
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Kl.  8t  b«  5r.  1784HM,  Tom  5.  1>exeiab«r  190». 
Henry  Kdwin  Hodf^xon  in  CleekheatoB, 
Orafsch.  York,  und  Jamea  Hartley  in  Man- 

che ster,  Enirliiiid.  Laijfrunt/  für  lUn  auf  finem 
Wagen  drehbaren  Fomitiitch  einer  Formmaschine. 

Die  Formtnaachine  gehört  zu  dt>rjtiiij;cn  Oattung, 
b«i  welcher  der  auf  einem  amkehrbkren  Formtiach  a 

ELM«»  Hr.  177106»  vom  17.  Mai  1904.  Ernst 
WeiBe  in  Dfldelingen  md  C.  Kinßelbach  in 
Rath  bei  DQaseldorf.  Hoehofengasreinigtr. 

In  dem  zylindrischen  HehflltHrn  sind  zwoi  maHsivp Böden  b  und  c  befestigt, 

gfllftgorte  Formkaaton  b  /um  l'i'Htprk'HHcti  doH  i>in- 
gefUlten  SudoM  durch  einen  unteren  Kolben  e  gegen 
•in  oberaa  Pr^^Ühaupt  (/  gedraclct  wird. 

Hm  an  einer  »olchenFormnaacliina  iat  die  Anibin» 
oiinf  da«  Tiaehet  •  an  Ctalenkarmen  e,  die  dnreb  aa  dam 
Wagen  f  aebelnbar  befestigte  Hfilsen  g  hindurchgehen 
und  sich  in  ihnen  verschiobon  kOnncn.  Diese  somit 

stetH  mit  düin  Tim  h  in  Vcrliiinlunp  blcilicndcn  Arme  t 
sollen  die  biwherifjen  offenen  Lager  iT-'otzon,  aus 
.ienon  der  Tisch  bei  jedem  Pressen  L'-niuHu^choben 
wurde,  und  die  leicht  durf-h  Sand  be8cbmut/.t  wurden. 

Kl.  7  b,  ».  177«88,  vom  19.  August  1904. 
A  ritxii  Sr  Ii  r>  p  f  i  n  8t  JobaBB,  Saar.  Htupel  für 
Bandetsen  und  derrjl. 
'*'  Das  aufzuwickelnde  Bandeisen  wird  nicht  wie 
biabar  aof  dem  Uaapel  a  mit  seinem  Ende  befestigt, 

sondern  darauf  magna» 
tisch  fostgahaltan.  Dar 
Haspel  beaitstaaf  iMaair 
Welle  h  eine  Dimblwiok- 

hinu  I-,  die  von  Olelch- 
(«trotn  ilurrhtiiiM-t'n  wird 
und  die  ein/elneu  Arrne 

des  Haspels  abwechselnd 
SU  Nord-  und  äadpolon 
macht.  Das  Bandeieen 

wird  dam  Haapal  in  ab- 
Ueher  Weiaa  dnrefa  Wal- 

zen '/  und  «,  von  denen 
die  obere  vom  Haspel 
aus  angetrieben  wird, 
und  durch  die  Loit- 
rinne  f  zugeführt,  g  ist 
die  stetig  umlaufende 

Antriebscheibc,  h  eine  Kuppelung,  durch  welche  die 
HaapaiwaUe  b  mit  der  Antiiebwalle  i  gaicuppeit  Warden 
kmnn.  k  iat  eine  Bramaedieiba;  {  aina  AbatralfTOrridi« 
tung  fQr  das  aufgewickelte  Baadaiaanf  die  TOB  dam 
Uandrod  m  aus  beviegt  wird. 

IL  «fe,  Hr.  177771»  Tom  U.  Saptainbar  190». 
Tladimir  MitlceTitok  in  8i  Patarabirg. 
Verfahren  zur  elektrofkermUchen  1lelMhear1>eitung 
ftutteU  WerhsflifromtichthoiieuM. 

Da  der  WechselBtromliclitbo^^en  im  allfjcmcitien 
wiMiif,'  lieMtündii;  ist  und  sehr  leiilit  erlisclit,  wenn  die 
eine  oder  beide  Elektroden  au»  Metall  bestehen,  so 
aoU  dieser  üelielitand  dadurch  behohen  werden,  daß 
wihrand  der  ganian  Daner  des  Arbeitsvorganges  eine 
odar  balda  Elelctroden  kllnatlich  erw&rmt  und  zwar 
entweder  mitteil  riaar  Sanaratoff-WaataritalEBamme 
(KoallgasgebUae)  odar  nitlala  aiaaa  Hiliidlehibogana. 

die  einer  großen  Zahl  von 
Riiliicii  il  mit  durchloch- 

ten Wänden  zum  Lager 
dienen.  In  jedes  Kohr  d 
ist  eine  Sehnecice  e  ein- 
^'exotzt,  die  tn  Ihrer  and 
der  Kohre  beaaaren  Kei- 

nigung  ausgeholMni  war» den  kann.  Durch  Rohr/ 

wird  Wasser  in  den  Be- 

hälter a  eingeführt,  wel- 
ches sich  durch  kleine 

Oeffnungen  g  auf  die  oin- selnen  Rohre  d  verteilt. 
Das  unreine  üas  tritt 

liai  *  ein,  dnrcbiiaht  die 
Rohre  d  nsd  wird  dnreh 
deren  Schnecken  e  in  Wir- 

,i  beliinj;  versetzt  und  gegen 

die  na«»en  liidirwünde  ge- 
trieben. Hier  net/t  »ich  der  ÜUub  ab  und  ttieBt  mit 

dem  Wasser,  weichet*  innen  und  aaSaD  an  den  Bohran  d 
barabrieselt,  nach  unten  ab. 

Kl.  ä4e,  Nr.  177flHH.  vom  .'>.  Mui  l'Jüö.  Aktien- 
OesellschaftOörlitzerMaKiliinenban-. An- 

stalt und  EisengioBerei  iniiiirlitz.  Roat- loter  Gaserzeuger  s  besonder»  für 
bitmmitOte  Brennttoffe,  mä  i»  tUr 
Miudadm  dn  Vtftn$w»fmkaAlm 

in  der  keifloUm  Zane  odar  unter 
dieser  liegendem  Oamhxug. 

Zu  III 
i  ll'.ltze  ilTH :lrh  Rohr 

Uen 

DorcUbrenneii  und  zur  Kili  k;,'rwin- 

nung  der  den  abziehenden  i  mhtii  inne- 
wohnenden Wärme  ist  die  Haube  a 

daa  in  der  beiBesten  Zone  angeord- 
neten Oasabzugerohres  b  doppel- 

wandig  auagebildet  und  wird  dnreb 
Wasser,  das  doreh  Rohr«  mmfOhrl 

wird,  gekühlt.  Rohr  d  tit  ein  üeber- 
lauf  für  das  überttaHnige  WasKer.  Der 

erzeugte  Wasserdampf  tritt  durch 

die  Ocffnuagan  e  In  dan  Brann- 
stoff  aua. 

Soli  Lnft  Sur  KOblnng  benntat 

wardan,  ao  wird  diese  durch  Rohr  f 

Ton  nnten  in  die  Uaube  a  ein- 

geführt;  Rohr  iat  in  dam  Qaa> 
abzugsrohr  b  angeordnet.  Die  Ktlhl- 
luft  ilurcbzicbt  ili.'  Mnube  a  und 

wird  dann  in  erhitztem  Zustande  durch  ein  Steigrohr  g 

in  dan  obaran  TaU  daa  QaaananganabMditaa  gafBhrt. 

KL  Slh,  Nr.  177  778,  vom  .'S.  Dezember  1906. 
Ouatava  üin  in  Paris.    Elektrincher  <'/>«  mit 

tHfhrtrf»,  dnitA  Mwi$diat«lek-trodi  n  dnui  rmi  hin
ter- einander qf.ichnlivten 

Schmeh.<hll. Von  bcreitM  bekann- 
ten elektrim  ben  Oeten 

mit  mehreren  Schmelz- atattaa  «ntaraebaidat 
eich  der  vorliegenda 

dadurch,  dafi  der  Um- 
fang der  einzelnen  SchnielzMtcllen  •^>-r<-^r}t  werden 

kann.  Dies  wird  dadurch  errci.  bt,  dulj  iinlji  r  <len  in 

üblicher  Weise  verstellbaren  Zu-  und  Ableitun^'»- 
olektroden  n  und  b  auch  die  Zwi»chenelektrodcn  e 

und  d  entweder  alle  oder  einige  vim  ihnen  verHtfllbar 
eingerichtet  sind.  Dia  Sdunelsstelien  liegen  bei  «, 
f  und  g. 
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Kl.  12 e,  Nr.  17Si81,  todi  23.  Dezember  1905. 
Gottfried  Zachocke  in  Kaiaeralautern. 
EkUtäuiunffnorriehtung  für  Luft  und  Gage. 

D«r  Bflbltter«!  der  dnröktricliterförinige  Zviachen» 
winde  M  fal  stna  JjutaU  tob  Kammern  •;cteiU  iat,  di« 

durch  nn^'oniftete  Stützen  b 
miteinander  verbunden  »ind, 
onthfilt  oinc  große  Zahl  von 

pendelnd  autV'i'hfinjrtcn  Stoü- 
HÄciien  c,  die  durch  Flügel  f 

in  .Schwingungen  versetzt  wer- 
den können.  Die  Flflgel  f 

Hind  auf  einer  aeDkreohten 
Spindel  e  befeatigt,  die  dareb 
da«  Hrhncckenradgetriebe  no 
in  Drehung  Teraotzt  wird. 

Da»  zu  i'iittttiiulii'ndi'  liaa 
tritt  hei  /)  ein  mid  hei  </  «um; 
c«  tritVi  wiihri-uddi'KBon  auf  die 
StoUlÜK  heil  r  und  gibt  an  Bio 
seinen  .Sta\ih  «h,  der  durch  die 

Enchütteraagea  durch  die  FlOgol  f  herabfiilt  and  in 
dia  Taaelian  g  rataeht.  Diaaa  und  dnreh  anhebbara 
Bchilder  k  Tanohloatan,  die  dnreh  die  Drehung  der 
Welle  e  zeitweilige  angehoben  werden,  wobei  der  an> 
geHiiiuinrlte  Staub  in  das  inittli  rr  Rohr  d  rutaaht 
und  »ich  in  deason  unterem  Ende  aniiamnielt. 

Kl.  81a,  Mr.  IM  «SO,  rom  «8.  Jnni  1905. 
AvgUHtKnoh  in  Ilannovor-riiHt.  Sschme}:oft:n 
mÜ  Otlfeucrung  und  swei  oder  mi-hr  abirechaehid  alg 
Sdtmeht  «der  VofWärmrwim  dienenden  Kammim. 

Der  Schmelziifen  he- 
aitzt  zwei  durch  eine  OeiT- 
nunt;  a  miteinander  ver- 

bundene Schmelzhorde  b 
Qod  e,  die  ao  i>efettert 
werden  kSnnen,  da8  ab- 

wechselnd   immer  nur 
einer Ton ihnen,  und  zwar 

^'U(r^  der,  auf  welchem  frcrii'ie rATgi— ̂   V  gcHchmol/.cn  wird,  durch 
■  ' '      j   Keinen  Bronner«/  direkt, 

der  andere,    auf  dem 
dann  daa   Beb m elzgut 

vofgewämt  wird,  Un- 
gegen  dureh  die  Abhita« 
des  oratereabeheist  wird. 
Die  Abhitze  wird  dann 
duriii  Anheben  ile«  zu- 

l  |  VU.  gehörigen    Schieber«  e 
I  mit  einen)  Kaum  f  ver- 

bunden, in  dem  Hieb  die 
Zuleitung  g  für  den  IM^ 
«igen  Brennatoff,  der  ao 
dnreh  die  Abhilse  bia 
aar  Yergaaung  erhitzt 
wird,  befindet.  An  den 

Kaum  /■  nehli.'bi  »ich  ein 
Kaum  h  mit  der  Zulei- 

tung >  rar  die  Yerbrennangelufl  aa;  ane  dieaem  sieht 
die  Abhitze  zum  Kamin. 

Brennatoff  und  VerbrcnnungHhift  Möllen  80  atark 
Torgewlrmt  werden,  daß  sich  achr  hohe  Temperatnren 
in  dem  Ofen,  der  aneh  tum  Sebmelsea  Toa  Stahl 
di.  tu  n  Holt,  erreichen  und  auch  die  tdiwersten  Oele 
und  KUckatände  verwenden  lasaen. 

KL  18a,  Nr.  m6S6,  vom  20.  Mal  1905. 
Angnat  Kayaaer  in  Poti  bei  Batnm,  Südmfil. 
Verfahrtn  sur  Heretdlung  von  Ziegtin  au$  Otehtttauh. 

Her  IIochofengicbtslAub  wird  mit  «Ion  («ini  iiowd- 
bultii,'en  Kückstftnden  der  Anilinfuhrikatioii  innige  v.-r- 
inengt  und  .  \.  iit(iell  unter  ZuHatz  von  \N  H.-Ncr  zu 
Brikett«  Terfunut.  Diette  werden  nach  dem  Trocknen 

ge^t. 

Die  erhaltenen  Ziegel  sind  so  pords,  daß  sie  von 
(iaaon  leicht  durchdrungen  werden,  zugleich  aber  auch 
so  feat,  dafl  aie  den  Transport  auHhalton.  Durch  den 
hohen  Oehalt  aa  Elaaanoxjd  sind  aie  einem  hoch- 

wertigen Biaenera  gleidimachten. 

Kl.  24 f,  Nr.  176644,  vom  20.  Juni  190.5. 
Ernst  Schild  inMonteroy,  Mexiko.  Umsckall- 
Ventil  für  Luft  und  Gaj>. 

a  und  b  sind  zwei  gleicbgebauto  Ventile  für  Gaa 
und  Luft  fOr  Regenorativöfen.  c  iat  eine  am  den 
Zapfen  d  drehbare  Seheibe,  weleha  Oeffnaagaa  für 
dl«  lam  Ofw  «ad  warn  Kaniia  Ahraad«  Knalle  ba- 

atM.  Die  eine  Oeffnaag  atehl  dnreh  ela«  drehbare 
RBhre  e  nh  der  OaeloMBiDer  f,  derea  Aebs«  mtt  der 
Drehaehae  der  Platte  c  lasamneaflUt,  hesw.  beim 
andern  Ventil  mit  der  Luft  in  Verhladaaf.  Die 
beiden  anderen  Oeffnnngon  jeder  Platte  riad  TOB 
einer  giMnein*amen  Hauhc  (/  illirrderkt.  Die  PlattSB  e 
Hind  mit  entiiprechendcn  Flanschen  verHchen,  die  das 
zur  Kühlung  und  zum  AhschluU  der  Rühre  «  nad  der 

Haube  g  dienende  Waaser  zusammenhalten. 
Die  Steuerung  beider  Ventile  erfolgt  gemeinsam 

dnreh  «Ine  doppelte  Zahnstange  von  den  beiden  Zj- 
lindem  k  and  i  ans. 

Kl.  81c,    Nr.   176245,    vom    l'.i.  April EdwinWincklar  inDreoden-.V.    Aus  eixfrnem 

üfNf  Msf  tingtutatt»  eiternen  Zahnformblöeke»  be- seitende Uartgufiform  für 

Zahnräder. 
Die  die  ZUme  bildenden 

FonnbUteke  b  sind  In  der 
Form  n  auswechm  ltuir  und 
unter  ZwiocheTiHrlialtung 
einer  dflnnon  .Siliirbt  As- 

beHtpH|i{ie  f,  die  eiuu  ungehinderte  Ausdehnung  der 
Hlurke  heim  Oub  geatattet,  angeordnet  üm  dea 
Blöcken  b  in  der  Form  eiaea  aieheren  Halt  an  gabaa, 
mhen  sie  anf  dieeer  nur  mit  ihren  Kanten  auf. 

Kl.  .'Mc,  Nr.  17608S,  vom  27.  September  ]:h)-,. 
Voreinigte  Schmirgel-  und  Maschinen- 
Fabriken,  Ac  tie  ngeaell  sc  h  af  t ,  vormala 
8.  Oppenheim  &  Co.  nnd  Schlesinger  &  Co. 
ia  HaanoT«r-Haiaholi.  SatkbIraÜ-Gufiputa- 

matdrine  mit  feBtttf 

Menden  Daten  tn  um- 
laufender Trummel. 

Die   zu  reinigenden 
QußstOckc  wrrden  ilurch 

die  Drehung  der  Trom- mel a  unter  Vermittlung 
Ton  Fabrungsleisten  6, 

die  entweder  durcblan- 
faad  oder  naterbroohaa 
sein  kOnnent  nnter  den 
festntehenden  Düsen  c 

vorhi-igeführt.  Je  nach  der  Steigung  der  Leisten  b 
!*owie  der  DrehungMgeachwiniiigkeit  der  Tri'iniiu-l 
bleiben  so  die  Uuüstücke  der  Wirkung  der  Sand- 
atrahlea  «iaa  beahalohtigte  Zelt  aaafaaetit 
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Statistisches. 

Bcdrk 

Die  Kohlenprodaktioa  der  Yereini^n  Stjuitou 
ta  Jahr»  19IM. 

Nach  Mitteilungen  der  Xew  Yorker  Uandelazeitong 
•tallte  aich  die  Kohlenförderung  in  den  Yeroinigtan 
Steatcn  anf  419039581  (L  Y.  892919 314)  t  im  Werte 
fM  »18610744  (i.V.  476  766  »OB)  /,  lo  da6  fttr  1906 
«faM  %uaSm»  vm  88 180840  t  odsr  5,4  */•  im  Oewiebt« 
nnd  Ton  7,6 '/o  im  Werte  za  verzeichnen  ist.  Von  diener 
Ffirdernnf;  hat  PennsylTanion  allein  48,4  °/i>  p;<>liefert. 
Wahrend  den  letzten  Jabrea  hat  We»tvirt;inia  den 
Staat  JUinois  in  der  Kohleaprodaktion  Qborholt  und 
nt  damit  «i  dw  iwwte  BleU«  gwSekt 

Fnaknlofet  HMk»feBW«rk«  mm  1.  Jall  1M7. 

Dem  ,.Kchi)  de!«  MinoN  ot  de  la  M4tallvi!^e'  tn* 
folgo  standen  an  Hochöfen  im  Feuer: 

1.  JoU  1.  Ja«Mr  1.  Jon 
in;         ISVT  IMM 

OBten   74         76  71 
>orden   14  14  14 
Mittel-,  sad-  und  We«(- 

Fnuikrddi    ....      88        32  30 

ZaMBiiiieB     181       188  IIS 

Et  waren  also  am  1.  Jdl  d.  J.  6  Hochöfen  mehr 
im  Betrieb  ala  vor  Jahraabiai  Vach  Art  dea  er- 

zeug:) in  i'i-eoa  fartaUm  «ia  lidh  anf  die  Basirke 
^'"'"'«'^  Mdd.  mu^ rtaen         «iMa  «Ina 

Jnn.    JuH    .fiin.    JuU    Jnn.  Juli 
Osten                            12  11  20  22  41  41 
Nordfii  6  7  1  1  6  6 
Mittel-,  sad-  und 
Waal-FraBkralah  .17  18  11  11  8  8 

Im  Osien  haben  die  Aoii'ries  de  Longwy  einen  Ofen 
nicdertreblasen.  wuhründ  die  Firmen  Marc-Katr  &  Vo. 
iitiii  de  S;iiuti;rn<ni  y  einen  Ofen  in  Betrieb  );eHct2t 
haben.  Im  nördlichen  Bezirk  werden  die  Aci<-rieH  de 

Paria  et  d'Outreau  einen  dritten  Ofen  bauen,  weil 
aia  mit  swai  Oafen  dem  ateigenden  Badarf  an  HJUnatit 
«ad  Famnuaagan  aidit  gaaOi^  koanta.  Danain 

All/in  Mti'llt  iiui  li  liilM'trielwotzunjf  zweier  neuer  Oefen 
zwei  iiitere  neu  zu.  Ain  li  utiri^'eti  Hi'zirko  bieten 
ein  Bild  anj^cspanntor  Tütif^iveit,  um  dem  Bedarf  nach- 
nikommoD. 

Im  ganzen  stellt  sich  die  OMamttagaaanangang 
am  Ende  des  1.  Ualbjabraa  1907  anf  flOOO  t  Bob. 
eiaea,  aia  iat  abu>  diaaäba  gaUlaben  wie  am  Seblaasa 
daa  Jahna  1906.  Dia  ftaf  QaaeUacbaften,  die  die 
attrknta  RdialMnanaBgnag  aafrawaiaan  haben,  sind  : t  f.  d.  Ta« 

AcierioH  de  la  Marine  .......  1100 
M.  M.  de  Wendel   760 
AoMriea  de  Longwv   700 

a       •  Mieheiille  .......  700 
,       ,  N enTaa-MalwM   680 

Wir  veraacon  c«  uns,  eine  «usfahrliche  LiMte  aller 
französischen  H(tchofen\\ erke  zu  bringen  mit  An^'ftbe 
der  Ati/.Hhl  der  u,  f,  n  und  deren  Leiatungafähij^kcit, 
da  Mich  diese  Zahlen*  gegen  das  Vorjahr  nur  un- 
weMBtlich  geändert  haben. 

Einige  Zahlen  der  GeaamtrobeiMlimanfaag  der 
letzten  Jahre  erläutern  am  beetaa  die  atenge  Ba^ 

wioklun^  dieaer  ladnatria«  bei  «äloher  die  Produktion 
des  Benrkee  Meartbe-et-Moaelle  da  wichtigster  Faktor 
auftritt;  die  Hohoiacnerzougung  dieaat  Beafarkee  atieg 
Ton  190ü  bis  1906  um  .ST  7o. 

OcMnterxeufuc 
Kcuribr-rt-  M  o<rlle 

BWCea  aas 
▼•ijahr Vorjahr 

t 
±la% 

1 

±««i% 1900 8714898 1669894 
1901 2  888  823 

—  12 

1  446  416 

-T. 

1902 2  404  974 

+  0,7 

1  501  480 

+  8 

1903 2  84(t  ölT 

18 

1  H87  44H 

+  21 

1904 2  974  042 

+  0,5 

2  0(»1  149 

+  6 

1905 3076  712 2  108  757 

+  5 

1906 3  81»  032 

+  8 

2  291  631 

+  9 

Die  aesamteTaeagnag  das  Jabrea  1906  Abertteigt 

alaa  die  daa  Jahrea  1900  am  raad  88  */»• 

•  .Stahl  nad  Eben«  1906  Hr.  16  Sw  1088. 
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Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Dentechland.  Vor  einiger  Zeit  sind  auf 
den  bajtiaciien  Staateaiaenbabaea  mit  aiaer  von  der 

Firma  Maffei  In  Mflochen  gehanten  '/«gekoppelten 
SchnellzuglokomotlTe  auf  der  Linie  München— Augs- 
liurp  Selitii'llfahrten  mit  Hehr  trüiit'tig'em  r>:,'i'UniH  ver- 
anrtlnltet  wurden.  Die  Lokouiutive  lielVirderte  einen 
Waj^en/u;;  von  150  t<iewieht  mit  einer  liurcliHehnitt- 
lichen  Ueschwindigkeit  von  130  km  in  der  Stunde. 
Ltngara  Zdt  Uadnrah  erraiehta  da  alaa 

Cto6ehwindigkeit  tm        Im  !■  iar  Staade» 

4,6  loa  nakr,  ab  die  Firma  Maffei  garantiert  hatte.  Ea 
dOrfte  diee  wohl  die  (,'rüßto  Goachwindigkeit  sein,  die 
jemaU  in  F.uro]Ki  mit  einer  Ilnniiiflokomotive  eefaliren 
■wnrde.  Oer  Oaitj:  der  .MiiHchine  war,  wie  die  .Zeitschrift 
de«  Vereinen  deiit^eh.  Eisenbahn-Ver'waltuugfn'*  weiter 
mitteilt,  bei  dieser  Fahrt  bemerki-nswert  ruhig  und  die 
Dampferzengung  trotz  der  hohen,  rund  2000P.  S.be- 
trafenden  Arbeiteleietnag  eo  reichlieh,  daS  die  Fahrt 
mit  glaicher  Gaeahwiadigkait  aaeh  liagara  Zeit  hBtte 

fortgesetzt  werden  können.  Die  Oe!ei»e  und  der 

liahnobcrbau,  die  nach  den  .'^('bnellfnhrten  nofort  ein- 
gehend antersuciit  wurden,  haben  xich  den  hohen  Be- 

aaapruchungen  durchaus  gewaebnen  gezeigt.  Zu  be- 
merken iet,  da6  der  Betriebedraok  14  Atm.  erreichte 

and  daS  der  Tender  86  ebm  Weaser  nnd  8  t  Kohlen 
faßt.  Das  Dicnatgowicht  der  Lokomotive  allein  be^ 
trägt  81,5  t,  daa  des  Tenders  nnd  der  Lokomotive 
133,7  t. 

OroDbritannien.  Bei  der  stetig  wacbsenden 
Yerwendung  von  Alnmininm  In  der  SlaUlndaatrie  nnd 
seiner   großen    Bedeutung   fOr    verwaiidte  Betriebe- 
sweige  werden  einige  Angaben  aber 

dla  Aliatalwladaalrie  dar  Walt  Im  Jahr»  1M7* 
von  allgemeinem  Interehne  sein. 

Das  vergantcene  Jalir  war  bedeutsam  durch  daa 
Erlöschen  von  fünf  amerikniiinchen  Patenten,  die  Uall 

im  Jahre  1889  auf  Herstellungsverfahren  fQr  AIu- 

»  .The  Engineer-.  17.  Mai  1907  S.  492;  siehe 
aaek  .Stahl  and  Eleea'  1907  Nr.  81  8.  747. 
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niainm  erteilt  worden  waren.  Die  H^ronlt- Pa- 
tente sind  in  Europa  «tit  1902  crloBchon  und  die 

ITomtellun^  von  Alumiiiiuni  auf  «Uektrolytihohem  We(^e 
iHt  daher  j"tzt  in  Kurojin  fn-i^t'deben.  In  <len  Ver- 
einii,'ten  Htnnten  ist  die  terbnischo  Uovinnung:  von  Alu- 

minium durch  die  B r a dl o y - F a t u n t o ,  dio  erat  im 
Jahr»  1909  erlGtcbeo,  ho  ziemlich  noch  ein  Monopol 
der  Pittsborg  Rednetion  Company.  Nachfolgend  sind 
die  Werlte  MMmineBgeetellt,  dio  zurzeit  Alamininm 
eraeueDt  mt«r  ÄMgtM  der  den  eiBieinea  Werken 
rar  verfügniif  fteheiidaiB  Kraft: 

Britiah  Alnraialam  Company: 
P.I. 

1.  Foy.  TM,  N.  I?   5  000 
2.  .Snr|isfii^,  Norwfjji'n   10  000 

Erw<-iti'ruti£;en  und  Neuanlagon  imBan: 
Loch  Leven  X.  B.,  Conway  Valley, 
Nord  «Wales  und  Oeleree  (Sehweis) 
zuBammcu  mit  GO  000 

Socit-ti-  Klectrnni*-!  allurgique  Francaiae: 
8.  La  I'raz  (Frankreich)   7  500 
4.   Garclnnni'.H  (Frankreich)   7  500 

Compagnie  de»  produita  cbimiquea  d'Alaia: 
6.  Calypee,  Frankreieh    10000 
6.  St.  Feli.x,  Frankreich   2  500 

Aluniniuro-Indnitrie  Aktien-Ueaellacliaft: 
7.  Nenbaaaen,  Schweiz   6000 
8.  Uhüinfoidcn,  Doutttcblnnil   5  000 
9.  Lcn(l-(iant('in,  ()e»ti'rriitli    ...     .    .  15000 

Erwülteruii;;«!!    niid    Ncuaiiliif^tii  im 

Bau:  An  der  Khone  und  Is'avigenco 
(Sehweis)  mit  SHammen  .  .  50000  —  75  000 

Pittabarg  Rcduction  Company: 
10.  und  11.  Niagara  Falla  (2  Werke)  .  .    10  000 
18.  Shawinegan  Falle,  Kanada   5000 
18.  MaHHena,  Vereinii^te  Staaten   ....  12000 

Eine  italienische  Uesellacbaft: 

14.  Peeeara,  Nerditalien   8  000 

Die  Oesamtkraft,  die  bei  diesen  sechs  Qesell- 
eobaften  mit  14  Werken  zur  Verfflgung  steht,  atelit 
sieh  also  auf  94500  P.S.  Unter  der  Annahme,  dal 
4  P.S.  nOtig  sind,  um  1 1  AJvmlainm  bersiMtiAlMi,  so 
reichte  diese  Kraft  aae,  um  ?4  000  t  im  Jahre  zu  er- 
zeiii;cn.  HicHc  Zahl  int  j<-<lni  h  aiM  /wi  i  <rrQnden  hi-licr 
nooh  iiii  ht  tTrciclil  wonivti.  Hiuimil  cnti^prcchon  bei  iimri- 
chi'ii  Werken  die  Ijii rieht uiii,'<'n  zur  Ki-d iik timi  des 
MetallcH  durchauM  nicht  der  zur  Verfüj»ung  Htehendon 
Kraft,  da  bia  zu  dem  plötzlich  atark  ansteigenden 
Bedarf  an  Aluminium  im  letzten  Jahre  ein  vreiter» 
gehender  Ausbau  der  Werke  In  dieser  Riehtung  nicht 
gereehtferttgi  eraehien.  Zweitens  können  der  Natnr 
der  Sache  nach  die  Alnminiumwerke  die  zur  Ver- 
fUpun;^  «teilenden  WaKHerkrilftc  nur  während  der 
Winter-  und  Früli.jahrHmonnte  vidi  nuMiiit/eii,  wilhrend 
de»  übri^''Mi  Teile«  des  Jabreh  ̂ t^dU  »ich  die  Zuhl  der 
nutzbar  zu  machenden  PfcrdeHttirken  erheblich  nic- 

dri(;er  aU  in  obiifnr  Litit«  anK^^K^I^^i-  l'ntcr  Berück- 
sichtigung dicHcr  (irQnde  dürfte  sich  die  tataftchliche 

Erzeugung  an  Aluminium  im  Jahre  I9Ü6  trotz  des 
großen  Bedarfes  und  des  erhöhten  Preises  anf  nur 
nngefihr  18000  t  etellen  oder  etwa  die  Hllfle  der 
aaeh  obiger  Aufstellung  mö<;liehen  Maximalproduktinn. 
Die  Nachfrage  hat  alHO  iti  dem  (genannten  Zeitraum 
da«  .\ni;e|iiit  bedeutend  ülierstietjen,  und  liie  Werke 
Hind  in  luMUTer  Zeit  erhelilicb  iTWeitcrt  worden,  um 
dem  Itedarf  betjcirnen  zu  können  und  von  den  go- 
Htiet^'onen  l'reinen  noch  Nutzen  ZU  ziehen.  Nach> 
foljL^ende  Tabelle  gibt  die  Zahlen  ffir  dio  Erzeugung 
in  den  Jahren  1896  bis  1906  sowie  die  erzielten 
Preise  an: 

Jal» jlftseisaf  i  1 

1 

17H0 
:i;(HO 1898 
4020 1899 55.^0 

1900 
7B10 

1901 7540 

Ii 

3166 

fahr Prcb  f.  i. 
Toaa«  la 

1902 
7ST0 

1903 

ft-j;to 

j 
 2458 

1904 
8*i«0 

1905 
9140 30(j4 

1906 18190 4086 

Seit  di'm  .lahre  1!UI2  haben  es  die  beteiligten  Werke 
ab^'elebnt,  oftiziclle  Zahlen  zu  verCffentlicben,  und  e« 
sind  die  Zahlen  fflr  die  Erzeugungen  nur  geschätzte. 

Die  geaaanlen  Preiee  sind  die  von  der  British  .\.iii* 
minnm  Company  für  98/99  »Jo  Bioekmaterial  an» 

gegebenen. Eine  einer  andern  Quelle*  entnommene  Aufstel- 
lung; kommt  auf  etwaH  abweichende  Zahlen  fOr  die 

Fr/euirnnn,'  der  \Velt  und  beziffert  die  Anteile  der 
einzelnen  Länder  wie  folgt: 

iMM  1(0»  ne4  isas 
I        t  t  * 

Terelnigte  SUaten     6000  4000  8900  8400 
DentKchland    .  .  .      3500  3000  3000  2500 
Frankreieh  ....     4Ü00  3000  1700  1600 

England                   lODO  1000  700  700 

WelterzeugürTtf    14.'>00    115O0      9300  82ÖÖ 

Mordamerika.  Nach  einer  Mitteilung**  hat 
die  AnwendoBg  des 

Gaylojschen  WlndtrocknangSTerfahrens 

an  den  Isabella -Oefen  der  Gamegiewerke  im  Monat 
Hai  diesee  Jahres  aasgeieichaeto  Betrieliaresttltate  ge- 
seltigt.   Einen  Vergleich  der  Leistnogen  des  Ofens 
Kr.  1 ,  der  mit  getrockneter  OebllMlnft  arIwHet, 
gegenüber  denen  des  Ofen«  Nr.  2,  der  mit  gewöhnlicher 
Luft  betrieben  wird,  während  beide  Oefen  daa  gleiche 
Kalerial  Terarlieiten,  bietet  folgende  Aufstellung: 

TSgllakr  Kmufsag  Kakkvarbiaaeli 
Nr.  1    466  t  981  kg 
Nr.  2  9.^7  t  1077  kg 

l)ie  Zahlen  zeigen,  dntl  ilie  durchHcbnittliche  tAg- 
liehe  Iieistung  des  nach  dem  Oayleyschen  Verfahren 

iMtriebenon  Ofens  um  109  t  oder  rund  30,5  "/<>  höher  war 
ab  die  des  mit  gewöhnlicher  lieblAseluft  arbeitenden 
Ofens,  und  daß  der  KokaTOrbraneh  L  d.  1 156  kg  oder 
rund  14,5  7«  niedriger  war. 

Es  muß  dabei  bemerkt  werden,  daB  Ofen  1,  der 
bis  dahin  in  einer  HUttenreixe  621466  t  Bisen  er- 
blasen  hat.  einer  Neii/ustelluns  bednrf,  während  in  Ofen 
Nr.  2,  der  erat  im  Jahre  19ü(i  angeblasen  worden  ist, 
bis  jetzt  nur  rund  138  900  t  hergestellt  worden  sind. 

W.  R.  Miller  in  !'ittHbur>r  r:ilit  eine 

Neuerung  an  (iuserzt^ugern  t 

an,  die  auf  eine  gute  und  );leichniiiliii,'e  Verteilung 
des  i'iii^eblaaenen  LuftdanipfjjemiBcho»  über  die  ganze 
OlierHücb«  des  l{rennHtofTi|uerachnittea  hinzielt.  Zu 
gleicher  Zeit  soll  sie  eine  freie  Abwflrtabewegiintr  der 
Asche  in  den  Ai«chonfall  erleichtern.  Die  beitttehende 

Abbildung  sei^'t  den  unteren  Teil  einea  Forter-Miller* 
OaeetiMgeia,  der  in  der  bekannten  Weise  mit  einem 
WaaseraMcbluB  Torsehen  ist.  Die  Neuerung  sieht 
einen  Windkastcn  vor,  aus  einem  hohlen  Ring  be- 
Htehend,  der  konzentrisch  in  dem  Gasorzeupor  ije- 
la>;ert  iat.  Dio  nach  innen  und  aulieii  nbrallenden 
Flächen  a  und  b    des  in  dienern   Teile  dreieckiffen 

•  .American  Association  of  Commerce  and  Trade", 
Berlin,  Nr.  4  S.  5. 

•*  .Iren  Age',  6.  Jaai  1907,  8.  738. 

t  »Iron  Age',  4.  Jnll  1907  8.  14. 
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<)aerMbiiittea  de«  WtadkMini  dad  lo  asgeordnet, 
4»B  dte  ScblMjkMi  fotokt  omIi  Ibmo  md  anBen  du» 
aber  hinwef^taeben  Mnnen.  Der  Windkaeten  be- 

stellt aiiM  cinor  Reihe  von  Kn'iKHHifiTicntcii,  die  ilunh 
Flaiisfhi'ti  mitfitiandiT  verschrniilit  wt-nicii  können, 
uuii  liif  ̂ (  liicfi  ii  NVhiuIo  a  iin<i  Ii  In  sitzen  l  ine  lie- 
•oiiüere   tituUaDordnang,  eo  daß  die  eiuxeliien  Teile 

dee  WindkMtens  «Urr  miteiunder  verbooden  werden 

ktasen.  Doreb  die  Oeffnangen  e  und  d  Mit  die  Y«r>- 
fanaaaagilaft  tSm*  Dm  Windkuten  mht  «nf  boblen 
Sliüen  e,  dae  Robr  f  ileltt  die  Verbindung  mit  dem 
GeblÜMe  her.  Rri  OatuTzeii^jiTn  von  größerem  Durch- 

messer können  auch  mehrere  dieser  ringförmig  kon- 
aogeordiMton  Wfandkaatoa  VOTwaudat  «ordeD. 

Aegypten.    Im  AnacbloB  SD  dlS  NiltUuwark 
bei  Assuan  ist  kürzlich  ein 

B«w&B8»ningskanal  ans  Stahlblech* 

durch  die  Firma  Thomas  Pigott  &  Co.  in  Birmingbam 
aawefllbrt  woidan.  Der  Kutal  hat  eine  Llog«  von 
rand  1600  m,  besittt  ein  halbkreiefflrmigeB  Profil  tob 
3  m  Radius  und  ist  als  ofTeno,  auM  6  mm  dickem 
Stahlblech  zusammenf^enietete  Kinne  AUN(;cliildet.  Ver- 

stärkt wird  diei»e  Kinne  durch  Hp(intenftrti<;(;  Kippen 
aus  ̂ - Eisen,  die  in  Abntändon  von  i  twit  Tr>  cm  an 
der  Außenseite  ang-ehraeht  Kind,  Howie  durch  einen 
kreuzförmigen  Horizontnlverband,  der  die  beiden 
oberen  Binder  dar  Kinne  zusammenhält.  Zudem  ist 
dar  in  einem  nngefAbr  1,5  m  tiefen  and  mit  Sand 
aaiiftflllllan  Llagegrabaa  rahead«  Kanal  aa  beiden 
Seiten  mit  einer  Erdanfacbattun^  Tcrsohen,  dio  zur 
Aufnahme  efnee  Teiles  des  soitlichen  Wasserdruckes 
bestimmt  int  und  gleichzeitig  die  HIechwandungen 
vor  den  Hchüdlicli.'n  Temperstureinflüseen  des  dortigen 
WOetenklirnsH  echiitzt.  WAbrond  der  Montage  der 
eiaeraen  Kinne,  die  mittels  eines  auf  Schienen  )aa- 
fesden  bOUernen  Portalkrans  bewerkatelligt  wurde, 
nachtmi  aich  allardinga  dieaa  Tamparatoraiaflaaae, 
baaonder«  bai  ainaaitigar  SoBDanlMatrahlanf ,  in  etSren- 
der  Weine  geltend.  Zur  Emd^ohang  der  Ausdehnungs- 
bewogting  in  der  LSngeriebtnDg  mußte  der  Kanal  in 
lOÜ  III  Iftnrjf'n  TeilstQckon  hergestellt  «•erden,  die 
jeweils  durch  kurze  jremauerte  ZwiHc.henBtiicke  mit- 

einander virl. linden  »ind.  In  dienen  MuuerwerkM- 

körpern  ist  die  Terstärkte  eiHorne  Kinne  in  passender 
Weie«  gelagert  und  mit  cim  r  luicbstellbaren  lianf- 
diditnng  veraeben.  Nach  FiUlang  dea  Kanäle  erwiee 
eich  die  inwendige  ballarnng  duieh  daa  fliaBanda 
Waaaar  ala  ToUkommen  hinreichend  znr  Vermeidung 
st3r«nder  TemporaturcinflOase.  Die  Nietarbeit  geschah 
Ton  Hand,  wShn-iiiI  für  dn.t  Verntemnion  di  r  Niihte 
Preßluft  in  A n« erid uni,'  kuni  ;  die  getarnte  liaiizeic 
d«uert(<  bei  unuiiterliroi  l].  tn  r  Arbeit  ungefShr  fünf 
Monate.  Uespeist  wird  der  iwanal  aus  einer  toq 
Qabr.  Snlaer  ia  Wiaterthar  gaUafartaB  Zaatrifagal- 

•  »Sakwrimiedia  BaniaftuDg",  18.  Jali  1907,  8.  tC. 

Epananlaga.   Die  DarehlaSmenge  betrlgt  bei  dem 
algeflÜle  Tondurehschnittlich  0, 1  *>,'oo  rd.  12  cbm/Sok., 

Wae  eine  Wassergesch  windigkeit  von  0,85  m/Kek.  ergibt. 
0.  P. 

Die  Erreichung  hoher  Temperaturen  b«l 
LalK>ratorinu8TersaGben. 

Yeraoeht  man  mm  Btadinm  gewiaeer  Bealttiatien 
Temperaturen  zu  erlialten,  die  s.  B.  hSher  liegen  ala 
der  Srhmelzpunkt  des  Platins  (1780°  C),  so  atSBt 
man  auf  Schwierigkeiten,  wenn  man  sieh  nicht  eines 
elektrisrhen  Ofens  bedienen  kann.  Die  Oasofon- 
konittruktionen  lassen  im  ftlli,'eiriein.  n  keine  Tem- 

peraturen, die  über  1700  bis  isiiu"  (  .  liegen,  erreichen. 
M.  C.  Chabrie  beriehtote*  der  französischen  Aka- 

demie über  eelne  Verenche,  die  Erfahrangen  dar  Aiu- 
niaoihermie  aaeb  in  dieier  HInelebt  natsitar  an 
machen.  Er  atellte  lunftchst  den  zu  erwfirmeadea 

Tiegel  in  einen  andern  gorSumii^'cren  Tiegel  und 
füllte  den  zwischen  densellie:!  verfileidenden  /wischen- 

raum  mit  p»lverförnii!:en>  .Muminium  auw.  Nach  voran- 
gegangener HrwariMun;;  Ids  nuf  Rot;,'liit  leiteti/  er 

einen  Strom  von  trockeni'tn  SjiiierNtoir  mif  diiM  Alu- 
minium. Das  Ileizmedium  vrnrde  Htnrk  weili|;lühend 

unter  lebliafter  W&rmcentwieklung,  aber  die  llitte 
verbreitate  eich  nicht  in  der  metallischen 

die  Tem|Mraiar  dea  kleinen  Tiegela  etieg  eo  nneriieb- 
lich,  dafi  die  itt  demeelben  enthaltenen  elsenfeiUplne 
ni< dit  Hchmol/en.  Ein  negatiTos  Resultat  wurde  such 
erhalten  iiei  dem  A u-ifjielien  von  Aliiminiumpulver  in 
geBchmolzenei»  /.iiiii  liei  dem  i;lei(  lueiti^^en  Kinieiten 
eines  KauerstotfKtrotne-'  in  die  Ma^ise.  Uei  der  Ver- 

wendung eines  OeniiMches  von  5  bis  IO°/o  Magnesium 
mit  Aluminium  nahm  der  Tiegelinhalt  auch  keine 
•ehr  hohe  Temperatur  an.  Versuche  mit  Mischungen 
TOB  lÜMgaarnnd  ond  Magaeeiem  oder  von  MagnaB&im 
mit  Chromoxyd  im  SauemtoffMrom  ergaben  andi  keine 
hr.iui  hhuren  RcHultfite.  Am  lieHten  fiel  noch  eine 

Yerliri'unung  suh  von  t'hroinoxyd  mit  Aluminium,  da» 
bis  zur  lliilftc  HeiiipH  (iewichteri  ini;  .Maijnesium  ge- 

mischt war;  aber  dio  erzeugte  Temperatur  gonOgte 
doch  nicht,  l'latjn  ia  dem  kleinen  Tiegel  lam  Schmelxen 
zu  bringen. 

Erst  durch  die  Nutzanwendung  dos  0  o  1  d  - 
schmidtaohen  Yertahreaa,  bei  dem  all  Saneratoff- 
träger  ein  Metalloxjd  benutzt  wird,  ersielte  Obabri4 
den  i^ewfiri'iehten  Erfolg.  Am  geeignetsten  erwies  sich 
die  Bebaudlung  von  Eisenoxyd  mit  .Aluminium.  Wendet 
ninn  .Mutniniuntpulvor  an,  das  /ur  Hälfte  mit  .Mag- 

nesium gemengt  ist,  so  hat  man  den  Vorteil,  Materialien 
benutzen  zu  können,  die  stets  im  Handel  erhältlich 
•ind  und  deren  Entzündung  leicht  mit  Hilfe  eines 

Hagneeinmfadens  gelingt.  Verwendet  man  grob- 
kSnlgee  Alaminium,  daa  epeiieli  für  daa  Qoldaehmidt- 
Yerrahren  hergeateUt  iat,  eo  bedient  man  aieb  aar 
Einleitung  der  Verbrennung  des  BarTumoxjdei  und 
eines  Magnesiamfadens.  Will  man  also  einen  be- 

liebigen Körper  schnell  auf  eine  Temperatur  erhitzen, 
die  höher  liegt  als  der  Schmelzpunkt  des  l'latin»,  mo 
bringt  man  den  in  einen  Magnesittiegel  eingenchlos- 
senen  Körper  in  einem  größeren  Toniiegel  unter  und 
füllt  den  Zwischenraum  zwischen  beiden  Tiegeln  RÜt 
einer  Miaebang  von  Eieenoxjd  und  Aluminium  aue, 
die  man  auf  eme  der  bekaaBtea  Weiten  aar  EntidB» 

dnng  bringt.  — 
Diese  Anwendung  der  Alnminolhcrmie  (Thermit- 

reaktion) zur  Erwärmung  von  Körpern  ist  flhrigen-t 
unseres  Wissens  für  lie»timmte  I.aboratorinmHverHiu  he 

schon  mehrfach  geschehen,  wo  e«  iriilt,  hohe  Tem- 
peraturen auf  einfache  Weise  zu  erzeugen,  ohne  daß 

darauf  Wert  gelegt  zu  werden  braucht,  dati  ilie  Er» 
bitaang  eine  eadaaernde  seL  Der  erst«,  der  eine 
praktiMbe  jkaweadung  aua  der  Thermitreaktion  in 

*  „Qomptaa  BaBdai",  16.  Juli  1907,  8.  188. 
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dieMnr  Iii' htunt;  /m:.  int,  Hovicl  uns  bokuntit,  K  ii  Ii  1 - 

^  bau  in  in  Hnsel  ̂ i'woi*en  für  Hoine  UnterHuchutijji^n der  Deatillation  von  Metallen  im  Vakuum.  Auch 

Matllinaon  benutzte  Motalloxyd-AluminiumKomiBche 
um  klekw  llagnesiatiogel  von  auüen  zu  urhitzen,  in 
dwiMi  «r  mat^liflchea  Vaiudia,  Niob  and  Tantal  her» 
•toUta  mit  mU*  dm  Ibtalla  dm  Mitonra  Eid«n,  dw 

MgwMOBloB  CerituMtaU«.*  0.  P. 

Bcric'lit  Ober  dif  THtii;koit  ilfB  KurutoriuiiiB 
und  deü  Vomtaude»  der  Jubil&umaittiftuDg  der  Deut- 
M9h«i  iBdwrtri«  1906  8.  El. 

T«rl»aDd  dMtoekcr  StoktrvlMhBlker. 

Der  T«rbnnd  teilt  mit,  dafi  auf  der  dii  ̂ j.iliri|;ei 
Jahrestcrsammlun^  ein  neuer  Wortlaut  der  ,An- 
leituuK  i  THten  Iliireleiatang  bei  UnfAllas 
im  elek  tri  Heben  Betrieb«*,  der  unter  Mitwirkang 
dea  ReichsßCHandheltaamtee  aofgeiteilt  worden  iat, 
anf;»nnmmf II  »tirili>.  DieHn  Anleitungen  eritchoinen  bei 
der  Vprlai;jtbui  liliHii(ilanf;  Juüuh  Springer,  Berlin  N.  24, 

in  TiiHchonfiiriiiat  zum  Preise  vnii  '"ii  J  für  10  Stück 
bezw.  6  Jt  fUr  100  Stück,  iu  riakatturm  xum  Preiie 
von  8  .«  fOr  10  Stttek  besw.  6  .4  für  S6  StOek. 

Bacherschau. 

Johannes  Penzier:  HUtmarek  und  die  „Bam- 

hurger  Xarhrichtt  n" .  vom  Ersten  Udtchl- 
kanzl<T  tiieint1uliU>n  Artikel  Inden  ̂ Hatuburper 

Nacliricliten"  aus  den  Jaliren  18'Jü  bis  18'JH. 
I.Bd.  Beritn,Ed.  Trewcndt,  1907.  (XIILBd. 

ans  der  .(riwrliirlite  des  Fürsten  Bismarck" 

in  EinzeldarstuUungeu.)  brosch.  3,75  .J(', 
^ob.  5  e.M, 
Dftß  dem  I-MpHtcn  RiHiiiarck  mich  soincr  Ent- 

lasHung  80  gilt  wie  jedem  andern  preulSiscIieri  Staatti- 
bürger  dttH  Heelit  zustand,  seine  Meiniinu'  in  Wort  und 
Schrift  frei  zu  äuUern,  wurde  damaU  nur  seitens  der 

Blätter  vom  Schlage  der  .Freiaionigen  Zeitung"  be- 
iveifelt  Terafinftige  Lente  waren  nicht  der  Anaicbt, 
dnS  ein  Bleetimenn,  der  dreiSig  Jahre  lang  die  berror- 
ragendete  Stellung  im  Sfrentliehen  Lebwt  elngenomnien 
und  dies  wie  Icein  anderer  maSn^bend  behcrrHcht 
hatte,  mit  Mi'iiicii  Aciiiterii  zii^leii-h  Heini'  |iMliti-ii|ie 
Kraft,  Heine  Vati'rlandMiiebü  und  da»  Hedüi  fniH  \  i  r- 
loren  habe,  mit  der  litTentiichen  Meinung  in  I  liilunj; 
zu  bleiben  und  sie  nach  seiner  Ueberzeu^iing  m  l<e- 
einfluaeen.  Ja,  i*ie  glaubten  logar,  dali  das  deutsi  he 
Volk  ein  Beoht  darauf  habe.  Ober  die  Anffaesaag  des 
FVnton  Keraarck  in  aUen  vriebtigen  Frafea  JedMiett 
unterrichtet  sn  bleiben.  Und  sie  tSnachten  eiohBfadll 
in  dicker  Auffassung,  die  Fflrat  Bismarck  ToUkoramen 

teilte,  d>T  d.i-*  An|;eliiit  iler  „  llaiiibiirifer  Naohricliten", 
«ein  DidmetM-h  zu  v^iTden,  trern  ainnibm,  nielit  etwa, 
um  »ich  mit  Heinem  Naelifol^^cr  zu  iiienHen,  Hondern 
um  zum  Wohle  des  Vaterlandes  da  mitzuhelfen,  wo 
•eine  Stimme  nad  nein  Rat  nicht  eraetsbar  waren. 
Waa  ilbrigeae  im  to  nötiger  war,  als  jene  Kreise  der 

.Freieinnigen  Keltuig''  aaa  Qerflcbt  kolportierten, Fürst  Bismarck  sei  der  HorpbinmMiellt  Torfallen  and 
zwar  in  bo  hohem  Orade,  dafl  er  den  Zasammenhang 
seiner  (Jedanken  vi'rl<ir<  ti  habe,  ein  (leruclit.  das  be- 

teiligte Kreise  au<  h  dem  .Monarclieii  in  einer  rurin 
zuzuraunen  wuliten,  dali  er  es  für  notwendig  hielt, 
sich  dureh  .Xnhüruitg  des  Arzte«  des  Fürsten,  des 
I'rof.  Sehweninger,  von  der  gAntiichen  Grundlosigkeit 
der  Sache  zu  üborzengen.  In  welcher  Weise  Ober» 
baupt  gegen  den  Orflnder  dos  Boioha  amtiert  ward« 
in  der  Zeit,  da  Ciq»rivi  den  Uriaabriof  an  doo  Wiener 
Hof  richtete  und  Kn^stticbe  Qebefmr«t«ieeIeB  daa  BHd 
des  Fürsten  Rismank  fnt\M'diT  vom  Nagel  nahmen 
oder  wenif;>*tenH  v.  rlnillt^-n.  utn  iiiclit  in  den  Vordiicht 
der  HiMiniiri  k freiitnl lirliWi'it  zu  ̂ .'i'rafen,  das  ist  noch  in 
frischer  Krinnerung  und  br>-iint  als  Si  handmal  unmänn- 

licher Streberei  gowisner  Kri'ise  g.  ;,'cnüber  dem  auf- 
gehenden Uestirn  so  in  der  deutschen  Volksseele  weiter, 

daß  es  nimmer  Tergesaea  werden  wird.  In  diese  SSeit 
fiUt  die  Verteidigung  Biemareke  in  den  «Hambarger 
yacbrichten",  die  dadurcA  dem  Yalerlande  einen 
grollen  Pii  iist  leisteten.  Nur  -ehr  Wenige  werden 
diese  Artikel  damals  gOKammeit  uuil  aufbewahrt  haben, 
obwolil  eie  wiehtigot«  Doknmente  naeerer  Zeitgeeebiebto 

•bd,  M  daS  «ach  Füret  Herboti  Bienarek  wieder^ 
Iwlt  den  WoMch  ansspraeli,  eie  mSebten  in  Buchform 
▼oreinfgt  und  weiteren  Kreisen  unseres  Volkes  zn- 
panirlich  gemacht  werden.  Das  ist  nun  in  dem  vor- 

liegenden Buche  ge»chelieii,  da«  eine  wichtitre  Kr- 
gänzung  der  .(jedanken  und  i-rinnerunf^en"  den  FürKtcii 
Bismarck  bildet;  denn  es  enthält  nicht  nur  zahlreiche 
Erliuterimgen  seines  Wirkens  im  Amte,  sondern  aaeh 
eine  fortlaufende  Kritik  der  amtlichen  Titi^keit  «einer 
boidea  «raten  Nachfolger.  Und  m  atoDt  «lob  al« 
ein  naaeiiitsltares  Nachschlagewerk  betrefft  der  Ereig^ 
niese  und  Stimm  un  k^en  jener  Zeit  dar,  die  wir  ja 
Ktaunend  und  bekümmert  zugleich  filier  su  vi<d  ün- 

verHtand  noch  mitcrielit  haben.  uii  I  die  ho  viel  l'eber- 
rasi  huntren,  Schwankunk^en,  l-ehlncliritte,  Unbegreif- 
liilik.  iten  zutage  förderte,  dati  es  ein  (lefiihl  unend- 

lirheu  Hehagens  auslöst,  während  all  diener  t'nruhe den  Alten  im  Saehsenwaide  als  den  ruhenden  Pol  in 
der  Braeheinangea  Flacht  in  «rbliekaa,  mag  ee  «ich 
nan  an  di«  BeaorgDiiae  CapriTis  handeln,  durch  den 
Besuch  Bismarcks  am  Wiener  Hofe  könne  das  An- 

seilen T>eiitHi  hlani;lN  leiden,  mag  ea  die  Versuche  einer 
Keelitf>-rtijruri:,'  der  TatiTi  des  sozialen  Heilkünstler« 
T.  13erle|'-ii  !i  mit  di  r  iiiti  rnationaleii  A rbeiterktinferenz 
in  Berlin  i  n  ;r.  Iten,  mag  es  die  llandelsverträgo,  die 
auswärtig!  r  tik  —  namentlich  unser  Verhilltni«  zu 
BuBland  — ,  das  Volksechulgeaeti,  die  Polenfrage  oder 
irgend  eine  andere  Schwankung  oder  Bohwenkang  des 
aenen  Kar««s  «ag«boa,  fiberall  finden  wir  Bismarck 
auf  dem  Posten  «urTerteidigung  nicht  allein  früherer 
Maßnahmen,  «ondi  rn  zur  Abwehr  böser  Folgen  für 
das  von  ihm  Ipillrne  Werk.  Und  dies  Material 

ist   um  so  werlvnUi'r,  wir  -clion  jetzt  Mrlu'ii,  dal. 
Fürst  Bismarck  in  allem  Wesentlichen  recht  behalten 
hat  und  daß  man  nuuiche  Entgleisungen  Termieden 
haben  würde,  wenn  man  Ton  Tomhereia  anf  salasa 
Kat  gehört  hätte.  Meminis««  iavaUtl  Es  ist  eine 
Lust,  in  dieaem  Baebe  TO  l««n,  da«  daabalb  an- 
gesiebt»  «eine«  UUigwi  Frei«««  weitesten  Kreisen 
unsere«  Yolkes  aafs  wlrnut«  «mp^dilen  sei. 

Dr.  U'.  Beumer. 

Dr.  Aug.  Züllnur:  Eiaenindustrie  und  Stahl' 
werk» '  Verband.  Säue  wirtaekiftspolitiscbe 
Studie  zur  ICarteUfrage.  Ldpzlfr«  A.  Deichert 

Naclif.  l!»nT. 
Mit  Heilit  weist  der  V.  rfas-ior  in  dem  Vorwort 

darauf  hin,  dif  Kartelle  allmtihlieh  alt  genuj;  ge- 
worden seien,  utn  auch  die  Praxis  mitreden  zu  lai^sen 

und  an  ihrer  Hand,  soweit  es  not  tut,  die  Theorie  zu 
korrigieren.  Das  tut  in  der  Tat  in  sehr  weitem  MaUe 
not;  denn  wem  wie  uns  schon  seit  Jahrsehnten  die 
amtliebe  Pflicht  obliegt,  die  fenoml«  Eart«llit«ntnT 
aaftn«rk«am  zu  verfolgen,  der  weiB  an«  etg«n»r 
graa«abafler  Erfahruni;.  1  li<  ti  th.  .iretischen  Ballast 
auf  di«fl«m  (iebiete  im  latul'e  der  Zeit  die  Volkswirt- 
•ebaftliehea  8«brift«teller  aabiafkwn,  tob  denen  J« 
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inohrero  auch  in  der  Kartell(<n<|ut'tt)  dvii  Sriiat/  threit 
WUitODa  in  auagiebi^steoi  MaHp  aiiKziibreiten,  Ue- 
legenheit  gefunden  und  genommen  Labou.  Um  so 
trudMr  berOhrt  dM  TonlelMiuU  fiueJi,  dM  wu  d«r 
XMBtid«  der  pnikflwdieo  Yerblltiiiwe  h«nutt  ge> 
Mhriebpn  -norden  itt  ond  einen  um  so  wertvolleren 
Beitrag'  ̂ ur  Karteliiteratur  bildet,  aU  o»  in  voll- 

kotnnionator  l'yjtibhJni^igkcit  von  dem  Stuhtwurka- 
Verbande  oilcr  irgendwelcbem  TrSirer  Heiner  oder 
anderweitiger  Interesaen  verfaßt  wurde.  Einen  MaTi;;e! 
an  ObjektivitAt  werden  deshalb  dem  VorfasHer  auch 
diejenigen  Kreise  nicht  vorwerfen  kSnnen,  die  der 
KutalUiewepiii(  ableluiend  odsr  feindlich  gegen&ber- 
eleheB.  Be  hat  dem  Boehe  sieht  geeehadet,  daB  der 
Verfasser  tunAchst  etwa»  weiter  «otholt  und  die  Rnt- 
wicklnng  der  deutHchen  Eiseninduitrle  auf  dem  NVe^'e 
lum  Kartell  sowie  ihre  volkswirtschaftliche  Bedeutung 

darleirt  umi  zu(,'l('i<-h  einen  l'oberblick  über  (ieiiehichte 
unil  HriiiMituiik,'  ili  r  lierstellungNTerfahren  doH  Kisen- 
gewerbes  f;ibt,  um  dann  die  Konzentration  der  Eisen- 
nidmtrie  —  reine  und  gemischte  Wi  rke  —  sowie  die 
LsM  und  Bedeatus^  der  eiaselnen  lodiutriezentren 
n  MipMebea:  den  dadoreh  hat  er  Oelegenbeit  ge- 
fanden,  sa  aeigeii,  daB  ihm  fachmAnniichea  Wisien 
innewohnl,  dM  rar  Beurteilung  der  ganzen  Kartell- 

frage durclittUK  unentbehrlich  iHt.  Vvn  zweiten  Teil 
des  Uucbes  bildet  dann  die  Darleg:unir  der  Verhält- 

nisse des  Stahlwirkä- Verbandes,  wobei  «ir  insbeson- 
dere «neb  auf  das  Kapitel  verweisen  muchten,  in  dem 

dia  Bedaotang  dieees  Verb«adeB  fflr  die  Arbeiter  be- 
nvaehan  «ird.  Mar  iat  flbrigens  dem  Terfaeier  (auf 
Seita  164)  ein  kMoea  Yereehen  paasiert,  daa  ar  in 
einer  «tmifMi  nrdtra  Aaflaga  das  Btiehat  barfeb» 
tigen  kOaata.  Weht  der  «Terela  deateeber  Arbeit- 
goberverbSnde",  sondern  die  „H au  p  t  s  t  c  1 1  c  lii'tit- 
echer  Arbeitgeberverbände"  int  in  Anlehnung'  an  den 
„Zentralverband  Deutscher  Induslrieller'^  geschaffen 
worden.  Die  orHtgonannte  Organisation  stellt  eine 
anderweite  Schöpfung  dar,  die  allerdings  zu  der  ge- 
naantea  j^Hauptatelle"  fai  efaMm  Kartellveriiiltnie 
wMtt  —  Selir  baaeihteiiawart  dad  endlieh  dia  Ane- 
flkhnBgaB  dea  TarfaMera  ftbar  dia  Karlalla  «ad  die 
alaaiiiebe  WlrteebaflapoHtlk,  Indem   er  mit  Reebt 
Iajanfibor  dem  Ruf  nach  gegotzgeln  rischom  Eingreifen 
arlegt,  dal!  heute  ein  gesetzgebBriHi  hur  Versuch  nur 

aln  TiMiiii'n  im  Dunklen  wäre,  und  daß  die  den  Staat 
anrufenden  Kreise  nur  zu  leicht  vergessen,  wie  sie 
dabei  ein  gat  Teil  ihrer  SelbstAndi^heit  ane  den 
UAnden  geben  and  mithin  ein  StDck  von  ihrer  eigenen 
Kraft  OM  StillM  einbaßen,  ganz  zu  schweigen  tob 
dam  aDm  oft  nur  problamatiaäea  Werte  einer  etaat- 
llehen  Binoiiachnng  in  mehr  oder  weniger  interne 
Angalagaohdlea  ebualBer  bwerbHgrnpjien. 

Dr.    If.  Ifrumrr. 

Paul  Steiler:     Nationale  ßankpoUtik.  Eiü 

Beitrag    zur    Baakfir»^    In  Deutschland. 

Berlin  SW.,  Hugo  Spamer.    Preis  0,75  J$. 
Wir  etinuBan  mit  dam  Yarfaeaer  niobt  in  aliea 

Pnaktan  flberein,  namentHcb  nicht  in  den  AnefBh- 
rungen,  die  sich  auf  die  Möglichkeit  einer  Verstaat- 

lichung der  IlüichHbank  beziehen.  Er  führt  zwar  in 
objektiver  Weise  die  gegen  die  Verwtaullichung 
■prechendcn  (IrQnde  an,  »rächtet  aber  mehrere  der- 
aolben  für  nicht  so  durchschlagend,  wie  sie  unserer 
Meinung  nach  sind.  Er  Qberachätzt  auf  der  einen 
Seita  die  vermeintlichen  Vorteile  der  VerstaatUehang 
and  arwibat  andereeita  nicht  einmal  das  anaerer 
Ifeinnng  nach  erbebUebete  Bedenken,  das  gegen  eine 
VorHtaatlichung  spricht:  das  ist  die  Möglichkeit  einer 
burcaukratischen  Ocstaltung  der  (loscbAftsführung, 
durch  die  Handel  und  Wandel  auH  dem  Ke;;en  in  Jiu 
Traufe  kommen  w&rden.  Daa  hindert  uns  aber  nicht, 
aasaarkannan,  dal  dia  Schrift  eahr  wart?irilaa  Material 

zur  Beurteilung  unserer  gegenwirttgen,  anlarordentlidl 
schwierigen  OeidverbAltuisse  beibringt,  und  wir  erar» 
pfehlen  aie  daram  der  Beachtung  aller  Kreise,  die 
an  einer  aagamaiaenea  Regeinng  dieser  VerbiUtnisee ein  latareaM  haben.  2>^.  w.  Btumer. 

Daa  OeaHz  Vbtr  KliriiAahnm  tmä  PrivatttttMhht^ 
bahnen  vom  t8.  Juli  1892,  erläutert  von 

W.  Gleim,  vortr.  Rat  im  Ministorium  der 

ötl'entlichcu  Arbeiten  z.  D.  IV.  neu  b -arb.  und 
▼enn.  Aufl.  Berlin  1907,  Verlai?  von  Frans 

Vahlen.    Prnis  irel..  lo  . 

Bei  der  fortwährenden  Fluktuation  de»  Verkehrs- 
wesens und  bei  der  dadurch  beilingten  Fortentwick- 

lung seiner  reohtliohea  Ornndlagen  war  ea  geboten, 
den  aus  seinen  frOharaB  AttflagMi  beatani  bekaanteB 
aiaimaehen  Kaaunaatar  lam  Oaaelm  Ober  KlefaH 
bahnen  mid  PrIniHDaoUaSbabnen  in  neuer  Bearbei- 
tong  erscheinen  zu  laieen.  /wiHchen  der  vorigen  und 
der  neuen  Auflage  Hegt  eine  achtjährige  Periode 
reich  an  iiiiniHteritllm  Anordnunj,'en  und  an  Entschei- 

dungen hüchstinstaiulicber  (ierichta.  Die  Neubearbei- 
tung hat  diesen  Anordnungen  und  Entscheidungen 

Beehnnng  getragen  und  wird  infoigedesaen  von  allen 
iBtiwawtan  wutkomman  geheiCan  werdaa. 

Otmrbe- Unfathgr$ieherungsgesetz.  Textaosurab« 

mit  Aumerkung^en  und  Sachregister  von  weil. 
Dr.  £.  vonWoedtke,iX.  Aufl.^  von  F.  Caspar, 

und  Prwßitehes  StempehttHergeiieU,  berailB- 
gcgeben  von  Re^.-Rat  P.  Loeck,  VI.  Aufl. 
Beide:  Berlin  1907,  Guttcntagscbe  Verlags- 

buchhandlung.   Preis  2,50       bezw.  6  -Jf. 

Von  dem  erstgenannten  Werkchen,  Nr.  23  der 
iMitena  beluanten  Oattantagneben  Samminag  daut- 
aehar  Bdahageeetta,  iat  von  Cupar,  Direktor  im 
Reieheamte  des  Innern,  bearbeitet,  jetzt  die  IX.  Auf- 

lage ereehienen,  in  der  Qberall  die  durch  die  Recht- 
sprechung de4  HeichsTersicherungsamtes  und  durch 

die  Honstigo  Weiterentwicklung  der  Unfallversiche- 
rung ungozeigtcn  AenderungaD  and  SrglnraiigeB  vor^ 

genommen  worden  sind. 
Auch  das  an  zweiter  Stelle  genannte  Werk, 

Nr.  18  der  Oatkentageeben  Sammlung  prenSischer  Oe- 
aatM,  dcMao  wranfgegaagane  Auflage  vor  eecbe 
lahMB  aiadden,  iMtflcksichtigt  natOriieb  die  wlhrend 
dieser  Zeit  Mhireich  ergangenen  Entscheidungen  der 
(iericlite  und  Erlasse  der  Verwiiltutijjsbehiirden.  Beider 
Erscheinen  wird  infolgedessen  von  interessierten  Kreisen 
garaa  gaaahan  wwdan.  _r. 

/)(>  Stnukofilenzechen  des  nirihrrheiniHch-west- 

fiih'nrhen  Industriebtzirks,  dfx  Amlieuer  Be- 
zirke und  des  Üaargebiets,  der  ffalz  und  von 

Ehaß-Ijotkrinfm,  »owU  die  BranHkM«t^rubm 
des  rheinischfii  linniuki'lilitiijtbi'fs.  Nach  ZU- 

verlassigea  (Quellen  bearbeitet  und  heraus- 
getrRben  von  Heinrieh  Lemberg.  Aus- 
gaii"  l!t07.  Dreizehnte  Auflage.  DortUlind, 

C.  L.  Krüger,  G.  m.  b.  H.    3  Ji, 

Das  von  uns  an  dieser  Stelle  wiederholt*  an- 
erkennend erwähnte  Adreß-  und  Xiu  liHi  hlairehilchlein 

hat  in  der  vorlieirenden  AuHgahe  diidurch  riiu'  wesent- 
lii  he  Kt  weiti  run^  erfahren,  daß.  wii'  au<  Ii  aus  dem 
Titel  nehon  hervorgeht,  die  Stoiukublenzechen  an  der 
ÜAHT,  in  der  Pfalz  und  in  Elsafl-Lotbringon,  sowie  die 
rheinischen  Braunkolüengruben    neu  aufgenommen 

*  YargL  ,Stahl  and  Blaen"  1906  Nr.  14  8.  895. 
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worden  sind.  In  dieaer  Oegtalt  wird  sich  dM  klein« 

Werk  im  geacbäftUchen  Ycrkshr  ohne  Zwsifel  weiter« 
FMond«  «nrerbeii. 

Dubbcl.  HiMTirirli.  Tnir<'ni(Mir :  Fnttrrrfen  und 

Berechnen  der  iJumpfmaichinen.  Ein  Lchr- 
vnd  Handbucb  für  Studierende  und  angehende 

Konstrukt.«'uri\  Zweite,  vcrbfsserle  Auflage. 
Mit  427  Texttiguren.  iierlia  1907,  Julius 

Springer.    Geb.  \0  Jt. 

Dan  K'^nHti^i'  Urtüil,  Am  wir  Moinerzoit  Qber  das 
Tortit>gpn(le  Buch  abgegeben  haben,*  wird  u.  a.  auch 
daiiurcU  bMtMgt,  daß  schon  jetzt  nach  kaum  zwei 
Jahreo  der  eraloa  Auflag«  eine  t««ite  hat  folgen 
kOanea.  Wetentliehe  Aendemagea  bal  eie  aieht  er- 
fekrea.  Ergänzt  oder  umgearbeitet  elnd  die  Kapitel 

yStonernngon",  „KondcnHation"  (io'beaondere  der  Ab- 
■dinitt  .HOrkkühlun;;'-),  „l{o^'ulteruni;''  und  „Danipf- 
tnrbiaen".  Außerdem  iat  die  Anzahl  der  Abbildungen niebt  naerheblieli  vemelirt  wordea. 

Kontinuierliche  Balkenbrücken  aun  Kinenbi  ton  in 

Th'orte  uud  AusfiihruiKj.  Von  Dipl.  -  Ing. 
8.  Zipktis,  Ühefiagenieur  der  Firma  Luipold 
&  Schneider,  Ziilch.  Mit  80  Textabblldiiiigen 

un.i  zwei  Tafeln.  ZOricb-Berlltt  1907,  Arnold 

Bopp.    4  J(>. 
Der  Yerfuaer  weadet  eich  in  aeineni  Werke  gegen 

die  Bedenken,  welche  im  aII;!'onieinon  (^('ir*<n  die  An- 
venduii);  von  kontinuierlidit'ti  Unlkenlirilcken  erhoben 
wenii'ii,  iiHiiilii  li  i.'ci,'eii  ilii'  A iinahnii',  drttl  dii' Höhen- 

lage dt-r  S(iit/(iunkte  zu  erheblich  Bi'hwanke  und  daß 
•chAdliclii«  KinflüsBo  durch  TemperaturTerAnderun^en 
Bowie  dadurch  hervorgerufen  würden,  daB  bei  langen 
Brücken  nicht  die  erforderliche  Ulcichimißigkcit  des 
JlateriaU  n  ersielea  aei.  Dteae  Nachteile  «erden 
•war  aiebt  gans  in  Abrede  gectollt,  jedoeh  werden 
die  Bedenken  durch  Bererhnung:en  und  theoretische 
Betrachtungen  aowie  durch  Besprechung  der  Belastuncx- 
ergebniHHe  von  anegefIhrtoB  Brflekea  Mrstreut 

  K  Turlei/. 

*  »Stahl  aad  BtaeD«  1906  Kr.  t  8.  57. 

ifeyfrs  Kln'tic.s  KonrersationK-hexikon.  Sinl»ente, 
gftnzlich  neubearbeitete  und  vermehrte  Auf* 
läge  in  sechs  Bonden.  Hit  etwa  520  Bildw- 
tafeln.  Karten  und  Plänen,  sowie  »  twa  100 
Textbeilagen.  Zweiter  Band:  Cambridge  bis 

Galizien.  Leipzig  und  Wien  1907,  Biblio- 
grmpiiiaehe»  Institut.  In  HalbMer  geb.  12  Jt. 
Aach  in  diesem  Bande  aehmaa  ihalieh  yri»  im 

ersten  Natnrwisaentchaflen  vnd  Technik  einen  brelt«n 
Raum  ein.  Dan  tritt  um  ho  mehr  zutni^o,  iil«  gerade 
unter  den  Buchstaben  <I  biw  V  aulier(ir<ii'ntli(h  viel 
Stichworu-  Hich  finden,  die  drii  bezeichneten  (ii-bieteu 

angehören.  Die  Leser  von  „Stahl  und  Eitteu*  werden 
insbesondere  an  den  Artikeln  über  DnmpfkeHHel, 
Dampfmaacbinen,  Euan,  £iaenbahnen  und  Kisenban 
prttfea  kSanen,  wie  «■  die  Heraaagelwr  verstanden 
haben,  aelbst  in  gedringtoslar  Ktnw  dnrebweg  etoe 
Daratellnng  dos  Oegenatendet  SV  geben,  die  twar  nur 
alicH  Wirliti;;»-  bringt,  dabei  aber  doch  den  inneren  Zu- 
saninienhan^  nicht  vf  rmitinen  läßt.  Aus  dem  sonstigen 
terhnischen  Inhnltc  des  Hände«  nennen  wir  noch  die 
Abnchnitto  über  Kicktrische  Eisenbahnen,  Maschinen 
und  Heleuchtun^',  mo wie  Olwr  Fernsprechtechnik.  Sehr 
auafohrlich  aiud  auch  die  geographischen  Stichworte 
behaadelt,  ao  namentlich  China,  Deutachland,  Europa 
aad  Fraakreidi.  Ueber  den  bildUch«B  SeluDBck  d«a 
Texte«  nnd  die  Anaatettang  daa  Werkea  mit  Karton, 
PlÄnen,  farbigen  and  schwärzen  KnnHtbeilagen,  uta- 
tistisrhen  Tabellen  usw.  liaben  wir  im«  sclum  früher* 
eingehend  geäulScrt.  Wir  bruuchon  daher  hier  nur 
hervorzuheben,  dab  in  allen  diesen  Funkten  der  vor- 
liegende  Band  B«in«m  Yoifiager  darehana  «tMOp bürtig  ist.   

Forner  ist  uns  znpei^angen  : 

J  ft  Ii  H  ,  A  8  ni  u  n  ,  I  riL'cnii  iir  in  Ziiricli  :  Urbrr  Torf- 
lifUlillati'iil  inrl  T'irfi  '  •'!/ tr-tumj  üi'rlin  iy07, 
l'oljtechniMche  Buidihnndlung  (A.  Sfydel).  1 

Krull,  Fritx,  Zivil-Ingenieur:  üfber  Rii'men  und 
Riemenbetriebe.  Berlin  W.  85,  F.  A.  UOnthera 

ZeitnngtTerlag  (aDeatoehe  Owrbei^ritug*).  iJf. 

~,8«ahl  and  Eisen"  1M7  Hr.  1«  S.  670. 

Nachrichten  vom  Eiseiunarkte. 

Die  Lage  de«  Boheisengesehiftes.  —  Dentaeb- 
lan  d.    Noch  fortgesetzt  gehen  Anftrige  zur  Lieferung 
biH  Ende  dieHex  Jahres  ein.  luwiachen  ist,  wie  Hchon 

gemeldet,*  der  Kintritt  des  H  o  c  h  <i  f  e  n  w  e  r k  e  s 
Lübeck  in  ilii-t  Syndikat  erfolgt.  Ibipo(;en  hat  da« 
K  i  H  c  II  w  f  r  k  Kraft  seinen  Eintritt  in  das  Syndikat 
ali^'clehnt  und  einseitig  ü«  VerkaufstAtigkeit  für  das 
Jahr  1908  anfgenoauaea ;  dndnrch  iat  der  frOhere 
Kampbnstend  wied«rh«rgMtollt  word«n. 

(■  r  i>  !i  Ii  r  i  t  a  n  n  i  e  n.  Trotz  der  »oinmerlichen 

(ieHchäft.tf-tilli'  find  die  Hoheisenpreiso  fester.  Die 
Statistik  des  Handelsamtes  itit  für  Juli  außerordent- 

lich günstig,  hesondur«  in  der  Eisenausfuhr.  Die 
Verschiffungen  sind  nur  wenig  gegen  den  vorigen 
Monat  luradigeblieben,  nnd  da  die  Hfltten  acbon  aeit 
Iftng«r«r  Z«it  d«n  AaaprOeh«n  aielit  naehankonunan 
vermögen,  nehmen  die  Warrantlager  aterk  ab,  obwohl 
die  Abladungen  für  .\merika  geringer  geworden  sind. 
Dieser  Ausfall  wird  nacli  anderen  Richtung''-"  aiis- 
gogliclien.  Für  Herliwt  halten  die  Kiiufer  noch  ziiriick. 
UietlereieiHen  Nr.  1  i-t  t.iht  i:.ir  nicht  erhältlich; 

Nr.  »teilt  sieh  ouf  sh  5S  hi»  ah  .'iS/S  d  ab  Work 
mit  erheblichem  Zuschlage  für  bestimmte  Markea. 
Htmakit  iat  ebenfalla  achwer  klofiich  ram  oBTer- 

•  «Stahl  nnd  Bi««B«  1907  Nr.  80  8.  1115. 

ladarten  Preia«  tob  ah  81/6  d.    Hioaige  Warranto 
Nr.  S  notieren  ah  57/6  d  Kasse  Kinfer.  In  Connals 
La£:orn  befinden  sich  207  128  tons,  daM>n  hind 
197  747  tona  Nr.  9  und  9897  tona  ätandard-Qualitäten. 
Aliaahaie  fai  dleeem  Moaat  IS  755  tona. 

Zum  Streik  im  Meaaba-ErzbeKirk.  *  —  Das 
ganze  Interease  der  Erzbezirke  am  (Ihern  .See  kon- 

zentriert sich  natflrlich  auf  die  streikenden  F.rzverlader 
im  Mesababezirk,  denen  jetzt  auch  die  Bergleute  der 
zngebSrigen  Qrubon  gefolgt  aind.  Ea  wird  kein  En 
mehr  aa  den  Verladestellen  tob  Sopei^or,  Dolnth  aad 
Two  Harbers  abgeladen,  von  denen  bia  jetst  tftglieh 
etwa  22.'»  000  t  Erz  abgofertict  wurden.  Die  Schiffe 
werilen  zum  Kolilcntransixirt  lieiuit/t,  jjröÖtentcilH  aber 
haben  sie  tnniiL'''l^^  Frni  nt  f'--^r machen  ntiiNHen.  Hie 

beteiligten  Eisenbahnen  usw.  machen  gar  keine  An- 
strengnag,  ihre  Leute  zur  Arbeit  zurückzubringen,  und 
nahmen  eine  durchaus  abwartende  Stellang  ein.  Voa 
anderer  Seite  unternommene  TergleiehaTarsuche  sind 
feblgeschlagea.  Di«  Arb«itgeb«r  babea  berechtigten 
Urund,  aber  da«  Torgehea  der  Arbeiter  Klage 
sa  fttbrea,  da  erat  knn  Torher  gegenseitige  Ab- 

•  ,IroB  Age«,  25.  Jalt  1907.  «SlaU  aad  Eisen' 1007  Nr.  81  8. 1147. 
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U.  Au^  ISOT. 

BMcliVBgra  getrofleB  wum,  saeh  dmn  dis  Arb«itor 

•Ich  verklebtet  taattes,  mtor  beitiiiiintMi  LobvTwrblU- niaaen  bis  zum  1.  November  d.  J.  sa  arbeiten.  Die 
Arbeiter  glaubten  natflrlich  im  Vorteil  zu  eein.  weil  die 
Hochriffn  Imhi  Erz  liCiirititfi-n  v,  ilnleii,  aber  sie  vergfH-i'n 
dabei.  Aaü  die  KrzlactT  dfr  Hütten  zu  B<>ginii  der  Ladi'- 
periodo  orlichlii-he  ISeHtändc  vorrütig  liatten  und  dali 
•cbon  erhoblicbo  Mcugcn  Erz  in  dieser  Saison  Ter- 
laden  worden  sind.  Die  Arbeiter  fordern  eiuo  acht- 
atOndige  Arbeitueit  uid  einen  Minimallobn  für  Tage» 
Übner  Ton  t,60  |  fttr  den  Tag,  eteigend  IS»  an  b  $ 
Ar  Maschiniaten ;  es  aollen  ferner  alle  Abmachangen 
nnr  mit  den  Beaaftragten  der  Organisation  und  nicht 
Diit  ein/ohion  Fergonen  getrofTon  werden. 

Man  glaubt  annobmon  zu  liüunen,  dai>  eine  Ver- 
HtAndig-un^  in  aiiHehbarer  Zeit  zuHtando  koinrnt-n  wird 
und  daß  ernstere  Stdrungen  nicht  tu  befürrhtcn  sind. 
Mittlerweile  geb«B  ttOOO  Mann  in  dem  ̂ 'enannten 
Beürlc  maflig,  nnfweoha«!  die  jetzt  auch  beachif- 
tlgungaleaes  lioale  in  des  SetlieheB  Hifen. 

Dar  TerladeaaefaU  an  Bma  «Ird  bk  Jetst  (SB.  Jali) 
auf  etwa  P/t  Millionen  t  geaebitsi  JedaWoehe,  die 

der  Streik  li'in^t  r  andauert,  wird  den  Aufall  mn  alwa 
eine  Million  Tonnen  Erz  vergrüßern. 

ZnrltAg«  lerTwTMrgnng  d«r  Stahlfaidintrie 
mit  atahlhärtenden  Metallen.  —  Der  gesteigerte 
Bedarf  an  den  Metallen,  die  in  der  Spezialstabl- 
fabriKfttiim  ViTweiidun^'  finden,  hat  zu  mannigfachen 
Schürfungen  auf  cnts[irechende  Erzvorkommen  in  den 
Vereinigten  Staaten  Anlaß  gegeben.  Um  den  viel- 
farhen  Nachfragen  ia  dieaer  Richtung  genflgcn  zu 
können,  bat  aioh  die  Geologische  Landesanstalt  ier 
Vereio^ten  StMim  varanlaßt  geaehen,  «ine  beaondere 
ÜBterraebnag  der  «DMUlgin«  YerMUtinan  aiisu- 
ordnen,  und  hat  Frank  /.Heee  mit  der  Durch- 

führung derselben  betraut,  der  zu  diesem  Zweck  im 
Laufe  dieaee  Sommers  und  IlerbHtoa  ilie  Staaten  SQd- 

Dakota,  Idaho,  <'olorado,  Montana,  \VaHhint,'ton,  Orejjon, 
Kalifornien,  Nevada,  Utah  und  Arizona  bereiHen  wird. 
Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  aollen  in  einem 
bMondwea  Berieht  tber  etahlbartende  Metalle  nit 
ABenahme  tob  Xaagaa  niedergelegt  «erden. 

5ach  der  Wiebligknl  der  Qewinmiig  und  Ver- 
wendung geordnet  eretreeken  eldi  die  Vnteranchnngen 

anf  Nickel,  Chrom,  Mangan,  Wolftram,  Molybdän, 
Vanadium,  Titan,  Kobalt  nnd  Uran.  Im  Jahre  1906 
belief  sich  der  Wort  dieser  Metalle,  soweit  sie  in  den 
Vereinigten  Staaten  ̂ 'Hwoinien  worden  Hind,  auf  rund 
19250UU  wovon  auf  Wolfram  allein  rund  1653  000.  M 
entfallen.  Der  Preia  von  Wolfram,  der  in  den  letzten 
Jahren  immer  gettiegen  ist,  eteUte  aleh  im  Jahre 
190ft  aar  etwa  10  bie  SB  f.  d.  Bfaihelt  {l  ̂   in  der 
Tonae)  and  anf  SO  .4  im  Frdh jähre  dieaea  Jahres. 

Ansfnlur  Ton  Elsen-  nnd  Manganerz  Aber 
nikolajew  Im  Jahre  1M6.*  —  üeber  Nikolajew Warden  Im  Jahre  1906  aa  Biaeaen  16486A80  Päd 
nnd  an  Manganen  44679TS  Päd  exportiert  (I  Päd 
s  1G,4  kg).  Dieser  Export  bat  im  Jahre  1902  be- 

gonnen und  ist  mit  Ausnahme  den  Jahres  1904  stetitr 
gcatiegon.  Eine  weitere  Vermehrung  steht  einHtweilen 
auch  für  dieses  Jahr  noch  bevor.  F^s  sind  inelirero 

Abeohlüsse  in  hochprozentigen  Wi»  68%)  Eisen- 
erzen auf  Jahre  hinaus  gemacht  worden,  wovon  wohl 

der  größte  Teil  über  Nikolajew  zur  Ausfuhr  kommen 
dürfte,  im  Laufe  der  Jahre  aind  auch  die  Preise 
nieht  nnerbebUeh  In  die  HBbe  gegangen,  so  dat  man 
jetzt  mit  7  Kop.  f.  d.  Päd  franko  Waggon  Onibe  bei 
62  o<o  garantiertem  Metallgehalt  wohl  kaum  mehr  an- 
koiiiiiU'ti  kann,  währenil  vor  einijjen  .laliren  4  bis  6  Kop. 
für  gleiche  .Sorten  gezahlt  wurden  (1  Kop.  =  2,2  )). 

*  Nach  einem  Bericht  dea  üaiserl.  Vizekoneuls 

m  NikoUjew;  liehe  aaeh  .Stahl  ond  ElMa''  1907 Hr.  1  8.  M. 

Au  Fnraht,  es  kdnnte  an  viel  von  dieaem  fira  in 
dae  Anelaad  befSrdert  werden,  rind  fn  den  ICreben 
der  Industriellen  Stimmen  laut  geworden,  die  eine 
Einschränkung  des  Erzexportes  ala  wünschenswert 
eni](fehK'n  liellon.  Dien  mag  auch  die  Veranlas»>ung 
zu  der  Idi'e  gej;pben  iiaben,  ein  Syndikat  aus  den 
Kr/^Tiibenbehitzern  zu  bilden,  das  den  ganzen  AlU^in- 
verkauf  in  die  Hand  nehmen  und  gleichzeitig  durch 
Erhöhung  des  Preises  für  den  inlAndischen  Konsum 
anf  eine  Einaohriniiang  dea  Erzezportea  hinarbeiten 
eelL  Da  neben  England  aneh  DeBtaehlaad  ein  großer 
Abnehmer  dieser  ruaaisehen  Eieenene  iat,  so  dürfte 
diese  Maßnahme,  wenn  sie  rerwirklicht  werden  sollt«, 
nicht  ohne  EinHuß  «uf  d<-n  deuttschen  Markt  bleiben. 
Der  E.xport  wird  aber  wahrscheinlich  vmi  Hell).Ht  zu- 

rückgehen, wenn  einmal  die  inlfindiHchen  Hütton- 
werke ihre  Tätigkeit  wieder  aufgenommen  haben  und 

als  Käufer  auftreten;  sie  worden  leicht  solche  l'reiee 
bieten  kSnnen,  die  da»  Aualand  nieht  tn  bewilügea 
imetaade  eeia  wird;  auSerdeiB  werden  die  Oraben  nch 
Mühe  geben  mflaaen,  wenn  sie  den  gansen  Bedarf  der 
rassischen  Werke  decken  wollen. 

Id  ̂ -eriiigerem  Maße  als  der  Eisenerzesport  hat 
der  Exjiort  <les  Manganerzes  zugenommen.  Infolge  der 
ungünstigen  Verhältnisse,  unter  denen  der  Bezug  der 
kaukasischen  Manganerze  in  den  letzten  Jahren  zn 
leiden  hatte,  tat  die  Aafroerksamkeit  mehr  auf  die 
Manganlager  am  Dnjepr  gelenkt  worden,  die  aller- 

dings ein  mtnderwertigeree  En  ala  dae  fcaakaelsehe 
enthalten,  dafür  wolil  aber  anter  weidger  adiwerea 
Bedingungen  ihre  Ansbeate  auf  den  Weltmarkt  acbaffen 
kOimi-r..  Mi-lireri'  F'-lder  »ind  bereits  von  großen  rii»si- 
äeiieii  und  ausländischen  Hüttenwerken  übernommen 
V  riten,  <iie  eüie  BearboltnBg  in  groBem  fittUe  be- 
absichtigen. 

Die  durch  die  Notlage  infolge  Stoeknng  dee  kau- 
kosischen  Mangaaenee  ertwangene  Verblndang  nord- 
amerikaalieher  Kenenmentea  mit  den  meeiaebeB, 
Ferromangan  produziorendea  HBttaBwerfcea  hat  den 
Bezug  dieaee  Erzougnissea  weiter  befestigt  Fir 
Nikolajew  kommt  dieser  Artikel  fant  nur  im  Winter 
in  Frage,  zn  der  Zeit,  wo  das  Asowttehe  Meer  durch 

Eia  geschlossen  ist.  Es  wurden  etwa  2,'>.^  100  l'ud 
über  diesen  Platz  aus^'effjhrt,  meist  nach  .Vmerika. 

Ausfuhr  von  Mangant«r7.  über  Rio  de  Janeiro. 
Nachdem  die  Manganorzausfuhr  dt^s  Jahres  1906 

gegen  das  Vorjahr  bereiiM  um  etwa  50  Prozent  zurück- 
gegangen war,  weisen  die  ersten  drei  Monate  d.  Je. 

gegen  dieeelben  Monate  im  Jahre  1906  eine  weitere 
AbnahnM  anf.  Ee  wnrdeB  Iber  lUo  de  JaBoire  aae> 

gefOhrt: ISOT 
t90ft 

im t 

19  000 im 

4.'J00 

im 
....  eß.i 

4  400 

10  95.) 
27  700 

Die  Ursache  des  Rückganges  der  Manganerzaus- 
fulir  ist  noch  immer  in  dem  Mangel  an  Wa^:eti  der 
/entralbahn  zu  suchen.  Um  diesem  Tebelstande  ab- 

zuhelfen, hat  die  ,Soeiete  Anonyme  du  Lnfayctte" 
bereits  10  eigene  Wagen  eingestellt,  uml  auch  die 
Zentraibahii  hat  kürzlich  100  NVagen  für  den  Trana- 

port  voa  Erzen  in  Aaftra^  gegeben.  In  den  Maagaa- 
grubea  wird  fleißig  weiter  gearbeitet,  eo  daB  neb 
groBe  Yerrite  ansammeln.  Die  Soci«^te  Anonjme  aoU 
etwa  18  000  Tonnen,  die  Usina  Esperanea  bei  Miguel 
Buruier  über  30  ODO  Tonnen  Er/  vei  -tindbereit  haben. 

Bei  ("ordisburgü  ist  neuuriiin<.'-i  ein  «eitere«  .\Ianijan- 
erzlager  gefunden  worden,  hie  S  un  tc  .\nonyme  soll 
bereits  wegen  seines  Ankaufs  in  Unterhandlung  stehen. 
(Bericht  des  Handelssach verständigen  bei  dem  Keie. 
Oeneralkonenlat  in  Bio  de  Janeiro.) 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Hermann  Rudolph  -f. 

Am  19.  Juni  d.  J.  Btarb  unser  Hitglied  Ingenieur 
Rudolph  zu  Donawitz  an  den  Folgen  eines 
schworen  Betriebsunfaliea  im  Donawitzor  Stahlwerk. 

Beim  Abgießen  einer  Charge  sollte  oben  die  Stupfen- 
stange  der  am  Kran  über  den  Kokillen  hängenden 
Gieüpfanne  gehob«'n  werden, 
als  eine  durch  unerklärte  Ur- 

Mache erfolgte  Reaktion  in 

der  Gießpfanne  ein  Uober- 
schäumen  der  Schlacke  her- 

vorrief, welche  sich  auf  den 
in  der  Nähe  stehenden  In- 

genieur Rudolph  sowie  einen 
Vorarbeiter  ergoß.  An  den 
hierbei  erlittenen  starken 
Brandwunden  starben  beide; 
Rudolph  noch  an  dem,  dem 
Unfall  folgenden  Morgen. 

Hormann  Rudolph,  ein  Sohn 
des  in  Teplitz  in  Böhmen  an- 

sässigen Architekten  und 
Grubenbesitzers  Hormann 

Rudolph,  wurde  dort  am  2.  De- 
zember 1877  geboren  und 

bezog  nach  AbsoWierung  der 
Realschule  im  Jahre  1895  die 
Bergakademie  in  heoben,  wo 
er  sich  dem  Htudiam  der  Berg- 
und  Hüttenkunde  widmete. 
Während  seiner  Studienzeit 

diente  er  sein  Einjährig-Frei- 
willigenjahr  bei  den  Jägern 
ab  und  begab  sich  nach  Be- 

endigung seines  Leobener 
Aufenthaltes  im  Jahre  1900 
an  die  Technische  Hochschule  in  Charlotlenbnrg,  um 
dort  Elektrotechnik  zu  hören. 

Am  15.  Oktober  1901  trat  er  bei  dem,  der 
Oesterroichisch- Alpinen  Montangesellschaft  gehörenden 
YTcrke  Donawitz  als  Ingenieur  ein,  war  zunächst 
einige  Zeit  im  Konstruktionsbureau  tätig  und  wurde 

Ehre  seine 

bald  infolge  seiner  großen  praktischen  Befähigung  dem 
MartinhQttcnbetrioh  zunäulist  als  Assistent,  später  ala 
Botriebsingeniour  zugeteilt. 

Durch  außerordentlichen  Fleiß  und  Zähigkeit 
sowie  rasche  Aneignung  umfassender  Kenntnisse  ver- 

stand (!H  Rudolph,  in  kurzer 
Zeit  den  Betrieb  unter  Anlei- 

tung seines  Botriebschefs  bis 
in  das  kleinste  Detail  zu  durch- 

dringen, und  fand  seine  er- 
sprießliche Tätigkeit  sowie 

der  Ernst  und  die  Gewissen- 
haftigkeit, mit  der  er  seinem 

Beruf  ergeben  war,  fanden 
überall  die  größte  Anerken- 

nung und  Würdigung. 
Der  Ausbau  des  Donawitzer 

Stahlwerkes  und  die  Erweite- 

rung der  dazugehörigen  An- 
lagen gaben  ilim  wiederholt 

Gelegenheit  zu  zeigen,  daß 
er  den  Anforderungen,  die 
hierbei  auch  an  den  ßetriehs- 
ingenieur  gestellt  wurden, 
vollkommen  gewachsen  war; 
leider  viel  zu  früh  fand  ein 

hoffnungsvolles,  aussichtsrei- 
ches Leben  mit  dem  traurigen 

Ereignis  seinen  Abschluß. 
Rudolph  war  ein  großer 

Freund  der  Berge  der  grünen 
Steiermark,  und  seine  freie 
Zeit  benutzte  er  stets,  um  in 
der  Natur  seinen  Geist  and 
seine  Kräfte  zu  stählen.  Als 

Gesellschafter  war  er  stets  bereit,  wenn  es  galt,  Ge- 
Hi!lli;;kcit  und  Frohsinn  zu  pflegen  und  zu  fördern; 
überall  war  er  gern  gesehen,  und  seine  vielen  Freunde 
trauern  um  don  zu  früh  Verstorbenen  ebenso  wie  seine 
betagten  Eltern,  die  mit  seiner  Jugendkraft  ihre  schönste 
HülTnung  zu  Grabe  getragen  haben, 

m  Andenken] 

AnHzeictaanng. 

Unserm  Ehrenmitgliodo  Hrn.  Geheimen  Borgrat 
Dr.  Wedding  in  Berlin  ist  bei  dem  Ausscheiden 
aus  dem  Amte  als  nicbttitundiges  Hitglied  des  Kaiser- 

lichen Patentamtes  der  Rote  Adlerorden  zweiter  Klasao 
mit  Eichenlaub  verliehen  worden. 

Wir  freuen  uns,  auch  an  dieser  Stolle  unserm 
hochgeschätzten  Khrenmitgliedo  herzlichsten  Glück- 

wunsch zu  dieser  so  verdienten  Auszeichnung  aus- 
sprechen zu  können.  Ist  doch  Hr.  Gelicinirat  Wedding 

seit  dem  Jahre  18t!4  ununterbrochen  als  Mitglied  der 
Technischen  Deputation  für  Gewerbe  für  das  Preußische 
Patentamt  bezw.  seit  dem  Jahre  I8T7  für  das  Kaiser- 

liche Patentamt  tätig  gewesen.  Wenn  er  jvt/.t  nach 
dreißigjähriger  Tätigkeit  eine  Berufung,  auf  weitere 
fünf  Jahre  sich  für  dieses  Amt  zu  ver|iSli('hten,  nb- 
lehnte,  HO  geschah  das  mit  der  lU'gründung,  daß  er 
den  He#t  seines  LebenH  gerne  seinen  Hauptämtern, 
der  Teehnisi'hen  Deputation  für  (iewerbo  und  vor 
allem  den  Vorlesungs-  und  liternriHcben  .XriuMten 
im  Kirtenhfltlenfache  widmen  wolle,  l'.a  wird  dieser 
Entschluß  bei  den  deutMchen  KiHrnliüttenleucoti  leti- 
haften  Widerhall  linden,  und  sie  werden  mit  um»  in 

dem  Wunsche  einig  sein,  daß  es  Hrn.  Oeheimrat 
Wedding  beschieden  sein  möge,  noch  lange  Jahre  in 
dieser  Richtung  tätig  zu  sein ! 

AendervBgeB  In  der  Mitgliederliste. 

Benninqhnff,   M.,    Ingenieur  der  Fa.  Thyssen  &  <'o., 
Abteilung  Maschinenfabrik,  Mülheim -Ruhr -Styrum, 
Hohestraße  9. 

Egoroff,  Paul,  Direktor,  Jena,  Forstweg  14. 
Guoxr,  Dr.  Friedr.,  Chemiker  und  Ingenieur,  Spezial- 

bureau    für  Feuerung»-  und  Dampfl>etriebp,  Rath 
bei  DüKsoldorf,  Rathausplatz  5. 

Hfppe,  L.,  Direktor  der  Wunnorschen  Bitnmwerke, 
<}.  m.  b.  H.,  Unna-Künigsborn,  Kaiserstr,  48. 

Neue  Mitglieder. 

Maifr,  f^opold,  Ingenieur,  Betriebsleiter  des  Gußwerks 
Aachen,  G.  m.  b.  IL,  Aachen. 

Switger,  Willi,  Bureauchof,  Differdingen,  Luxemburg. 
Trurnil,    Wilhrim,    Ingenieur,    Betriebsassisteut  im 

.Stahlwerk   dos  Baropor  Walzwerks,   Barop  i.  W., 
Bahnhofstraße  4. 

TiFf'.r,  Carl,  Ingenieur,  Crefeld,  Oberstr.  14. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  34. 21.  Augusc  1907. 27.  Jahrgang. 

Der  Düsseldorfer  Kongreß  (dr  gewerblichen  Rechtsschutz. 

I  |er  vom  3.  Iiis  8.  Seiitomber  il.  J.  in 
Düsseldorf  Btatttindende  Kongreß  für  ge- 

werbfleheD  Seobtnokati  scUieSt  deh  eng  an  die 
ebeufalls  von  d«m  Deatachen  Verein  tiir  den 

Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  in  den  Jaliren 

1900/1902  zu  Frankfurt  a.  M.,  Kiiln  und  Ham- 
burg abgehaltenen  Kongreue  an.  Es  kommt  iiim 

jedoch  noch  eine  wesentlich  frrößcrt'  Rcdeutniii; 
insofern  zu,  ak  jetzt  die  auf  den  damaligen 

KoBgreuMi  gefoßtea  Besehlfine  «if  Gimid  in- 
zwischen von  der  Patent-  und  Warenzeichen- 

Kommission  des  Deutschen  Vereines  abgehaltener 

mdu^ihriger  nUndlteher  und  aehrlftUeber  Be- 
ratuogen  einer  zweiten  Lesunp  unterzogen 

werden,  um  so  die  Meinung  der  deutseben  In- 
dustrie Uber  die  Beform  des  Pfttentgeaetzes  and 

hs  VVarenzeiebengeeetsee  definitiv  zum  Aus- 
druclf  zu  bringen.  Die  große  Bedeutung  des 

Düsseldorfer  Kongresses  hat  auch  die  Reichs- 
regierung bereits  dadurch  anerkannt,  daü  sie 

mit  ihren  eij^enen  Vorarbeiten  zur  Revision  der 

genannten  Gesetze  zunächst  eine  abwartende 
Stellun^r  eimtebnen  will,  bis  die  ErgebnJeae  der 

Düsseldorfer  Taguntr  vorliegen.  Das  gesamte 
Material  der  von  den  Kommissionen  des  Deut- 

sehen Vereines  geleisteten  Vorarbeiten  liegt  Jetzt 
in  einer  an  alle  Interessenten  zur  Verteilung 

gelangten  Denkschrift  vor,  der  als  II.  Teil  ein 

mnfiangrdoher  Band  beigegeben  ist,  der  die  Gut- 
achten der  einzelnen  Berichterstatter  der  Kom- 

missionen enthalt.  Ks  ist  natürlich  unmöglich, 

hier  eine  nur  einigermaßen  erschöpfende  Dar- 
stellung all  dieser  wichtigen  Fragen  zu  geben. 

Es  sollen  jedoch  ganz  kurz  die  Hauptiuinkte 

für  die  Leser  dieser  Zeitschrift  hervorgehoben 
werden,  nn  zur  BetdUgnng  an  den  Arbeiten 

des  Kongresses  anzuregen. 
Patentrecht.  Zunächst  liegt  eine  Reihe 

von  Antngen  vor,  die  auf  eine  Vereinfachung 

und  Verbesserung  des  Erteilungsverfahrens  hiü- 
zielea.  Mit  Eücksicht  auf  die  wohl  nicht  zu 

bestreitende  üeberlastung  des  Patentamtes  hat 

die  Kommission  eine  Reibe  von  Anträgen  ge- 

prüft,  die  auf  dne  Vereinfachung  des  Ver^ 

fahrens  abzielten.  Dabei  wurde  speziell  als  eine 

unnötige  Belastung  des  Amtes  hervorgehoben, 
daS  heute  sieh  mit  jeder  Anmeldung  das  Henum 
der  Abteilung  auch  dann  befassen  muß,  wenn 

der  VorprUfer  keine  Bedenken  gegen  die  An- 
meldung hat.  Es  wird  deshalb  vorgeschlagen, 

daß  die  Prüfung  der  Erflndong  durch  ein  tech- 
nisches Mitglied  dts  Patentamtes  erfolgen  und 

daß  lediglich  dann  ein  Verfahren  vor  der  An- 
ueMea^tdlung  eintreten  soll,  wenn  der  Prüfer 
das  Patent  versagen  zu  müssen  glaubt.  Dieses 

Verfahren  soll  auf  Antrag  des  Anmelders  ein 
kontradiktorisches  sein,  so  da0  der  Anmelder 

Gelegenheit  findet,  die  Einwendungen  des  Prü- 
fers gegen  die  Patentfähigkeit  in  mündlicher 

Verhandlung  yor  der  Abteilung  widerlegen  zu 

können.  Die  notwendige  Konsequenz  dieses  Vor- 
schlages hat  die  Kommission  ebenfalls  gezogen, 

indem  sie  beantragt,  daß  dann  die  prüfenden  Mit- 

glieder des  Patentes  nicht  Mitglieder  der  bescbluß- 
fasaenden  AnmeMealitcilungen  sein  dürfen. 

Aufrecht  erhallen  hat  die  Kommission  dann 

aueb  den  sehon  fl-Oher  mehrfiMh  ansgesproehenen 
Wunsch,  im  Erteilungsverfahren  gegen  die  Ent- 

scheidung der  Beschwerdeabteilung  ein  weiteres 

Rechtsmittel  zu  erOfbien.  Die  Kommission  be- 
trachtet es  weiter  als  ein  brauchbares  Mittel 

zur  Entlastung  des  Pateutautea,  wenn  die  An- 

maldeabteilungen  weniger  als  heute  mit  for- 
mellen Fragen,  wie  sie  in  der  patentamtlichen 

Praxis  sehr  häufig  vorkommen,  befaßt  werden, 
und  spricht  daher  den  Wunsch  aus,  daß  die 

Verwaltung  der  Patente  und  der  Pateutrolle 
sowie  die  Prüfung  der  allgemeinen  prozessualen 

Formalien  einer  aus  rechtskundigen  Mitgliedern 

zusammengesetzten  Abteilung  unterstellt  wird, 

gegen  deren  Entscheidung  noch  eine  I^'srhwerd- 
an  eine  ebenfalls  aus  rechtskundigen  Mitgliedern 
bestehende  Besohwerdeabteilung  zulissig  sein 

soll.  Weiter  wird  erneut  der  Wunsch  atis- 

gesprochen,  dem  Anmelder  bereits  in  der  ersten 
Verfügung  möglichst  alles  entgegenstehende 
Literaturmaterial  mitzuteilen,  um  den  Schrift- 

wechsel tunlichst  zu  vereinfachen. 
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Die  Kommission  hat  liann  ferner  noch  eine 

Reihe  von  Vorschlagen  ausgearlteitet,  die  sicli 

auf  die  VorbildoDg  und  Weiterbildung  der  Be- 
amten des  Patentamtes  l)eziehen.  Hervor!.'ehoben 

sei  auü  diesen  mehr  technischen  Anregungen 
nur  ein  sehr  wichtiger  Wunsch,  weldier 

dahin  ̂ ^elit.  daß  mit  der  Prüfung-  der  Anmel- 

dungen nach  Möglichkeit  nur  wirkliche  Mit- 
glieder der  Beh9rde  befaßt  werden  sollen; 

HilfsaHteiter  nur  insoweit,  als  es  zu  deren  Aus- 
bildung erforderlich  ist.  £2ndlicb  werden  noch 

einige  praktisch  wichtige  WOnsche  zum  Er« 
teilungsverlkhren  ge&ußert,  aus  denen  besonders 
der  Antrag  hervorgehol»en  sei,  im  Falle  der 

Kollision  zweier  Anmeldungen  diese  Tatsache 

nicht  mehr,  wie  beute,  nur  dem  spftteren,  son- 
dern den  iieiden  Anmeldern  milziiteilen  und, 

wenn  nötig,  ein  kontradiktorisches  Verfahren 
elnsuldten. 

Neben  dem  ErtfilnnirsviTfahren  ist  weiter 

ancb  die  Frage  der  KeformbüdUrftigkeit  der 
materiellrechtltehen    Vorschriften    des  Patent- 

gesetzcs  eingehend  geprüft  worden.  Dabei  hat 

es  sieb  als  erwänscht  herausgestellt,  eine  ge- 
wisse Ablnderang  des  §  4  des  Gesetzes  vor- 

zunehmen, welclier  boivanntlieli  von  den  Befug- 
nissen des  Patentinhaliers  handelt.  Es  wurde 

als  eine  Lücke  empfunden,  daß  dieser  I'aragraph 
dem  Patentinhaber  nicht  auch  ausdrücklich  das 

alleinige  Hecht  auf  das  Feindeten  und  die  Gi'- 

währung  der  Erlaubnis  zum  Gebrauch  der  Er- 
findung siehert.  Auf  Gmnd  der  stattgefündenen 

Beratungen  wird  vorL'i  schlairen ,  um  derartige 

Fälle  mit  zu  declien,  dem  §  4  eine  (ieoeral- 
Uausel  beizufügen,  so  dafi  derselbe  dann  lauten 

würde:  ,Das  Patent  hat  die  MTirkung,  daß 

der  Pateutinhaber  ausschlieUiich  beAigtisi^  die 
Erfindung  gewerbsmäßig  zu  nutzen, 

insbesondere  den  Gegenstand  der  Erfindung  ge- 
werbsmäßig herzustellen,  in  Verkehr  Stt  bringen, 

feilzuhalten  oder  zu  gebrauchen.'' 
Zu  sehr  ausfuhrlichen  Erörterungen  bat 

dann  die  Frage  geführt,  ob  dem  Patentamt  die 

Berechtigung  zugesprochen  werden  soll,  im  £r- 
tellungsverfaliren  sieh  auch  Ober  die  Frage  zu 

inßern,  ob  eine  zum  Patent  angemeldete  Erfin- 
dung von  einer  Alteren  patentierten  insofern 

abhllngig  ist,  als  sie  den  technischen  Ge- 
danken, wie  er  in  dem  alteren  Patent  unter 

Schutz  gestellt  ist,  mit  benutzt.  Bekaontiicb 
hal  das  Patentamt  wahrend  einer  langen  Bdhe 

von  Jaliren  liei  der  Ertdlung  auch  regelmäßig 
die  Äbhangigkeitsfrage  geprüft,  bis  dann  diese 

Praxis  aufgegeben  wurde,  weil  das  Reichs- 
gericht festgestellt  hatte,  daß  das  heutige 

I'atentgesetz,  trntz  «iner  dahin  zielemi-n  Ab- 

sicht seiner  \  erl'asser,  tatsächlich  dem  Patent- 
amt diese  Befugnis  nicht  gegeben  hat.  Die 

wichtige  Fratre,  ob  di.s.-  I^tfutmis  jetzt  bei 
einer  Iteform  d<;s  Uesctzcs  in  unanfeclilbarcr 

Form  in  dasselbe  aufgenommen  werden  soll,  hat 

bereits  den  Hami)urger  Kongreß  auf  das  ein- 

gehendste besehifilgt.  Sie  ist  bei  der  Abstim- 
mung damals  mit  einer  Majorität  von  nur  31 

gegen  28  Stimmen  verneint  worden,  inzwischen 
ist  sie  dum  weiter  bearbeitet  worden,  und  es 
haben  sieh  bei  der  von  dem  D'Hf --ch'  ii  Verein 

veranstalteten  Rundfrage  die  überwiegende  Mehr- 
zahl der  nm  ihre  Ansieht  befolgten  technischen 

Verliilnde  in  bejahendem  Sinne  geäußert,  ins- 
besondere auch  eine  Anzahl  Bezirksvereine  des 

Vereines  deutscher  Ingenieure.  Bei  der  hwh 

mehr  folgenden  Beratung  der  Kommisidoil  hat 

diesell)e  sich  mit  (!  gegen  3  Stimmen  ent- 
schlossen, dem  Kongreß  die  Annahme  eines 

Antrages  vorzuschlagen,  der  sich  seinem  sach- 
lichen Inhalte  naeli  mit  dem  in  Hamburg  ab- 

gelehnten Antrage  deckt.  Es  soll  danach  unter 

der  Voranssetsung,  daß  eine  apitere  NaohprQ- 
fung  im  Prozeßwege  zulässig  ist,  das  Patent- 

amt ermächtigt  sein,  zwar  nicht  von  Amts 

wegen,  wohl  aber  auf  Antrag  eines  Einsprechen- 
den im  Erteilungsverfahren  eine  Abhangigkeits- 

erklftrung  auszusprechen.  Diese  Stellungnalime 

der  Kommission  entspricht  durchaus  dem  grond- 
sfttzlicben  Streiten  des  Vereines,  die  Entschei- 

dung patent  rechtlicher  Streitigkeiten  nicht  mehr, 
wie  heute,  von  rein  juristischen  Spruchbchörden 

entschieden  zu  sehen,  sondern  dieselben  Be- 
hörden zu  überweisen,  die.  wie  das  Patentamt, 

mit  juristischen  und  technischen  Mitgliedern 
besetzt  sind.  Die  Kommission  hat  daher  auch 

fiir  den  Fall,  daß  sich  auf  d'Mn  Kongreß  eine 
Mehrheit  für  den  eben  erwähnten  Antrag  nicht 

ei^ben  sollte,  weiter  noch  den  Eventualantrag 
gestellt,  daß  die  Abhfingigkeitserklarung  dann 

wenigstens  in  einem  dem  Nicbtigkeitsverfahren 
analog  zu  gestaltenden  Verflsliren  ausgesproehen 
werden  aoU. 

Einen  weiteren  wichtigen  Beratungsgegcn- 
staud  auf  diesem  Gebiet  bildet  die  Frage,  ob 

die  Bestimmungen  des  Patentgesetzes  Uber  die 
Nichtigkeit  eines  Patentes  einer  Abänderung 

bedürfen.  Heute  sind  die  Gründe,  welche  die 

Vernichtung  «Inea  Patentes  nr  Folge  haben 

können,  im  jj  10  des  (Jesctz'^s  ganz  genau  einzeln 
angeführt.  £s  ist  nicht  zu  leugnen,  daß  dadurch 

für  den  Patentinhaber  eine  viel  grSflere  Beehts- 
Sicherheit  gegeben  ist,  indem  nicht  die  Gefahr 

besteht,  daß  etwa  die  Becbtswissensdwft  nach 

Erteilung  seines  Patentes  no4A  einen  fMher 

nicht  bekannten  Nichtigkeitsgruud  konstniiert 
und  das  Patent  dadurch  womöglich  zu  Fall 

gebracht  werden  kann.  Trotzdem  hat  sich  die 

Patontkommission  dahin  ausgesprochen,  daß  nach 
Analotrie  z.  R.  des  englischen  Hechtes  fiir  die 

rechtliche  Feststellung  der  Nichtigkeitsgründe 

dem  Gericht  dn  wettern*  Spielraum  gegeben 
werden  müsse,  und  daher  vorgeschlagen,  iler 
betreffenden  Bestimmung  dos  Pateutgesetzes  jetzt 
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folgende  Fumag  m  gaben:  «Die  Nichtigkeit 

fies  I'atpntcs  lifjrt  stets  vor.  wonn  die  Erfindung 
im  üinüis  des  P.  G.  nicht  patentfähig  ist,  oder 
WNU  da«  Patent  den  Vondiriften  des  P.  Q. 

snwtdw  erteilt  wird." 

Ob  dieser  Vorschlag  wirklich  einen  Fort- 
achrltt  für  die  Industrie  bedeatet,  muß  nach 

dem  eben  Gesagten  zwpif«  lliaft  orscluMncn.  Von 
den  sonstigen  auf  die  Nicbtiglceit  sich  beziehenden 
Beschlüssen  der  Korandsslon  sei  dann  hter  nodi 

einer  erwähnt,  gemäß  dem  die  heuie  bestehende 

Verjfthrunfrsfriat  flir  Xiclitiorkeitslcla^en  wegen 
mangelnder  Patentfähigkeit  aufgehoben  werden 
soll.  Bekanntlich  ist  in  das  Gesetz  von  1891 
auf  den  drinirendeu  Wunsch  der  Industrie  hin 

eine  Bestimmung  aufgenommen  worden,  gemäß 
der  naeb  Ablaaf  ron  fllnf  Jahren  naeh  Erteilung 

des  Patentes  eine  Xichtipkcitsklafr«'  wc^cn 
mangelnder  Patentfähigkeit  nicht  mehr  zulässig 
sein  soll.  Man  wollte  damit  sehr  berechtigter 

Weise  dem  Patentinhaber,  der  auf  dif'  wirt- 

schaftliche Verwertung  der  patentierten  Ertin- 
dung  erhebüehe  Aufirendungon  gemacht  hat, 
nach  einer  frewissen  Frist  attoh  die  Sicherheit 
freben.  daß  nicht  ein  Konkurrent  auf  Grund 

irgend  einer  abgele^^^enen  nacliträglich  aus- 
gegraben«! Publikation  sein  Patent  noch  zu  Fall 

hrint;*'!!  kfinnte.  Die  Frage,  ob  man  diese  Be- 
stimmung wieder  abschaffen  solle,  ist  liereits  auf 

den  Kongressen  zu  Frankftirt  and  KSln  ein- 
pehend  erörtert  und  dann  vrrnoint  worden. 

Neuerdings  ist  dann  von  einem  Kommtssions- 
mitgÜede  der  Antrag  auf  Beseitigung  dieser 
Bestimmunic:  wieder  aiif|renomuen  und  mit  4 

gegen  3  Stimmen  von  der  Komnisdon  genehmigt 
worden.  Es  mnft  fa«tont  «erden,  daß  gegen 

diesen  Antrag  doch  eritebliehe  Bedenken  sprechen, 
die  auch  in  einem  soeben  noch  in  der  Zeitschrift 

des  Deutschen  Vereins  erschienenen  Aufsatz 

eines  Vertreters  der  mechanischen  Industrie  ein- 

geh'Tjd  begründet  worden  sind. 
Allgemeiner  Zustimmung  dürften  dagegen  sicher 

s^  die  flbilgens  aoeh  einstimmig  angenommenen 
Vor-schlngf  der  Koniniisaion  über  die  Frapc  des 

.\usiibung8zwanges.  Bekanntlich  herrscht  bei 
uns  In  Deutsehland  auf  Ghtmd  der  relehsgerichto 
liehen  Kecbtsprechung,  wie  sie  sich  im  Anschluß 

an  den  1 1  des  Patentgesetzes  entwickelt  hat, 
wenigstens  in  der  Theorie  ein  sehr  strenger 

.\usübung8zwang.  Die  Kommission  iiat  sich  nun, 

in  Uebereinstimnmng'  mit  den  lan^rjabripen  Be- 
strebungen der  internationalen  Vereinijfung  für 

gewerblichen  Keohtssohntz  (die  wahrend  des 
Düsseldorfer  Konprcsses  ebenfalls  hier  tagen 

wird>,  dahinausgesprochen,  daß  der AusUbungs- 
zwang  In  der  strengen  Form,  wie  er  heute 

'le-Jtcht,  insbosnndrrr-  die  Vnrscltriff ,  daß  ein 
nicht  ausgeübtes  Patent  zurückgenommen  werden 

soll,  XU  beaeltigen  ist,  und  daß  die  Literessen 
der  heimischen  Indnsüle  ToUkonunen  gewahrt 

sind,  wenn  nnr  eventuell  die  Möglichkeit  der 

Erlangunp  einer  Zwanirslizenz  besteht.  Die  Kom- 
mission beantragt  daher,  den  §  1 1  des  Gesetzes 

wie  folgt  m  fassen:  »Brseheint  naeb  Ablauf 

von  3  Jahren  von  dem  Tage  der  iilM-r  die  Er- 
teilung des  Patentes  erfolgten  Bekanntmachung 

an  im  Qifentliehen  Interesse  die  Benutzung  der 

Erfindung  durch  einen  Anderen  geboten,  so  hat 

der  Andere  gegen  den  Patentinhaber  den  An- 
sprach anf  Qewährung  einer  Lizenz  gegen  an- 

gemessene Entsehldignng  nnd  genflgende  Sicher» 

Stelliin-r." Zu  den  ausfübrlichstou  Erörterungen  hat  in 

der  Kommission  noch  die  Frage  der  Befor» 

unseres  Patentpebübrensy^tems  g-efUhrt.  Be- 
kanntlich muß  heute  der  Pateutinhaber  für  das 

erste  Jahr  der  Patentdaner  80  fir  das 

zweite  50,^,  für  da^  dritte  100  und  dann 
weiter  für  jede«  Jahr  eine  um  50  jährlich 

steigende  Gebfihr  bezahlen.  Oegen  dieses 
Gebührensystem  ist  neuerdings  sehr  lebhaft 

Widerspruch  erhol>ea  und  die  sehr  populäre, 

aber  wohl  kaum  praktlsdi  durchführbare  For- 
derung aufgestellt  worden,  daß  die  Patent- 

gebühren überhaupt  ganz  alt^'esdiaflft  werden 
sollen.  Der  Kommission  lagen  scliiieüiich  zwei 

Anträge  vor,  deren  einer  dahin  ging,  eine  ge- 
wisse Ermäßigung  der  derzeitigen  .Satze,  aber 

unter  Beibehaltung  des  Systems  der  steigenden 
Jabresgebfibren,  eintreten  ra  lassen;  naeh  dem 
andern  .Vntracre  soll  nur  eine  Einlieitsprebühr 

erhoben  werden  im  Gesamtbetrage  von  löO 
die  in  drd  Teilbetrigen  yon  je  AO  bei  der 
Anmeldung,  bei  der  Bekanntmachung  und  bei 

der  Erteilung  des  Patentes  bezalilt  werden  sollen. 

Letzterer  Antrag  gelangte  zur  Annahme.  Setner 

]iraktis(  in  II  Durchführung  dürften  wohl  erbeb- 
liche Bedenken  entgegenstehen.  Ganz  abgesehen 

davon,  daß  bei  Durcht'üiirung  desselben  die 
patentamtllehen  Kosten  keine  Deckung  mehr 
finden  würden,  wird  ja  dadurch  auch  gerade  der 

kleine  Eründor,  in  dessen  Interesse  die  ganze 

Bewegung  dngeldtet  worden  ist,  gegenfiber  dem 
jetzigen  Zustande  erheblich  mehr  belastet.  Denn 
während  dieser  heute  bis  zur  Erteilung  seines 

Patoites  nur  50  Jt  zu  zahlen  hat  (Anmelde- 
gebühr 20  /<  und  30  ■  C  erste  JahresgebUhr ), 

mnß  er  in  Zukunft  im  gleichen  Zeiträume,  in 

dem  er  ohnedies  für  Anwaltshonorar,  Hodell- 
kostcn  usw.  erlielrliche  Auslagen  hat,  den  drei- 

fachen Betnag  bezalilen. 
Ganz  kurz  seien  dann  noch  eine  Reihe  wei- 

terer Vorschläge  in  bezug  auf  das  Patentwesen 

erwähnt,  die  sich  auf  die  Zulnssiirkeit  einer  dem 

englischen  .disclaimer"  entsprechenden  ein- 
sehrtnkenden  Abtnderong  des  Patentes  durch 

den  Patentinhaber,  die  Frair'^  d<s  .Schaden- 
ersatzes und  die  Wiedereinsetzung  in  den 

vorigen  Stand  und  die  Wiederaufiiahme  des  Ver* 
fahrens  beziehen. 

L.iyu,^cd  by  Google 
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W  a  r  e  n  z  e  i  c  h  c  n  r  «>  c  Ii  t.  Auch  die  sich  auf 

dieses  Recbtagebiet  beziehenden  Vorschlage  des 
Vereins  dflrften  fBr  die  Leser  dieser  ZeitMlurlft 

von  erheblicliern  Interesse  sein.  Ein  wiebttger 
VorRchlap  betrifft  zunüchst  die  Einführung  eines 

Warenklassensystcms.  Bekanntlich  ist  heute  die 

Saddame  die,  daß  jeder,  der  ein  Warenzeichen 
anmeldet,  die  Waren  einzeln  an^:el>en  mutJ,  für 

die  er  das  geschützte  Zeichen  verwenden  will. 
Dies  bat  zur  Folg«,  .  daA  md  dl«  Dauer  die 

Pnifiinp:.  ob  eine  solche  Anmeldung''  mit  einem 
früheren  Warenzeichen  Icollidiert,  auUerordent- 
Heh  erflcbwert  wird.  Ea  bestebt  daber  aobon 

lanire  iler  Wunsrli,  ;llinlii-li  wie  dies  z.  Ii.  in 

England  der  Fall  ist,  ein  Warenkiaasensystem 
zu  sebaiin.  I>«r  Amneldar  eines  Warenzeiehens 

hat  daiB  auugeben,  in  welcher  bezw.  in  welclu-n 
Klassen  er  Schutz  genießen  \^ill.  Der  be- 

treffende Priifuntrsbeamte  braucht  sich  dann  nur 
zu  Überzeugen,  ob  in  der  betretenden  Klasse 

schon  ein  ithnliclies  Warenzeichen  «reschützt  ist. 

£r  hat  nicht  luelir  nötig,  wie  heute,  sämtliche 
Ibnliebe  Wareazeiebea  danwfbln  dorebzoseben, 
ob  nicht  eine  der  Waren,  fiir  die  diesellien  ein- 

getragen sind,  mit  der  Ware  identisch  ist,  für 
der  Anoidder  aeia  Zeichen  geaehfitzt  baben 

will.  .Auch  für  die  Interessenten  selbst  diirfle 

ein  solches  System  eine  wesentliche  Erleichte- 
rung bedeuten.  Die  Warenzelehenkommlsslon 

empflehlt  «leshalb  dem  Kontrren  die  Kinfilhrung 

eines  Wan  niclassensystems  an  Stelk-  tlos  heutigen 
Systems.  Auch  hat  sie  noch  eini^re  sich  aus 
diesem  Prinzip  ergebende  ruterantrüge  gestellt. 

Weiterhin  hat  sich  die  Kommission  mit  der 

wichtigen  Frage  be.schaftigt,  welche  Arteu  von 
Zeichen  scbatzfüblg  sein  sollen.  Bekanntlieh 
waren  naeh  iniserem  früheren  Marken-;rluitz- 

gesetz  nur  Bildzeiuhen  scbutzfahig,  Wortzeichen 
hingegen  niebt.  Erst  das  Gesetz  von  1894  hat 
dieSchutzfahigkeitaueli  von  Wortzeichen  ;:el»rach(. 

entbftlt  jedoch  im  §  4  immer  noch  die  Vorschrift, 
daß  bloß«  Zahlen  und  Baobstabeo  nicht  scbutz- 

filhig  sind.  DI«  Kommission  bat  licschlossen, 
diese  Bestimmung  ebenfalls  aus  dem  (lesetz  zu 

streichen  und  es  also  in  Zukunft  dem  I'ateatamt 

zu  fiberlaaaenf  ob  ea  bestimmten  Zahlen-  oder 
Biichstalienirnipiiieriingen  noeh  L'enügende  Pnter- 

scheiduugäkraft  beimti.sseu  kauu,  um  für  die- 
selben Warenzelebenscbnts  za  gewibren.  E3n 

weiterer  Antrat'  der  Kommission  liezweckt  dann 

noch  eine  Milderung  der  patentamtlichen  Pra.\is 

In  bezug  auf  die  Prfifnng  der  Wortzeichen  auf 
Ihre  Unterscheidungskraft. 

Wesentlich  einschneidender  ab  die  eben  er- 

wähnten Antrage  sind  diejenigen,  die  sieb  auf 

die  Einführung  keines  Vorlienutzungsrechtes  be- 
ziehen. Nach  dem  heutigen  Gesetz  bat  ein  An- 

recht auf  den  Gel»rauch  eines  geschützten  Waren- 
zeichens nur  derjenige,  der  dasselbe  zum  Schutz 

angemeldet  hat.    Wenn  aUo  beiKpieU weise  ein 

Fabrikant  von  Werkzeugmaschinen  jahrelang 

ein  bestimmtes  Etikett  fiir  seine  Ware  ver- 

wendet hat,  ohne  es  zum  Schutz  anzumelden, 
und  ein  Konkurrent  dann  plötzlich  für  dasselbe 
Etikett  Warenzeichenaehutz  nachgesucht  hat, 
verliert  der  erste  Benutzer  alle  Anrechte  an 

dem  Warenzdeben  und  kann  ohne  weiteres  von 

dem  Konkurrenten  auf  Grund  der  scharfen  Be- 

stimmungen des  Gesetzes  gezwungen  werden, 
sdn  gut  dngeführtes  Zeieben  nicht  mehr  weiter 

zu  lienutzen.  Dieses  S\-steni  l»edeutet  zweifellos 

eine  gewisse  Härte,  die  wahrscheinlich  noch 

fühlbarer  werden  wQrde,  wenn  die  eben  gekenn- 
zeichneten Vorschliltre  der  Kommission  über  die 

Erweiterung  der  Eintragungsflüügkeit  Gesetz 
werden.  1^  tat  also  zustimmend  zu  begrüßen, 
wenn  die  Kommission  in  Uebereinstimmung  mit 
den  Beschlüssen  des  Kölner  Kontiresses  einem 

solchen  gutgläubigen  Vorbenutzer  das  Recht  zur 
Weiterbenutzung  sichern  will.  Die  Kommission 

schlägt  daher  die  Annahme  folgender  Bestimmung 

vor:  „Die  Wirkung  der  Eintragung  eines  Zeichens 
tritt  gegenflber  denjenigen  nicht  ein,  der  das 
Zeichen  für  glei«^he  oder  gleichartige  Waren  in 

den  beteiligten  Verkehrskreisen  im  Inlande  oder 
▼om  Auslände  aus  zur  Zeit  der  ersten  An- 

meMung  als  das  seinige  bereits  bekannt  gemacht 
hat,  oder  der  dasselbe  2«eichen  bis  zur  Anmeldung 

Ittr  gleiche  oder  gleichartige  Waren  in  seinem 

Geschiiftsbetrieb  fortdauernd  benutzt  hat." 
Im  Interesse  der  Rechtssicherheit  dürfte  es 

sich  allerdings  empfehlen,  dem  N'orbenutzer  für 
die  Geltendmachung  seiner  Rechte  dem  Inhaber 

des  eingetragenen  Warenzeichens  gegenüber 

keine  unbeschraukte  Frist  zi<  geben.  Denn  auch 
dieser  wird  vtelfiseb  daa  Warenzrichen  ganz 
gutgläubig  und  ohne  Kenntnis  der  früheren 

Benutzung  angemeldet  haben  und  es  mit  Recht 
sehr  stSrend  empfinden,  wenn  etwa  erst  nach 

Jahren,  wenn  er  zur  Bekanntmachung  seines 
Warenzeichens  große  Aufwendungen  gemacht 

hat,  irgend  ein  Dritter  plQtzHch  mit  dnem  Vor» 
benutzungsrccht  noch  nachträglich  hervortreten 

will.  In  .\nerkennung  dieses  Gesichtspunktes 
hatte  auch  der  Kölner  Kongreß  noch  folgenden 

Beschluß  gefaßt :  .Der  Vorbenutzer  ist  vw- 
pHichtet,  das  Warenzeiclien  innerhalb  eines 
Jahres  seit  der  ersten  Eintragung  für  sich  selbst 

anzumelden,  andernfalls  geht  er  seines  Hechts 

an  der  Eintraguiiir  verlustig.'^  Diesen  Beschluß 
hat  die  Kommission  jetzt  leider  fallen  lassen. 

Von  den  sonstigen  Anträgen  zum  Waren- 
zeielieiigesctz  Seien  dann  als  besonders  wichtig 

noch  diejenigen  hervorgehoben,  die  auf  eine 
grundsatzliche  Abänderung  unseres  derzeitigen 
Prüfungssystems  abzielen.  Heute  vollzieht  sich 
das  Prüfungsverfahren  in  der  Weise,  daß  das 
Amt  zunächst  feststellt,  ob  das  Zeichen  überhaupt 
scbutzt:ihig  im  Sinne  des  schon  oben  erwähnten 

$  4  des  Warenzeicbengesetzes  Ist,  und  dann 
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weiter  prüft,  ob  es  etwa  mit  einem  setion  friiber 

für  die  ly^leichcü  Waren  eingetragenen  Zeichen 
kollidiert.  Kommt  das  Patentamt  zu  dem  Er- 

gebnis, daß  ein  solches  kollidierendes  Waren- 
zeichen besteht,  so  macht  es  den  Inhaber  diftses 

Zeichens  darauf  aufmerksam.  Erhebt  dieser 

nunmehr  innerhalb  einer  ibm  gestellten  Frist 

gegen  die  Eintragung  Wtderapraeb,  m  wird  die 
Eintratruntr  versnirt.  .iiidernfalls  wird  das  Zeichen 

eingetragen.  Im  (iegonsatz  zu  dem  Blnqiruchs- 
verfBhren,  wie  wir  es  im  Fatentreebt  Icennen, 

hat  also  der  Besitzer  eines  alteren  War»;nzeit'hen8 
kein  selbständiges  Recht,  die  Nicbteintragung 
SU  beantragen.  Es  findet  auch  kein  Aufprebot 

statt.  Der  Hamburger  Koagmft  hatte  deshalb 

die  sehr  Ix'rechtifjte  Erj^ilnziinp  vorp»'schl;ii:''n, 
daU  der  Inhaber  eines  früheren  kullidiereudeu 

Zeichens  auch  ohne  die  erwähnte  patentamtliche 

Mitteilung  berechtigt  sein  soll,  Widerspruch  zu 

erbeben.  Uebor  diesen  Vorschlag  geht  nun  der 

Jetst  dem  Kongreß  yorllegende  Antrag  der 
Warenzeichenkommission  wesentlich  hinaus. 

Nach  dictem  Vorschlage  soll  das  Patentamt 
flberhaupt  nur  noch  die  Sehntzfthigkeit  nach 
§  4  prüfen.  Wenn  es  dieselbe  bejaht,  soll  das 

Zeichen  bekanntgemacbt  werden,  und  es  soll 

dann  innerhalb  zwei  Monaten  jedermann  Ein- 
spruch erheben  können:  I.  weil  das  Zeichen 

gemäß  Jj  4  nicht  schutzfJlhitr  ist;  '2.  weil  es 
mit  einem  früheren  Zeichen  des  Eiu.sprechers 

lEoIlidiert.  Es  ist  wohl  kaum  zu  leugnen,  daß 
diesem  sehr  weitgehenden  Vorschlajre  erhebliehe 

Bedenken  entgegenstehen.  Dadurch  wird  dem 
einzelnen  OewerbstrellMnden  eine  für  Ihn  schwer 

zu  erfüllende  Aulj^abe  ziiL'^  wii^r  n.  die  jetzt  das 
Patentamt  sehr  gut  bewältigen  und  nach  den 

im  Amt  bestehenden  Einrichtungen  auch  sehr 

gut  erfüllen  kann.  Außerdem  aber  besteht  die 
nicht  zu  unterschätzende  (lefahr,  daß  das  Ein- 
spruch.srecht  zu  schikanösen  Einsprüchen  benutzt 
wird,  die  lediglich  zn  dem  Zweck  erhoben  werden, 
um  den  Anmelder  zu  veranlassfn,  daß  er  sich 

von  dem  Einspruch  durch  Zaiilung  einer  Ab- 
standssumme loskauft.  Die  PrQfting  der  bekannte 

jrrinachti-n  Anm<I(liin<ren  wird  ja  für  den  Ge- 
werbetreibenden erleichtert  werden,  wenn  das 

gleichzeitig  beantragte  Warenklasseasystem  zur 

Einführung  frelan<rt.  Immerhin  ist  ahvv  zu  be- 

r&cksichUgen,  daß  dann  auch  die  Prüfung«- 
anljgabe  des  Amtes  ganz  wesentlich  erieichtert 
werden  würde  und  .Itli  hierdurch  also  der 
wesentlichste  (irund,  der  für  die  Einführung 

des  Aufgübotsverfahreus  geltend  gemacht  wird 
(die  Ueberiaatung  des  Patentamtes),  weggenomt 
sein  würde. 

Ohne  Einschränkung  als  Fortschritt  zu  be- 
grOOen  sind  dagegen  die  VorseblBge  des  Vereins 
liftn^ffcnd  die  .Abänderung  der  heutn  recht  kom- 

plizierten Vorschriften  über  das  I^öschungsver- 
fthren,  auf  die  nftber  einzugeben  an  dieser  Stelle 

jedoch  nicht  mö};lich  ist 
Alles  in  allem  bieten  die  vorstehend  kurz 

skizzierten  Antr&ge  der  beiden  Kommissionen 
sehr  wertvolles  Material,  und  es  ist  dringend 
zu  hoffen  und  zu  wünschen,  daß  die  beteiligten 
Kreise  von  der  ihnen  in  Düsseldorf  nochmals 

gebotenen  Gelegenheit,  ihre  Stimme  bei  den 
wichtigen  iteformfragen  mit  in  die  Wagschale 

zu  werfen,  auch  Gebrauch  machen  werden,  so 

daß  das  so  sorgsam  rorbereitete  Reformwerk 
in  allen  Punkten  zum  St^ir^n  der  Beteiligten 
ausfällt.  Dr.  jur.  et  phil.  E.  Klotppel. 

Zur  Frage  der  Schienenbrüche  in  Amerika. 

I^ie  Besprechung  der  ständig  sich  melirendcn 
^  EisenbahnunfflUe  auf  nordamerikanischen 

Bahueu ,  die  von  der  öffentlichen  Meinung  zum 

großen  Teil  Schienenbrüchen  *  zur  Last  ge- 
It'trf  werden,  will  nicht  mehr  zum  Schweigen 

kommen.  Die  großen  Verlustziti'ern  an  Ver- 
unglückten und  die  sebweren  materiellen  SdiadMi 

lassen  auch  gerechtfertigt  erscheinen ,  daß 
alle  büteiiigten  Kr^se  an  der  Lösung  und  Klärung 
der  sieh  an  diese  Vorgttnge  Imfipfenden  Fragen 

iuitwirk<>n  und  nicht  eher  ruhen,  als  bis  Lieht 
in  die  Angelegenheit  gebracht  ist. 

Die  Etoenbahngesellseltaften  suchen  den  Grund 

allen  Uebels  in  der  Qualität  des  Schienen- 

materials,*'*  in  der  mehr  oder  weniger  nachlfl.nsigen 
Fabrikation  desselben,  die  ihrerseits  wieder  durch 
das  Bestreiten  des  Stahltrustea,  In  seinen  Werken 

*  Siehe  auch  „stahl  und  Eixen"  1907  Nr.  2ö  8.8<*4. 
•*  «Iran  aad  Steel  Trudes  UoTiew".  8.  Juni  1907, 

8.Ö4S. 

Höchst- ErzeugungszifTern  zn  erzielen,  erklart 
werden  soll.  Die  Walzwerke  wieder  werfen  den 

Bisenbahnen  vor,  daß  die  jetzt  gewalzten  Pro- 
flle  nicht  schwer  genug  seien .  um  den  enorm 

gesteigerten  .Anf'U'lcrungen  des  modernen  Ver- 
kehrs und  den  immer  steigenden  Geschwindig- 
keiten der  ZQge  genügen  zu  kSnnen.  Andere 

wieder  glauben  alles  Heil  in  tranz  geilndert>'n 
Scbieneuprotilen,  in  modifizierter  Behandlung  des 
Sehienenmaterlals  wahrend  der  Fabrikation,  in 

der  Krsctzung  des  jetzt  noch  überwicgcml  ver- 
wendeten Bessemermaterials  durch  Marlinsialii 

usw.  suchen  zu  massen.  Kurz,  eine  Flut  von 

Vorschlägen  ergießt  sich  durch  die  amrrikanische 
Tages]>resse  und  Fachliteratur.  Bei  der  Bedeutung 
der  Vorkommnisse  für  die  gesamte  Eisenindustrie 

dflrfte  es  sich  lohnen,  Im  kurzen  auf  die  von 

amorikaniscliiT  Seite  gemacht. -n  Vorschläge  etwas 
näher  eiuzugeiien,  ohne  damit  den  teilweise 

gOnzUch  kritlldosen  Ansichten  Iwitreten  zu  wollen. 
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Ein  Bericht  der  Eisenbahnaufsiohtsbehörde 

des  Staates  New  York  scheint  der  Aiisiclit  der- 

jenigen eine  Stütze  zu  geben,  die  glauben,  daß  die 
SeU«iiMibrttebe  etaer  mlDderwertigeren  QualiUt, 
als  sie  früher  hergestellt  wurde,  zuzuschreiben 

und  und  daß  die  VerscIUecbterung  der  Qualit&t 

eine  direkte  Folge  der  Haßnafamen  dea  Stahl» 
trusti's  sei.  Doch  darf  man  hitT  niclt  zu  vor- 

eilig urteilen,  da  die  Tatsaclien  diese  Autl'aasung 
nicht  rechtfertigen.  El  ist  wahr,  dafi  swOlf 

Eisenbahnlini«'n.  die  in  New  York  einmOAdeilf 
während  der  ersten  drei  Monate  des  Jahres  1907 

nicht  weniger  als  3Ü14  Schienonbrücbe  gemeldet 
haben,  gegenüber  S16  bezw.  13S1  in  den  ersten 
drei  Münntcii  li'  V  .Iahri>  1906  bezw.  190.5.  Das 

Untallbureau  der  Interstate  C-omiuerce  t'ominission 
sehrleb  nur  einen  einzigen  Unfall  von  den  8965 

Zusanunensf öl^i'n  und  Entfrleisun;ri'n.  die  in  allm 
Staaten  zusammen  sich  wahrend  de»  letzten 

VierteUahres  1906  ereignet  haben,  einem  Schienen» 
bruohe  in.  Die  Gesamtzahl  di  r  diinh  diesi> 
UsflÜle  In  dem  genannten  Zeitraum  Getöteten 
bellef  rieh  auf  221  and  der  Verletzten  auf  8310, 
aber  der  durch  den  Schienenbruch  veranlaßte 

Unglücksfall  hatte  kein  Menschenlel)en  gefordert. 

Die  Entgleisungen,  zusammen  17ö9  Falle,  werden 
anderen  Ursachen  zogesehrieben,  so  z.  B.  341 
einer  mangelhaften  !?*^ttiing,  771  Mftngein  des 
roUenUeu  Materials;  beide  Ursachen  zusammen 
koatetea  28  Mensehen  das  Leben  nnd  fBhrten 

ZQ  Verletzungen  von  SIT)  liiisi'ndt'n  und  Ei.sen- 

bahnbeamteu  —  ein  Zustand,  der  sicherlich  ernst 

genug  ist,  vra  den  Raf  nach  unmittelbarer  Ab- 
hilfe zu  begründen,  aber  er  stützt  in  kiimr 

Weise  das,  was  den  Scliienenbrücheu  zur  Last 

gelegt  wird. 
Auf  der  kürzlich  in  Chicago  abgehaltuntu 

Versammlung  der  amerikanischen  Eisenbahn- 
geselischaften  bildete  die  angebliche  Minder- 

wertigkeit neuerer  Schienen  natürlich  das  Haupt- 

diskussionstbctna.  F's  wurdi-ii  Zahh'n  angi-führt, 
um  zu  beweisen,  daß  die  in  den  letzten  .fahren 
erzeugten  Schienen  dem  VerscfalelB  erheblich 

mehr  unli'rlit'ircn  als  die  ans  früheren  .laiircn. 
in  den  ersten  drei  Monaten  der  drei  letzten 

Jahre  seien  durehschnittiteh  868  Schienen  ge- 
brochen, die  im  .Talin'  1904  irt  walzt  worden 

sind,  w&lirend  in  demselben  Zeitraum  nur  eine 

gebroehtn  ad,  die  aus  dem  Jahre  1872  stammte. 
Di«  Frlridenten  großer  Eisenbahngeselischaften 

waren  geneigt,  die  ganze  Verantwortung  für 

diese  Vorkommnisse  allein  der  sclili-eliten  Quali- 
tlt  der  .Sciiii-iicn  bczw.  den  frzeuL'"  n(li  n  W  <  rkcn 

ziiznsrhii'iii-n.  Dii-  rntersuebung  .illcr  in  Kr.iL''' 

kouimeudeu  N'erhältnisso  wurde  schließlich  vom 
(Ueaer  Versammlung,  auf  der  240000  Meilen 
Eiseubnlnu  n  vertreten  waren,  einer  Kommission 

iibertragen,  die  mit  den  Beauftragten  der 

Seblenenwalzwerke  gemdnsam  untersuchen  soll, 

welche  Schritte  zur  Besserung  der  gegenwitrtigen 

Zustande  sn  tun  seien.  Darin  sind  sich  die 

Eisenbahner  und  Walzwerker  einig,  daß  die 

Bedingungen  des  Eisenbahnbetriebes  sich  in  den 
letzten  Jahren  wesentUdi  gelndert  haben,  und 

man  darf  erwarten,  daß  die  Kommission  sich 

auf  Normalbedingungen  für  Eiseubabnsciiienen 

einigen  wird,  welche  die  Oflte  der  Schiene  In 

jeder  Hinsicht  gewahrleisten 
Uegen  den  Vorwurf  der  Eisenbaimen,  daß 

die  ganz«  Fabrikatiott  der  Schienen  aoUeehter 

geworden  sei,  wendet  sich  der  Einwand  der 
Schienenwalzwerke,  daß  die  steigende  Anzahl 
von  Scliienenbrüciien  der  enormen  Beanspruchung 
durch  den  immer  mehr  gesteigerten  Verkehr, 

der  sich  auf  den  Seliienenwegen  vollzieht,  zu- 
zuschreiben ist.  Kein  Geringerer  al»  Gary, 

der  Prftsident  des  Stahltrustes,  behauptet,  dab, 

nni  den  gesteigei  ti>n  Anforderungen  seitens  des 
sehr  schweren  rollenden  Materials  genügen  zu 
kOnnen,  eine  Schiene  von  mindestens  69  kg/m 

mit  verstärktem  Fnß  nnd  Steg  von  den  Eisen- 
tiahnen  benntzt  werden  miisse  an  Stelle  der 

heute  yielfach  nur  38  bis  46  kg/m  wiegenden 

Schiene  Es  erscheint  jedoch  fraglich,  ob  diese 

schwerere  Schiene  in  dem  gewöhnlichen  Fabri- 
Icationsverfahren  hergestellt,  auch  im  Verhältnis 

Stlrker  und  kraftiger  wird,  um  der  Gewichts- 
zunahme der  großen  Güterwagen  und  dem  g^ 

steigerten  Verkehr  eutsprecheu  zu  können. 

Die  allgemeine  Meinung  unter  den  Maen- 
Imhnern  gelit  dahin,  daß  der  Bessemerprozeß 

in  den  letzten  Jahren  versagt  Iiat,  eine  Sciüene 
▼Ott  größerer  relativer  Hftrte  und  Zlhlgkeit  zu 

liefern,  die  der  konstanten  Belastung  durcli  die 

enorm  schweren  Güterzfige  gewachsen  ist.  Daß 
dabei  die  steigende  Schwierigkeit,  die  Werke 

mit  geeigneten  Erzen  zu  versorgen,  eine  Haujit- 

rolie  spielt,  ist  schon  früher  hier  erörtert  worden.* 
Als  Folge  hiervon  zeigt  sich  die  Neigung 

der  Stahlwerke,  zum  Martinofanprozeß  über- 
zugeben, trotzdem  dieser  langsamer  verhiuft 

nnd  teurer  ist.  Der  Stalütrust,  der  bis  jetzt 

den  weltana  größten  Teil  seiner  Schteuea- 

lieferungen  in'  Bessemer.^tahl  ausfühite,  baut 
in  seinen  Neuanlagen  in  Gary  nur  Martinöfen, 

ebenso  wie  In  Duluth.**  DI«  Anlage  In  Youngs- 
town,**  bis  Jetzt  eins  der  i)esteingerichteteu 
Bessemerstahlwerke,  erhält  eine  ausgedehnte 

Martinofimaniage.  Zu  den  Werken,  die  zur 

Herstellung  von  Martinstahlschieneu  übergehen 

werden,  gehört  auch  noch  die  Pittsburg  Steel  Co.. 

welche  zu  dem  Zwecke  Neubauteu  in  ÄugriA' 
genommen  bat  nnd  die  der  zum  Stahltrust  ge- 
liörigen  Carneirie  Steel  Co..  von  der  sie  seit 
zwei  Jahren  jährlich  2UUÜUU  t  Rohstahl  bezog, 

einen  diesbezilgUolieii  na  1.  Juli  1908  ablaufen- 
den Vertrag  gekOndigt  hat. 

*  .Stahl  und  Eisen"  1907  Nr.  5  8.  184,  Nr.  10 

**  »Stahl  nnd  rasea' 1907  Nr.  6 &  184.  Mr.  8  8.  in. 

L.  iiju,^cd  by  Google 
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Die  Stahlwerke  in  den  nördlichen  .Staaten 

sind  UtoAchUeb  geswmigen  worden,  den  M&rtin- 
prozeß  einzuführen,  um  dem  Wettbewerb  der 
südlichen  Werke,  besonders  der  Teunessee  Uoal 

Md  Iron  Conp«ay,  begegnen  zu  kOnnen,  dl«  bis 

vor  kurzem*  das  einzige  Werk  in  den  Staaten 
war,  das  MartinstablscbieueQ  lieferte.  Im  Falle 

d«r  Wetgemof  der  Werke,  dem  allgemeinen  Ter- 
langen  in  dieser  Richtung  nachzugel>en,  koII.  so 

wird  von  einer  Seite  angeregt,  eine  Agitation 
der  EiflenbakieM  in  dem  Sinn«  in  Szene  gesetzt 

werden,  dto  anf  Schienen  speziell  ruhenden  Pro- 
bibitiv-Ein^angszölle  aufzuheben,  um  ihre  Ein- 

fuhr zu  ermöglichen. 

Manche  neigen  der  Ansicht  zu,  daU  die  un- 
haltbaren Zustande  auf  amerikanisrhfn  Eisen- 

bahnen mit  den  vielen  Opfern  au  Leib  und  Leben 

haaptBiehUeh  Uuren  Onnid  haben  In  der  Dnffehig- 
keit  und  Nafblassifrkeit  des  Bahnpersonals. 

£s  scheint  sicher  zu  sein,  daU  sehr  viele  Un- 
fllUe  anf  allgemeinen  Mangel  an  DiszipHii  de« 

Betriebspersonals  zuriickziifülinn  sind.  Nach 

Altsiebt  maßgebender  l'ersüiLUchkeiten  hat  der 
allgem^e  Ihirehsehnitt  in  der  Lslstnngftfiihig- 
keit  der  unierikanischen  Bahnbeamten  und  Ar- 
l»eiter  in  den  letzten  Jahren  wirtschaftlichen 

Aufschwungs  sehr  erhelilich  abgenommen,  wah- 
rend die  materiellen  Verhältnisse  derselben  sich 

nnTerhflltnismilßig  mehr  verbessert  haben  Der 

Ifaagel  an  Arbeitern  und  das  (iefiUil,  daß  mehr 
Odegenheit  zu  lohnender  Arbeit  Torbanden  ist, 
als  Menschen,  die  sie  leisten  k;irinen,  hat  eine 

Sorglosigkeit  hervorgerufen,  die  jeden  Verant- 
wortllehkeitBgefQhls  bar  ist.  Es  ist  ein  trau- 

riger, aber  durclruis  nicht  grundloser  Kom- 
mentar zu  dem  allgemeinen  Aufschwung,  der 

seit  Beginn  des  Jahrbnnderts  In  Nordamerika 

vor  sich  geht,  daß  inaa,  ohne  der  mecha- 
nischen Fehler  der  Schienen,  der  Mangel  des 

rollenden  Materials,  der  Unfälle,  die  durch 

sehleelise  Beschaffenheit  der  Bettung,  des  Ober- 
baues und  ahnlicher  Gefahrenquellen  des  Eisen- 

bahnbetriebes hervorgerufen  werden,  zu  ver- 
H^sseii}  zu  der  üelierzeagnag  kommen  mnB, 
dafi  «Ibo  sefalimme  Quelle  aller  GetVibren  in  den 

KenadMn  Uogt,  die  in  dem  Betriebe  der  amerika- 
nisehen  Bisenhahnen  titig  sind.  Li  diesellM 

Kerbe  sclililgt  P.  H.  Morrisey,  der  Vor- 

sitzende einer  Organisation  der  EisenlMÜin- 
beamten,  deaaen  AasflUmingen  ungefUtr  in  fol- 

gendem gipfeln:**  Die  Anforderungen  an  die 
Elsenbahnen  sind  enorm,  die  Abfertigung  der 

Züge  vollzieht  sich  in  der  Hetze,  es  sind  zu 

wenig  Beamte  vorhanden,  um  den  wünschens- 
werten Grad  von  Sicherheit  für  Aeiseade  und 

*  Von  den  nördlichen  Werken  haben  unterdoHHen 
die  LtBckawanna  Steel  Co.  und  die  Betblebom  Steel  Co. 
die  Lieforuog  von  MartinHtahUchionen  aufgenommen. 

**  ,Tho  lodastrial  World'  1907  Kr.  23  8.  701; 
Nr.  M  fl.  76S. 

Beamte  herbeizuführen.  Die  deutschen  Staats- 
eiseubahnen  beschäftigen,  auf  die  Meile  gerechnet, 
dreimal  so  viel  Beamte  als  die  amerikanischen 

Bahnen,  und  jeder  wird  zugeben,  daß  dieses  zu 
dw  SlehMlieit  der  Transporte  bettrtgt.  „Jede 

T.olinerlinhunf^  hierzulande",  führt  er  aus,  ,\vird 
wettgemacht  durch  Ersparnisse  im  Betriebe,  wie 
z.  B.  dareb  YermiDdenuig  von  Personal  usw. 
Die  Leiter  der  amerikanischen  Bahnen  sind 

praktische  und  tüchtige  Menschen  und  es  ist 
ihnen  keine  Schuld  an  den  bestehenden  Verhält- 

nissen beizumessen,  die  Schuld  liegt  in  dem 

.System.  W^as  meiner  Meinung  nach",  so  scliließt 
Morrisey,  „die  amerikanischen  Eisenbahnen  nötig 
haben,  um  mit  größerer  Sicherheit  arbeiten  zu 

könneu.  ist :  mehr  Beamte  zur  Bei:leitun^'  und  Beauf- 
sichtigung der  Züge,  zur  Bewachung  der  Weichen 

nnd  (^gaale  aowta  zur  Kontrolle  der  Stredcen." 
Die  Fraire  der  Verwendun^r  von  Nickel- 

stahlschieneu,  welche  die  Härte  des  Stahles 

mit  der  Zfthigkeit  des  Schmiedeisens  in  sieb 
vereinigen  sollen,  wird  natürlich  auch  in  den 

Kreis  der  Betrachtung  gezogen,  doch  wird  deren 

Preis  doppelt  so  hoch  angegeben,  wie  der  ge> 
wohnlicher  S.  hienen.  Der  Hauptteil  der  Mehr- 

kosten fällt  dabei  auf  das  verwendete  Nickel 

(etwa  U  7»  Nickelzusatz) ,  dessen  Wert  nicht 

ganz  verloren  f;eht,  da  die  Schiene  wieder 
gewalzt  werden  oder  als  Schrott  eingeschmolzen 
werden  kann,  wodurch  der  größte  Teil  des 

Nlokda  zurttekgewonnen  wird.  Aueb  sind  in 
der  letzten  Zeit  Versuche  angestellt  worden, 

um  durch  Legierung  mit  anderen  Metalien 
einen  höheren  Härtegrad  des  Bessemerstahles 

zu  erreichen.  F)mp>fahl  Charles  Schwab 

die  Verwendung  von  Nickeischieaen,  wie  schon 
olien  angedeutet,  so  hat  die  Carnegie  Steel  Oo. 

die  Lieferung  von  Vanadium-Stahlschieuen 
für  eine  fhnf  Meilen  lange  Versuchsstrecke  der 

Atchlson,  TopckaundSanta-Fe-Bahn  fibemommon, 
und  falls  Vanadiumstahl  sich  liier  bewahrt,  wird 

die  üesellschaft,  sich  der  Herstellunir  dieser  Stahl- 

legierung zuwenden;  sie  soll  bereits  X'orkaufs- reebte  auf  Linderelen  in  Peru  erworben  haben,  wo 

Vanadium  in  der  Asche*  gewisser  Kohlensorfen. 

in  reicher  Menge  (bis  zu  40°/o)**  vorkommt. 
Aber  man  liraneht  gar  nicht  zu  der  Ver^ 

wendunj;  von  T.egierun^'ssi'bi'nen  überzutrelien, 
um  einen  sicheren  Eisenbaluibetrieb  zu  erltalieu. 

Es  ist  die  allgemeine  Ansicht  der  ISsanbahn- 

iugenieure,  daß,  wenn  eine  sorgfilltige  Fabrl« 
kationsmethode  befolgt  wird  und  die  Herstel- 

lung unter  gewissenhafter  Aufsicht  geschieht, 
es  durchaus  möglich  sei,  bruchsichere  Schienen 

in  den  jetzt  üblichen  A'erfabren  lu  rzustellen. 
Das  lehren  die  Ertahruugeu  Iruherer  Jahre. 
Nur  in  den  letzten  zwei  oder  drei  Jahren,  als 

*  Jahrb.  f.  d.  EiMubOttenwesfln.  L  Bd.  S.  422. 
•*  Ti^L  P.  NicoUrdot,  le  Tanadiom.   &  29. 
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die  Nwshfirage  Baeh  Seidenen  lo  aaBerordentUeb 

stieg,  waren  dii-  Eisenbahnt^n  gezwiin^'m,  ,an 

Schienen  zu  ut-hmeu,  was  sie  bekoiumea  konnten, 
gleichgültig,  ob  die  Forderungen  der  Idefenrnga» 
und  Äbnahmevorschriften  erfüllt  waren  oder 

nicht;  in  der  Zeit  kamen  die  schlechten  Schienen 
in  die  Geleise,  die  jetzt  durch  Bmch  za  so 

ernsten  Beanstand un^^eii  Aiilaii  ̂ '<lien.  Man 
braucht  also  nicht  dor  allfreiiit  iutu  Benutzung  von 

Nickelschienen  usw.  das  Wort  zu  reden,  aber  immer- 

Ub  VMHA  SU  beienkwif  daB  bei  eebwierigen  Be- 
triel)sverhaltnisspn  in  Kurven  tind  Sti-i^junpen 
derartige  Schienen  sich  von  einer  Dauerhaftigkeit 
erwiesen  haben,  die  ihre  Hehrkosten  dorehaofl 

rechtfertigen.  Ks  ist  dahor  walirsclu  inlich.  daß 
für  solche  Einzelfälle  iu  Zukunft  Nickelschienen 

in  Frage  kommen. 

Ein  Verfechter  •  des  Beseemeirprozesses  glaubt 
die  Schuld  der  Unzuverla^isigkeit  des  Verhaltens 

des  Bessemennaterials  dem  wechselnden  Feuchtig- 
keitsgehalt des  Gebläsewindes  beim  Windfriscbea 

zuschreiben  zu  müssen,  da  Fehler  der  Schienen 

infoige  ungenügender  oder  unzweckmiiliiger  Wal- 
Sttiig  oder  Spannungen  Im  ICaterial  infolge  un- 

nebgemaßer  Abkühlung'  die  gleichen  bleiben,  ob 
der  Stahl  nun  der  Uessemer-  oder  Tbomasbime, 
dem  sauren  oder  baslBcben  Karttnofen  entstammt. 

Mit  trockenem  f;r!)I;i=;i\vind  würden  frnte  und 

gleichmäßige  Qualitäten  erzeugt,  führe  er  aber 
einen  bedeutenden  Feuchtigkeitsgehalt  mit  sldi 

in  die  Bima,  so  sei  seine  Einwirkung  auf  das 
Bad  eine  sehr  verschiedene  und  ungünstige. 

Wenn  man  bedenkt,  daß  an  einem  Tage  die 

Fenehtigkelt  der  Lvfi  ganz  eriieblich  schwankt, 
so  wird  man  ermessen  können,  weshallt  das  Kr- 

zeugnis  des  Konverters  jeglicher  GleichmiilVigkeit 
entbehren  nufi  (?).  Diesem  üebelstand  kann  jetst 

durch  die  Gayleyscho  Erfindung  der  Windtrock- 
nung abgeholfen  werden,  die  es  ermöglicht,  in 

jeder  Jahreszdt  mit  einem  gleldimKßig  trockenen 
(tehlnsewind  zu  arbeiten,  und  dessen  .Anwen- 

dung im  Konverterbetrieb  günstige  Resultate 

ergeben  haben  soll. 

Deberhau[it  mehren  sich  die  Stimmen^**  die 
in  rein  metallurgisch -physikalischen  Vorgängen 
bei  der  Stahlbereitung  die  Hauptursache  für  eine 

mangelnde  Beschaffenheit  des  Schienenstahlea 
SUOheil.  Es  sei  eben  nicht  möglich,  nach  unseren 

beute  Üblichen  Uerstellungsverfahren  im  Kon- 
verter oder  Martinofen  das  Uaterial  frei  von 

Sehlaeke  und  eingeschlossenen  Gasen  herzustellen, 
und  wo  immer  diese  Einschlüsse  vorhanden  seien, 
resultiere  eine  Sehwiehe  des  Stahles.  Bei  der 

zugejrebenen  rniiiilL'lichkcit,  aus  dem  Konverter 
oder  aus  dem  Martinofen  einen  vollkommen 

dichten  Ovflbloek  hermmteUen,  mfisse  maa  dazu 

fibergehen,  das  fertig  gefrisehte  Metall  In  einem 

•  ,Iii<lu«trial  Wi.rld"  l'.»07  Nr.  2.'t  H'.is. 
**  „Electroobemical  aad  Metallurgical  InduBtry", 

Jnni  1907. 

Apimrat  weiter  an  behandeln,  In  dem  dasselbe 
einem  Raffinierprozeß  zu  unterziehen  wäre. 

Alle  Verbältnisse  drängten  um  so  mehr  zu  einer 
derartigen  Ansgestattong  des  metallurgischen 

Verfahrens,  weil  durch  die  außerordentliche  Be- 
anspruchung der  Schienen  der  Kohlenstoifgehalt 

derselben  fortgesetzt  erhöht  worden  sei,  um  ein 
härteres  Material  zu  erhalten.  Treffe  aber 

dann  dii  scr  liohc  KohlenstoftVehalt  (bis  zu  0,8  "/'o) 
mit  den  gefährlichen  Nebciibestandteilen  Phos- 

phor und  Schwefel  zusammen,  wobei  die  Ver^ 
unrcinigung  durch  Schlacke  und  Oxyde  noch  als 
erschwerendes  Moment  hinzukomme,  so  sei  eben 

die  Herstellung  eines  .gesunden*  Bloekmaterials 
und  weiter  einer  fresunden  Schien''  illusorisch. 
Diese  Ausführungen  kommen  auf  den  Vorschlag 
hinaus,  das  Sehleaeomaterlal  des  Konverters 
oder  Martinofens  in  einem  elektrisch  beheizten 

Mischer  weiter  zu  behandeln.  Es  soll  aber  in 
diesem  anschließenden  Verfahren  das  Material 

nicht  nur  im  flüssigen  Zustande  erhalten  werden 

und  ein  einfacher  Ausgleich  durch  Mischen  er- 
strebt werden,  es  soll  vielmehr  möglich  sein, 

ehemlache  Reaktionen  in  dem  ICIseher  vorso- 
nehmen ;  mit  anderen  Worten  soll  dieser  Apparat 

die  Eigenschaften  des  Mischers  und  eines  elektri- 
schen Bafflnierofens  In  sich  vereinigen.  HAronlts 

Vorschlage,*  im  Herdofenverfahren  den  Phos- 
phorgehalt bis  zu  jeder  gewünschten  unteren 

Grenze  herunterzubringen,  um  dann  das  ent> 
phosphorte  und  stark  überhitzte  Metall  mehrerer 
Martinöfen  in  einem  großen  elektrisch  geheizten 

Mischer  zu  entschwcfeln,  zn  desoxydieren  und 
rückzukoblen,  verdiene  die  volle  Beachtung  aller 

Stahlwerker.  Ein  derartijror  Prozeß  sei  durch- 
aus durchtüiirbar,  ein  gleichförmiges  Produkt 

mit  jedem  gewünschten  Gehalt  an  Kohlenstoff, 

Schwefel  und  Phosphor,  firai  von  Owden  und 
Schlacken,  könne  erzielt  werden,  und  die  einzige 

Frage  bilde  der  Kostenpunkt.  Bei  der  an- 
genommi  nen  Größe  der  .\hmessungaB  des  Mischers 
würde  sich  die  Ausgabe  für  elektrische  Energie 

für  die  Einheit  des  Ausbringens  verhältnismäßig 

niedrig**  stellen  und  die  Kraft  könnte  sehr 
billig  gewonnen  werden,  wenn  überschüssige 
Hochofengase  zur  Verfügung  stehen.  Ueberdies 
würde  stdi  bei  diesem  VerfUireii  eine  Ersparnis 

*  „Rlectroehemical  and  Metallurgical  Indattry* 
1906  Nr.  1  i<.  riO. 

**  Für  (t  \  s  i  n  g e  und  Y ö  1  k  1  i  n  j;  e  n  worden  fol- 
jjenili'  Zahlen,  die  wir  unter  Vorbelialt  antUhren,  bc- 
süglicb  de«  VerbältniBse«  xwiscben  Leistung  des  Ofens 
«ad  den  Btrombedarf  aagagoben: 
Faeaungaramn  in  kg 

stahl  ÖO— «0       SOO       «56  1600O 
Bedarf  an  elelctr. 

Kraft  in  KW. .  .    80—78   IIO-ISO   160  IW 
Yorliiiltnift  von  KW. 

zu  ki:  iitii,'erslir  .  I  V'h  'i'a       '  i» 
Man  Hiclit,  wie  mit  Bteijrendeni  Fat<t(unir*rauni  dorOefon 
der  .Stroinvorbrauoh  auf  die  Kiaheit  de»  Auabrlngeas 
stwk  out. 
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Zur  Fragt  dtr  SAimmMtehi  in  Jmträka. 

f^eniiber  dem  üblichen  Pro^ccsse  durch  den 
Hiliderverbrauoh  an  Spiegeleisen  und  Eisenman^an 
erzielen  lassen,  die  pofxim  die  Ausgabe  für  die 

elektrische  Eaergle  aufzurechnen  sei.  Bei  An- 
wendung dnei  derartigen  Verfabrein  kSnnten 

dio  Stahhverkr 
(■Uli 

("ffwnbr  iihernelimen 

Ar  eine  durchaus  .gesunde'  Schiene,  die  nicht 
nnr  einen  steileren  Efienbahnbetrieb  gewabrleiste, 

sondi-rn  auch  an  Lebensdauer  .illcs  M.itiTial 

Ubertreffen  würde,  wag  bis  jetzt  auf  den  Markt 
gekommen  sei.  Die  Elt«ibnhnge«eUMilimft«n 
würden  sich  dann  auch  eher  bereit  finden,  einen 
hSheren  Preis  für  diese  Schienen  anzulegen,  die 
Ihnen  überdies  neben  der  größeren  Sicherheit 

nnf  die  Dauer  eine  Ersparnis  brinfjen. 

A.  \V.  Hfinle  tseht  in  si-inen  ("nttTSUchiinfren  * 
darauf  hinaus,  aus  den  pbysiitalisuhen  Eintlünsen, 
welchen  die  SehiMien  bei  der  Fabrikation  anter« 

worfi  n  sind,  MnRnahmen  EU  einer  zweckinüBipiTen 

Herstellung  abzuleiten.  Er  bespricht  zunächst 

die  'Wiehttgkeit  der  richtigen  Bemessong  des 
Bloekquerschnittes  zu  dem  Querschnitt der  zu 
walzenden  Schiene,  lat  das  Verhältnis  des 

ersteren  mm  letsteren  m  Ueln,  so  lit  den 

Walzen  zu  wenig  Gelegenheit  geboten,  mechanische 
Arbeit  auf  den  Block  auszuüben ;  es  wird  dann 

auch  die  Schiene  in  kürzerer  Zeit  ausgewalzt 
itnd  bei  einer  hSberen  Temperatur  fertig.  Dieses 

Vt^rfabren  ist  verwerflich ,  da  eine  größere 
meuhauische  Leistung  und  eine  niedrige  Tetu- 
peratnr  des  Walzgutes  in  den  letzten  Stichen 
für  die  Lebensdauer  der  Schiene  vnn  hober  He- 

deutung  ist.  Elr  beleuchtet  weiter  die  bekannten 
Eraeheinnngen ,  die  durch  das  ungleichmftBige 

Abkühlen  von  Schienen -Kopf  und  -Fuß  hervor- 
gerufen werden.  Er  fordert  eine  Aeuderung  in 

den  Abmessangen  der  jetzt  gebräuchlichen 

Sehienenitrotile.  die  eine  andere  Materialverteilung 
vorsieht.  Bei  den  Jetzigen  Profilen  kühle  die 

Schiene  im  Fuß  schneller  ab  als  im  Kojif,  wo- 
durch die  Schiene  gewaltsam  mit  dem  Kopf  naeh 

aiiß»-n  peboiTi'n  werde.  Durch  das  in  amerika- 
nischen Werken  Übliche  Verfahren  des  Krümmens 

der  donkelrotwarmen  Schiene  naeh  dem  letzten 

Stich  im  entgi'irenpescf  zten  Sinne  dieser  Bietrunir 
wird  die  innere  Spannung  im  Fuße  der  Schiene  noch 
vorsehflrft  und  sie  vermindert  die  Widerstands- 

ftthitrkeit  dieses  Teiles  des  Querschnittes  bei  den 

späteren  Beanspruchungen  des  £}isenbahnbetriebes. 
Hdole  schlagt  daher  vor,  die  Scldeneuprofll« 
dahin  zu  ändern,  daß  in  Kopf  und  FuTi  dersetbeo 
gleiche  Massenverhairnisse  zur  Wirkung  kommen. 

Die  nebenstehende  Abbildung  gibt  eine  Oegen- 

fllierstcllung  des  bisherig'»  n  Profils  und  der 
„rompound .Schiene  Heinli^s.  Er  beansprucht 

als  Vorteil  letzi.erer  Schieue  eine  gleichmäßigere 
Verarbeltang  des  Unterinls  in  Kopf  und  Fnfi 

wahrend  des  Walsprosesses,  dne  glelehmtfllgere 

•  „The  induiitrial  World",  2ö.  Mai  19U7,  H.  632. 

Abkühlung,  Vermeiden  des  Krümmeus  der  Schiene 

bei  dem  Erkalten  und  damit  Fortfallen  des  jetzt 
in  amerikanischen  Betrieben  angewiindlen  Biegens 

der  Schienen  auf  mechanischem  Wege  entgegen- 
gesetzt zu  der  naeh  dem  Walzen  erfolgenden 

Krümmen?,  wodurch  anch  innere  Spannungen 
vermieden  werden. 

Hehr  der  Vollstindigkelt  halber  und  um  zu 

zeigen,  bis  zu  welchem  (irade  Nichtsailiverstandige 
an  der  Arbelt  sind,  sei  hier  anschließend  der  von 

anderer  Seite  aufgestellten  absurden  Behauptung 

y^i'dacht,  daß  jede  Sclii. m  ,  bevor  sie  noch  das 
Walzwerk  verlaßt,  nu  lir  r.<lt  r  weniger  gel>rochen 
sei.  Die  natürlich  uieiit  dimkt  sichtbare  Bruch- 

stelle betinde sieben  demUebergangedes  Schienen- 
fußes in  den  Steg.  Bei  der  Beanspruchung  durch 

einen  über  die  Schiene  rollenden  Lastzug  erleide 
«Ke  Sehlene  Wellenbewegungen,  wodureh  die 

obengenannte  ,  Bruchstelle"  am  ungünstigsten 
beansprucht  werde  und  der  schon  vorhandene, 
bishw  fast  unsichtbare 
Riß  hervortrete.  Zur 

Abhilfe  wird  hier  fibn- 
lleh  wie  von  Heinle  eine 

Schiene  mit  einer  Ver- 
stärkung zwischen  Fuß 

und  Steg  vorgeschlagen. 
Zum  Schlüsse  muß 

der  wichtigen  Verhand- 
lungen gedacht  werden, 

die  vor  der  Ver- 

sammlung der  Ameri- 

can Society  for  Te- 
sting  Materials  In 

Atlantic  City  (20.  *»•"- bis  22.  Juni)  voUzogan 

haben,  und  in  deren  lOttelpunkt  die  Schienen- 
frage stand.  Nach  längerer  Debatte  wurde  der 

von  einer  Kommission  vorgeschlagenen  Fassung 

neuer  Normalbedingungen  für  Stahlschienen  zu- 

gestimmt, obwohl  CunSehst  einer  der  hervor- 
ragendsten Sachkenner,  Robert  W.  Hunt, 

den  Antrag  gestellt  hatte,  die  Angelegenheit  zu 

weiterer  Beratung  an  die  Kommission  surfiek- 
zu verweisen.  Hunt  gin;r  dabei  von  dem  Ge- 

danken aus,  es  sei  bei  den  jetzt  schwebenden 
Veihandhingen  zwisehen  den  Hersteilem  und 

Verbrauchern  zwecks  Beschlußfassung  über 

radiltaie  Aenderung  in  der  Schienen -Herstel- 
lung und  »Lieferung  inopportun,  Abnahmebedin- 

gungen für  Schienen  in  die  OeiTentlichkeit  zu 
bringen,  die  als  Normalien  gelten  sollten.  Die 

Versammlung  nahm  aber  doch  die  Vorschlage* 
der  Kommission  an  und  glaubte  damit  ihr  Bestes 

zu  tun,  um  zur  Klarung  und  Beseitigung  der 
schwebenden  Ditierenzen  beizutragen. 

Aus  diesen  neuen  «Normalbedingungen*  seien 
folgende  Punkte  besonders  hervorgehoben :  §  1  d 

*  Dil-  augfQlirlichen  HeMtinimnni^on  Cndea  aiob 

in  „Iron  Age",  27.  Juni  1907,  8.  laöl. 
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int  BtaUaBiBMK Zur  Fr€^fe  dtr  SdvtmuikrMi*  in  Amuriba. n.  Jahif  .  Hr.  S4. 

Ußt  die  Frage  des  Prosentaatzes  des  toh  dem 
Kopfe  jeden  Blockes  abzuschneidenden  Stuckes 
zwecks  Be.seitigung  etwaiger  Lunker  usw.  offen 

fiir  jeweilige  gegenseitige  Uebereinknnft  mit  den 

anndrUekliolien  Znaatz,  daß,  je  höher  dieser  Ab- 

Scblrneagcwlehi  .   .   .  , 

KobleDMtnfT  .... 
Phosphor  nicht  über 
RUirian  nieht  Aber 

Mufaa  , 

Die  Sclilagprobe,  die  mit  jeder  fünften  Cliarfre 
anzustellen  ist,  soll  mit  einem  Schienonstück 

vorgenommen  werden,  da.*«  nicht  kürzer  als 
1.2  ni  und  nicht  länger  als  1,8  m  ist.  Das 

Probestäck  muß  dem  Kopfe  des  Blockes  ent- 
stammen. Die  verschiedenen  Profile  sind  fol- 

genden Seblagproben  za  unterwerfen: 

Ütvilchl  Afr  Sihl.neu  In  kK  in  F^hSha 
mehr  aU  28,7  bi«  eiaachlieflUch  27,7  4,6 

n     .  «7.7    ,  .  TO.8  4,» 

„      .  32.8    ,  ,  .S-,8  5,2 
-      „  37.8    ,  ,  42,8  5,5 
,     ̂   4S,8   .  ,  49,8  5.B 

Da.s  Gewicht  drs  Srlila{:liars  soll  90m  kir 

betragen,  die  SchlagÜdche  desselben  muß  nach 
einem  Badios  von  nieht  m^  als  127  mm  ab* 

grcrundet  .sein;  die  Aufla^fer  für  d;is  Proltestflok 
sollen  yi5  nun  Abstand  haben.  Der  Abnaiime- 
beridit  soll  «ine  Angabe  Iber  iS»  I^tfltemperatur, 

die  wahrend  der  Sehlagrersnebe  herrschte,  ent- 
halt en. 
Die  Anzahl  »Ifr  Walzstiche  und  die  Walz- 

geaebwindigkeit  soll  so  bemessen  sein,  daß  die 

Temperatur  der  Schiene  nach  dem  Durchlaufi'n 
des  letzten  Stiches  nur  so  hoch  ist,  daü  das 
Schwindmafi  an  der  WannsSge  für  eine  Sdiiene 

von  9,l.'i  m  bei  49,8  kg/m  170  mm  betragt 
und  1,6  mm  weniger  für  je  2,3  kg  geringeres 
ProfUgewIeht. 

Diese  Grenzzahlen  verringern  sich  um  je 

0,25  mm  fiir  jede  Sekunde,  die  verstreicht  nach 
dem  Austritt  der  Schiene  aus  dem  Endlcaliber  bis 

zum  Schneiden  unter  der  Sage.  Ein«  künstliche 
Kühlung  der  Schiene  zwischen  Walzwerk  und 

Säge  darf  nicht  vorgenommen  werden.  Die 
Quwscbnittsabmessungein  der  Schiene  haben, 
wenn  nichts  anderes  vereinbart  ist.  di'ni  Xormal- 

protil  aufgestellt  von  der  Auiurican  Society  of 

ClTil  Engineers  zu  Mitspreeheo.  Die  Oewidits- 
aliwt'ii-luing  der  iraiizon  Lieferung,'  darf  nicht 

mei\r  als  '^t  "jo  betragen,  Längenabweicbungen 
bis  zu  6,4  mm  der  Sehienenlange  sind  statthaft. 
Das  Warmrichteu  ist  so  zu  beine.ssLU.  daü  die 

ächiuneu  vor  dem  Nacbrichtuu  im  kalten  Zu- 

stande in  ihrer  ganzen  Lftnge  nieht  melir  als 

127  nini  von  einer  geraden  Linie  abweiclMu. 
Solche  Schienen,  deren  Krümmung  dieses  Mab 

fibersteigt  oder  kurze  wellenförmige  Knicke  auf- 
weisen, sollen  als  zweite  Qualität  angesdien 

fkn*  genommen  werde,  uro  so  hSher  der  Sddenen- 
preis**  zu  bemessen  sei.  2  stellt  die  cheadaclie 
Zusammensetzung  desSchienenstahles  entspreebend 

dem  06trieht  f.  d.  lanfottd»  Mater  folgmdei«- 
mafie»  fest: 

und  dementsprechend  gestempelt  werden.  Die 

Entfernung  zwischen  den  Auflagern  der  Richt- 
presse darf  nicht  weniger  als  1067  nun  be- 

tragen. Auf  die  übrigen  Bestimmungen  bezüg- 

lich Prolit-nahme  von  jeder  Charge  für  die  Ana- 
lyse, Zurichten,  Hechte  der  Abnahmebeamten  usw. 

kann  Mer  nieht  naher  eingegangen  werden. 

In  (liT  der  Absf iinmiing  über  diese  neuen 

Normalien  vorhergehenden  Diskussion  wurden 

noch  einige  Punkte  berührt,  die  beachtenswert 
sind.  Win  R.  Webst  it  sehiebt  einen  trroßen 

Teil  der  Mißerfolge  den  unrichtigen  Abmessungen 

der  jetzt  gebräuchlichen  100  Ffhod-Schlene  tu 
(  49,8  kg  m).  Durch  die  starke  Jlaterialanhaufting 
bleibe  der  Schienenkopf  erheblich  langer  in 

höherer  Temperatur  als  der  dünne  Steg  und 

Fuß,  so  daß  CS  nicht  gelänge,  dnreh  die  Walz» 

arbeit  bei  genügend  tiefer  Ternjicrafur  das  ge- 

wünschte feine  Korn  im  Scbienenkopfe  zu  er- 
refchan,  das  allein  eine  zabe,  gegen  Verschleiß 

sehr  widerst  andsfahitre  Scliii-ne  gewnlirleiste. 
Hau  müsse  bei  einem  neuen  Proül  Steg  und 
Fuß  starker  machen,  und  man  komme  damit  zu 
schwereren  Schienen  von  etwa  60  bis  6,3  kg  ni. 

Er  legt  aber  auch  einen  großen  Teil  der  Schienen- 
brfiehe  der  Steigerung  der  Achsenbelastung  und 

der  erhöhten  Zuggeschwindigkeit***  zur  Last,  wo- 
bei mangelhafte  Bettung  und  schlechte  Lasehung, 

•  T>io  Bothlohem-Stahlwerko  hnbori  cimn  Auf- 
trag für  die  Lieferung  von  25  0ÜÜ  t  Martint«tahl- 

scLionon  üliernoinmon.  Die  Spezifikation  vorlan^ft 

2.'i  ",.1  Blockabfall ,  0,04  "jo  Phosphor  und  0,55  bi» 
0,67  "/o  KohlcnstolT;  fiir  dieHe  Lieferung  wird  ein 
entsprechender  .'VufpreiH  gezahlt.  («Iren  Ago*.  4.  Juli 
1907,  8.  42.) 

**  Die  Fordemng  durchweg  einen  Blo«kabfaU 
von  S6     TorsoMbretbea,  wflrde  einen  Mehrpreis  der 
Schienen  von  b  jt  f.  d.  t  zur  Folge  haben. 

•••  Die  frQbure  Ladefähif^keit  der  Oüterwajf»»n  von 
rutid  10  t  iüt  auf  27,  .30  und  schlietSlii  Ii  45  t  ge- 

8tii';;i'n.  Da«  in  einem  (tüterziigo  fortzu^chati'ende Ocwichl  ist  von  500  und  600  t  auf  3000  bia  4000  i 
i;rNtii'u'<'n  und  der  Uinfanir  deei  (jütervcrkehra  in 
ahnliclK'in  VerhtiltniBBe.  Die  AchHenbelMtnng  der 
OaterzuslokomotiTfla  batrlgt  heate  23  t  gageoQber 
der  frnberen  von  11,5  t,  In  Pertoneuflgen  ist  bei 
neueren  LokomotiTen  eine  RelaHtun^  roe  85  bis  36  t 
etwas  GewShnlichea;  dabei  müstien  triglich  Oesohwin- 
ditjkoiti  ii  von  128  km  >Std.  orreieht  werden,  um  dii- 
l''iilirz<'iti'n  von  8(1  kni  .Std.  einncliliffilich  Aufenthalt 
cinlmlti'n  zu  kiinnen.  I>ie  KnlliTnunir  zwischen  New 
York  und  Chicago,  rund  lö3tf  km,  wird  z.  B.  heutti 
in  18  Stenden  surOeltgetegt. 
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sb^ÜMlite  Bader  u«w.  an  Ihrem  TeOe  such 

mitgewirkt  haben.  Morgan  T.  Jones  hat  Ich- 
hafte Bedenken  bezüplich  der  Verweuduii^'  dt^r 

Kichtpresse  in  der  Schienenadjustage.  Es  ist 

für  ihn  zweifellos,  daß  die  Mehrzahl  der  Schienen- 
brüche direkt  auf  Bnicho  zurückzuführen  ist, 

die  durch  die  Wirkung  der  Kichtprouac 

entstudea  sind.  Jonei  wOmeht,  dafi  die  Auflnerk- 

samkeit  der  Hoti'ilipt.  n  iri  r.nl«?  dii'Sfin  Punkte  sich 

mehr  zuwende,  der  bis  dahin  viel  zu  wenig  be- 
achtet sei.  Er  kommt  echlleßUdi  za  Vorschlägen, 

die  auf  dieEinnihninjrvon  bcssi^ren  Kichtmaschinon 

hinauslaufen.  üobertW.Huntist  auch  der  Aa- 

sicht,  daß  es  sehr  seitgemafi  wäre,  das  Schienen- 
profil zu  andern,  da  die  Profile  über  40.3  k\r  m 

in  den  Verhandlungen  toui  Jahre  18!)2  aus  Koin- 
promißvorschlagen  hervorgegangen  seien,  die 
sieherlich  einer  Revision  bedürften.  Er  glaube 

ferner,  daß  in  den  Stalilwi'rki'n  die  Rückkitliliniirs- 
periode  zu  sehr  abgekürzt  würde  und  daü  man 
Mer  die  Fabrikatloo  sieht  zu  sehr  ttberstttrzen 

dürfe.  Hunt  tritt  auch  d-vfür  ein,  daß  jede 
Charge  anstatt  nur  jeder  fünften  zur  Schlag- 
|>rol>e  herangezogen  werde.  Die  in  den  vor^ 

iresrhlatri-nen  Xorniallie<lintiunt.'-en  i-nthaltenen 
Bedingongen  bezüglich  Anzahl  der  Stiche  und 

Eodtenperator  des  Walzgutes  müssen  seiner 
Ansicht  nach  genauer  unsebrleben  werden,  in 
den  endgültigen  Bedingungen  müsse  die  Anzalil 
der  Stiche  festgelegt  werden.  So  wichtig  auch 

Aa  Kohlenstoffbestimmung  in  jeder  Charge  sei, 
SO  müsse  aber  auch  der  Phosiihorirehalt  jedtr 
Hitze  festgestellt  werden,  .^uch  Hunt  weist 

darauf  hin,  daß  bei  der  jetzigen  Art  des  Warm- 
richtens der  Sddeuen  grSfltte  Sorgfalt  auzu- 

wenden  sei. 

Henry  M.  Howe,  der  besonders  durch 

seine  Arbeiten  über  Seigerungsersclieinungen 
bekaont  gewordene  amerikanische  Metallurge^ 

legt  in  einer  neueren  Arbelt*  seine  Ansichten 
dar  über  die  Vt-rbesserungsmSglichkeiten  des 
Schienenstahls.  Er  erlaubt  die  geftthrlichen 
Seigerungen  vermindern  zu  können:  1.  durch 

reichliche  Anwendung  von  Aluminium  oder  ihn- 

lieh  wirkender  Körjier;  2.  durch  äußerst  lanir- 

sames  Gießen  der  Blöcke;  'i.  durch  Erhöhung 
des  Bloekabfalles.  Eine  weitere  Verlieasemng 
wäre  zu  erreichen  durch  Walzen  in  niederer 

Temperatur,  vielleicht  durch  Abänderungen  des 

Walzvorganges  selbst,  am  besten  woM  aber 

durch  eine  radikale  Aenderung  des  Schienen- 
profils. Schließlich  zieht  er  auch  noch  die  An- 

wendung trockenen  Geblasewindes  beim  Wind- 
frischen in  den  Kreis  seiner  Betraebtungeu,  ohne 

sich  aber  viil  N'orfi-il  davon  zu  versprechen. 
Es  wird  nun  abzuwarten  bleiben,  zu  welchen 

Resultaten  die  im  Gange  lieflndUehen  Verhand- 

lungen der  nflcbstbi'tciliirfen  Kreise,  der  Erzeutrer 
und  Verbrauclier  von  Scliienen,  gelangen  werden. 
Ist  auch  zweifellos  in  den  ganzen  Auslassungen, 
die  wir  oben  nur  kurz  andeuten  konnten,  seitiMis 

Berufener  und  Unberufener  mit  maßlosen  Ueber- 

treibungen  und  oft  mit  wenig  Sachkenntnis  ge- 
arbeitet worden,  so  haben  die  Beteiligten  allen 

Grund,  den  einwandfrei  festgestellten  Ursachen 

der  Schienenbrüche  nachzugehen,  bis  eine  Rlftrung 
und  Abhilfe  geschaffen  ist.  Verkehrsfortschritte 
sollen  und  können  nicht  auftrelialten  werden, 

die  Achseulx'lastuugen  werden  noch  immer 
steigen  und  die  Zuggesehwtndigkeiten  wachsen, 
die  (Qualität  des  Schienenmaferials  aber  soll  und 

muß  sich  dem  allem  anpassen  können.  Sachlich 

geführte  üntersuehuagen  nebst  verständigem  Zn- 
sammenarbeiten aller  Beteiligten  werden  schließ- 

lich auch  hier  zu  dem  gewünschten  Ziel  führen. 

  Dr.-big.  0.  AMpmm. 

*  „Ths  EnguMoring  aud  Xuiiag  Jovnal",  6.  Jnli 
1907,  &  81. 

Ueb«r  Wassergas. 

Von  Direktor  H.  Dloke  in  Frankfhrt  a.  H. 

(ScblnB  Ton  Seite  1187.) 

|HÜr  die  Stahlfabrikatinn  im  Martinofen  wur- 
A  den  vor  einigen  Jahren  Versuche  gemacht, 
und  zwar  mit  einem  kleinen  2  (-Martinofbn 

rnitti  ls  reinem  Wassergas  und  mit  einem  30  t- 

Martinofen  mitteis  Miscbgas  bezw.  einem  Ge- 
misch von  Generatorgas  und  Wassei^i^.  Bei 

dem  ersteren  Versuch  war  aiier  nicht  die  rich- 

tige Ofenkonstruktion  getrotien  worden.  Das 

Bad  war  rund,  wodurch  bei  dem  kleinen  Durch- 
messer desselben  die  auf  das  Bad  einmOndeaden 

und  ausmündenden  Zii^e  stark  angegriffen 
wurden.  Der  Stahl  war  jedoch  bei  der  hohen 

Temperatur  (es  war  Werkzeugstahl)  in  seiner 

Qualität  ausgezeichnet  und  wurde,  eine  Charge 
von  2  t  in  etwa  2  Stunden  fertig  zum  Abstich 
geschmolzen.  Durch  die  vielen  Erfahrungen, 

welche  durch  die  verschiedenen  .\nwendungen 

des  Wassergases  System  Dellwik-Fleiscber  ge- 
macht worden,  sind  Jedoch  auch  fOr  MartinSfen 

Konstruictionen  entstanden,  welche  jedenfalls 
einen  wirtschaftlichen  Betrieb  gestatten  dürfton. 
Solche  Oefeu  vereinfachen  sich  auch  dadurch, 

dal)  die  Regeaeratorkammern  für  Wassergas 

fortfallen  kiinnen.  .fi'ilenfalls  dürfte  der  Wasser- 

gasbetrieb für  Martinöfen  viel  Vorteil  bieten. 
SO  unter  anderem  denjenigen  des  schneileren 
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ElasehmelzeBB,  als  bei  ̂ wShnlfehun  Betriebe, 
sowie  auch  überhaupt  zur  ErnMchunic  nochhöhcrt  r 

Temperaturen.  Von  der  vorerwobBten  Aowen- 
diinp  des  Waaaergases  als  Miscbpasbetrieb  fBr 
die  StahlCabrikation  kann  wulil  für  die  Praxis 

abgeseben  werden.  Die  \'ersu(-lie  mit  einem 
solchen  Oase  wnrden  veranlaßt  durch  die  Mit- 

teilungen sehr  trutt-r  Rfsiilt.ite  «iner  entrlischen 
Firma,  welohf  fiueii  snlclit-i»  WasstT^ras-Misch- 

gasbelricb  einu  Zeitlang  fUr  .Stahlschmelzen  eiu- 
gefniirt  hatte.  Die  deutschen  Versuche  jedoch 
hatten  ein  nicht  befriedigendes  Ergebnis,  tind 

durfte  beim  Wassergasbetrieb  für  Uartinüten 
rationell  wohl  auch  nur  reines  Wasser^  in 
Frage  Icomnien. 

Es  sind  nun  auch  seit  etwa  1  '/x  Jahren  bei 
der  firma  Nydquist  db  Holm  in  Troll- 
hnttan  in  Schweden  zwei  Martinöfen  von  Ti 

bezw.  8  t  Einsatz,  welche  mittels  einer  dort 

aufgestellten  Dellwik-Fleischer- Wassergasanlage 
mit  blauem  Wasserga«  allein  betrieben  werden, 
im  Ganire.  Difse  (»efon  sind  nur  wahrend  der 

Tag-schicht  in  Betrieb  und  es  wird  dann  durcli- 
sctmittlich  nur  einmal  i^eschmolcen.  Nach  er» 
haltenen  Mitteilungen  ist  man  mit  dem  erzeugten 

Stahl  aulierordeutlicb  zufrieden,  und  sollen  dem- 
niebst  auch  genaue  ICessnngen  fiber  den  Waflser» 
gasverbraueli  angestellt  werden.  Für  ihren 

eigenen  Bedarf  gebraucht  die  Firma  etwa 

500  t  Stahlguß  im  Jahr  und  verkauft  außer- 
dem etwa  da.sselbe  Quantum.  Die.ser  . Wasser- 

gasstahl"  hat  nach  den  Mitteilungen  der  ge- 
nannten Firma  »ich  schon  den  Ruf  des  besten 

Martiustalils  erworben,  und  kann  derselbe  gegen 

die  grnüen  Stahlwerke  dort  erfolgreich  kon- 
kurrieren. Letzteres  diirlle  aber  beweisen,  daß 

die  Bneugungskosten  dieses  Stahles  keine  hohen 

sein  können.  Der  Stahl  ist  g.-inz  fni  von 
Blasen.  Auch  wird  noch  hervorgehoben,  daü 
dieser  Stahl  nur  halb  so  iriel  schrumpft  als  der 

gewShnliclu'  staliltruß.  nii  vorstehende  Eigen- 
schaft direkt  von  der  Wirkung  des  Wassergases 

herrührt  oder  von  anderen  Umstanden,  ist  noch 
nflher  festzustellen.  Auch  wird  das  Was.sergas 

auf  demselben  Werke  zum  Ausglühen  des  .Stahl- 
gusses verwendet,  und  man  ist  auch  mit  dieser 

Anwendung  selir  zufHeden. 

Mit  einem  Wassr-rgas  -  Tiegelselimeizofen 
wurde  bei  10  Tiigeln  zu  je  :U)  kg  Inhalt, 

also  300  kg  Einsatz  (Abfölle  von  Nieten,  Flach- 

>'ise!istii<  k>'  tisw.i  in  'i'  ■•  Stunden  geschmolzen 
bei  einem  Brenuuiaterialverbrauch  der  Wa^ser- 

gasanlage  von  270  kg  einschließlieh  Dampf- 
erzeutrutitr.  Die  ■liijrt'gossenen  (Teiftistrimle 
(Autoniobiltcile)  lieliun  sich  schmieden  und 

sehweiOen.  Die  Temperatur  mit  Seirerkeerel  gc- 

mev-.i  u  li.  trug  im  Sehtie  l/raum  1H40"  ('. 
Beachtung  verdient  die  Anwcnduntr  des 

blauen  Wassergases  auch  fUr  den  Gasmoioren- 
betrieb  fOr  kleinere  Kräfte.  Die  frtthere  Praxis 

hat  auf  diesem  Gebiet  keine  guten  Resultate 
ergehen,  indem  das  vor  der  neuen  Ansaugumr 

im  schädlichen  Baum  des  Zylinders  zurück- 
bleibende Oemlseh  infolge  der  niedrigen  Ent- 

zündungs-Teniperatur  des  W'assergaaes  trotz  aller 
Äußeren  Kühlung  häufig  Vorzündungen  und  un- 

liebsame Stöße  in  der  Maschine  venirsachte. 

Um  die  Temperatur  herabzusetz«!),  grifl'  man 
zu  direkter  WassoreinspritziuiL'  in  den  Zylinder, 

wodurch  zwar  der  L'ebelstand  der  Vorzündungen 
aufgehoben  wurde,  die  betreffenden  Zylinderteile 
aber  sehr  litten.  Diese  Mangel  des  Betriebes 

mögen  auch  die  älteren  Gasmotoreukonstruk- 
tloaen  teilweise  mit  verschuldet  haben.  Vor 

djdgen  -Tahri'n  wurden  mit  einem  VOB  der  Ma- 
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg  her- 

geetellten  Motor,  welcher  ffir  Steinkohlengas- 
betrieb  und  30  P.  S.  berechnet  war.  bei  ent- 

sprechender Aenderung  der  Schlitze  in  den  Uaa- 
und  Luftvf'ntilen  einsrehende  Versnobe  mit  Dell- 

wik-Fleis.  li.  r- U  a-Mm^.is  unirestellt,  worüber  in 

Nachsteheiideiii  einige  Versuclisri-ihen  von  Brema- 

versuchen  tolgi-n.     Es  resultit-i-tt  a : 

2H,-2  P..S.  -  nM^m  od.  f.d.  etT.  StundenpfBnl  0.h:ui  ihm 26,3 

1» 

-23,4  , 

• m » 1» 

o,s;iii 

» »5,1 
• 

=  22,8  , 

m * n m » 

0,9l)n 

tft,l 

m 

0,H<iO 

II 
28«5 

m 

0,821 

m 
2R,0 

» • » « 

0,888 

K 27,7 
n 

=  28,9«  , 
ff 

f. 

0,865 

ir 26,6 
=  22,87  „ 

w 

1» 

n n 

0,860 

1» 
27,4 =  23,84  , 

n 1? n 

0,870 

« 25,0 80,0 

■ 

-  20,75  „ 

n n n w n 

0,830 
m 

0,890 

• 

DuK^lischtiittlieh  wurde  mithin  für  eine  Pferde- 

starke und  Stunde  O.SdO  cbm  Wassergas  Ver- 
braucht, llte.hnet  mau  das  Wassergas  ZU 

2450  Kai.  unterem  Heizwert,  so  entspricht  dieses 

einem  Verbrau<'h  von  2100  Kai.  f.  d.  Pferde- 
stärke und  Stunde,  welcher  Effekt  als  sehr 

günstig  bezeichnet  werden  dflrfte.  Im  Dauer- 
betrieb wird  natürlich  der  Wasserga.sveri)raueh 

etwas  steigen,  aber  1  cbm  für  1  P.S.  nicht 
flbersteigen.  Die  dasmotorenspezialisten  seheinen 

darüber  einig  zu  sein,  dal5  es  bei  der  Natur 
des  reinen  Wassorgascs  zweckmäßig  sein  dürfte, 
fürs  erste  nicht  über  50  F.  S.  zu  gehen.  Ueber 

die  .\nwendungsfahigkeit  des  Wassergasver- 
fahrens Dcllwik-Fleischer  in  difser  Richtung  teilte 

der  Verfasser  dieses  Aufsatzes  in  einer  seiner 

froheren  Abhandlungen  folgendes  mit: 

Das  reine  Wassergas  hat  sich  für  kleinere 
Gasmotoren  bis  zu  30  P.  S.  besonders  bei  den 
Maschinen  neuerer  Konstruktion  Im  Betriebe  als 

sehr  vorteilliaft  erwiesen.  Die  Vcrwendiiiii:  des 

reinen  Wassergases  auf  diesem  Gebiete  war 
bisher  dadurch  etwas  schwierig,  daß  Infolge 

seiner  nietlrigen  Bnttftndungs-Tcmperatur  leicht 

unerwünschte  Vorzündungen  in  der  Maschine  ent- 
standen. Diesem  Uebelstande  laßt  sich  indes 

bei  Benutzung  der  DellwIk-Fleiseher^Waasergas» 
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Apparate  zum  Betriebe  von  Gasmotoren  dadurch 

abhelfen,  daß  die  Heißblascpcrioden  in  pecifj- 

neter  Weise  mit  der  Wassergaserzcuf^untr  %'er- 
banden  werden.  Hierdurch  entsteht  ein  vor* 
nphmlich  diirt  li  Stickstoff  verdünntes  W  assersras 

(^Kraftwassergas  genaimt),  welches  auch  bei 

grOBeren  H«toreo  «inen  tndelloeen  Gang  ge- 
wäbrh-isten  muß.  Die  Hcrstellunfrswcise  elnt'S 
solchen  (iasea  ist  dergestalt  modihzierbar,  daü 

sich  je  nach  Verlangen  ein  Hotorgaa  von  900 
bis  1400  Kai.  Hiizwert  f.  d.  Kiiliikin.  t.r  er- 

zeugen laßt.  Es  können  durch  vorbeschriebene 
Kombinationen  beispielswetM  Stldte  ntt  ein  und 

deraelbon  Wassorfrasanlage  sowohl  reines  Wa8Mr> 
>ras  zur  rnterstützun^r  und  Komplettierung  ihrer 

Gasanatalteu  als  auch  Kraitwasscrgas  für  Elek- 
trlsitatswerke  erzeugen ,  welch  letzteres  Gas 

natürlich  in  einen  besonderen  GasbchahiT  ge- 
leitet werden  muß.  Hat  nun  beispieUweise  das 

rein«  Waatergas  di«  Zasamniensetsang: 

Hl      ....    49,0"/.       C\U  0.7»/, 
CO  39,0  ̂         X  6,.'i  „ 
(  '  >j  ...  8,0  , 

entsprechend  einem  unteren  Heizwert  für  das 

Kubikmeter  von  2450  Kai.,  so  wird  für  Kraft- 
zwecke durch  geeignete  BceiollUMUng  der  Heiß- 

lil.T^fp-Tioden  ein  Kraft  wassergas  gebildet  van 

ungefähr  folgender  Zusammensetzung: 
H*  19,0  7«      CH»  ....     0,8  Vo 
CO  21,0  ,       N  48,7  . 
COt   ....   11,0  „ 

entsprechend  itwa  II  Od  K.il.  f.d.  Kubikmeter. 

Was  vorgenanntes  Kraftgas  aus  Koks  her- 
g«at«llt  betrifft,  so  lassen  sieh  atM  100  kg  Oaskoks 

nach  dieser  Kombination  etwa  .')20  cbm  Hotorgas 
zu  je  1 100  Kai.  =  572  000  Kai.  herstellen.  Die 
effektive  Pferdekraftstunde  würde  hier  mit  etwa 

2400  Kai.  bestritten  werden  und  wflrde  man 

dalMr  mit   100  kg  vergastem  Koks  ̂ ^^^^ 
=  240  eff.  P.  .S.  erzielen.  Die  520  cbm  Motorgas 

benötigen  tlir  Dampfverbrauch  etwa  20  kg  Kohle. 
IM 

Daher  1  etT.  P.  S.        =  ̂ »^®  ̂   Brenn- 
material verbrauch. 

Die  HerstellangskostMi  des  eff.  Stnndenpferdes 
bei  diesem  Kraftgas  stellen  sieh  auch  dadurch 

günstig,  daß  gewöhnlicher  Gaskoks  zur  Er- 
zeugung genommen  werden  kann. 

Betriobs-Qaserieagang:  1000elLP.8.b«nBtlgeB 
f.  d.  Staado: 

An  Koks  rnnd  400  kg  (100  kg  =  iM     t,00  jI 
Zuschlag  far  Anheizen  and  Stillstand  .  0.70  „ 
Kohlen  rar  Dampf  »0  kg  (100  =  1,50  1,35  „ 
ArbeiUlohti   für   1    Mana  «ad  1  Hilfe 

(4,50  bezw.  2,.'>0    0,10, 
ITntcrbaltungiiknHirri,  Wnk /cn-"  .  .  .  0,85  , 
WaBHer  zum  Külilt-n   und   für  Dampf- 
orzeugnng   0,15  „ 

▲mortiHtioa  and  Versinaaag  der  Oes» 
eraengaageuilage   .  .  .     1<50  „ 

1000  off.  P.  8.  r.  d.  Stunde  Itfib 

odor  «Br  1  eff.  P.a    1,26  4 

Betriebs-Oksinolor  f.  d.  «ff.  PferdssMrk«: 

Die  1000  P.S.  mit  Zubchörapparaten 
alle«  in  allem  rund  mit  150000  .4  an- 

genommen, ru  1570  amortisiert  und 
venhiat  and  8000  BetriebastundaB 
f.  d.  off.  P.8   0,75  4 

Bedienaog  (nur  Tsgesaeblebt)  4500.^« 
f.  d.  Jahr,  f.  d.  eff.  P.8   0,15  , 

Schmierang  8600  Jl  t  i.  Jolir,  flir  dio 

eff.  P.S  "...  0,12  „ 
Unterhaltung        VOB  150000wC,  f.  d. 

eff.  P.S.   0,10  „  _ 

I  eff.  P.S.  zua.  2,3H 

Selbstverstiludlich  schwanken  die  Kosten  der 

effektiv«n  Pferdekraflatunde  Je  naeh  der  Be- 

triebsdauer und  Ginlii'  der  Maschinenanlng«'. 
Vontehendes  Beispiel  soll  nur  zeigen,  daß 

die  Dellwlk  -  Fleiseher  -  Wassergasgeneratoren 
auch  dort  zum  Gasmotorenbetrieb  herangezogen 

werden  können,  wenn  schon  eine  Waaaergaa- 

aalage  vorgenannten  Sjatema  zur  Herstellong 
von  blauem  Wasserga.s  für  aader«  Zw«eke  besteht. 

Wenn  es  sich  aber  nur  um  die  Ersttdlung 

von  Kraftgasanlagen  bandelt,  so  wird  mau  natür- 
lich nicht  den  Umweg  machen,  sondern  direkt 

die  Errichtung  einer  .Anlage  zur  Erzeugung  von 

Sauge-Kraftgas  (also  von  nur  armen  Gasen) 
ins  Auge  fsssen.  Bii  jetzt  wurde  letxteres  Gas 
entweder  aus  gutem  Koks  allein.  Anthrazit 

allein,  oder  aus  einer  Mischung  von  gutem  Koks 
and  Anthrasit  hergestellt.  Da  aber  sowohl 
Koks  wie  Anthrazit  nicht  immer  liillig  und  je 

nach  den  Verhältnissen  manchmal  gar  nicht  zu 

haben  sind,  gewShnliche  Kohle  (Fffrderkohle) 

aber  viel  billiger  und  häufiger  ist.  so  ging  be- 
sonders  bei  dem  .Aufschwung  des  Großgastnot oren- 
betriebea  natürlich  das  Hestreiien  dahin,  aus  ge- 

wöhnlicher Steinkoiile  Kraftgas  SO  erseogen. 

Hin  Steinkohlen- Kraftgnssystem  kann  aber 

nur  dauu  rationell  sein,  wenn  es  gelingt,  haupt- 
slchUeh  den  halsstarrigen  Steinkohlenteer  im 

Generator  selbst  vnllstilndig  zu  tiPseitiL''i  ii  b^zw. 
zu  verbrennen.  Die  Beseitigung  des  Teers  aber 
hinter  den  Kraftgaaerzengem  vorzunehmen, 
würde  einesteils  selir  große  Keinigungsajiparate 

erfordern,  also  die  Anlage  sehr  verteuern, 

andemteils  auch  den  Wsrmeprozefi  als  Veriust 
sehr  schädlich  beeinflussen.  Nach  langen  Ver- 

suchen ist  OS  nach  dem  Patent  von  Hr.  Emil 

Fleischer  der  Dellwik- Fleischer- Wassergas- 
gescllsehaft  gelungen,  aus  gewöhnlicher  Stein« 
kohle  ein  reines  und  billiges  Kraftgas  herzu- 

stellen. Die  Versuche  wurden  mit  zwei  Gas- 

masehlnen  zn  je  170  P.S.  angestellt  (Motor 

.'^yste!n  I.ritiimbe).  iin<I  ergaben  die  genauen  Be- 
obachtungen, daü  diese  Ma«(chinen  gerade  so 

dnwandfk^i  liefen  wie  beim  Betriebe  mit  Saug- 
gas aus  Koks.  Es  wurde  mit  oberschlesischer 

Gasllammkohle  (Königshiittc)  wie  auch  mit  ober- 
sohlesiseherKokskdüe  (sogenannte  Ratterkohle), 
wdeh  letztere  den  Charakter  der  Gaskohle  hat. 
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v'pnrhoitet.     Die  Analysen  dieseB  Knftgases  Für  1  HK  «itoprioiit  diesM: 
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In  Nachstencnilern  tolL'eii  die  Messting-cn  eines  ,        ,„                          i         .  » ,          ,.-  o.    ,             .  .     ,  ,  reinem  Wassergas  nur  rund  die  halbe  Anzahl 
Versuches  von  Ol  .stunden Dauer,  bei  welchem  nur  ,    ,                     •    i  r 
utm            1.1».       j-n    vi.1        •       .  von  Kalorien  noti?  ist,  wie  hei  i.eiicbttras. 
bei  Tage  gearbeitet  wurde.  Der  KeUeiiVMrbraach  „ .    ,,„,  „         ,.'     .  ,         *    i.-    i.  , xv  (US  IXT   ufii              ij    X'   L.i  .  haben  uns  diese  interessante  Lrscbei- einscnlicßlicnNachfullr'n  wahrend derNachf  befrutr   ^  ii  ..i.,  , ,_        j  «  .  ,„ 

11  050  leg.   Es  wurden  erzeugt  63  650  cbm  Ga^  ""»«^                  ̂                ̂   I^.^T'T 
besitzt,  wodurch  die  Flainmcnliacheu  bedeutend 

1  kg  daher         ^  »J6  ebm.  kleiner  als  beim  LeachtgM  sieh  gestalten.  Au« 
'*  diesem  Grunde  niii-^sen  auch  die  Aueratrfimpfe 

Nach  Öb'&em  war  der  .Slun.lenv<rl.ranrl,  an  Ueleuchtung    mittels   relneu  Waasergase« 
Kohle          =  l<;r.  kg  und  der  Kohlenverhraurli  kürzer   genommen   werden   all   beim  Stein- 

*                  j^jj  ki)!ilen{ras. 
f.  d.  P.  S.-Stiimle  =  ^        =  0,48   kt'.     Auf  Ks  hal»en  denn  auch  einijre  kleinere  Stndfe. 

Kohlenstoff  berechnet  (öo'oyto  C  f.  d.  kg  Kohle)  '■'^^^^^^  keine  Gasanstalten  beKaüen,  .  Q  gg  BcIcHchtunp    durch    reines  Wassergas  mittels 

TMe  Alleinlieferung  vorgenannter  Kohlen-  Aiierstrnmpf  Hn-etührt.  Dieses  V
erfahren  in 

Krafl-asanla-en  hat  die  Dcllwik  -  Fleischer-  ero^lem  Maüstabe  in  Deutschland  einzuführen, 

Wasser-asgesellschaft  für  Deutschland  in  die  tnnllch  sein,  d«  Jede  grOßere 

Hunde  einer  angesehenen  Maschinenfalirik  freiest.  '*""'  '^»•■'"»<"l'l<''i-<'^-Tistalf  besitzt. 

Es  ist  dort  eine  s.dche  Anla-e  mit  einer  20(1  P.S.-  ̂ ^^^"^^^  '^'^  rapiden  \  ergroUeruugcn  der  Ütädte 

Gasmaschine  im  Bau,  welche  in  einigen  Wochen  ^  WgrHcb  aaeh  des  Gaskonenmg  derselb
en 

dem  Betrieb  Abergaben  wird  und  daan  dienen  Wasser^as  jedoch  in  verhaltnis- 

^oll.  eine  Abteilung  des  Werkes  ständi-  zu  he-  ^Uige  und  vor- 

treiben. Diese  Anlage  hat  zu  gleicher  Zeit  Beimbchuag  zum  Leuchtgas  geltend 

den  Zweck,  Intereeaenten  zw  Besichtigung  zu  ««»««h'-  Nach  dem  System  Dellwik-Fle
ischer 

dienen.  I^ei  dem  iriMlVn  A  iifs.  !,vvung  des  GrolS-  »'"^  ^'^  ̂ ^^'^^^  sogenannten  Misch- 

ga8mot(.renl,etriel.e.s  durfte  gewiü  die  HersteUung  gasanlagen  mit  zusammen  112  Was
sergas-Er- 

eines  hilliKeu  Kraftfrases  allen  Interessenten  will-  «eupangaapparaten  ^  .
  sehen, 

kommen  sein;  es  sollen  auch  die  spllter  im  Inn-  Insgesamt  sind  nacli  .System  D
ellwik-FIeischer 

geren  Dauerbetrieb  erhaltenen  Betriebszahlen  J**^'  Fabrik-,  Industrie-  und
  städtische 

zur  Ver»ffentlichung  gelangen.  Anlagen  Im  gauen  12S  Anlagen  tm  Betrieb 

Faßt  man  die  Anwendung  des  Wasserfrases  zusammen    204    Wassersras  -  E
rzeugunL-s- 

Systein  Dellwik-Fleiscrl.er  für  die  Fahrikindustiie  »Waratcn  und  einer  Gesaratleistung  von  etwa 

zusammen,  so  sind  bis  jetzt  54  Fabrikbetriebe  6"000000cbm.  Da  In  Deutsehland  die 
 Jahres- 

mltzuaammen87Wa8sergM-Erzeugang«ipparaten  P«««"''"'^"    ̂ "  ■    <  Gasanstalten    an  Leuchtgas 
errithtet.  ^^^^  Millionen  (1  Milliarde)  cbm  ist,  so 

Für  Beleuchtung« zwecke  liegen  die  Ter-  Dellwik-Flefscher-Waseer- 

hlltnisse  heute,  wo  gegenfiber  dem  filteren  Ver-  Pa»-'»"'«*-"'"  - 'v-eii(rte  .Tahres.,uan
tum  schon  mehr 

fahren  mittels  des  neuen  Systems  Delhnk-Flelecher  4l®  ̂ftlfie  dieser  Produktion  betrage
n, 

bedeutend  billiger  geariieitet  werden  kann  und  Einführung    des    Wassergascs  bei 

der  Auerstrumpf  die  offenen  Flammen  immer  ^""'ß                    unterstützt,  daß 

mehr  einschrankt,   für    das    reine   Wasser-as  •^'•^  Koksvornlte   auf  den  Gasanstalten 
 infolfre 

friinstig.     Der   treringere    Heizwert    desselben  j«tz«g»-'n    groüen  Verbrauches   des  Gases 

ireireniiber  Leuchtgas  beeinträchtigt  beim  Auer-  ^  Koehzwecke  sich  nicht  verUel- 

lieht  die  Uchtatarke  f.  d.  Stundenllter  Gasver-  "^'•»' 
braucli  kaum.  gröliern;  es  lag  daher  nahe  genug,  wenn  mög- 

Nehmen  wir  hei  Steinkohlengas  einen  unteren  Koksvorrates  auf  Wasser- 

Heizwert  von  6000  W.-B.  und  f.  d.  Anerlicht-  f^^^  ^'^rgnsen.  dieses  dem  Leuchtgase 
 bei- 

stünde HO  1.  welch  letztere  SO  HK  t-" an,  «"«»wcben  und  auf  diese  Weise  den  Betrieb  der 

und  Wassergas  mit  einem  unteren  Heizwert  von  Öwanstalt,   der  durch  unverkfinfUehe  Nebe
n- 

2460  Kai.  und  f.  d.  Auerlicbtstunde  180  1  an,    1'^«''"»^'  '  intrachtigt  zu  werden  begann,  wieder 

welche  ebenfalls  80  HK  geben,   so  bedarf:  wirtschaftlie.h  zu
  gestalten. 

f.  d.  Staad«  größten  Vorteile  aber,  welcher 

der Leuchtgas-Aaeiatrampr  110.6,0  =  660W.-B.  *"»             Anwendung   des  Wassergases  für 
,  WaMergwHAveratmmpf  180  >  2,46  sSl8    ,  StAdte  resultiert,  ist  der,  daß  Gasanstalten, 
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welche  schon  an  der  Grenze  ihn-r  Produktions- 

fiürigkeit  angelangt  sind,  in  einfacher  und  bil- 
liger Welse  durch  Erriehtaiig  von  Waasergas- 

Komiilemontilr- Anlagen   in   den   Stand  gesetzt 
werden,  noch  eine  Reibe  von  Jahren  mit  der- 

selben Oasanittalt  weiter  za  arbeiten,  den  stet- 

genden  Gasbedarf  zu  decken  und  somit  den  Nen- 
bau  einer  Gasanstalt  nocli  auf  Jalire  hinaus- 

zuschieben.   Durch  dies«'  Mischung  des  Wasser- 
gases, dessen  Zusatz,  zum  Leuchtgas  je  nach 

den  Verhalt  nissen  in  den  Stfldten  bis  aut  30  "o 

und  mehr  gesteigert  werden  liann,  wird  natur- 
gemsft  der  HerstelloiigsiMrels  des  Leachtgases 

verl'illigt.    Diese  ZumisoliunL'  des  Wasseriras^'S 
geschieht  entweder  durch  Einlassen  desselben  in 
die  Verlagen  der  BetortenSfeB,  oder  je  nach 

den  vorhandenen  Apparatengrößen  der  Lenrlit- 
gasanstalt  vor  Eintritt  in  die  Reiniger  usw. 
Je  nach  der  Anzahl  der  noeh  offenen  Flammen 

oder  je  nach  den  Vereinbarungen  zwischen  Gas- 
anstalt und  Stadt  pflegt  man,  wenn  die  ßei- 

mischung  des  blauen  Wassergases  hohe  Prozent- 
sfltze  erreicht,  die  verdünnende  Wirkung  des- 

selben durch  eine  gewisse  Quantität  Benzol  wett- 
zumachen und  somit  in  Leuchtkraft  und  Ka- 

lorien annähernd  wieder  auf  den  Torherigen  Za- 
?;tand  zuriiekzukehrnn.     Bei  den  billigen  Markt- 

preisen des  Benzols  kann  dies  gut  geschehen,  ohne 

den  Herstellungspreis  des  lOsehgases  gegenüber 

dem  des  Steinkohlen -Leuchtgases  zu  verteuern. 
Hinzu  kommt  noch,  daß  in  den  letzten  Jahren 

durch   das    sogenannte  Autokarbnratlons- 
Verfahren  die  Beimischung  des  Wassergases 

zum  Leuchtgase  in   noch  viel  wirtsehat'f licli<  re 
Baliueu  gelenkt  worden  ist.    Diese.s  Verfahren 
besteht  im  wesentlichen  darin,  daß  das  erzeugte 

blaue  Wassergas  direkt  wahrend  der  Destillations- 
dauer der  Steinkohlen  durch  die  Retorten  hin- 

dorebgeführt  wird.   Betrachten  wir  den  Desti!- 
UtUonshergang    der   Kohlen    in    dfn  Ki-torttn, 

sagen  wir  bei  einer  vier-  oder  sechsstündigen 
Destillationszelt,  so  hat  man  am  Ende  der  letz- 

teren, also  wenn  der  Koks  aus  der  Retorte  ge- 
zogen wird,  eine  in  allen  Teilen  glcichmflUige 

Temperatur  von  etwa  1 1 00 "  C.  in  der  Retorte. 
Wird  nun  die  Retorte  frisch  mit  Kohlen  beschickt, 

so  entstehen  folgende  Tcmperaturdifl'erenzen  :  Die 
Temperatur  der  von  der  kakeu  Kohle  berührten 

Retorteniliehen  sinkt  von  1 100  *  auf  etwa  700^  C. 
herunt<r,   wahrend  die   oberen   freien  Flüchen 

der  Retorten  annähernd  die  Temperatur  von 

1100*  C.  behalten.   Nach  einer  Zeit  von  etwa 
zwei  Stunden  hat   dann  die  F-Jctorfc  annnhernd 
wieder  in  allen  Teilen  die  gleiclie  Temperatur 

von  1100*  C.   Es  ist  nun  bekannt,  daß  die 
hoclikalorischen  und  hoclileuchlenden  schweren 

Kohlcnwasserstoflb  zum  allergrößten  Teil  in  den 

ersten  beiden  Stunden  der  Destillation,  also  schon 

bd  einer  Destillation  von  700  •  C.  entstehen. 
Es    sind   dieses   die   Kohlenwasserstoffe  der 

r„  Ilu,-T{eihe,  welehe  für  das  Kubikmeter  eine 
Kalorienzahl  von  U  UOU  bis  18  ÜUO  unterem  Heiz- 

wert aufweisen.  Diese  Oase  nun,  bei  TOO  bis 

800*  abdestillicrt.  treffen  dabei,  ehe  sie  die  Re- 

torte TerlaKsen,  auf  die  heiße  obere  Retorteo- 
lliehe von  1100*.  Die  Folge  hiervon  ist,  daß 

ein  großer  Teil  dieser  Gase  sich  zersetzt  bezw. 
sich  in  Wasserstoff  und  Kohlenstoff  spaltet, 

welch  letzterer  den  lästigen  Retortengraphit 

bildet.  Während  der  Wasserstoff  das  Leuchtgas 
verdünnt.  Wird  alier  Maues  Wassergas  in  die 

Retorten  während  der  Entstehungszeit  des  größten 

Quantums  der  sciiwiareB  Kohlenwasserstoffe  ein- 
geleitet ( Autokarburations- Verfahren  >,  so  wandert 

das  Wassergag  gleichsam  als  Schleier  an  der 
Oberfliehe  der  Retorten  entlang,  wodurch  das 

direkte  Auftreffen  des  Leuchtgases  auf  die  11 00  "  C. 
beiße  Retortenlläcbe  wesentlich  gehindert  und 

die  Spaltung  desselben  größtenteils  vermieden 

wird.  Weiter  hat  der  eiiiLn  leitetr  Wassergas» 
Strom  auch  noeli  den  Zw.ik,  das  Kntweichen 

der  DestiliatioDsgase  zu  beschleunigen.  Auf 
diese  Welse  wird  ein  großer  Teil  der  kostiiaren 
f?ase  unversehrt  erhalten  und  aus  der  Retorte 

ausgespült.  Die  Vorteile  dieser  Methode  sind 

80  große,  daß  in  vef^nltnismaßig  kurzer  Zelt 

von  der  Deutsi-iien  Wassergas  -  Belenelitiiti^rs- 

tiesellscbaft"  in  Berlin,  die  eine  Tochtergesell- 
schaft der  Dellwik-Fleischer- Wassergas-Gesell- 
schaft ist.  hrreits  24  Städte  mit  Autokarbu- 

raUons-Verfahren  eingerichtet  sind.  Bei  vielen 
derselben  wird  durch  die  Autokarburation  er- 

reicht, daß  überhaupt  eine  nachherige  Auf- 
karhiiriening  des  Mischgases  durch  Benzol  nicht 
mehr  erforderlich  ist.  Berechnen  wir  diesen  Ge- 

winn auch  nur  auf  eine  mittelgroße  Stadt  von  etwa 

10  bis  15  Millionen  Kubikmeter  .Tahreserzeugning, 

so  könnte  jede  derselben  eine  Muhreinnahme 
von  50-  bis  75000  Jt  f.  d.  Jahr  durch  Annahme 
des  neuen  Verfahrens  erzielen.  Dabei  stellen 

sich  die  ungefähren  Kosten  einer  Dellwik- 
Fleischer- Anlage  vorstehend  benStlgter  GrSße 
mit  .\utokarburations-Einrichtung  auf  nur  etwa 
100  000  tÄ.  Diese  Investierung  würde  also 
durch  den  Nutzen  der  Autokarburation  allein 
schon  in  1      Jahre  verdient  sein. 

Ein  weiterer  großer  Vorteil  der  Wassergas- 
Kompiementäraulagen  für  stadtische  liasanstalteu 
ist  noch  darin  zu  erblicken,  daß  bei  Ausbrechen 
von  Streiks  und  dadun  h  verursachten  Kohlen- 

mangel nur  wenige  Mann  (es  könnten  dies  event. 
die  Beamten  der  Oaswerke  selber  sein)  geuQgen, 
um  die  Produktion  der  (Jasaiislalt  auf  der  Höhe 
zu  erhalten  bezw.  den  Gasbcdarf  zu  decken 

und,  wenn  nStig,  durch  grSßere  Beimischung 
des  Wassergases  den  Kohlenmangel  nicht  fühl- 

bar zu  machen. 

Im  Eingang  meiner  Darlegungen  Ober  die 
Einführung  de«  Wa,sserga.ses  für  Stildte  wurde 

nachgewiesen,  welch  günstigen  Einfluß  die  hohe 
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Flammontoinppratur  auf  die  Auerstriirnpfe  be- 
sitzt, bei  der  Beimischung  dos  Wassergases 

snm  L«oehtgMe  wird  die  FUuttmenteiBiperatur 
des  Gases  mit  dftn  vermehrten  Zusatz  des 

Wassergases  steigen  und  somit  die  Liebt- timis- 
flion  des  Atteratrumpfes  gOiiBtlg  beeinfluBt  wer^ 
ilin.  Aueh  dürfte  die  Ziit  nicht  mehr  fern 

liegen,  wo  Flammen  obne  Auerstrümpfe  nicht 

mehr  existieren.  Der  rmtionelle  Vfeg  der  Kohlen- 
Vergasung  dürfte  dann  derjenia:e  sein,  daß  der 

entfallende  Gesamtkolu  nach  Abzug  der  Unter- 
feuerung  der  RetortenSfen  auf  Wasaergas  ver- 

gast und  dieses  autokarburierend  durch  die  Re- 
torten geschickt  wird.  Dieses  Mischgas  wird 

einen  Heizwert  von  etwa  H.SOO  Kai.  haben  und 

mit  1,5  ̂   f.  d.  Kubilcmeter  heniuteUen  eeln. 
Bei  dieser  billigen  Herstellunpsart  Icfinnte  dem 

etwas  größeren  Gasverbrauch  für  Licht-  und 
Hdnweoke  dureh  biUlgeren  Abgabeprela  Rech- 
Dun^  cretrairen  wenlen. 

Eine  andere  Herstellungsart  des  Wassergases 
fttr  stldtiaehe  Zwecke  bietet  das  Qlkarburierte 

Wasscr^as.  Hier  dürfte  UD  SWeckmlißi);sten. 

um  je  nach  der  Koj^onktiir  auf  dem  Benzol- 
nnd  Oelnarkte  «ioea  elaatlsebea  Betrieb  an  der 

Hand  zu  haben,  das  kombinierte  Generaloren- 

system  Anwendung  finden,  das  sich  bereits  be- 
währt hat  und  welches  gestattet,  mit  derselben 

Ap|iHratur  sowohl  blaues,  als  auch  Slkarburiertes 
Wassergas  herzustellen. 

Aus  den  angeführten  Tatsachen  dürfte  er- 
hellen, daß  das  System  Dellwik-Fleischer  dem 

Wassergas  diejenige  Kolle  in  der  Industrie  ver- 
sciiafft  hat,  welehe  Ihm  gebohrt.  Das  iat  meh  vea 
der  Wissenschaft  anerkannt  worden.  So  äußerte 

sich  u.  a.  (reheimer  Hegierungsrat  ICax  Geitel, 

Mitglied  dei  Kalserl.  Patentamtes  zn  Berlin: 

„Zieht  man  nun  noch  die  Reinheit  des  Wasser- 

gases, seine  alle  anderen  Brennmaterialien  über- 
ragende und  darum  den  Heizeffekt  wesentlich 

erhöhende  Flammentemperatur  sowie  die  bei- 
nahe vollständige  Abwesenheit  von  Stickstoff 

(nur  etwa  4  ̂/o  gegenüber  etwa  56  "o  bei  ge- 
wöhnlichem Generatorgas)  In  Betracht,  so  ist 

es  sehr  erklärlich,  daß  auch  in  der  allgemeinen 
Industrie  der  neuo  Dellwik -Generator  immer 

mehr  Verbreitung  findet.  Der  Urquell  unserer  ge- 
samten Industrie  sind  die  in  unseren  Kohlenflotzen 

aufgespeicherten  Sonnenstrahlen,  ein  Kapital,  das 
sieh  von  Jahr  zu  Jahr  vermindert,  ohne  dafi  es  bis 

jetzt  gelungen  wJlre,  einen  Ersatz  zu  finden.  Zu 
den  wirksamsten  Mitteln,  die  Erschöpfung  unserer 

natOrllehen  Wärmequellen  tunlichst  weit  hinaus- 
zuschieben, gehört  der  Wa88erga8|»rozeß.  Letzterer 

aber  wird  durch  das  Dellwik-Fleiscliersche  Ver- 

fahren in  völlig  neue  Bahnen  gelenkt.'^ 

Das  Verhalten  von  Materialien  bei  reiner  Scherbeanspruchung. 

Vor  dor  Inslitutinti  of  Moclianienl  Knginoers* 
bericlitete  I  z  o  d  Uber  eine  Anzaiil  von  ihm 

ausgeführter  doppelsohnittiger  Scherversuche.  Der 

dazu  benutzte  Apparat  ist  in  Abbild.  1  wieder- 
gegeben. Beim  Kntwurf  dio.sor  Vorrichtung  wurde 

insbesondere  der  Gosidblspunkt  ins  Augo  gefaßt, 

daß  das  Probestück,  dessen  Querschnitt  recht- 

eckig gewiililt  wurde,  niögliclist  reine  Srlier- 
boaaspruutiuugoa  erhält  und  sich  wiihrond  des 

Veieuchee  nicht  durchbiegt.    Ein  Durchbiegen 

(j(>s  I'ri)l><'st ürkes  wird  iiatnontlich  aut  li  fUir' h 

die  unter  ihm  aogobruehte  i'latte  f  wirktsani  ver- 
hindert.   Die  Scherkanten  werden  durch  ge- 

härtot«  ICinsiil/slü«  kl«  !>  und  o  geliiiiiet,  ilie  ilureb 

Subrauben  c  genau  einstellbar  sind.  Eine  Zeiger- 
vorrichtiing  mit  einer  HebelObersetzung  16:1 

ge8ta(t(>l  eine  .stäniligu  Kontrolle  darüber,  ob  der 
Vorscliuli  der  Si  lierkanten  auf  beiden  .*>cborfiiicben 

gleichiniillig  sciinoll  erfolgt.  Durch  Vorversuciio 
glaubt  Izod  festgestellt  üu  haben,  daß  die  (iröße 

und  Fortii  des  (^iiers<hnittos  des  Proltestilel^es 
ohne  wosontliclien  iCiailiiß  uul  die  Von«u('liH- 
ergebniflse  ist. 

Dio  liaiiiilsiic'blicbston  Hesultate  I/nds.  die 
dus  Mittel  aus  einer  größeren  lieihe  von  Ver- 

•  »Proceodingj,  of  tlie  Institution  of  Moohap 

nical  Kngineers'  19UU,  Teil  1  bis  2,  S.  & 

siiflien  darstellen,  sind  in  nächst oliondor  Taholle 

zusummongeü tollt.  Die  angegebenen  Werte  für  die 

Bruohdehnung  Sb  sind  auf  l/v'  f  8  besogem. 

OB  bedeutet  die  Zugfestigkeit  beim  Zerreifiver- 
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such,  rp,  (iie  Si  lterfesl igkeit.  AMiildung  2  zeigt, 

wie  bei  scbwudischoiu  Tiogulgußstubl  mit  wachsen- 
dem Kohlenstoffgehalt  sowolii  die  Zug^  als  auch 

die  Scherfestigkeit  wSohst»  Jedoch  das  VerbiltniB 

abniuunt.  Phosphorbronze,  die  einer  beson- 

deren, nicht  näher  angogeboneu  Würniebohand- 
lung  unterzogen  wurde,  zeigte  beim  Scherversuch 
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Btets  einen  zwischen  den  boidon  Toilon  des  l'robo- 
Btabes  ausgobrochonon  Zwickel  (Abbild.  8).  Die 
Bruchflüchen  der  Probestäbe  wiesen  bei  allen 

Mntoriolion.  wie  auch  Abbildung  3  Hohr  deutlich 

erkennen  läßt,  eine  mehr  oder  weniger  S-föriti ige 
Oofltalt  auf,  was  darauf  binzuweiMon  sirboint,  dnU 

nicht  nur  reine  Scherboansprucliung,  sondern 

auch  Biegungsbeanspnichung  »tattgefundon  hat. 

I    M.V.B.  IT« 

Abbildung  1.    Versocbsanordnunff  für  Hcberrersiichc. 

Izud  Iial  versucht,  für  Fluß-  und  Schwoiß- 

eisen  zwischen  dem  Wert       und  der  Dehnung 

'II 

Beziehungen  aurzustollon,  auf  die  jedoch  wegen 

der  zu  geringen  Anzahl  der  vurliegonden  Vor- 
suche nicht  naher  eingegangen  worden  «oll. 

Auf  Grund  seiner  Versuche  kommt  Izod  zu 

der  Ansicht,  daß  die  Beziehung  zwischen  Zug- 
imd  Schorfostigkoit  durch  kein  allgemein  gültige« 
Gesetz    beherrscht   wird.     Bei  kristallini-schen 
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Abbildung  2. 

Körpern  und  solchen  mit  geringem  Formündc- 
ningsvermügon  ist  die  S<;herfestigkeit  größer  als 
die  Zugfestigkeit,  während  hei  sehnigen  uml 

zähen  Mat'Orialion  das  Umgekehrte  der  Fall  ist. 
An  den  Vortnig  schloß  sich  eine  eingoliondo 

Krörterung,  der  folgendes  zu  ontnohmon  ist  : 

Lilly  vertrat  die  Ansicht,  daß  r o i no  Si  lior- 

beanspruchungon  sicli  nur  durch  Verdrohungs- 
vorsucho,  nicht  aber  durch  Selierversucho  nach 

Art  der  Izodschon  Versuche  erzeugen  lassen,  bei 

denen  «totx  auch  Hiogungsbeanspruchungon  auf- 
treten. Lilly  wei.sl  ferner  darauf  hin,  daß  die 

fUr  die  Sdiorfn-stigkoit  orballonen  Worte  ni«'bl 
unwospnllich  voneinander  abwoichon,  wenn  die 

l,^uor.»«'hnit(8form,  insbesondere  die  Höhe  der 
XXXIV.« 

Probe  verändert  wird.  Uobor  derartige  V^ersuche 
hat  Wicksteo«l*  berichtot.  Der  Grund  hiorfUr 

ist  darin  zu  suchen,  daß  vor  Beginn  der  eigent- 
lichen Schorwirkung  die  .Schorkanten  sich  mehr 

oder  weniger  tief  in  die  Materialoberfläche  hin- 
eindrUcken,  wobei  zunächst  nur  ein  Vorbiegen 
der  obersten  Fasern  ohne  eigentliches  Abscheren 

auftritt.  Auch  hält  Lilly  eine  Untersuchung  der 

Beziehungen  zwischen  der  Scher-  und  Druck- 
festigkeit für  wünschenswert. 

Carus-Wilson  ist  der  Ansicht,  daß  es  bei 

einem  Vor^loich  der  Zug-  un«l  Scherfestigkeit 
willkürlich  erscheinen  muß,  die  Zugfestigkeit, 

wie  üblich,  atif  den  ursprilnglicben  Querschnitt 
>;u  beziehen.  Borocbnel  man  die  Zugfestigkeit 

aus  der  Bela-stung  im  .\ugonblick  «Ins  Bruches 
und  dem  Bnich<)uerschnitt,  so  weichen  diese 

Werte  für  die  Zug-  un<l  Scherfo-sligkoit  nie  um 

mehr  als  .^"o  (im  Mittel  ̂ o'o)  voneinander  ab, 

Abbildung  3.    Brach  Ton  Pbompborbronze 
bei  dem  Schervcntuch. 

wie  seine  Versuche  •*  gezeigt  haben.  Diese  .•\nsicht 
wird  allerding.s  von  Goodman  nicht  geteilt.  Bei 

seinen  Versuchen  schwankt  der  Wert  fUr  "  •  lüO 

In- 

von  44  bi-s  V^i,  wobei  5«*  die  auf  den  Bruchquer- 
.schnitt  bezogene  Zugfestigkeit  ist,  während  nach 
der  Ansicht  von  Carus-Wil^on  dieser  Wort  lOO 

sein  müßte.  Im  übrigen  weist  Goodman  auf  die 
Versuche  bin,  die  im  Univcrsitätslaboratorium  zu 

L  0  e  ds  gemacht  wonlon  sind,  die  eine  gute  Uobor- 
einslimmung  mit  don  Izodschon  Werten  zoigen. 

Unwin  .sowie  auch  Brown  sind  ebenfalls 

der  Ansicht,  daß  sich  r  o  i  n  o  Schorboanspruc^hun- 
gon  nicht  durch  .St  liorapparuto,  die  noch  Art 

des  Izodschon  Apparates  gebaut  siud,  sondern 

nur  durch  VordrehungNVorsu<  lie  er/.it^lon  lassen. 

Unwin  macht  ferner  auf  die  vor  oinig«>r  Zoit  or- 

schienonen  .Vrboiten  von  l'^rc  iiiunt,  Bacl^ 
und  Kojtö  aufinorksatn ,  die  don  Zwo<'k  ver- 

folgten, «Ion  Loci) versuch  zu  oinor  brauchbaren 

WorkstaUi)n»bo  auszubilden. 
S  t  ro  m  0  y  0  r  weist  auf  die  beim  .Scherversuch 

auftretende  Vereinigung  von  Zug-  und  Druck- 

spannungen un  einem  un<l  demselben  Versucbs- 
stück  hin  und  erörtert  eingebend  die  Tlu'orie  der 

zusammenge.sotzten  Spannungen.       K.  l'rrnng. 

•  ,The  Knginoer-  2,  .Sopl.  11)04  .S.  2.«;. 
••  ,rro»'oodings  of  tho  Knyal  Society-  \KK) 

Bd.  49  S.  24:i. 
2 
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Mitteilungen  «us  dem  EisenhflttenUboratorium. 

Bestiininung  des  Schwefels  in  Eisen,  Guß- 
waren und  Stahl. 

Bei  allen  Methuden,  bei  denen  der  Schwefel 

als  Sc}nvofolw-aii.sorstufr  entwickelt  wird,  hielt 
man  ein  Erhitzen  der  Gase  zur  Zorlegunp  dos 

organiachen  isehwofols  für  nötig.  Aiai6  Burraud* 
bwrorsugfe  die  Metbode  von  Campredon  und  hat 
zur  boquomon  Ansfiihninp  diosor  Mctliodo  einoii 
handlichen  Apparat  zusanunengestelit,  bestehend 

MM  EntvrioklungafefKO,  KObler,  elektriBoh 
heiztoni  Por/.el1anrohr,  AlMorptionag«flUt,  und 
Wasohäaschen. 

(Nachdem  durch  die  Untersuchungen  von 

Petri'n,  Reinhardt,  Schulte**  einwandfrei 
bewiesen  ist,  daß  durch  Verwendung  rauohender 
Salaiiture  das  GlOhrohr  Überflüssig  ist,  so  kommt 

d»r  Apparat  etwas  su  splt)  Dar  Raf. 

Analyse  von  Ferrolegierungen  mit  hohem 

Chromgehalte. 

CSiromeben  mit  0^  bis  4*/*  wird  leicht  von 
Säuren  gelöst,  nicht  aber  ohromreioho  Produkte. 
Für  die  moislen  vorposohlafronon  Methoden  ist 

eine  sehr  feine  rulverisierung  der  Probe  nötig*** 
und  ein  mehrtnaligos  Srhniolzon,  hei  dem  die 

Tiegel  sehr  stark  leiden,  (iino  Gallof  einj)- 
fiehit  einen  Aufschlug  durch  Elektrolyse.  Man 

unterwirft  eine  15*^  Ghlorkaliumldsung,  der  man 

etwas  Aotzalkali  zugeset/.t  hat,  bei  8<"tliis  Hri"  der 
Elektrolyse,  wobei  Platin  als  Kathode,  das  be- 

treffende BisenstQck  ata  Anode  dient  Chrom 

geht  als  ("hniniat  in  Lösung,  Kisen  scheidet  sich 
als  Hydroxyd  ab,  ebenso  Dickel  und  Mangan. 
0,5  Amp.  lesen  bei  8  bis  10  Volt  in  4  Std  1  g  MottUl. 
Damit  der  an  di>r  Kniliodc  entstehende  WossorstofT 

nicht  reduzierend  auf  das  Chromat  wirkt,  umgibt 

*  „Rov.  gdn^rale  de  Chim.  pure  et  sppl.* 
im,  »,  429. 

.Stahl  und  Eisen«  1906,  S.  544,  im,  m. 
•••  „Stahl  und  Eisen"  18S.13,  S. 

t  ,AtU  R.  Accad.  d.  Linoei.  Koma'  1907,  16,08. 

man  den  Platindraht  mit  einem  Tondiaphragm» 

Man  erhitzt  naobher  Lösung  und  Niederschlag 

zum  Kochen,  iSfit  erkalten,  fOllt  auf  ein  bestimm- 
tes Volumen  auf  und  bestimmt  das  Chrom  in 

der  Lösung  nach  Kedviktion  gewichtsanalytisoh 

oder  vnhitnotriscli.  I'iült  man  das  riirnrn  aus 
einem  Teile  der  Lösung  nach  der  Keduklion  mit  Am- 

moniak, so  kann  man  im  Filtrat  denSohwefel  direlct 

mit  Riir\  um  hostiriimen.  Die  Phosphorsäure  findet 

sich  beim  Eisonnioderächlage.  Man  löst  denselben 
hl  Salsslare,  verdampft  zur  Trockne,  nimmt  mit 
Wasser  im«!  Salzsünro  auf,  fällt  mit  Ammoniak, 

löst  den  Niederschlug  in  wenig  verdünnter,  sie- 
dender SalpeteisSure  und  (811t  die  PhosphorsSure. 

Neue  Formel  für  die  Berechnung  des 

Heizwertes  von  Brennstoffen. 

Gcutal*  hatte  eine  Formel  Torgesohlagen, 
wolchfl  den  Heixwert  einer  Kohle  aus  den  in  ein- 

facher Weise  zu  ermittelnden  Daten:  Kokskohlen- 

BtofT  und  flüchtige  Bestandteile,  zu  berechnen  ge- 

stattet. Die  Formel  war  P  =  82  ("  -|-«V.  Hierin  ist 
CderKokskohlenstofT,  V  die fliirlit  igen  Host  amlteilo, 
imd  a  ein  berechneter  Faktur,  für  den  Uoutul 

eine  kleine  Tabelle  angefertigt  hatte.  E.Lenoble** 
hat  nun  versucht,  den  Faktor  a  zu  eliminieren. 
Die  von  ihm   modifuierte  Guutalscho  Formel 

98  CV 
(■  +  7  V 

Formel  ergibt  aber  nur  Maximalwerte  bis  zu 
8700  Kai.,  versagt  also  fttr  Kohlen  von  hohem 

Hoizwort.   (■rLri''t  jodoch  für  niodoro  Heizwort« 

goniigondo  Kesuitute.   Le  noble  sclüügt  deshalb 
eine  neue  empirische  Formel  vor: 

P  =  S7,4  (100  -  k). 
k  ist  hierbei  die  Summe  von  Wassergehalt  (bei 

sweistQndigem  Trocknen  bei  106*)  und  Asche. 
Diese  einfache  Formel  soll  sowohl  mit  direkt 

mittelten,  wie  mit  solchen  nach  der  Goutalscben 

Formel  ermittolten  Worten  gut  Übereinstimmende 
Zahlen  liefern. 

lautet  dann  l'  -  82  V  +  TH.W  V  -f- ,  „ Die 

*  »Stahl  und  Eisen«  1907  Nr.  8  S.  272. 

.BulL  Soo.  Chim.'  1907,  (4),  1,  Iii. 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 

(Für  die  unicr  dicftcr  Kubrik  erscheinenden  Artikel  übernimmt  die  Rcdtklioa  keine  VerMIworums) 

Ueber  die  Herstellung  von  Eisenbahnrädern. 

In  Ihrer  Zoitschrift  Nr.  2.")  vom  19.  Juni  d.  >J. 
S.  878  ist  von  Hrn.  Peter  Eyermann  eine  ab- 

flUlige  Kritik  Uber  das  von  mir  zur  Ausführung 
gebrachte  Sclioilionräder-Walzwcrk  voröffontlidit 

worden.  Hr.  Eyermann  sagt:  , Abbild.  41  zeigt 
das  Walzwerk  von  Lindemann}  es  ist  jedenfaUs 

einfiooh  und  billig,  theoretisch  aber  und  praktisch 

sind  die  ineinander  rollenflpn  und  den  Toihvinkid 

verstollenden  Hau]>tkogolriiderimlriobo  meines 

Brechtens  zu  verwerfen,*  ohne  es  der  IlDba 
wert  zu  halten,  seine  Kritik  weder  theoretisch 

noch  praktisch  zu  begründen.  Bei  einem  dieser 

von  mir  ausgeführten  SdieibenzKder-WalsweAe, 
das  seit  Uber  setdu  Jahren  im  Betrieb  ist,  und 

L.iyu,^cd  by  Google 



».  Aagul  1M7. 

mit  welchem  arbeitstü^lioh  durobschDittlioh  100 
SchoibonrUdor  horfrostollt  worden,  und  auch  bei 

oinom  audom  von  mir  ausgefUhrtea  Scheiben- 

räder-Walzwerk, welohee  rier  Jahre  im  Be- 
trieb ist  lind  mit  wolcbom  arljoitstäglicli  100 

Ikte  145  Scheibenräder  ferliggeslelll  w  erden,  hat 

dieser  ZehnTÜdenintrieb  eneii  nidhfc  na  der  ge. 
ringston  Betriebsstnninp  Anlaß  gegeben.  Audi 

ist  die  AboutzuDg  der  Zabnüaaken  eine  8o  un- 
bedeutende, wie  aie  .Bur  bei  den  besten  Zahn- 

koDstruktionen  in  Erscheinung  tritt.  Diosor  l'm- 
etend  ist  allerdings  nur  der  tatsächlich  theoretisob- 

praktisch  richtigen  Aiisfllbning  dieser  RBder  bei- 
zumessen. Die  boiden  Walzwnrkn  sind  auf  zwei 

der  bedeutendsten  Hüttenwerke  Deutschlands  bis 

jetzt  zur  vollsten  Zufriedenheit  der  Kotriobs- 
leituiigen  im  Gobrauoh. 

Die  von  Hrn.  Eyermann  beschriebenen  Räder- 

walzwerke  —  fUr  Küdor  mit  angewalztem  Spur- 
kraus  —  sind  besllglidi  der  erfordeiiiohen  Dmok- 
walzen  zur  Kr/eugung  von  Spurkränzen  an 

Scheihenrädorn  schon  in  Dinglers  Puly  technischem 

Journal,  Jahrgang  1856,  klar  und  dentlioh  dar» 
gestellt  und  bsechrieben. 

OsnabrUcker  Ma«chiuonfabrik 

>  R.  Lindemann. 

Auf  die  obigen  Ausführungen  der  Firma 

Yi.  Liuduniann  gestatte  ich  mir  folgendes  zu  er- 
widern: Es  war  meiner  Brinnerang  nach  gelegen 

lieh  einer  dor  Hauptversammlungen  des  Vereins 

deutscher  EisenhUltooleuto  im  Jahre  1ÜÜ2,  wo 
mir  yon  saohTentiindiger  Seite  gesagt  wurde, 
daß  das  Walzwerk  von  Lindemann  zufrio<ien- 

steliend  arbeite,  aber  daß  die  gewählte  Art  des  Ver- 

Bericht  Aber  in-  und 

Patenunmeldungen, 

weiche  von  dem  angegebenen  Tage  sn  wihrend 
zweier  Monate  zur  Einsichtnahme  für  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

11.  Juli  1907.  KL  10a,  R  88920.  Regenerator- 
einrichiung  fOr  KokaOfeo.  Jalies  Bdidiel,  IfMedena- 
hütto,  O.-S. 

Kl.  18  b,  E  llOrJ.  Verfahren  neb»t  Einrichtung, 
in  elektrisch  beheizten,  inabesondere  zur  HerateUung 
Ton  Stahl  und  «cbmiedbaren  Metallen  dienenden  Oofen 
die  im  OfengemAoer  vertiaft  liegendea  Elektroden 
gegen  die  AngrUr«  des  sie  bedeekenden  flAaaigen  Me- 
tallee  wahrend  des  Betriebes  zu  achattan.  Velten  & 

OolUeaume-Lahmeyerwerke,  Akt.-Qea.,  Ffaakfllfta.]lp 
Für  disss  AwiBeldasg  iat  bei  der  PHUtag  fSSlit 

20     3  83 
dorn  Unionsvertraf^e  vom  ,,  -7^-7^  dio  Prioritfit  auf 

Grund  der  Anmeldang  in  Frankreick  Tom  4.  1.  06 
aoerkannt. 

Kl.  18b,  T  10984.    Verfahren  snr  Qewinnnng 
Ton  Kitten  im  Herdofen  durch  Reduktion  von  flflMigea, 
auf  einem  glcitlifall-t  tlÜBsi^'on  EUfnbade  »chwimnien* 
den  Erzen.    Otto  Tliiol,  LamlMtulil,  Hhcinpf. 

Kl.  21h,  \  r2t;t;3.  f^chailitofon  zur  kontiniiicr- 

licbea  Verarbeitung  von  Erzen  und  aoderun  Ötofl'cn. AiimSmi«  Svsnska  Eiektiiska  Aktiebolaget,  Wastsr&s, 

zahnnngsantriebes  &ufler«t  goräuRcbvoll  arbeite 
Das  voranlnRte  micli,  bei  dor  Noiiliearboiluiiir  des- 

selben Gegeuütundos  don  Autrieb  durch  noruiala 

Kegelräder  beizubehalten. 
Die  von  Hrn.  Lindemann  vorlangte  theo- 

retische Begründung  meiner  Kritik  ist  sehr  einfach, 

wen  KsgelrSderantriebe  bekanntermaflen  schon 

unter  n  o  rm a  1  0 n  Verli;iltni>s('n  nur  ruh ip  laufen, 
wenn  die  Ztthne  genau  der  Kegelentwicklung 

folgend  bearbeitet  sind.  Die  nOtige  Winkel- 
verstellung des  Linderaannsehon  Wolzwerkee 

wUrde  plastisch  nachstellbare  Zähne  verlangen, 
wenn  dieselben  in  jeder  Achsenlage  richtig  arbeiten 

sollen,  was  theoretisch  und  praktisch  nicht  mög- 
lich ist.  Es  kann  aber  durch  verlängerte  Zähne 

und  noch  größeren  Zwischenraum  zwischen  Kopf- 
nnd  Pufikreis  des  Zahnes  annShemd  erreicht 
werden. 

Ich  bemerkte  mir  natürlich  gern  die  von 

Hm.  Lindemann  angegebene  Tatsache,  dafi  seine 

in  Betrinh  liefmdlii-hen  Walzwerke  bis  jetzt  noch 
keine  besondere  Abnutzung  der  Zähne  aufweisen. 

Er  darf  aber  auob  niöht  vergessen,  welohe  An- 
for<ierunpen  dor  forzierte  amerikanisrbe  Tag»iuid 
Nachtbetrieb  an  solche  Walzwerke  stellt. 

Was  die  DmokwelsMi  anibeteUIt^  so  hat  es 

mich  noch  immer  gebeut  eu  bOrtll,  daß  irgend 
eine  meiner  Erfindungen  schon  vorher  von  jemand 

nnderm  gemacht  worden  ist  oder  nachher  jemand 

andorm  patentiert  wurde,  da  es  mir  lieweist,  daß 
ich  der  richtigen  Fährt©  nachgegangen  bin. 

üeberdies  erwähne  ich  selbst  in  domsolbon  Ar- 
tikel S.  840^  dafl  in  den  fOnfkiger  Jahien  des 

vorigen  Jahrhunderts  SOlche  Walzwerke  bereits 
vorbanden  waren.  F.  Ejf ermann. 

auslindische  Patente. 

Schweden;  Tortratsr:  Dr.  W.  Hibarlda,  PaL-AnwaU 
Berlin  W.  9. 

Kl.  tlh,  B  41894.  Strahlaegsofen  fttr  mstallar- 
g:iache  und  ähnlich«  Zwecke.    Kriatian  Birkeland  und . 
Samuel    Ejde,   Kristiania;    Vertreter:   U.  Fehlart, 
(>.  Luubicr,  F.  Harmaen  aad  A.  Battaer,  Pat.-Aa«lhe, 
Ucrlin  S\V.  61. 

Kl.  241,  r  '22  HO.'}.  Drehrnwt,  insbfHondt'rc  für 
Kohlcnataubfoucrungcn.  Ernci»t  Adalbert  Matthiaa 
Feuerhoord,  Hamburg;,  Aletordainm  S. 

KL  81c,  a  24  018.  Verfahren  sar  HeratoUaeg 
TOB  BiSeken  geringen,  beliebig  gestalteten  Qaersdialtts, 
in  einer  fDr  mehrere  BIScke  gemeinsamen,  dareh  «in- 
■ettbare  Zwischenwände  geteilton  Blockform.  Carl 
Sattter-  aad  Friedrich  l^attlfr,  IIiii'i.M  k   bi-i  Krcfdit. 

Kl.  50  c.  I.  24  234.  UriM-bbackcn  für  Backen- 
iircchcr  mit  /.lUiiiori  von  vericbii'dener  Ufih«.  Bamard 

Liebln^,  .MsnntH'im,  l'riviiuir.  2. 
Kl.  72  c,  U  23  200.  l'anzerschutzachild  für  fahr- 
bare Oeechatae,  Rheiniacbe  Metallwaren-  u.  Maschinen- 

fabrik, Dflsselderf-DereBdorf. 
Kl.  81s,  B  441186.  Aatriebsvorricbtong  für  Boll- 

gange  mit  dareh  starre  KarbelitaBgea  angetriebeaea 
Rollen.  Benrather  MaseUaenlabrlk  Akt.-Oes.,  Ben- 

rath bei  Dasaeldorf. 

15.  Juli  1907.  Kl.  10a,  B  41 43«.  Verk..hl.in-H- 
Torrichtung  mit  einer  oder  mehreren  mit  Rührwerken 
verssbsnen  Betmrtaa  aad  einer  Abgabetorricbtang 
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mit  eiaem  ao  «iner  Spindel  ugebrMhteD  Yenchlnfi- 
kdrper.  Richard  Bock,  MeiwlNii^  nad  KoakuraniMW 
Snil  QoellflMlSt  Dreaden. 

Kl.  10  a,  W  2571T.  Verfahren  cor  Erleiphteranur 
flofl  Einilrinfrcns  dor  Wärme  in  iIiih  Intipro  vnn  Hri- 
k«ttH,  (ii(>  iiiittt'lM  oiiii'«  w aMSfrlijfili«  lu  ll  liiiniciiiittuU 
hergestellt  sind,  beim  Verkoken  (Ich  BindeiiiitteU  in 

ihnen.  Bernhard  'VVaguer,  Stettin,  Kaiser  Wilhelm* ■traBe  M. 
KI.  ISe,  T  10814.  Deeintegratorartige  Vorrichtnng 

inm  Reinigen.  KOhlMl  ood  WaMhMl  t<OB  Oaaoa.  WlP 
kalm  Tmeh,  Bahrort. 

KL  16  a,  K  84T6.  Yerfahrea  lor  Brikettieraag 
TOn  Feinerz  und  derj^loiphon  durch  Erzeugung  ton 
kittenden  Oxyden.  Adalbert  Nath,  I)reHden-.\.,  KIIah- 
BlraBo  4. 

Kl.  24f,  E  11924.  Wundorrost.  Felix  Ebtling, 

Elbing,  JohaiiniHstrHlii'  4. 
Kl.  49  f,  Sch  -J-JSSö.  Verfahren  nur  Herstellung 

VOB  Ifatallblöcken  durch  ZusammonproMen  von  Metall- 
atlaea  nnd  anderen  MetaUteilchea.  Arnold  Seb«ieg«r, 

erlin,  ZwinglialraBe  S. 
18.  Juli  1907.  KL  12  e,  Soll  26689.  Vorrichtung 

Eum  Niederschlagen  dea  in  Gasen  enthaltenen  Staubee 
oder  Rußes  durch  Einnprit/en  von  DreakwaMar» 
Feter  Scbalenberg,  Kruft,  Kr.  Mayen. 

Kl.  ISb,  M  20  7(32.  Verfahren  zur  Herstellung 
von  Flulieisen  und  Flußstahl.  SucietL-  de  Moya  &  Cie., 
Paris;  Vertreter:  F.  U.  Olaser,  L.  Glaser,  O.  Herlag 
nnd  B.  Peits,  Patmt-Anwilte,  Berlin  8W.  68. 

K].t4e,Sttft9t.  OtearakaptralorfllrOaaarator- 
ga*>  oder  Halbnt*Oefoa.  J,  Otto  Booaea-Baag«, 
Dietrichsdorf  b.  Kiel. 

Kl.  2-1  f,  8ch  27  495.  Rost  mit  einem  .^ufsatz- 
steiii  für  Tiegel-  und  dergleichen  Schachtöfen.  Zus. 
z.  Anm.  s.h  26207.  Willy  Sehwamr,  Ntrabaig, 
Aufsoßpl.  11. 

Kl.  49  b,  F  23  567.  Bkehadiar«.  Fraai  Fritnelia, 
Noflsen  L  i^. 

Cebrauchsmustereintragungen. 

22.  Juli  1907.   Kl.  40a,  Vr.  812188.  Aatrteht* 
Vorrichtung  für  das  Rührwerk  mcchani-irlior  RÖHtöfcn, 
mit  einem  am  uberen  Kühr»  i'lleii-Einlu  ani^'^^urdiieton, 
mittels  Schneckuntiiobs  von  imüit  au  f  d^r  Oiondi-'fki'  ije- 
lagerten  Welle  angotriebenen  Stirnrüderpaare.  K.  Wil- 

helm Kaufl'mann,  Köln,  Richard  Wagnerstraße  4. 
Kl.  40  a,  &'r.  812  437.  Aufgebe  Vorrichtung  fDr 

BSttüfoa.  Hetallaifiaolw  GoMllaehaft  A.>Q.,  Frank- 
furt «.  H. 
Kl.  49  b,  Vr.  812846.    SehaaidTorrichtung  fQr 

Winkel-,  U-,  T-,  Dopin  l-T-KiHen  und  Schienen  usw. 

Vereinigte  Kamnicrich'ttcbe  Werke  Akt.-tiee.,  Berlin. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  7a,  Nr.  177803,  vom  12.  Juli  1903;  Zusatz  zu 

Nr.  175  846  (vgl.  ,»tabl  und  Eiecn'  Jahrg.  19U7  Xr.  25 
8.  888).  Ott«  Briada  in  Bonrath  hol  DBaaoldorf. 

tum  AuawalzeH  von  nokthieH  BiUtren  utnt 

denjl.  auf  l  innn  Dorn  unter  iibtcechaelniier  Benutzung 
von  Strtth-  und  L<ixnngnirnhrn. 

.\a<  Ii  diMii  i'atent  175  .'Mil  finden  zum  .Vunvval/.eii 
nahtloser  Röbrnn  über  einen  I>orn  Streck  -  und 

LSsungswalzen  .Anwendung.  Letz-tere  erl'«-*sen  da.-t Werkstack  im  Uogensatz  zu  den  Streckwalzen  nicht 
fiber  den  ganzen  Umfang,  sondern  nur  an  einzelnen 
SteUon.  Ba  liat  eich  hierbei  gezeigt,  daß  auch  dio 
LOanngsvralzen  eine  straifeaförmig  auftfetand«  Llngs- 
■träokung,  die  zu  unregoimlSigen  Formindcrun^:' n 
dos  Vr'erkHtiiekes.  Iienondcrs  wenn  dieses  dOnnwaiuUj^' 
ist,  Anl'iti  II.  bcwirkni. 

Um  dies  zu  veriiindern,  »oll  nach  dem  Zusatz- 
patent die  Lüsung  des  Werkstückes  vom  Durn  nicht 

dnndi  Walzuug  in  der  Längsrichtung,  sondern  in  der 

Qnarriditnag  mittela  aateproebead  bawegtor  Prafi- 
waricieage  (Pretbaekoa,  Pnlsdfoaaa)  erfolgen. 

KI.  21h,  Nr.  177  177,  vom  21.  September  1904. 
Andre  Fanchon-Villepleo  in  Paria.  £2db> 
trmrher,  durch  Induktionggtrikn»  Mt^attT  Ofm  <M 
Geholt  einer  Bestemerhirne. 

Die  Bessemarbira«  a  lat  tob 
einer  lamelUerteB  Amatar  k  aai« 
geben,  die  mit  PolitOekea  e  nnd  4 
versehen  ist.  Auf  letzteren  sind 
Spulen  e  und  f  angebracht,  durch 
die  Wei  bHclstrünii"  ;.'rHi  hickt  wer- 

den. Der  Ofen  ht  um  Zapfen  g 

ki|ipljar,  dio  wie  üblich  zum  Zu- 
leiten der  Uebläaeluft  dienen. 

Dio  durch  die  Spulen  e  and  f 

gesdüekteB  WeehaeletrAm«  erlan- 
gen magnetieehe  Kraftlinien,  die 

z.  B.  von  dem  PoUchuh  e  durch 
die  lamelliertc  Armatur  b  des 

'rrnnKforniatiir.K,  durch  den  Pol- 
Bchuh  d  und  durch  den  Ofen  hin- 

durch zu  dem  PoUchuh  <■  der  Ar- 
matur zurflck  verlaufen.  Diese  verSnderlichen  Kraft- 

linienstrüme  erzeugen  in  der  leitenden  Beaehieknng  der 
Birne  Induktionsstrüme,  welche  dio  Masse  erwBrmen. 

Kl.  .31  a,  Nr.  177  412,  vom  15.  Mai  1905.  Al- 
pkonse  Kaillot  in  HaybeH,  Krankr.  Kupolofen 
mU  Verbrennung  der  der  Gicht  zustrebenden  Gaat 
und  Zumiachen  derselben  zum  Gebläsewind. 

In  dem  Kapolofea  a  tat  eia  Winderhitzer  ein- 
gebaut,  ia  den  die  ftMha  LafI  dureb  Oeffhuagea  i 
und  die  Ofengase  durch  innere  OeShnngeu  infolge 

Saugung  dea  dureh  Bolir  «  an  den  'Winderhitzer  an- 
geaehloewaen  VentUntort  d  eintreten.    Ha-^  <  rliltzte 

OemiHcb  winl  'iuri'li  Kobrr 
uniiiittelliar  iii  ilrii  Wirid- 
kanal /'eingedrückt,  psind 
Dttson  zum  Einblasen  dea 

Windes  zur  Nachverbrea- 
nung  der  Ofengaae  ober» 

\       lialb  der  Sebmeltson«. 
Die  Etnriehtong  be- 

zweckt eine  sclbfittätige 
Regelung  ileg  (Ifenicanges, 
indem  das  in  den  Wind- 

erhitzer eingesaugte  (iemiüeb  von  Luit  und  Gasen  bei 
schwachem  Ofenganj;,  wo  der  Ofen  weniger  (im*  ent- 

wickelt, reicher  an  Luft,  und  bei  Qbernormalem  Gang 
infolge  sehr  reichlicher  Qaientwicklung  ärmer  an 
Frischluft  aeia  wird.  Im  enteren  Falle  wird  der 
Ofengang  durah  die  atdrkere  Luftrafuhr  Imld  wieder 
normal  aein,  im  letiteren  Falle  durch  die  aehwnebe 
Luftzufuhr  eine  DImpfnng  erfahren. 

Kl.  18c,  Nr.  176892,  vom  2.  Februar  1906. 
Poetter  &Uo.  Aktiengesellschaft  in  Dort- 

mund. Aua  mehreren  leicht  auawechaelbaren  Schienen 
»meanunenffeaeMe  OleitMm  mit  tUigeUttem  KOhlrokr 
fMr  Stofi-,  Rott-  und  ander»  Oefen. •t 

Dio  •Schiono  besteht  aus  zwei  symmetrisch  aua- 
gebildeten  lUlften,  welche  mit  inneren  flachen  Fliehen 
aaeiaaader  itoflea  uud  HohMume  «  fQr  die  Kühl- 
roh  re  b  besitzen.    Joder  Oloitschienenteil  besitst  twel 
Laufflächen  c  und  d,  die  beide  durch  Drehen  der 
S.  hii-ne  benutzt  worden  können.  Jode  Schiene  wird 

au«  mehreren  .'^tücken  e  f  ff  zusammengesetzt,  wobei 
diu  l.>in;:i«sti">lie  der  verschiedenen  Teile  wie  ftblich 
versetzt  zueinander  angeordnet  sind. 
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Kl.  IKI»,  Nr.  175815,  Tom  8.  Januar  1905. 
Gustave  Gill  in  I'nris.  Klektrisrher  Ofrii  :uf  Kr- 
teuguiKj  ton  Stahl  oder  zur  HeigttUung  ton  Mrtall- 
legierun<ien,  in  ilem  die  Erhitzung  rfM  Slrtaltbudf» 
durch  drtisrn  Leitungswidersland  beim  Durchgang  dt$ 
Strömet  heicirkt  wird. 

Die  £rliitniOK  «nd  dw  Baioigniig  Mwi«  Fertix^ 
■MIbbic  des  Metulet  «rfolirt  In  Tenebiedenwi  inil> 
•iösadw  Tarbnndmien  RinmeB,  and  tw*r  die  Br> 

bitian^  in  lanf^gettreektan  Kunllen  ab  e  nnd  d  von 
80  (feringoin  Quersrhnitt.  Hnfl  il'  r  frfurderliche 
tunffHtriiierMland  «ntHteht,  dio  Keiiii^ruii^  usw.  hinppjjfn 
in  HoriiiMi  <•  f  g  und  h  von  f,'rr>licri'm  tjuer»flinitt. 
Dio  KauAIo  und  lierde  sind  nun  so  miteinft&der  ver- 

bunden, daS  steti  da  Hevd  mf  einen  EnanlnbeebBltt 
foljrt 

Der  clektriacbe  Strom  wird  bei  i  und  *•  zu-  und 
abgeleitet  Die  Elektraden  atnd  mit  KObUuuiilen  l 
Termben.   Bei  m  wird  zeitweiie  Ullwi^a  Rolimetstl 
cingeposHtn.  Infol;,'p  de«  liydrogtatiachon  Druckes 
ruf!  LH  i>in  Strüincn  des  Metalles  in  Häintlichen  Ah- 
teilunpon  horvor,  zamel  wenn  es  mit  einem  AIiIubmi  ii 
von  fertigem  Metall  aus  den  letzten  Abteiiunircn  h 
und  d  verbunden  wird.  Drh  Robmctall  tiioUt  ztinäi  lisi 
in  den  ersten  Herd  e,  von  dft  nach  unten  in  dio  Ka- 
n&le  a,  wu  ca  aicb  wieder  erbitzt,  au»  diesen  in  den 
sireiten  llerd  /,  die  Kanäle  den  Herd  ̂ ,  Kanlle  e, 
Herd  Jk  nnd  Kaalle  d. 

Dio  Kanäle  k5nnen  im  Boden  oder  In  den  Seiten- 
wandiingen  der  Ilcrdo  anf[^oordnet  nein,  da  eo  die 
Ilcnli'  auch  durch  direkte  Warmoleitung  von  den  Ka- 

nülen gebeizt  und  Wirnieverluste  durch  Leitung  und 
SIrablwig  mSgliebst  TermiadeB  weiden. 

Kl.  24 f,  Xr.  175K34.  v..m  28.  Mai  l'JOf,.  (iobr. 
Körting  Aktiengcaeklachaft  in  Linden  bei 
Hannover.   Ei»riehtu$tt  »mr  BeiaifUHp  des  Rotte» 

und  tur  Entfer- 
imngder  Atek«  uml 
8Miuke»amt  iton 
UHUrem  Teäe  von 
Sehachtfeueru  ngen. 

Heber  dem  Kost« 
ist  oiii  zw i'ikaimni'- 
rigor  Schieber  b 
mit  Mttneben  Roet- 
fllehen  e  angeord- 

net, dor  von  außen 
mittele  dee  Hebele 
d nnd  der  Stange  e 

■O  weit  zur  Srito  fjciiclinlirii  ■nfr'i'-n  knnn,  daß  der 
lobalt  jeder  kauiniLT  Hii-b  nach  unten  entleert. 

Kl.  18c,  Nr.  175816,  vom  22.  MÄrz  1905. 
HolMTt  Abliott  lladfil'ld  in  Sheffield,  Engl. 
Verfahren  zur  llrmtrllung  gthürttter  l'anzfrgeschoste 
aus  Nickel  -  Chrom  -  Stahl. 

Die  l'anzergcacbossc  aus  Ni<-kel-('brom-8tahl  wer- 
den zunAcbst  einem  sweistutiKen  AusglühprozcB  unter- 

wotfoD,  indem  ele  erst  aaf  angefitir  9&0*  bis  1100*  G., 
im  Mittel  an!  lOSO*  C.  eilitst  nnd  dann  an  der  Lnft 
abgeMhlt  werden.  Hierauf  werden  sie  wieder  auf 

700  bis  800*  C.  erbUst  nnd  nun 
langsam  abgekQhlt,  entweder  in  Sand 
oder  in  einem  Oft-n. 

Hit'  MO  BU-si:i';,'liiliti'n  (ii'SchoBse 
werden  dann  allintihlich  und  gloich- 
mflßig  je  nach  ihrem  Kaliber  bis  auf 
ungefähr  860  bis  950 "  C  erbitst  nnd 
schließlicb  in  einer  geeigneten  KBbl- 
llaaeigkeit,  vorwiegend  in  Oel,  ab- 

gelSoebL Kl.  40g,  Nr.  177000,  vom  2.  Jan! 
1904.  Otto  Briede  in  Benratb 
bei  DOeseldorf.  Fiw/aArm  smm 
BlMen  «OK  JT^/im  «n  NiaU»  m» 
roHen  Schäften. 

Auf  ili  u  ;;lüli('ii(li'n  in  einem  Oe- 
HfMik  u  hit/cii{|('n  .\i("t  h  wird  in  kon- 
achsiaier   l{iil)tuiij,'  ein   Sjutem  von 
twei  oder  mehr  rotierenden  Form- 

waltan  c  gedrückt,  wol- 
obe  gemeinscbaf Uicb  das 
geometriscbe  Kopffirofil 
einsehUeSen  nnd  nm  die 

Lingsechtc  des  Werfc- 
StDckes  |i1aiit'triiurtig 
herunilaufi'n.  Hierbei 
formen    »ie    das  über- 

zu  einem  Kopf  um  und 
Ihren  scharfen  Kanten  d 
so  daA  ein  Naobarbeiten 

Btohende  Stück  desselben 
schneiden  MchlieUlicb  mit 
den  entstandenen  Orat  ab, 
des  Kopfea  niebt  mebr  eiforderUeb  ist 

KI.  81c, 
vom  24.  Mai 

Nr.  177188^ 
l'.iU5.  Graf 

l'aul  de  llemptinne 

in  Oent,  Belgien.  Vtr- fahren  und  VorriehtuHff, 

bUuenfreie  und  ttet»  gleich' 
müßig  »ehurere  hohle  Biöete 
dur/h  Schlemierguft  ka^ 
ziislfllen. 

l'm  llo)ilhlüoko  vonglet 
eher  AVaudstärke  zu  er- 

halten, soll  das  Uufimetall 
in  einem  Sainmelbebiltar  • 

regelniABIg  gewogen  wer^ 
den.  Er  steht  auf  dem  Gieß- 

trichter />,  der  auf  einer 

Wapc  c  ruht  :  ein  am  Trii  bler  (>  aii>,'chrachtur  Zeiger 
d  zeijjt  durch  «t'iiie  Stcllunt;  an,  oh  «ich  nach  dem 
(iuÜ  Metali  iti  diMi)  (iielitrichter  r/ an;,'esct/.t  hat.  Durch 
die  Hohe  dos  üi«  i;tri<  iitirs  stQrzl  das  UuttmeUll  unter 

Druck  in  die  schnell  roiii-n  nile  l'nriii  und  verdrängt aus  dieser  schnell  und  hIi  Iht  die  Luft. 
Die  Form  besitzt  an  beiden  I  iulm  zwei  leicht 

answeeheelbare  Kobrstutzen  e  un  I  /.  zn  deren 
ianenmi  grSMen  Dnrcbmesaer  da«  Metall  steigt,  ebne 
abw  dnreb  sie  naeb  aaBen  gelangen  zn  kKnnen.  Zwedc> 
miiBiir  wird  das  dem  Einlanf  j^A  gegonflbor  befinden 
Luftaustrittsrubr  t  mltelnerSaugTorrichtung  vcrbnaden. 
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Statistisches. 

GrofibrlUnuiens  Eisen-Elafklur  und  •Ansfolir. 

Klnftikr 
Aoifakr 

Juli 

Alteuen 

8tahlnB  
SebmTedMMeke  
StahlBctamiedesMIcIce  
Scliwiißoiaen  (Stab-,  Winkel-,  Prolil-)  
Stnhlrtttilii!,  Winkel  und  l'rofilo  
Uutii'men.  nii-ht  Iiph.  ̂ oiisiitit    .  , 
Schmiedeisea,  nicht  bes.  genannt  ........ 
Rohblöek«,  vmgtmalak»  BMck«,  KnOf^l  .... 
Trfiger  .....   
SebMaen  
8o]dea«n*taUe  und  Schwellen  ......... 
BadiAtae  
Badreifen,  Achsen  
SoneH^s  Riannbnhnniatorial,  nicht  bea.  genannt  . 

Bleche,  nicht  unter  ''s  Zoll  
Desgloichon  uutor  */■  Zoll  .......... 

Yersinkte  usw.  Bleche  ,  
Sohwnnbleche  inm  TaninneD  .  
TeniDOto  Bbdi«  
Puiserpkttoo  
Draht  (etnaehlieBlicli  Telegraphen»  n.  Telephondraht) 
Drahtfabrikate  
Walzdraht  , 
DrahtHtifte  
Nägel,  Uolzacbrauben,  Nieten  ......... 
Schrauben  ood  Mnttern  
Bandeisen  nnd  Röhrenetreifen  
Köhren  und  RSbrenrerbindangwi  nu  SdiveiBelmB 

Deegleicben  nna  QoBelMn  
Ketten,  Anker,  Kabel  
Bettatellen  
Fabrikate  tou  Eiaen  und  ätahl,  nicht  bes.  genannt 

Inageaamt  EiMn<  nnd  SteUwareQ   
Im  Werte  *on  X 

21  859 
49  430 
1794 
15S7 46« 
7  229 

70  f)."i5 37  12G 

HUT  451 

86 
8M7 
754 

S91« 

4«  790 
12  831 

S5  941 

30  844 

«822 
3  501 

8  478 
7  491 

IMS 

15  846 

~'  83  :i  7  lT 

6  461  9tt6 

14  919 

52  085 2  210 
1826 

1 190 
8  710 

35  560 
9  015 

176  774 
54  426 
10786 

«69 

1875 

21  849 
8  561 

87  624 

17  651 
22  .S71 

4  37a 2  722 

9  1«4 10088 
8818 

15  279 

5  Hl 7s7 3  960  435 

tonn 92  884 

869  583 4  846 

774 
594 

1  620 83  885 

104  268 
25  893 
28  647 
5  349 

65  800 
887  786 

48  057 82  440 7  063 

45  5H3 
101  339 
41  8«5 

2b:>  505 
36  220 

806  874 
7 

86  806 88167 

17  780 13  447 
22  7G0 
67  139 

101 181 19818 

10  498 
40  421 

iwr 
loni 

112  984 

1846664 
8806 
716 
714 

1  862 
97  972 

144  258 

22  388 

81  257 
11  680 62008 

864088 

64  689 
87  268 
13  058 
37  877 

154  812 
40  135 289  69« 

48161 
848  810 

865 
80  848 

89  216 

17  342 15  917 

89  558 

88817 180866 

19  797 
10  638 
45  776 

2  627  597 

22  285  007 
3  280  188 

88  895  678 

im  ersten  Halbjahre  1907.* 
Maoh  der  jetak  vorliegenden  genauen  Btatlatilt 

der  .American  IroB  and  Bteel  Aaeoeiation''**  betrag 
die  gesamte  Erseaguig  von  Roheieen  in  den  Ver- 

einigten Staaten  wflhreod  der  ereten  Rnifte  des  lau- 
fenden JnlireM  !;ii'','3C93  t.  Verpii  ii  lit  iniiii  hiermit 

die.  Zahlen  aus  dun  sechs  Torbergugaugenen  Halb- 
jabraa,  ao  «rbilt  bmb  folgende  ZaaamBWBateUaag: 

tMM  tm  IMS 
t  t  t 

1.  Tlalbjahr  .  .  .    8801  213    11841786  18783566 
2.  Halbjahr  .  .  .    8456  773    18018478    12  928  540 

Inegeaamt  16  760  986   8  8860  258   25  712  106 

Danach  ergibt  sieh  gegenOber  dem  2.  Halbjahre 
1906  ein  Mehr  tob  766 168  t  oder  aBB6bernd  6  % 
und  gwenBber  dar  aratoB  Hllfte  des  vorigeB  Jahraa 
aogar  aia  VebaraehnB  von  910 187  t  odar  mehr  ala  7 

Auf  finzi'liic  RoheiaonBorten  entfallen  von  dm 
oben  genannten  Ziffern  aua  den  letzten  drei  Halb- 
jahran  folgende  Mangan: 

t«M  isoe 
t.Ballfahr  t. t 

I90T 

Baaoaniarrobeiaen 
•nd  Stahleisen .  , 

Thomaarobei><en  .  . 
Holzkoblenro'jrihi  n  , 

äpicgeleiseu  und 

6  995039    7  066  937    7  300  852 
2  488  468    8  610  509    2  718  874 
811046     886  680     908  089 

168406      141  608      176  488 

Kaaadaa  BobeUencrzenirnng  ÜB  «rslM  Halb» 

jähre  hH)7.* 
Die  Oeaamt-RoheiaaBanaagBBg  Kanadas  in  der 

ersten  Bllfta  diaaaa  Jahna,  vargliahan  Biit  den  Er- 
gobniaaan  dar  totatrarBaaia—B  Hubjahra,  otaUta  liah wia  folgt: 

1.  Halbjahr  . 
8.  Halbjahr  . 

lae«       IM»       iMa  iioi 
III« 

122  573  213  559  2Ht;  522  274tfS 

152  704    261  922    264  1U6  — 

Inagaaami  275  277   475  491   550628  — 

•  Vergl.  „Buhl  und  Kisen"  1907  Nr.  31  S.  1187. 
»•  ,Tbe  BuUetin'',  1.  August  1907  8.  98. 

*  ,Tho  Bulletin  of  the  American  Iron  aad  Staol 

Aaaooiation",  1.  Aogast  1907  8.  92. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

OroBbritannien.  Hatten  wir  schon  gelegent- 
lich des  StapcUaufes  der  „L u  si  t ani  a"  ,  des 

•rslAB  OB«aii4ohBelIdRinpreri  mit  Tnrbiaea* 
betrieb, 

einige  Angabut.  *  aber  die  OrSBenTerhAltnigao  dieaea 
modenuteo  aller  öeerieMS  io  Oeg«naberat«Uiuig  mit 
■oldiea  Ton  io  dem  totsten  Jabnemt  n  Www 

gangenen  Schiffen  gebracht,  ao  wird  die  Antoerkeam  • 
keit  der  techniaehen  Welt  aogenblicldicb  wieder  ge- 
feBselt  durrh  die  Nachrichten**  Ober  die  hei  den 

l'robefahrten  der  „Luaitania"  erzielten  Ergebniaae. 
Um  nochmals  kurz  die  Uebt-rie^'onheit  dieses  Sebiffee 
bexQglicb  der  OrSBenTerhältniaae  zur 
Anachaaun^  zu  bringen,  seigt  die 
nebenatobende  Abbildung  eine  Zu- 
eamnensteilnng  der  Mittaohiffe-Qaer> 
eebaitte  bekuBter  Oieeadempfar.  Der 
Fortaehritt  wlt  dem  Ban  der ,  umbria" 
(\r.  10)  Tor  28  Jahren  im  Vergleich 

mit  dür  „Lunicania  "  int  iiu'lir  aU  bc- 
merkennwert.  IMi-  iJiti^o  i.it  um.'iOo,, 
erhöht,  dio  \Va-4HerverdrHnguDg  ist 
am  mehr  als  das  Dreifache  größer 
geworden.  Die  StArke  der  Maaohinen 
stellt  sich  gar  fflnfraal  höher  ab  bei 

der  ̂ Umbria*,  aber  troti  dieser  §^ 
waltigen  Steigerung  in  den  Abmee- 
sungen  unel  der  Maschinenkraft  wird 

dio  .Lusltania"  an  UeschwiudigkL-ic 
dio  des  erstgenannten  Dampfers  um 

nicht  mehr  als  25  o'o  übertreffen. 
Seit  7.etin  Jahren  ist  daa  ,blaae 

Band"  des  Ozeans  mit  der  deutschen 
Flagge  verknflpft  gewesen;  mit  der 
ladrenatstellaag  der  .Lmitania*,  dio 
eine  garantierte  Qeteliwittdigkeit  too 
25  Knoten  (1  Knoten  =  1,853  km) 
reichen  soll,  dürfte  es  unseren  .Sclinell« 
dampfern  »cliwor  fiiilcii,  ilon  lange 

SehUfe  ia  Oretbritaaniea  gebaut  würden,  nad  daS 
dieselben  bei  günstigem  Wetter  cini^  Mimli-stfahrt- 
geschwindigkeit  Ton  24'/«  Knuten  erreii-hcii  mOssen. 
Sollte  diese  Ooscbwindigkoit  unter^tchritteu  werden, 
aber  anderHoitn  nicht  unter  23'/«  Knoten  horunter- 
^eben,  so  steht  der  Ilegierung  das  Recht  zu,  einen 
angemessenen  Abzug  von  diesem  Zuschüsse  zu  machen. 
Weiter  haben  diese  SchilTe  in  Fricdenszoiten  die 
engliaohe  Font  an  befBrdam  and  in  Kriegsieitea  der 
engliediea  Admirslittk  nr  VerfUgnag  sa  stebea. 

Hehr  als  alles  dies  interesmert  ans  Tom  tech- 

nischen Standpunkte  die  AusrOatang  der  „Lnsitania* 
mit  Turbinen  fvls  Antriebamasfbitu'n ;  sie  darf  da- 

mit ala  i'ionter  auf  diesem  Gebiete  gelten  und  ihre 
erste  Oaesarelie  beselebaet  vleUeieht  dea  Begiaa  eiaer 

behaupteten  Ehrenplatz  als  schnellate  «•■*' 
Sehiffü  des  Oseans  fürs  eiste  aoeb     «*.a«r  of  ««■.,  usi.  u. 

leei.  AtOciaato,  IMSi 
S.  DnlMlilaad,  ISSL    S.  Kalwr  tTOMsi  «er  Otola,  taST.    7.  OHy  of  Parts.  ISU. 

TSalaela,  ISsa    lA.  VaMa.  IMi.    IL,  Ctolumbta.  im. 
Koraiaala,  MM.  14.  Amtlka,  laM.  U.  Laha,  IWT. 

zu  behalten. 

Umstehende  Tabelle  1  enthält  einige  Angaben 
aber  die  ia  den  letstea  Jahren  enieltea  besten  Fahr- 

seiten Aber  den  AdaatisebsB  Oxeaa,  sem  Terglelob 
sind  entsprechende  Datea  aas  frflhsrsa  Jahnehatea 
herans,'<'zoj,'en. 

IntoruAKunt  ist  auch  ein  Tergleicb  des  Kohlen- 
bedarfes  bi  /.w.  KohlenTerbranches  dor  Dampfer  der 
Cunard-Linie,  zu  der  die  „ l.Uüitaola*  gehürt,  la  den 
letzten  60  Jahren  «s.  Tabelle  2). 

Die  Bestrebungen  der  (.'unard- Linie  ̂ ^egenQber 
dem  iateraatteaalea  Wettbewerb,  Schiffe  ihr  eigen  sn 
Denaea,  die  aneh  aa  SehaeUigkeitdea  beeten  Leiatangea 
•ich  an  dio  Seite  stellen  ItOnnten,  worden  wesent- 

lich gefordert  durch  den  RntschluB  dor  cn^'lisnhen 
Regierung  im  Jahre  1903,  dio  fjonniiriti'  (ieHellschaft 
bei  dem  Bau  solcher  SchitTe  unter  tjewi»»en  He- 
dingungen  finanziell  zu  unterstützen.  Das  damals 

g'etrofTene  Abkommen  sieht  u.  a.  vor,  daß  die  Ke^ne- 
rung  die  Bausumme  für  die  neuen  Schiffe  (es  ist  noch 

ein  Sohwesterschiff,  die  „Maarttania",  im  Bau)  bis  zu 
dem  Btchstbetrage  von  62  IQDIenea  Mark  anfbringt 
nad  eiaea  jibrUeaen  ZuschoB  wm  drei  lUlllonea  Mark 
leistet  unter  der  Bedingung,  daB  die  beiden  groBea 

^Stahl  and  Eisen" 
j^EflfineeriQg*,  S. 

1906  Nr.  13  S.  829. 
1907  &  Ii»  a.  t 

neuen  Aera  im  SchifTsmaschinenlmu.  l'.s  ist  ja  wahr, 
dafi  achon  vor  der  „Lnaitaaia"  Turbioeadampfer  cebant 
wordea  elad,  aber  als  au»  lidi  fOr  dleeee  MaseUaen« 
syslsm  (ParBOBS*Turbinen)  bei  dem  genannten  Dampfer 
entschied,  waren  die  Erfalirungen  mit  Turbinen  in 
solch  großen  AbmeMUBgea  noch  sehr  bssehrtakts  aad 
unzureichende. 

Bei  den  in  den  crHti'n  Tai^fii  des  August  ab- 
gehaltenen Probofahrten  erreichte  die  „Lusitania* 

mit  25  KsiSSln  unter  gewöhnlichem  Druck  Uber  eine 
Eatferauf  vea  69  Seemeilen  eine  Oeschwiadigkeit 
Ten  S6,46  Knoten.  Im  DarehMhnitt  maebte  im  ia 
24  ständiger  Fahrt  25,35  Knoten.  Es  folgte  eine  weitere 
Fahrt  ron  24  Stunden  mit  26.3  und  24,6  Knoten,  so 

dati  w  filiri'nil  licr  4H  Htündi^i-n  l'rDbt'l'abrt  die  mittlere 
Falirt^'i'Hi  iiw  indii^'ki'it  25. -4  Knoten  tietra^en  bat.  Der 
neui  Htr  Si  hu'  lliljiniptVr  des  Xorddeutsrben  Lloyd,  dio 

.Kronprinzettsin  t'iiiilie^,  benif/.t  mit  seinen  Kolben- 
maschinen eine  zuverlÄsHi;;.'  i  ii>!«chwindigkeit  von 

83,6  bin  24  Knoton.  Wenn  also  die  aLnsitania"  auf 
der  Beiae  Aber  den  Oxean  und  snrfiek  die  bei  den 
Probefekrtea  erwieeeae  Dnreheehaittsgesehwindigkeit 
belbehUt,  wird  tte  allerdings  dem  schnellsten  dent* 

»eben  Dampfer  überlegen  sein.'  Die-te  Fahrt  wird 
auch  insofern  von  Bedeutung  werden,  als  die  deutschen 

Beederelea  bei  eiaer  voUea  Bewifamnc  der  ̂ ueitaala" 

uiym^L-ü  Ly  Google 
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1 

'  0 

1 

8,5 

1862 8cotia  l 
\ Liverpool  — New  York 8 22 0 13 

1684 
Oregon  | 

Ansreue 
- 

10 9 i 

Ht'irnnMso 

l> 

16 
59 1884 Amerika lieimreiae 6 

14,18 
l»arU  1 

Anerefoe 5 
14'21 

20,7 530 
lIcimreiBe 0 

19 

57 

1904 Campania  { 
Ausreise 
lletmralee 

5 
5 

7 
8 

23 33 21,82 
22,03 

5ti2 

533 

1902 KaImfWU-. 
beim  der  | OroB«  j 

KAfirlv  Iffinlf 5 15 20 22  81 * 

5h  0 

1901 Sandy  Hook  — 
l'lyiiuiutb 6 

10 

' 28 
558 

1908 DeatBch-  < Cherbourg — Und  ) New  York 5 11  54 23,15 — 

1900 New  York— 
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1 
•  1 

Fljmoüth 798 23,51 
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II 

.')T 
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1901 Sandy  ilook  — 

'  1 
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1904 K«aerWil./ Cherliourfj  — 
1 

Iwlm  IL  i Sandy  Ilook 5 12 44 

23,121 

583 

1906 
i 

Sandy  ilook  — 
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•
1
 

16j23,58^ 
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jahrelange  mObsamc  Arbeit  und  diu  große  Samme  von 
wuwiucbaftUelMa  KeaDtnUiea  und  praktieehen  Erfahr 
rttDgra,  dl«  dimei  modeimto  a11*r  Sobilfo  bat  bavan  bal- 
fsn,  TOD  einoin  Tollen  Erfolg  gekrönt  aoin  nSge.   (j.  /» 

Portagieaisoh  Indien.  Wolcb* woltoWellandia 
XanganersDAt 

nnaoTor  Stahlwerke  bereit*  geseblaifen  bat,  zeigt  ein 

in  der  Zeitung  „Oultrnmar" •  der  portugiesischen 
Kolonie  UoR  ernohicnener  Aufitatz,  der  uns  von  be- 

freundeter Stelle  zur  Verfügung  geHtellt  wird  und  den 
wir  in  Nachatohendern  uimeriMi  LcHcni  iiuszugawcise 

wIedergc'liiMi : Augeablickiicb  liat  eine  Krankheit  alle  hoiiea 
Mid  nladeran  Klaasen  in  diaaer  Kolonie  erfaGt  und 

swar  iat  m  die  ̂ eaera  maagaBeaU  famea".  War 
•inen  Hammer  und  S6  Raplea  zur  Terfllgang  bat, 
ffvht  von  ßerg  so  Barif  und  von  Wnid  zu  Wald  auf 
Suche  nach  einem  Steine,  der  seine  Finper  schwarz 
iiuiclit,  um  aliidHun  seine  KiM-lito  mit  der  förcliter- 
lichen  Gier  nacli  HiTgen  von  (iold,  vcli  he  er  durch 
das  Manganerz  hindun  hHcliimmorn  hiclit,  gcUi-nd  zu 
machon  und  sie  darauf  ohne  Zoitverluttt  bei  der  Ue- 
gierung  eintra^;cn  zu  lassen.  Es  gibt  kein  Fleckchen 
Land,  keinen  Stein,  knrz  niobta,  wo  dieaer  Strom 
niebt  eine  Probe  weggetragen  bafc,  woranf  aladann  dar 
betreffende  Plats  mit  einer  Hutung  beehrt  worden  ist 
Wenn  auch  bin  und  wieder  theoretische  und  prak- 
tische  Kenntnin->e  als  Fiiljrcr  hei  die*rin  Er/Huchen 
gedient  haben,  ho  warm  amiiTc  nur  von  dctn  WunHche 
durchdrungen,  Keiclitüiner  zu  erwertii'u. 

Wohin  soll  das  führen  Uibt  es  wirklich  Mas* 

ganenlager  in  Ooal*  Wird  die  Ausbeute  duraelbMl 
gewinnbringend  aein?  Wird  dM  raeeieobe  Manganan 
einen  ElnflaS  anf  luuera  Orabaa  anefibenP  Dies  tind 

Fragen,  wolcha  anf  jodonuUM  Lippen  schweben.  — 
Ooa  hatte  acbon  einmal  das  Qoaehick,  Oesellschaften 

für  gojfenHcitig,'  Unterntiit/ung  an*  der  F.rde  wachsen 

zu  sehen,  jedoch  verwandelten  'oleh  dieselhen  bald  in 
Tabelle  2. 

.UriUal«* 
.Penis» 

.Unbito* 
.Caapsala* 

.LailiaaU* 
1 

la» IM« tnt IMl im 
iflor 

Koblenbedarf  für  eine  Reiae  nach  New  York  t 570 1400 
888 

1900 2900 

5000* 

Kann  nn  l'racht  nehmen  t 
224 750 1700 1 000 1 G20 1500 

115 
250 

3-20 

1  'ib 1700 

2200 710 3600 5000 
1 4  .'>Ü0 

.'JOOOO 

08  000 

i>.7 

2.4 
5.4 H 

11.8 

14 

Kohle  f.  d.  ind.  i'.H.  und  Stande  ...  kg  i 
2.3 1,7 

0.8Ü 

O.SG 

0,73 

0,60» 

6,5 

18.1 15,5 
22 25 

zweifellos  gi'iiiitii,'t  sein  wcrdni,  ihre  Stellung  zur 
Turbine  als  Triebkrult  für  die  grolien  Ueberscedaropfor 
einer  Revision  zu  unterziehen.  Die  Oeaamtwirkang^ 
der  auf  jeden  Fall  bedeutenden  Neuerung  im  Oaean- 
Torkehr  wird  eich  aber,  alles  in  allem  genommen,  erat 

nach  einem  vollen  |,Tnrbineiijabr*  fibereehen  laaeea.  — 
Einige  Angaben  Ober  den  Eisenverbraucb  bei  dem 

Dftu  der  .Lusitania"  dürften  interessieren:  Der  Si  hiffs- 
körper  erforderte  nl.  2<!  t  Uleehe,  von  denen  die 
grüßten  14, '>  m  l,u  ̂ '  Hiti;l  und  je  rd.  4'  t  wiegen. 
Zur  Befestigung  der  lileche  auf  den  Spanten  und  Trägern 
waren  4(K)0000  Nieten  erforderlich  in«  (lewichte  von 

etwa  500  t.  Das  Kuder  wiegt  rund  65  t  und  die  Qa6- 
teile  (Br  den  Vorder-  nnd  Uinteriteren,  Wellenlager, 
Rader  naw.  erforderten  rd.  280  t  QaB. 

Wir  stoben  Jedeafalle  Tor  einer  OlantleiBtnng  des 
englischen  Sihiflliaues.  Neidlos  erkennen  wir  die  oft 
bewährte  Leisiungsiühigkeit  der  Erbauer  des  Schiffes 
Jobnürown&Co.  an;  wirboHennnd  waatchen,  da&die 

•  Oesebltst 

GeBoil-iL'linflen  zu  grj^ciisi'itiger  Rii-.iliercM  utiil  ti-iltcn 
daa  Schicksal  alter  schlecht  verssalteten  und  noch 
•ddediler  ergnaieferien  Vereinigungen.  Daher  werden 
aoeh  Ton  der  enormen  Anzahl  von  MutaagOB  Bor 
diejenigen  dem  bSscn  Schicksal  entrinnen,  welehe  eine 
gesnnde  Omadlage  haben  und  regelmiBig  und  faeb- 
mlnniseh  bearbeitet  werden.  Der  Rest  wird  zu  seiner 
ruhevollen  Kxiatenz  zurilckk''liren  und  weder  Pulver 

noch  Kvilliaue  worden  dirnc  Kulie  sti'ircn.  Das  Natio- 
naler/ wird  den  ScIiIhI'  den  Gorecliten  sclllufetl  und 

sicii  von  den  Aurruguni;r'n  und  Milben  ausruhen.  Der 
.'Vusländer  wird  nach  Darvu,  Nagargally  und  anderen 
Plätzen  in  Uritisch  Indien  g^'ben,  vorausgesetzt,  daS 
er  mehr  als  26  Rupien  in  der  Tasche  hat. 

Bis  jetzt  hat  man  in  der  Ansboute  in  Ooa** 
sieb  darauf  besebrflnkt,  mehr  oder  weniger  zablretche 
Fundorte  von  gröCeretn  oder  kleineren»  Umfange  IdoG- 
zulegcn.    Ks  gibt  keine  Lager  oder  Fundorte,  welche 

•  1907,  10.  Juni. 

*•  Vergl.  «Stahl  nnd  Bbsn'  1007  Nr.  M  8.  914. 
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ein«  derartige  Benennunf^  verdicnon  würtlon,  und 

ebetiAowonig  i^t  es  hichrr,  daß  in  einer  Tiol'o  von 10  bis  15  in  JaH  Vorliniidongcin  von  wolchon  fost- 
gestoUt  worden  kann.  En  i.nt  moj^lich,  dnU  eine  go- 
wiMenbafto  Untersuchung  und  Ausbeuto  sich  besablt 
flueben  wQrdo,  obno  jedocb  eo  viel  Verdienst  »b- 
nw«rf«n,  AaA  groBe  SjadUwte  bierh«r  kammaii  «od 
dob  niadnlanMi  kSnatMi.  Am  diefem  Orande  mllMftB 
wir  damit  safri»den  sein,  wenn  KapitalUten  Mi  der 
UraeblMmhaft  sa  una  heraborkommen,  um  ihre  Tätig- 

keit und  Kncrgif  in  difst-m  Distrikto  zur  Anwendung' 
2u  bringen,  und  wir  dürfen  diese  Leute  niclit  vor- 

zeitig durch  Hindcrni«8e  und  Abjiaben  verncbeucben, 
aolange  diese  Industrie  noch  in  ihrem  Anfanga- 
•tadivm  int 

Fflr  gewOlialicb  wnrden  die  Untenaohniigaa  toi^ 
genommen  unter  der  Anmbme,  dnB  onier  En  4t  bii 
59*/«  Mang-an  ontbftit.  Wenn  dieaee  der  Fall  wSre, 
80  gäbe  OB  keinen  anderen  Distrikt  In  Indien,*  welcher 
mit  uns  und  unserem  Er/.e  konkurrieren  könnte,  da 
wir  durch  die  Nähe  deH  Hafen«  (Murrnai^oa)  und  durch 
die  geringeren  Arbcitskosten  fjröliero  Vorteile  haben. 

Man  hat  aber  festgegtoitc,  daß  das  Erz  nur  40  bis  47°/« 
Hangan  enthält.  Nur  iu  ganz  Tereinzelten  Oegonden 

kommt  En  mit  bis  56  **/•  lüng na  vor,  Moeb  iat  dieeet 
dünn  inuner  von      groleo  Mengen  KSaeeletnre  lie- 
f leitet  dn8  der  Hnadelswert  TolIaUndig  verloren  gebt. 
ITeder  Hyaore  noch  Nagpur  besitzen  Omben  mit 

6fi*/t  metallischem  Mangan  und  in  keiner  (leruelben 
Icommen  Erze  mit  bis  zu  80*/o  vor,  da  I'yrolusit  bei 
der  größten  Keinbeit  nur  etwa  r>3°/«  mct.  Mangan 
enthält.  Helbst  der  sehr  seltene  liaussmannit  geht  bei 

dem  reinsten  Vorkommen  nicht  Ober  72  "jo  Mangan.** 
Bei  der  aagenblielKUeben  MarliLUage  kann  maa 

naaer  bt,  aagenommea  da6  eevatar  9«^  Kteeelaiare 
nnd  unter  0,03  */o  Phospbor  entfallt,  in  London  nnd 
anderen  englischen  Hlfon  zu  80  bis  35'<'4  Rupien  für 
die  Tonne  verkaufen  (l  Ropio  ̂   1,30  «  i.  Das  .Mini- 
mum  für  Fracht-  und  Produktionnkasten  ixt  27  Rupien 
für  die  Tonne;  hierbei  sind  e\ i'Utai'llL'  Afiziiiri'  für 
höheren  Kicxcltiituregehalt  sowie  für  Feuchtigkeit, 
welche  niemals  in  Anrechnung  gebracht  wird,  nicht 
ber&ckaicbtigt.  Unter  diesen  CmatAndon  wird  aleo 
aor  ein  Qewinn  voa  3  Rupien  ersielt,  woleher  aoeb 
dea  Kieaebtnra»  oad  Fenehtlglc^  •  SebwaalcaBgeB 
anterliegt.  C.  O. 

Erfahraagea  bezUgUcb  Brticbigkeit  nod  SckwolB- 
torkelt  dei  PlnBetaeaB. 

Stadtbauinspektor  Riebt  e  r  in  KOnigeberg  be- 
ricbtet***  fil>er  eigentümliche  Erscheinungen  an  Fluß- 
•iaenaakem  naw.,  die  hei  dem  Bau  einer  Uferbefeeti- 
eing  aus  EtNalaehwerk  im  InnenbaCni  der  Stadt 

Saigsberg  znr  Terwendnng  gelangen  •olllen: 
Die  mit  der  LiL'feriin;;  der  Eisenteile  betraute 

Firma  bezog  die  Oowinde-Endcn  und  .Schnallen  <S|)ann- 
Mcblüssor  für  die  Anker)  von  anderer  Seite.  Die  ein- 

gesandten l'robeHtUcke  entsprachen  ungefähr  den  ge- 
stellten Rcdingungcn.  Diese  Torlangton,  daß  dat  an 

Terwendendo  Flußeison  den  „Normalbedingungen  fflr 
dio  Lieferung  von  Eisonkonstruktioncn  fQr  BrQcken- 

nnd  Uoobbaa"  genügen'  aolle,  d.  b.  36  bia  42  kg/qmm 
Faatigkeit  nnd  mindeatona  22  o/b  Dehnung  halten  mQue. 
Das  Material  dos  I'robeMpannHchloHses  hatte  34.2  kg 
Zerreißfestit'keit  und  .'}2,5'/«  Dehnung,  das  der  An- 
acbwr  iln  :ii<..  n  kg  Festigkeife  and  28^5*/»  Delunng, es  crbcliien  alito  brauchbar. 

•  Vergl.  .Stahl  und  Kinen"   1007  Nr.  12  S.  427. 
*•  Dagegen  enthält  reiner  .Mangano8it(MnO)  77,5  (>|b 

Mangaa.   (Voral.  Ufifer:  Xaacbenbnch  fOr  Jierg> 
mlaner*  1204  8.  IB.) 

.ZentralblattderBauTcrwaltimg",  13.  April  1207 
8.  214.    Vorlag  von  Wilhelm  Ernst  &  »ohn,  Berlin. 

Als  aber  ein  groOer  Teil  der  52  und  5G  mm  »tarken 
Anker  angeliefert  und  schon  eingebaut  war.  fand  «ich 
unvermutet  ein  gebrochenes  (iowindeonde  in  einer 
Sehnalle  steckend.  Die  Bruchfiäcbe  war  so  auffallend 
grobkörnig,  daß  das  Material  zunüriiKt  gar  nicht  als 
FInOeisen  angesprochen  wurde  und  der  Verdacht 
entstand,  daS  wenigstens  teUwetae  Qewindeendea  veir^ 
«endet  ieia  mOtlrä,  welebe  den  geaehmigtea  Probe- 
atOeken  nicht  eatapraehen.  Es  wurden  daher  eine 
ganze  Reihe  Ton  Sohnallen  und  Oowindeenden  geprQft, 
doch  batton  dio  Zerreißproben,  dio  rtclum  liri  der 
ll<'rauHiirbeitung  einen  ncbönen  Drelinpan  ;jalien,  regel- 

mäßig :ki  biti  :!7  ki,'  Festigkeil  nnd  22  biitilO»,,  Deh- 
nung. Auch  Uiegeprohen,  die  mit  borausgehobelten 

Stäben  von  30  X  lO  mm  .\bme88ung  angestaut  wurden, 
eatipraehen  dnrcbans  den  Normaibedingnagea.  Um 
nicht  naaStig  tiel  Material  sn  zerstören,  wnrdea  ia 
der  Felge  die  Gewinde  sämtlicher  noch  Torrltiger 
Anker  etwa  2  cm  vom  Ende  auf  drei  Viertel  der 
Dicke  eingesägt  und  das  Kndatilrk  dann  abj^enpren^t. 
Dio  so  ;;ow()nnenon  Hrui  hHadieii  wurden  mit  einer 
nuf  jjlcic'iie  .'Vrt  er/eui^ten  IJrui  hH.'ii'he  de*  verdäch- 

tigen Uowindes  verglichen.  >Sämtlicho  Flächen  waren 
auffallend  grobkOmig.  Aus  den  Gewindeenden,  deren 
Brncbfläehea  am  grobkOraigaten  nnd  dem  Terdäch- 
tigea  Stack  gleichartig  sehienea,  wnrden  wieder  Zer- 
reiBproben  gemacbt,  und  such  diese  hatten  bediagnngs- 
gemäBe  Festigkeit  nnd  Dehnung.  Bei  der  weiteren 
Anlieferung  sprang  aber  noch  ein  (icw  indoonde  beim 
Abladen  entzwei,  zwei  weitere  gpruiigcn  bei  inner 
jilihi'  htlich  ilun  li  Huin iiiorKchläge  erzeui,'ten  Erschüt- 

terung der  Anker.  Hierbei  trafen  die  »Schlflfre  nicht 
etwa  die  Gewinde  aelbal,  loadern  nur  die  ̂ 'htttt  u 
Ankcrstangea;  trotsdem  apraagen  die  Gewinde,  und 
die  abgel>roehen«B  Eadea  nogea  sor  Erde.  DieBrneh- 
fläefaea  waren  ▼ollkemmea  blanlE.  Es  schien  also,  dsB 
die  Terwendeten  Gewindeenden  trotz  einer  den  Xormal- 

bcdingungen  für  Flußeisen  entsprechendr-n  Fertigkeit 
und  Dehnnnf,'  auffallend  spröde  und  tiriichi^  waren. 
I]:rji'  1  i;irrti8ic'ht  ilor  neuesten  Literuiur  liiHt.iti^'te, 
dali  ew  Fluüeisen  gibt,  welches  den  Norniaibedingungen 
für  die  Lieferung  von  FlußeiNen  entspricht,  trotzdem 
aber  im  büobsten  Maße  spröde  und  brilcbig  iat,  nad 
daB  diese  SprOdigkeit  sich  nur  da  bemerkbar  macht, 
wo  die Obenllebe  des  Materiala  Tcrletat  ist.  E.  Heyn 
stellt  fest,  daB  die  8prödi?keit  von  FluBelsen  einmal 
von  der  Behandlung  di"<  Iukmih  lu  rriilircn  kann  — 
KeHselbleciie,  Draht  werden  ilun  h  ü!irrriiiilSij;i'H  (iliUien 
sprüdc  — ,  (iodann  von  iIit  >l.i:''ri;ill  et*clialTonheit 
selbst,  nämlich  von  Vcrunreiniguugeu  durch  l'hoaphor, 
8chwofol  und  oxjdische  Körper.  Die  Sprödigkoit  von 
FluGeisen  kann  durch  die  in  den  Xormalbcdingungcn 
vorgeschriebenen  l'rolien  nicht  erkannt  werden,  ancb 
Zerreißfersnehe  mit  eingekerbton  Stäben  geben  keiaea 
AnflwblnB,  vielmcbr  nur  Schlagbicgeproben  mit  ein- 

gekerbten Stäben  —  Kerbschlagbie;;e|irobcn.  Die  Ver- 
unreinif;ung  nüt  Pho!4j)lior  ist  um  bilufigsten,  und  iat 
dann  der  Kern  des  Eisens  am  |iliiis|<iii>rreichHteii.  Diu 
l'roben  müssen  mithin  aus  dem  Kern  ;;enommen  werden. 

Leider  ist  die  Ausführung  der  allein  maßgeblichen 
Korbschlagbicgoprobon  nicht  ganz  leicht.  Die  Er- 

gebnisse Liin^^eu  itehr  von  ilcr  .\rt  der  .\usfQbrung 

ab.*  Infolgedessea  erbeben  die  ilattenlouto  auch  Ein- 
^rach  gegen  die  EinfoErnng  aolcber  Proben.** In  unserem  Falle  konnte  man  Ktch  aber  die 
BrOehlgkeit  der  verwcmleten  (Jewinile  beruhigen,  da 
Rrüclie  ja  nur  bei  Bchlatrarli;,-en  F.r.scliütterungon  ein- 

treten und  solche  fQr  dio  in  diu  Erde  eingebetteten 
Aaker  aicht  mehr  sa  bernrcbtea  siad.  Als  Uraache 

•  Engelbert  Leber:   l'idier  den  jjegenwiirtigen 
Stand  der  Schlagbic^reprobe  mit  eingekerbten  .St'Üien. 
.Stahl  und  Eisen"  1U07  Nr.  31  8. 1121 ;  Nr.  32  ti.  1160. 

*•  ,8Ubl  und  Eisen'  1906  Nr.  8  &  122. 
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der  HrilrliigkcU  kann  wolil  nur  dio  MuterialbeiichftlTen- 
heit  Hi'lbi't,  nicht  etwa  faUclio  Warnudiühandlunf;  ari- 
f^cBchcn  wcrdfii,  da  erst  anhaltendes  (Hüben  bei  1000' 
und  mehr  schädlich  wirkt  und  die  (iowindi^  einer 
Holcben  Hitze  nicJit  auHj;c«ot/.t  wunlc  :i  m  iu  kiMuii  n. 
Unsere  Ajuuüime  scheint  auch  durch  die  von  dem 

KSnigliehen  Matorislprüf aogsamt  TOrKraommeneUBtei^ 
suchunf?  der  pesprungenon  Qewinde  bestStigt.  Sowohl 
die  geStzten  HchlilTe  der  Bruchütttck«  aU  auch  die 
cheniiHclii'  l  ütcruurhuntj  lanRcn  Anrei(li>>ninf;cn  von 
rijn«|>lHir,  nanicnllich  in  der  Kernzonc.  erkennen.  Der 

!'lu]h|ili<ir^'ehalt  betrug  in  di'r  Kand/onv  duri'hH<-hnitt- 
lich  U.042  bis  0,059  "ja,  in  d.-r  Kernzone  O.OtU  bis 
0,09H'';p  und  in  den  dunkeUten  Stellen  der  Schliff« 
0,0M  bw  0.140  0^.  Die  Kerbschiagbiegoprobcn  eines 
BtBckM  Niehten  rar  Beartoilnag  nicht  aus,  Helten 
bei  wwA  «äderen  eine  enffellMide  firachigkeil  dee 
Meterlals  deutlich  erkennen,  bei  dem  vierten  aber 

Mflialb  ndt  rwciHi-  ni«bt»  trelsdem  eine  solehe  praktiteii 
jn  erwiesen  war. 

Die  I!tiieliii,-keit  clor  (ii'wiiKle  war  aber  nielit  die 
einUKe  Vordriebii<-hkeit.  AU  ein  Hchon  in  dio  Spund- 

wand eingezogener  Anker  herausgenommen  wurde, 
weil  das  Oewinde  zu  l*rflfuai;szwecken  Terwendot 
werden  sollte,  brach  er  in  der  Schweifistelle  entzwei. 
Bald  dnranf  geecbab  dasselbe  mit  einem  tweiten  Anker. 
Beide  SehweiBunt^n  erwiesen  sich  als  (ranz  unvoll- 

kommen. Nur  der  Hand  war  Tcrsehwi  itit  luut  fri-eh 
irel)reehcn ;  innen  waren  ilie  Seh»  eilltlin  lieii  i^aii/. 
l'r.-iiiii.  In  einem  Kall  war  Nii;;ar  /iiik  in  'Iii'  Seluseili- 

t'iige  ;,'eilrinii,'en.  Beide  Anker  waren  olTenlinr  Ranz 
liederih  Ii  ge-<thwei6t,  und  e»  entHtand  dio  peinliche 
Frage,  wie  os  um  die  Scbweißung  der  Bbrigen  stehen 
mSge.  War  doch  ein  Teil  scbon  eingebant  «nd  «!• 
gesehttttotl  Einige  ans  Sfibweifiatellen  genommene 
Prolwn  hatten  wonig  befriedigende  Ergebnisse.  Aas 
dem  Innern  der  Anker  ge<lrehte  25  mm  starke  Zer- 
reiliproben  zeigten  iiehr  ungleiche  FeHtigkeit.  7,9  bis 
'JS  k^.  Deliniin;,'  war  in  keinem  Fall  bemerkbar. 
Eine  aurt  einem  Anker  herauH<;eli(>belte  l'rube  von 

r>0  X  '2'^  nun  (jueraebnitt  er^-nl>  26,1  kg  Festigkeit 
und  3,5 '/o  Dcbnani;.  In  allen  Fallen  rifl  nur  ein  Teil 
dee  Qaerschnittä ;  im  übrigen  fand  eine  AbiSsung  der 
Lappen  etatt.  Das  KSnigliebe  llaterialprafnngeamt 
war  in  der  Lage,  die  vollen  Anker  einzuspannen. 
Seebs  von  ihm  geprfifte  52  mm  starke  Anker  zer- 

rissen bei  einer  Beanspruchung  mit  I9.<>.  22,4,  23,1, 
23.:i,  30,5  und  :il,4  kg/qmm.  In  fünf  Füllen  ritt  dio 
Schweiüstelle,  in  einem  Fall  glitt  der  Kopf  des  .\nker8 
vom  Schaft  ab.  Nimmt  man  mit  dem  Königlichen 
Materialprafungsamt  an,  daB  man  von  einer  guten 
Sehweilnng  miadeetene  75  der  .Matorialfestigkeit 
verlangen  Kflnne,  In  eneerm  Fall  also  28  kg,  so  ge- 

nügte nur  ein  Drittel  der  geprüften  Anker.  Das 
liefernde  Werk  ist  freilich  der  Meinung,  daB  bei  einer 
RchweiBung  von  FluSei^en  besiere  ErgobnisBo  als  dis 

erzielten  nicht  erwartet  werden  ki"tmen,  uimI  luruft 
fieh  (taliei  auf  dn-t  l'rteil  , alter  in  der  l'rnxiH  stehender 
Fnelileiit'-".  Wir  iiiitten,  wenn  w  ir  sii'her  flehen  »tollten, 
Bcbweilieiiton  voraoben  müssen,  da»  von  einzelnen 
Hotten  in  den  für  uns  in  Frage  kiunmonden  Ab> 
meesengen  neeh  hergestellt  werden  soll. 

Die  Frage,  ob  die  angelieferten  und  grefienteiU 
aehoB  eingebauten  Anker  verwendet  werden  konnten, 
wurde  dadurch  entschieden,  daß  alle  Anker  ohne  Aos- 
nahnu-  liner  l'rüfuni;  unterzo;,'en  wurden.  Zwei  vor- 
hantleiie  Druckw aHxerpreHsen  vnn  je  "lO  t  Trii;;fiilii^'keit 
wiinlen  mit  -Manometern  auh„'r-iutlel  iitnl  diitm  mit 

deren  Hilfe  eiuo  {'rUfungsvorriclitung  ^'elmut,  in  welche 
sunichst  die  noch  nicht  eingebauten  .\nker,  immer 
tawei  gleiehzeitig,  eingeepaant  und  mit  l&OO  kg/qem 

ansprndit  wurden.  Et  war '  dice  dae  */*'*>l>e  der 
redwerieebn HöchitbMuprneknng.  Weiterzugehen 
oeUem  alefat  tMldi;  wir  wollten  nns  nicht  zu  sehr 
der  ElaatUtltBgreaie  alhera.    8o  geprUft  worden 

89  Anker  mit  MI  oder  bei  Mitreclinun^  den  um  den 
Schaft  gcjtehweititen  Kopfe«  mit  (iOü  .SehweiUstellen. 
Dabei  riusen  vier  .\nker  in  einer  Schwoißsteil/,  bei 
einem  glitt  der  Kopf  ab.  Dio  gerissenen  Schweift* 
atellon  waren  sAmtlich  innen  ganz  achwarz.  In  ftho- 
Hoher  Weise  wurden  euch  die  aohon  eingei>anten  Anker 
gepriUt  Die  vorderen  Ankerteile  wurden  eo  w«jt 
ans  der  noch  zuglnglichen  Schnalle  heraaigedrebti 
daS  die  KSpfe  vorn  vor  die  Spundwandzangen  traten 
und  vfui  iler  rrüfiin^^-Kvorrichtung  gefaßt  w  erden  konnten. 
Die  S|uiniiw(inil  war  noch  gegen  den  Fiiu;,'eiluinrn  ab- 
gi-steift-  Hii-r  riHBcii  von  36  Ankern  mit  2  IG  und 
einMehlieUlieh  der  Köpfe  252  Schweibstellon  drei  Anker 
in  einer  Schweißstelle  und  Ton  einem  glitt  der  Kopf 
ab.  Es  ist  klar,  dafi  bei  fortschreitender  Belaetang 
ein  immer  größerer  Teil  der  Anker  reilea  wIrde. 
ImnMrbitt  ist  Jetat  elalgernuiea  oldwigeitont,  dal 
die  sehlechtesten  nicht  mttverwendet  sind.  Ünd  ds 

die  rochnoriscbc  Höchstbeanspruehung  kaum  je  ein- 
treten wird,  HO  dürfte  d(!m  Torgelieu;;t  »ein,  daU  das 

Bohlwerk  kPuifti;,'  etwa  Schaden  leidet. 
Von  Bedeutung  ist  natürlich  die  Frage  nach  der 

bei  Schweitiungen  und  namentlich  von  FluBeisen  er> 
reichbaren  Festigkeit.  Offenbar  wird  eine  gewöhn- 

liche, am  Schmiedefeuer  mit  der  Hand,  nodi  dun 
im  Staddoba  aaagefihrte  SchweUaag  am  ae  aeUeektar 
ausfallen,  je  dieker  die  Stib«  nnd  Je  unbandlldier  sie 
sind.  Zu  VersucliHzwerken  sehr  sorjjfültig,  im  übrigen 
aber  fabrikmäUig  aus<;efülirte  Sehweißungcn  von  kurzen, 
25  mm  Htarken  Rundeison  (FluUeiHen)  ergaben  noch 
volle  .Matorialfestigkeit.  Dio  Stabe  rissen  dann  stets 
auUerlialb  der  .Schweißstelle.  Bei  40  mm  starken 
Stlbeo  war  volle  Materialfestigkeit  nur  noch  dann  zu 
enielen,  wenn  der  ScbweiBung  eine  Anstauchung  der 
Enden  voranging  und  die  Schweifiatellen  naehher  noeh 
einmal  ins  Feuer  gebracht  und  nun  erst  auf  richtige 
Dicke  anagesehmicdet  wurden.  So  viel  scheint  sicher, 
daß  die  oft  gehörte  Hcbauptung,  eine  Schweilisteile 
sei  ebenso  zuverliistti;,'  wie  das  un;,*c>*<  hweißto  Material 
selbst,  in  vielen  Fallen  auch  nicht  annähernd  'iiutrifft, 
und  daß  man  bei  tlußeisernen  aebweren  Stfteken  aahr 
mifitrauisch  wird  sein  müssen. 

• 

Das  in  obigen  AasfUhrungen  der  Scinreiftbarkelt 
des  FlnBeisena  anegestelite  Hilltraaenovotnm  dirlle 
nicht  ganz  gerechtfertigt  sein.  Es  werden  von  unseren 
Hüttenwerken  seit  Jahr  und  Ta;:  sehr  große  Mengen 
Flußeisen  geliefert,  an  welche  dio  allergrößten  .\n- 
fordoruntjen  bezüglich  der  Schw eilibarkeit  gestellt  und 
auch  glatt  erfüllt  werden.  Wir  erinnern  nur  an  die 
nusscbließlicho  Verwendung  von  Flußeisen  in  den 
großen  BlccIiHchwelBeraien  zu  Rohren,  Dampfsamm« 
lern,  Keseelteilen  naw.  Wir  glauben  behaupten  sa 
dürfen,  daB  beule  in  nur  ganz  vereinzelten  An- 

wendungsgebieten, zu  denen  das  oben  beschriebene 
nicht  gehört,  das  Sebweißeisen  dem  FluBeisen  flber^ 
legen  lie/.w.  vorzuziehen  ist.  Die  Angabe  des  liefern- 

den Werken,  .daß  bei  einer  Schweißung  von  FluB- 
eisen beKsrre  Fr;;obnifiHe  als  die  erzielten  nielit  er- 

wartet werden  können'  und  sich  dafür  auf  das  Urteil 
«alter  ia  der  Praxis  stehenden  Fachleute*  beruft,  mutet 
sehr  aondeiliar  an.  Selbstverstindlich  mnfi  man  bei 
FluBeisen,  doa  tn  aoleben  Spaataiswaekaa  benntrt 
wird.  Im  btareiaa  einer  guten  SehweUbarkeit  »9g* 
Hebst  nicht  Aber  97  kg/qmm  ZerreiBfesHgkeit  hlnnna- 
gehen,  wie  es  z.  B.  die  Matorialvorschriften  i!er  deut- 
Hchen  Kriegsmarine  empfehlen.  .Man  wiril  [l,inn  aber 
auch  bei  Baetit;e mülier  Ik-handliint:  im  Sclimieilefeuer 
und  unter  dem  Hammer  ZorreiUfoHtii^keiten  des  ge- 
sehweiBten  Stückes  erhalten,  die  mindestens  90  */o  der 
für  doe  nicht  gsachweifite  Material  geforderten  ge- 

ringsten ZorralBfeaHgkeit  beiragen. 
DU  SMOU». 
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21.  August  1907. Referate  und  kleinere  Mittelungen. StaU  «Md  SiMii.  ItS» 

F»rmiad«niii?  and  Brneb  tob  Elsra  fttatl. 

1>1<'  riierkwürili;,'('n  Vcriliii!eriii!i,'i:'n,  dif  du-'  Klrin- 
gcfüjjo  lies  EiseDB  und  Stahl«  bei  <ii>r  Formänderung 
and  beim  Broch  erleidet,  hat  der  mit  ihrer  Erforschung 
seit  langem  beschAftigIo  W.  Roscnhain  in  einer 
neacn,  dem  Iren  uid  Steel  Institute  vorgelegten  Ar- 

beit* nm  Oegamtand«  weichender  Untennoiiuigen 
femaeht  Tn  dem  «raten  T>i]  dieaer  Arbeit  M  Im 
Wwen  drr  einfacher  Formiindorun^  infolM  DM» 

obanisclier  l'ebcrbeanspruchun^  auftretenden  ErMhel- nungen  behandelt.  Bei  diesen  ForniänderuDgcn  handelt 
es  sich  um  die  Frage,  ob  die  krit*tallini§chen  Elemente, 
aus  denen  die  KriHtatle  anfg<?baut  sind,  Melbtii  deformiert 
werden  können,  oder  ob  die  Formänderungen  der 
Krietalle  nur  auf  den  bekannten  Erscheinungen  des 
Qlaitene  and  der  ZwilUngebildang  berulien.  Daran 
«naehlleBeod  «Ind  Betraebtungea  Ober  die  wahre  Oe- 
statt  der  von  Ewing  und  Rosenbain  „Gleitbftnder" 
<sli|>-band8)  genannten  Zeichnungen  auf  den  Kristall- 
oberflärhen  entlialtcn.  Der  zweite  I'i  il  iIit  Arbeit 
beschäftigt  sich  mit  den  Veränderiiiiiren,  welclie  das 
Kleingefügo  bei  der  mechanischen  Belastung  bis*  zum 
Brurh  erleidet,  und  entliält  eine  Keihu  von  Beispielen 
für  verschiedene  ürucharten,  denen  je  ein  verMchiedenes 
Aueseben  des  KieingefOges  an  der  Bruchfiftohe  ent- 
iprieht« 

Der  VerfaMer  behauptet,  daß  ein  Kristall,  der 
keine  OleitKnion  aofweist,  auch  keine  Formänderung 
erlitten  bat,  während  in  jedem  andern  KriHtall  die 
FormSniierunf;  f^enau  proportional  der  An/abl  und 
der  Stärke  der  auf  seiner  überHäche  »ielithariMi  (ileit- 
Unien  ist.  Zum  Beweise  dieser  Ansicht  benutzt  Yer- 
faater  die  Methode,  ein  bestimmtes  OettichtHfcld  der 
an  nntemebenden  Probe  anf  photographieebem  Wege 
TOT  nnd  nach  der  Deformation  genan  tu  meaeen.  Da 
indessen  diese  Methode  sehr  vom  Zufall  abblngig  ist, 
weil  man  nicht  vorher  sagen  kann,  welche  Kristalle 
deformiert  werden  und  wi  lclie  nii  ht,  ho  bat  Verfasser 
auch  fid;,'ende  /w ei'kiMülli;;eru  Methode  angewendet. 
Kr    biilt    die    polierte    <  Hierlliiclie    den  Veri-ucb*MtubifH 
nach  Anhauchen  in  den  liauch  einer  Metuolilammo 

oder  in  Blcidampf,  so  daß  nach  Vcrdunt^ti-n  des  auf 
der  Oberflich«  kondeneierten  Waaserdamufes  ein  feiner 
aehwaraar  «der  wailer  Uabanrag  sorflekbleibt,  der  die 
Oaatalt  der  WanertrSpfchen  behill  oad  Totter  Einxel- 
beiten  ist,  an  denen  man  das  einmal  aafgenommcne 
OeHiebtKfelil  Hchnell  wiedererkennt.  Die  dünne,  auf 
der  polierten  Oberfläche  haftende  Haut  macht  jede 
Bewi-;:uiii;  und  rormiindcrnng  der  Überfläche  mit. 
Zum  Zwecke  de«  MeHseiiH  dieHor  Formiinderungen 
führt  man  mit  einer  feinen  Kanielbaarbürtte  zweimal 
unter  rechtem  Winkel  Ober  die  Uberfläche  hin  und 

nilM  auf  mikrometriaehem  Wege  die  Entfomnngen 
der  iMB  der  BHiata  acaaaglon  Biaia  in  dar  an» 
gerloeberten  Oberllflehe  ebmal  tor  and  einmal  naeh 
iler  Deformation.  Xoeh  deutlicher  zitLCcii  sich  die 

l'nterHcliiede  der  durch  die  l''(irmaiii!criit>i^  ueffütl- 
einaniiiT  verschollenen  Teilchen,  wenn  man  cm  he- 
stimmtcH  (leBii  btiifeld  vor  und  nach  der  l'cformation 
ShotographiHch  luifnimmt  und  dann  die  Bilder  im 
tereoskop  betrachtet.  Die  geringsten  Unterschiede 

in  der  Lage  der  einander  entsprechenden  l'unktc 
rufen  «im  atark«  Belicfwirknng  harror,  ao  4aB  «ofort 
«af  eine  Formloderung  geiehloieen  werden  kann. 
Da  nun  der  Verfasser  nirf,'endi  nolchc  Roliefwirkunpen 
auftreten  sah,  vro  keine  lilcitiinien  vorbanden  waren, 
kommt  er  zu  dem  SchluLI,  tiuli  die  Formänderung,' 
plastischer  Metalle  bei  Ncbwacher  Deformation  gänz- 

lich anf  das  Gleiten  und  die  Zwillingsbildung beschränkt 
a«it  und  daß  in  dem  zwischen  benachbarten  Oleit- 
linien  liegenden  Material  Sbarhaapt  fceiiM  Fonalnda- 
rang  stattgefunden  habe. 

*  ,The  Journal  of  tho  Iron  aad  Steel  Inatitnte" 
1900  Baad  LU  fi.  ISO  a.  ff. 

Di«  01«Htinien  sind  bia  jetzt  eowobl  von  dem 
A^erfnsser  als  aucii  vonOsmond  hauptsSchlieh  unter 
schräg  einfallendem  Licht  beobachtet  worden.  Die 
verschiedenen  Ergebnisse,  zu  denen  die  beiden  ForHcher 
gekommen  sind,  haben  den  Verfa.Mser  veranlaßt,  einen 
mehr  direkten  Bewein  für  die  wahre  Oestalt  dieser 
Überflächenzeicbnungen  zu  suchen.  Die  Methode,  die 
•r  nletat  aaiochlieBlicb  anwendete,  ist  von  dem  Ver- 
ÜHMr  MboD  an  aadarar  Stall«*  Inn  baaehri«b«B 
worden.  Er  bat  tle  a«itdem  weeenllieh  TerroUkommn«! 
und  auch  sum  Studium  der  Brnchflächen  benutzt.  Sie 
besteht  darin,  die  zu  untersuehende  deformierte  Probe 
auf  galvanischem  We^je  mit  einem  etwa  3  mm  starken 
Ku|)ferüberzut;  zu  ver»ehen,  darauf  einen  Schnitt 
durch  die  Probe  senkrecht  zur  Grenzfläche  von  Probe 
und  KupferQberzug  zu  legen  und  diesen  8chnitt  zu 
polieren.  In  dem  so  erhaltenen  .Schnitt  bildet  die 
Uronilini«  Bwiach«n  der  nraprOngUcben  Probe  und 
dam  Kupfer  «Ib«  QneraehaiMiaaMebt  dar  ursprttng- 
lieben  ProbennberflAche.  Die  VortoUe  dieaer  Methode 
beateben  hauptsächlich  darin,  daB  die  Probe  weder 
der  Hitze  noch  einer  chemitieben  Einwirkuni,'  au»- 
gOMetzt  wird,  welche  die  (icHtiilt  der  <iio  lileitlinien 
tragenden  OberHiti  he  iM  ciiunii  titiL;en  k'innte;  ferner 
ist  der  Kupferüberzug  Hiark  und  hurt  genu^',  um  das 

Folieren  zu  gestatten,  während  er  den  l'robenrand 
Tor  Verletsung  durch  Abbröckeln  und  Abrundnng 
•ehOlit,  and  achlieOlldi  aatenrtOtil  «r  di«  Wirkung 
des  Aetzmittele,  wihrond  er  aelbat  nnangegriffen  bleibt. 

Bei  der  Anwendung  des  Verfahrens  mQssen  in- 
dcHsen  pewisse  VorBicbtsniaüreifeln  innegehalten  worden. 
Die  Probe  muli  zuerst  in  einem  frisch  beroitoton 

Kupfur<"v.'iiiiill,iiii.i  mit  l  iiLcr  I>  iiien  Kupferschicht  l>e- 
deekt  werden,  wozu  ein  sehr  »chwaclier  .Strom  erforder- 

lich iat,  ehe  «ie  in  das  gewöhnliche  saure  Kupfer- 
oulfatbad  gebracht  wird.  Darauf  wird  der  fertig  ga- 
«obUffana  oebnitt  niebt  mit  dem  gewShnliehen  Pollar- 
rat,  aoBdara  mit  geglühter  Maniesia  und  zwar  zu- 

letzt in  der  Richtung  Eisen — Kupfer  poliert.  Die 
vorteilhaftere  Wirkunc  der  L'elinmuten  Maj^'ncKia  be- 

ruht liauptBfichlich  darauf,  diili  nie  den  SchlitT  nicht 
so  sehr  wie  das  "I'olierrot  in  der  I 'nlierriehtung  ver- 

schmiert. Man  Htellt  Bich  zv\ eckmäßig  das  l'oliermittel 
fOr  jeden  Gebrauch  friHch  her,  indem  man  frisch 
gefälltes  Magnesiumkarbonat  in  einem  Platintiegal 
glüht,  mit  Wasser  zu  einem  Brei  anrührt  nnd  den 
Brai  aaf  dia  fainlaiaano  Poliaracbaibe  aaftrigt,  die 
nach  beendetem  Schleifen  jedeamat  wieder  von  Mag- 

nesia rein  gewnsclien  wcnlen  muß.  Hat  man  auf 
diese  Weise  einen  Querschliff  zu  iler  ])olicrtcu  Öiior- 
fläche  einer  nicht  mechanisch  überbeanspruchten  Probe 
hergestellt,  ao  ist  die  Grenzfläche  zwischen  Proben- 
Oberfläche  und  Kupfer  eine  gerade  Linie.  Ist  dagegen 
di«  Probe  vorher  deformiert  worden,  ao  iat  sie  keine 
Iarade  Linie,  aondam  «iaa  •igenartig  abgeatuft«  Linie, 
eron  Stufen,  anigauoraman  In  nldiitar  Kähc  des 

Bruehea,  aehr  feiu  nnd  nur  unter  atlrkater  Vergröße- 
rung erkennbar  sind.  Bei  einigen  vom  VerfasHer 

untert*iichten  Proben  sind  die  Stufen  verhältnismäßig 
griiü,  IiIn  zu  0,0025  mm  tief.  Die  Beobachtuni;  dieser 
Erselieinungeu  stellt  es  aulicr  Zweifel,  dali  dii?  Gleit- 

linien nichts  anderes  siiul,  als  geometrisch  orientierte 
Stufen,  deren  Richtung  von  einem  Kristall  zum  andern 
wechselt. 

Verfaaaar  weiat  darauf  hin,  daß  sich  die  bei  dar 
Beobaehtang  dar  01«{tllBi«n  angewendete  Mettoda 
auch  zur  Beantwortung  anderer  metallographiaeh«r 
Fragen  wie  der  doppelten  Oronzlinien  in  reinem  oder 
fast  reinem  Eisen  suwie  zum  Nachweis  der  Erhaben- 

heit des  Zementits  und  der  ihn  bei  jji'wöhnlicher  Be- 
obachtung umgebenden  Randschatten  heranziehen  läßt, 

und  vergleicht  darauf  seine  Beobachtungen  mit  den 

*  «Proceedinga  of  the  Rojal  Society",  Vol.  74, 
S.  557-MS,  Pabr.  10«  1005. 
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Ergebniuen  fremder  ForBchnngea,  beMndora  der  Ar- 
Iwttan  Oanond»  nnd  Fr^monti  mwta  Bailbya. 
Die  fraiuSaleben  Forscher  baban  iioliarta  Bisan- 
kriotnllo  unteraaobt  and  Hin  !  dabei  zu  d<>m  Schluß 
{gekommen,  daB  die  kriHtailiniHchen  Elcinpnti',  nu* 
tli'Ucn  tiio  Kriatallo  «uftri'tmiit  hhuI,  weihst  doformiert 
werden  können,  und  »»int-  «olrhe  Deforinntion  auch 
bei  jeder  FormSnderunif  von  Metallen  eintritt.  Ver- 
faaser  h&lt  jedoch  die  Ver«ucbo  an  einzelnen  isolierten 
Kristallen  nicht  fQr  beweiHkrAfti);  fQr  dati  Verhalten 
dar  in  ainer  MeUUmaaae  ringa  eingeacbloaaenan 
Krittalle  and  aebliaBt  sich  mehr  der  Beilbjaehen 
Theorie  an,  die  die  Annahme  einer  Deformation  der 
Krifltalloleiiiente  enlliohrlich  macht.  Nach  dieser 
Thi'iirie  könnm  dii'  M>tiilli'  in  /wci  /iiHtHnden  lie- 

Btohen,  die  Hi'illiy  l'hai-en  nennt,  und  zwnr  in  der 
weichen  und  kriatalliniHcben  (C-flia^e)  und  der  harten 

und  amorpheo  (A-l'hasn).  Die  ('-l'hnse  ist  thcnnisch 
atabil,  aber  mechanisch  nicht  stabil,  während  die 
A-Pluaa  meohaaiach  atabil  «bar  tharmiach  nicht  atabil 
ist  Die  l>eiden  Phasen  ItBnnoo  dementaprechend 
darcb  meolisaiaebe  Beanipruchnag  oder  Anwendnag 
Ton  Wirme  ineinander  Qher^ofnhri  werden.  Nach 
dicaor  Theorie  nimmt  Hrillis  rnif  der  Oberfläche 
jedc.i  MetHllHchlifTeH  eine  Srhicht  nmor|>hen  .VIetiillea 
nn.  Die  <lnreh  die  nKM-hanisehe  Hcansjtruchun^  de« 
SchleifciiM  ans  der  kriHtalltniHehen  Struktur  heraus« 

gasMrten  .Mnlekaie  geben  in  den  amorphen  Zustand 
Aber  nnd  nehmea  antor  der  Oberflichoiwpannnng,  die 
b«i  dem  Metall  geaan  so  aafiriti  wie  beim  Olsa  nnd 
boim  SptejfcleiH,  daH  ̂ 'lawige  blanko  AuBsohen  an. 

Derselbe  Vor^ant;  nnn,  der  sich  beim  Schleifen 
auf  der  Oberfläche  de»  MetJilliH  abspielt.  Hjiielt  Hieb 
auch  im  Innern  der  Metulhimshe  ab,  wenn  eine  De- 
fortiiatinti  den  .MetallcH  be^finnt.  Teberall  da,  wo  da« 
(iloiten  oder  die  /willingHbildung  eintritt,  wird  da« 
*iofii_"'  der  Kristallohertläche  in  der  Weine  verändert, 
da£  eine  dOnoe  Sehicht  der  kristaUtnischen  Ü-Pbaso 
In  dio  UHwo  ametplio  A-Phaae  ttbarfaiit,  «odorch 
fMehaaltif  daa  Hartwerden  des  Metellea  faifolg» 
mechanischer  Beanspruchunfr  erklSrt  würde.  Die 
harten  und  aiiinr|dj>'ii  .Mi  tiillKchiehten  xind  pbysikaliitch 
und  I  heniinch  vou  dem  Metall  der  C-I^hase  Terschiedcn 
und  Kind  im  weaantliehea  das,  was  man  als  Oleii- 
linioii  Hiebt. 

Der  Verfasser  stimmt  Im  aligemeinen  dieser 
Theorie  bei,  nur  will  er  sie  ia  einigen  Punkten  modi« 
filiert  wissen.  Da  aimlieb  im  Innern  des  Metalls 
kaiao  Oberfllehonspannaag  dl«  BUdang  dar  amorphen 
Hetollschichten  erleichtern  kann,  so  treten  nach  seiner 

Moinun):^  die  gel)ild.  trn  'Liniirphen  Schichten  bald 
wieder  in  den  kriBtjilliiii In  ti  /iistand  zurück,  wobei 
Verfasser  den  nni:reri/.i  iiilr:i  Kri^talli-n  eine  Ähnliche 
Wirkung  zunchreibt  wie  l  inein  in  eine  gesättigte  Lö- 

sung gebrachten  Kristalle.  Man  wird  daher  die  Qleit- 
linien  oft  deshalb  nicht  aobcn,  weil  nie  schon  wieder 
Torschwunden  sind.  Verfasser  hat  indessen  fest- 

gestellt, dafi  sie  sich  salbst  nach  Entfernen  der  nr- 
aprOngliehen  Schiiifoberflicbe  durch  ementes  Polieren 
und  darauffolgendoH  Aetzen  noch  deutlich  erkennen 
lassen,  wenn  man  nur  jede  Krwärmuntr  der  l'robe 
beim  Sclileif>'ii  vermeidet  und  die  ̂ jcoamteti  Opera- 

tionen etwa  inuorbalb  einer  halben  Stunde  nach  der 

Zugbeaneprui^bung  ausfährt,  Verfasser  stellt  schließ- 
lich seine  Versncbaergebnisae  in  besug  auf  die  Oieife- 

llnien  in  folgenden  drei  Punkten  tuaammea: 

1.  Die  Wirkung  der  .Vrt/mittel  utr.-nbarl  flulirrst 
dünne  Metallschiclitiii  in  einem  vir.-inderten 
Midekular/.iistiihil. 

2.  Wenn  das  Aet/ea  vorlier  bi-ansprueliter  l'roben 
nach  deren  «Krbolun^--  keine  (ficitiinien  bloö- 
legt,  so  ist  das  ein  i<(>Meis,  daU  diese  schon 
wieder  vcmcbwunden  sind. 

8.  Die  Halbplastizitit  des  Eisens  und  des  Stahls  un> 
mittelbar  nach  der  Zugbeanspruchung  ist  der 

Gegenwart  von  BaUebten  beweglicher  Moloklla 
aadi  Art  dar  von  Beilby  boeehriobeMn  aaf 
den  OberflBehen  razoschretben,  wo  das  Oteiten 
Htattirffiindi'n  liAt. 
Darauf  erwäiint  Verfiisser  eine  für  das  Studium 

der  Oleitlinien  besonders  intorossantc,  von  Car» 
penter,  Uadfield  und  liongmuir  entdeckte  Le* 
giorung  mit  19,91V»  Mckel,  0,41*/«  Kohlenstoff, 
0,96'/«  Mangan  nebst  geringen  Mengen  Ternnreini- 
gungen  (Phosphor,  Schwefel,  Silizium). 

Diese  Legierung  ist  im  gegossenen  Zustande 
weich,  ziib  und  niidit  ma;;netiBeh,  im  bearbeiteten 
Znstande  dairej^eii  hurt  uml  mairiletiseli.  l*.!-"  liclü^O 
ist  im  gcj;osi«encn  Zustando  aus  nur  einem  Körper  in 
polyedrischer  Gestalt  aufgebaut.  Im  deformierten 
Znstande  tritt  ein  zweiter  (Jefagebestandteil  in  Form 
Ton  Stäben  und  Flecken  auf,  der  in  den  Kristallen 

oingalasert  iat  odar  aia  darchkraast  nnd  darota  8al> 
peterslnre  oder  Pikrinslnre  aehwarz  gellrbt  wird. 
Da  diese  Stäbe  stets  parallel  den  bei  geringer  De- 

formation zuerst  auftretenden  tüeitlinien  liegen,  so 
kommt  Vcrfosser  zu  dem  SrtiluÖ,  daß  der  neue  Ge- 
fQgebestandtoil  nur  auf  den  Oleitlinien  liegt  und 
die  Deformation  daher  lediglich  auf  das  OleitOB  aad 
die  Zwillingsbildung  beschränkt  sein  könne. 

Zum  Studium  der  BrQcbe  vuu  Eisen  und  Stahl 

▼arwsndete  Verfasser  dieselb«  Methode  wie  aam  Sta- 
dium der  Deformation.  Die  Bmehfllnbe  wurde  mit 

einer  M  mm  starken  Kupferschicht  bedockt  und  darauf 

der  mit  .Magnesia  |)olierte  (iuersehliff  mit  konzen- 
trierter I'ikrinsäureliisung  geätzt.  Tür  lie  vi  thi  bie- 

denen  Hrucharten  ergaben  sieh  ei|;i  iitiuiili<'bi'  Kenn- 
zeichen. 

Der  Brurh  infolge  Zcrreiöons  ist  bei  reinem  oder 
fast  reinem  Kinen  durch  fast  bis  zur  Spitze  ausge- 

sogene einselne  Kristalle  an  der  Bmcbfllche  nnd  viel- 
faebe  sehr  feine  Abstufung  der  Bmebllaie  gekaiiB- 
seichnal.  Wiedergoatzto  Spuren  von  Gloitliniun  sind 
in  den  Ksndk&rnern,  aber  nicht  iu  den  vom  Bruch 
entfernten  Kristallen  erkennbar. 

Dassellie  Ausselien  bat  der  ZerreiUbruch  eines 
weichen  Staiiles.  Bei  solchem  .Material,  das  aus 

Ferrit  mit  eingelagerten  l'erlitinseln  besteht,  tritt  die 
Frage  auf,  ob  der  15ruch  den  einen  von  beiden  Oo- 
fOgabestandtoilen  vorsieht  oder  vermeidet  Da  es  be- 
kaant  Ist,  daB  dio  Festigkeit  aiaes  parlilisehea  Btalilaa 
tIoI  grBBer  iet  ala  die  einoa  ferritiseheBf  mQBto  man  an- 

nehmen, daß  der  Rrnrh  eines  welchen  Stahles  nur 
durrh  den  Ferrit  ;;(  bi  ri,  wäbrend  erden  I'erlit  \  i  rrneidcn 
würde.  Nach  den  lti  iiba(  litiiii'.:en  iles  Vi  rf,i^-,ers  gebt 
der  Kriicii  itnioscn  in  L^lc^iciuT  Weise  <liireli  Ferrit 
wie  I'erlit.  Zwar  knim  man  beim  Studium  des 
liruches  immer  nur  In  <  mc  Hälfte  der  zerbrochenen 
Perlitinaeln  betrachten,  da  es  praktiseb  naraöglich  ist, 
TOB  dar  aadam  Hilfte  des  Versnehsataboa  denjenigen 
Scbliff  borznstellon,  der  dio  genaue  Fortsetzung  des 
ersten  Schliffes  wire,  aber  mannigfache  Grande,  wie 
z,  B.  die  durch  Vergb.'ieli  mit  tlcn  anderen  Perlit- 
inseln  festgestellte  geringere  Lünge  der  an  der  Broch- 
Hiirbe  endcüden  l'i  rlitiuseln,  deut<<n  darauf  liin.  daß 
der  Bruch  durch  den  Perlit  wie  den  Ferrit  geht. 
Das  erklärt  der  Verfasser  dadurch,  daB  der  Perlit 
keine  so  groDo  ZAbigkeit  bat  wie  der  Ferrit,  nnd 
sefaM  Anpassung  an  dea  sieb  dolmendan  Farrit 
schließlich  eine  Grenze  erreicht,  so  daB  er  kati  vor 
dem  endgaltigen  Bruch  dos  Stabes,  gpStestens  aber 
mit  dem  Ferrit  /.usiimmen  eiit/weibricht.  Für  die 

erstcre  Annnliiin',  dnli  drr  Ilnirli  des  l'erlits  in 
wididn  iii  Siiibi  Hi  bon  vi  r  ■.\--n\  endgültigen  Bruch  des 
Stabes  erfolgt,  sprechen  häutig  in  der  üibo  des 
Brucbi's  auftretende  Uisse  im  l'erlU,  di«  im  Schliff 
als  schwarze  Flecken  sichtbar  sind. 

Der  Bruch  infolge  Zerschlagens  tief  eingekerbter 
Stib«  TOD  Schmiedeisen  ist  ein  ainfaelitr  Spalt* 
brueb  ohne  Yorbcrgegangcne  Deformation.  Seiaa 

L.iyu,^cd  by  Google 
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Ktchtuns;  innorlialb  großer  Kriatallgrappen  Ist  fatt 
eine  i;orado  Liniu,  die  charakteristisch  von  dem 
aacki^-on  Kande  dea  ZerrfißliruclifH  abweicht.  Der 
UnterHchied  kommt  daher,  daß  die  Zerreißproben 
eine  betrÄchtlicho  Deformation  vor  dem  Bruch  er- 
teiden.  DioM  üerormation  hat  eine  Torwitkclto  Ab- 
•tnfirag  dar  OIwrfiächen  leichtester  Spaltbarkeit  zur 
Fdg«,  welcher  d«r  dvauf  «tnlraUnds  Braoh  atoti 
fol|^  Botin  Sdilegbrneh  werdwi  di»  Kriitalla  niebt 
dofomilert,  sie  besitzen  daher  die  niiTerSndortan 
Oleit-  nnd  Spaltflächen.  HAufig  finden  eich  nach  dem 
Aetzen  bei  den  Schlagbrüchen  der  ItnichflSche 
parallele  dunkle  Linien  in  einiger  Kntfi'rnun:;  vom 
Bruch.  Ihr  Auftreten  ist  ein  Hicheren  Zciciii'n,  diiB 
der  Bruch  heftig  und  plötalicta,  niemals  aber  durch 
kmgaame  HelatitungeiiiteigenMy  erleM  bi 

Bei  den  SchlagbrfloheB  tob  veuhem  Stohl  wigt 
lieh  •in  iatereeemter  Ctogeaieti  la  dem  ZerreiBbrveii 
deeeelben  Mttoriele.  Beim  Schlagbmch  vermeidet 
der  Bmch  nnbedlnf^  den  Perlit.  Niemals  sieht  man 
Perlit  an  der  BruchHficbo  hängen  oder  endigen,  wie 
beim  ZerreiBbruili.  lud  an  Stelle  der  lUsse  im 

Perlit  de«  Zerrcülbrucbt'H  trotuii  beim  Schlagbruch 
Risse  im  Ferrit  auf.  Das  hat  Heinen  Grund  darin, 
dftt  der  Perlit  durch  keine  vorhergehende  Deformatioa 
geiehwftcht  worde  and  der  Brach  daher  seinen  Weg 

Miingiten  'WIderetandee  in  den  BpaltflAchen  der FerriftrbtaUe  allein  findet 
Yertuehe  an  eingekerbten  Stabtstlben,  die  dnrßb 

Hin*  und  llerbicgcii  /.rrttrochet)  wunii'n,  ztii^tcii  ciii 
Anasehen  der  llnn  lit'.iirln',  welche»  /.wisclifii  dinn 
eines  Zcrreißbruclii  H  und  dem  eine«  Schlagbruches 
liegt.  Der  Bruch  geht  abwechselnd  in  Bicbtung  doa 
8lM>ee  nnd  qner  inr  Uagiriebtug  dareh  den  Stab. 

b  Qaerrichtnng  des  Stabe«,  wo  der  Broch  demnach 
oater  Zagwirkung  nach  betriehttioher  Dehnung  ein- 

getreten i»it,  zi'i^'t  er  das  Aussehen  des  Zerreiß- 

bruchcs  mit  keiner  Bevorzugung  des  l'crrits,  in 
Iyari;,'Hrichtung  dagegen  da«  AuHBeiien  de«  S(  hlu^'- 
hruches.  Bei  weichem  Stahl  tritt  eine  überwiegende 
Neigung  des  BrndiM  «af,  dem  Ferrit  zu  folgen  and 
den  Perlit  in  vermeidea.  O.  Hart, 

WUbelm  Heinrich  Uhland  f. 

Am  1.  August  d.  J.  verschied  zu  Leipzig  im  Alter 
von  67  Jahren  der  Ingenieur  und  Patentanwalt  Wil- 

helm Heinrich  Uhland.  Der  Verotorbene  grOndete 
fan  Jahre  1866  daa  Teehalkam  MHtwelda,  nadi  dMMn 
Yorbildo  später  in  Deutschland  eine  Reihe  fhaliehor 
Anstalten  eingerichtet  worden  sind ,  und  drei  Jahre 

darauf  auch  noch  das  Technikinn  I'rHriki  nlh  rg.  18T0 siedelte  er  zu  dnuerndom  Aufenthalte  nach  Leipzig 
über,  nuciidern  er  vorher  bereits  die  Zeitschrift  ..Der 

praktische  Maachiaen-Konstrukteur",  die  er  biszuseinem 
Tode  herausgab)  Ins  Leben  gerufen  hatte.  Außer  dieoom 
Unternehmen  war  es  die  nnnmehr  auch  achon  ■eil 

twel  Jahrxehnten  ereoheinende  aVhlaade'WoeheMehrift 
ffir  Industrie  and  Technik",  die  den  Namen  des 
Heimgegangenen  in  technischen  Kreisen  bekannt  ge- 

macht liat.  Von  UhlaiidH  zalilrcichrn  Werken  mögen 
hier  insbesondere  sein  .llaiuüiuch  für  den  praktischen 
MascbiuenkoiiMtrukteur"  und  das  „Skizzenbuch  für  den 
prakti.schen  Maschinenkonstruktour*  genannt  werden. 
Daneben  wandte  er  seine  literarische  Tltigkeit  noch 

der  Uerausgabe  Toraohlodener  technieeher  Kalender  so.* 

*  Naeb  »Obemiicer-Zeitang*  1907  Kr.  68  &  T80. 

Bflcherschau. 

AmführlichtB   Handbuch  der  BiMMhütUnkunde, 
ciewlnnung  und  V«rarbdtuDg  des  EUens  In 
theoretischer  und  praktischer  Bezieliuiifr  unter 
besonderer  Bcrücksicbtiguog  der  deutsclieo 
Yerhllltnine.  Von  Dr.  Hermann  Wodding, 

Kgl.  Preuß.  Geheimer  Uergrat  und  Professor 

an  der  Bergakadcmio  und  der  Technischen  Hocb- 
schnlo  zu  Berlin.  Zweite,  vollkommen  umgear- 

beitete Auflajre  von  des  Verfassers  Henrbei- 

tung  von  .,l>r.  .lohn  l'ercys  Meiallur^ry  of  Iron 
and  Siecl".  In  vier  Baudeu.  Mit  zahlreiclieu 
HolxsUchen,  phototypischen  Abbildungen  und 
Tafeln.  Vierter  Band:  Die  Gewinminjr  des 

Eisens  aus  den  Erzen  (Fortsetzung;.  Erste 

Lieferung,  zweites  Buch:  Die  Rennnrbelten. 

Br.ninscliwei^'-,  Druck  und  Vorlaf?  von  Fricilrirh 

Vieweir&Sobu,  1*JU7.  19GS.,  G7  Abbildungen. 
Preis  8  cf. 

rii>.iT  \VuiW(th,  dein  \sir  bei  der  Besprechung* 
des  dritten  liatkdcs  dieser  klaiisiifcben  Eisonbütton- 
kunde  Auadmek  gaben,  ,daB  es  dem  Verfasser,  der 
darch  die  torliegende  Arbeit  anfa  neno  bewieaen  hat, 
von  weleher  jngeadfrisdien  Kraft  er  noch  durehdrongen 
ist,  hMi  gelingen  mOge,  den  vierten  und  lotsten  Band 
zu  vollenden",  ist  durch  die  jetzt  (Jnni  1907)  vor- 
lir-L,'en(ln  erste  liicfcnmt,' des  vierti'U  Bandes  iTfreiilich 
«»•hiiell  in  Lrfüllun;;  gejfangen.  Wir  wüu-ti  lioii  und 
hoffen,  dall  die-  noch  fehlenden  Lieferiiti;,'cii  ühnlieb 
■chnell  erscheinen  mägon,  um  das  groUe  Werk  zum 

*  «Stihl  aad  Eieen"  1006  Nr.  7  8. 4110. 

AbscbluQ  SU  bringen,  dem  Verfasser  zu  neuer  Ehra 
and  der  gaaien EisoBinduatrio  und  ihren  JOngom  lam 
Nutzen. 

Hatte  sich  der  dritte  Hand  dieses  Werkes  mit 
der  Darstellung  des  Koheiscns  im  llochofen  befaßt, 
Bo  wendet  sich  der  Inhalt  dieser  Lieferong  der  ge- 
aaoeo  Besclireibang  der  Bennarbe iten  sn,  d.  h.  der 
Darstellang  dee  schmiedbaren  Blaene  anmittelbar  aas 
den  Erzen.  Wenn  man  bedenkt,  daß  unsere  Vorfahren 
bis  zum  Schlüsse  dos  15.  Jahrbundorts  nur  schmied- 

bare» l'isi'ii  erzeugt  haben,  und  dies  immer  un- 
mittel liar  auH  dem  Erze,  wiihrend  seit  jener  Zeit,  wo 

der  Hochofeniirozcß  aufgenommen  und  Kohei-cu  dar- 
gestellt wurde,  eine  doppelte  Arbeit  notwendig  wurde, 

um  Hchmiedliares  Eisen  zu  gewinnen,  so  haben  wir 
eine  loichto  BrklArang  für  die  alten  and  neuen  Bo- 
etrebangoD,  die  daranf  binaoagingon,  darntaa,  ob  es 
mO^eb  seif  oebmiedbares  Eisen  wieder  nnmtttelbar 
ans  den  Erzen  herzustellen  und  zwar  mit  besserem 

wirtschaftlichem  lörfolge,  als  es  unseren  Vorfahren  ge- 
lungen ist,  wenn  die  Fort^i<-h ritte  der  Neuzeit  in  Tei  hnik 

und  WisHenscIialt  hirireicliend  benutzt  würden.  Der 
Verfasser  untersucht  zunächst,  welche  Methoden  zur 
HoreleUang  schmiedbaren  Eisens  unmittelbar  aus  den 
Ersen  aneere  Vorfahren  benatsten  (alte  Rennarbeiten), 
schildert  welter  die  neeon  Venraehe,  diese  Yer> 
fahren  mit  verbessertea  Hilfsmitteln  aafzanebmen, 
weist  nach,  waram  alle  solche  Veraueho  bisher  völlig 

mißlungen  sind,  und  beantwortet  s<-liliclilii'b  die  Frage, 
ob  es  sich  em|ifeble,  auf  diesem  Felde  weiter 
vorzii;;ehen,  oder  ob  das  ein  ver>,'obli<  lii'8  Itoiniihen 
sein  würde.  In  detn  Rückblick  auf  die  sümtlichen 
Ucnnarbeiten,  nitc  wie  neue,  einscbließlivli  derer  mit 
Elektrizität,  kommt  der  Verfasaer  su  dem  Schluaso, 
„daß  es  verccblich  iat,  gogenwlrtig  Zeit,  Geld  und 
Oeistaskraft  darauf  zu.verwonden,  sie  mit  den  bia 
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Jettt  bekannten  und  erprobten  Yorricbtaneen  und 
Verfahren  einfahren  za  wollen."  Die  »ich  bei  dem 
Leacn  der  Hescbreihunj^  der  alten  Hennarbeiten  »uf- 
drftnsjondi'  Fra:;c-,  oli  dieselbe  {gegenüber  doni  gegen- 
wiirtii^'en  Ktiind|>iiiikti'  des  EiflvnhUtte'nwcaenti  nicht 
ttbertiQi^Hii;  gewcNt>ii  »Are,  beantwortet  Wedding  auf 
8.96  selhüt :  „Derjenige,  welcher  sieh  dam  genauen 
Studium  dea  modarnon  EiaanhttttenwMeiu  widmet, 
irird  fiadan,  daB  di*  KanntBia  d«r  «Itwi  RannubaUon 
«amittMlu^eli  kt,  am  lu  teratalMa,  watom  man  auf 
aia  Hiebt  wieder  snrflckgrelfen  kami.  Wie  »Stlff  dteee 
Kenntnis  selbst  für  den  Tei  lmikcr  ht,  dtiriUior  kann 
der  VerfaM.ior  durch  Mi'iiH'  l:itLu'iiilii-ii;i'  riilij^kt  ii  im 
Fatentaniti"  Ki  rlimsrluift  i^chr-n.  lln  r  j^clion  alljülir- 
licb  Annieldun<;en  ein,  in  deniMi  die  lüngHt  veralteten 
Yor^Ango  als  neue  Erfindungen  angesehen  werden." 
Ea  ist  eben  hier  wie  auf  anderen  Oebieten  kein  ver- 
nflnftiger  Fortachritt  denkbar  ohaa  dia  Kenntnis  und 
daa  Stadium  dar  frlUieraB«  weoii  aaoh  gai»  Obarboiten 
Beatrabnn^B  and  Tarfabrvn. 

Mit  besonderem  Interesse  wird  man  dim  ganz 
tteac  Kapitel  über  neuere  elektriBche  Verfiihreii  der 
BennartiL'it  lesen,  das,  bildürh  i<obr  put  auii;,'ei*tattet, 
die  gan/o  Suiniiu>  von  Hrfabriingen  und  Butriebazablen 
anf  dieHi'in  (ii'liii'ti'  \.n»  nuf  den  heutigen  Tag  bringt. 

Alle»  in  allem  genointiion  fügt  sich  diese  Liefe- 
rung als  gleirbwcrti^,'or  Baustein  in  das  grotio  Werk 

ein,  daa  dem  Namen  Hermann  Weddiag  in  der 
Utoratar  dea  BiaaohattaDweaaiw  ainan  Ebrenplatx  fOr 
alla  Zelten  aletaart.  0,  p, 

Garoettf  W.  II.  S  t  u  a  r  t :  Die  Srhauffhiiot  tren, 

Wasser-  und  Dampft  urlnnfu ,  Z>  ntrif uyalpuinpen 

ttnd  Gebläse.  Deiitsclu'  .lutorisierte  Aiisgalie. 
Bearbeitet  von  C.  Heine,  Ingenieur.  Mit 

83  Textabbildunjrcn.  Berlin  1907,  Wilhelm 
Ernst  &  Soliii.    ü  tif. 

Der  Verfaaaer  TOrliegenden  Bochaa,  daa,  wie  aehan 
im  Titel  erwähnt,  voa  Ingwiiaur  0.  Hrine  a«a  dem 
aagliaehen  Original  Ina  Dentaebe  Obertrairen  worden 
lat|  behnnilf'lt  niclit  allein  die  Turbinen  für  Wasser, 
aandarn  auch  die  Dampfturbinen,  und  widmet  sogar 
den  Qasturbiiicn  ein  ber<oudereM  Kapitel.  .\uijerdem 
iMtebiftigt  er  Hieb  im  Anhange  mit  einigen  theorcti- 
aoben  Fragen  über  die  Bewegung  von  Waaier  und 
Oaseu  sowie  fiber  gTroskopiacbo  Erscheinungen.  An« 
gosiebts  dca  großen  Urofanges  der  Aufgabe,  die  sich 
der  Verfaaier  geatellt  bat,  fallen  natOrlieh  die  oin- 
lelaan  Kapitel  reeht  dQrftig  aus;  die  meinten  und 
wiehtigaten  Punkte  werden  nur  gestreift,  so  daß  da^ 
Werk  weniger  fUr  den  Fachmann  als  vielleicht  für 
Leute  geeignet  sein  dürfte,  die  den  behandelten  Fra-jen 
ferner  stehen  und  sieb  nur  allgemein  orientieren 
wollen.  Für  diei^o  sind  aber  wieder  die  hier  und  da 

riogastreuton  tbooretiKcben  Frörtcrungen  iiberfl&aaig 
aad  atPiellUfernd.  Außerdem  sind  die  Konstruktionen 
van  Paraona  lo  aehr  in  den  Vordergraad  gaiocan 
and  diejenigen  tob  Koaalraktenrao  anderer  Liader 
80  flOchtig  crwlhnt,  daß  der  fremde  Leaer  den  Ein- 

druck gewinnen  mu6,  ecin  Land  halie  nach  dietier 
Ricbtunj:  hin  wenig  geleistet.  Beim  SchiffBinaHcliinen- 
bau  gibt  CH  für  den  VerfasHer  nur  tlie  ParHims-Turbine, 

und  von  den  'rurl)itk<niipreMM)ren  ii^t  es  ebenfalls  nur 
der  l'arHons-Konii>reB!4or,  der  ihm  der  Erwähnung  wert 
dünkt.  Unbedeutend  oder  gar  nobakaBBt  aekeineD 
dem  Yarfaaaer  die  Konatroktionan  ton  Bataaa  and 
aadarait  Aataritaten  anf  dieaam  Gebiete  an  nein. 
JedanfitlU  hätte  man  Ton  einem  Buche,  das  im  .fahre 
1907  herausgegeben  worden  ist  und  in  Ingenieur- 

kreisen geler-en  werderi  hiiU,  eine  vollständigere  I)ur- 

tttellung  erwarten  dürl'en,  die  vor  allen  Dingen  auch 
die  neueren  Konatruktionon  und  ResuM  r  würdigt 

lieifenbogtH, 

Stcplian.  P.:  Die  Liiftsiilhithneu.  Ilire  Kon- 
struktion und  Vcrwoudung.  Mit  194  Text^ 

flgaron  und  4  ittbographicrten  Tafeln.  Berlin 

1907,  Julius  Siirinjri  r.    7  .i^. 
Mit  Torliagendem  Werke  fibergUrt  dar  Yerfaaaar 

der  Prasia  aiaa  gadribigte  Uaberaiärt  ttar  KoBatmk- 
tion,  Bareobnnng  nnd  Anwendung  der  .Loftieilbabnen*, 
die  in  Deutachland  meist  als  Drahtaeilbahnen  be- 

zeichnet werden.  Die  Bedeutuntf  der  Luftrieilbahnon 
ist  schon  sehr  hfitilii;  durcb  \  enilTentlicbuiigen  und 
Vorträge  über  auH^'efiilirte  .\nta>;en  hervorgehoben 
worden,  ein  zusammenfassendes  Work  Ton  neutraler 
Seite  war  dagegen  bisher  noch  nicht  vorhanden,  und 
M  iat  t«  bedauern,  daS  daa  jelst  acanliiaaaaa  Bneh 
Dieht  «mfaamadar  angelegt  wordin  iat  nnd  aidrt  aaeh 
verwandte  Gebiete  wieSeilbabn-Bangieranlagen.EIcktro- 
hflngebahnen  uaw.  einschließt.  Selbst  das  besonders 
lebrroiclie  Kn[iitid  aii^gernbrter  ,\nlni;en  ist  bei  der 
gedrängten  .^nurdnung  des  Buches  etwfi'*  spärlich 
ausgefallen,  was  im  Interesse  der  zalilreirlien,  teil- 

weise berühmten  A tisfOhrungen  von  Bleicbert  und 
l'ohlig  bedauiTt  \vi nlon  muß,  wenn  auch  heaonders 
erateror  durch  zahlreiche  eigene  Fnhiilcatianan  dafflr 
Borgt,  dal)  Intereaaentan  den  flbar  die  groBe  Anpaa« 
miifaflUiMcait  dar  Lnft«dlbahann  «wlntieren  können. 
Bei  den  Tafeln  wire  eln'Hinweia  auf  den  zugehörigen 
Text  sehr  angebracht,  da  «io  dadurch  an  Wert  ge- 

winnen würden.  Das  Buch  wird  nicht  nur  unter  den 
Konstrukteuren,  sondern  auch  unter  den  Betriebs- 

leitern, die  für  den  eigenen  Betrii  li  noch  der  ge- 
eignetsten TransportTorrichtuof,'  Ansscban  halten, 

manche  Freumle  gewinnen.  Obgleich  beide  eigantUeli 
verachiedene  Ansprficbe  an  «in  dwartigaa  Werk,  ana 
dem  aia  Balelirung  nnd  Anragaog  ■ÄOpfan  wollaiv 
ateilan,  ao  dürften  dodi  balda  atwaa  darin  finden,  waa 
ihnen  biaher  nieht  snginglieb  war.        j>  pf^tr. 

D  n  (■  s  r  h  n  v  r  ,  Franz.  F.iltrikdiroktor :  Die  A  un- 
troUstatistik  im  iiiodfrnen  Fabrikbetriebe.  Prak- 

tlsebe  Winke  fQr  Fabrlknnten,  AufBichtarnls- 
mitglieJor,    nüchcrrevisorcn   usw.    zur  Er- 
zieiung  einer  genauen  üebersicbt  über  die 
jeweiligen  OeaohlftnrerlüdtniaBa.  Hannover 
1907,  Dr.  Max  Jflnccke.  2,60  «i^,  geb.  8,30  Jt. 

Daa  Torliegenda  Bach  brli^  anf  70  Taxtaeltan 
88  Formnlarmnater  nebat  eingebender  Brlinlerung  rar 
Anfertigung  von  monatlichen  Kohbilanzen  nnd  sfatisti- 
achen  Uebersicbten  usw.,  die  den  gesamten  kauf- 

inäiiniKchen  und  technischen  Betrieb  einer  l'/ison- 
gieüerei  umfasson,  und  enthält  eine  Fälle  von  »ieht- 
lich  auf  langjähriger  praktiacher  Erfahrung  beruhenden 
Winken.  Die  zum  Teil  aehr  bebersigenawerton  Aua- 
fübrungen  verdienen  beaondere  Baaehtang  aeitena  der 
im  Titel  hervorgahobanan  Lttaiaaaenten,  aber  aaeh 
anflar  dienen  kann  die  Behrift  allen  angehenden  und 
ilteren  Yerwaltanga-  nnd  Bairtohsbeamten  empfohlen 
werden.  Daa  Werkeben  wird  selbst  dem  Erfahrenen 
manche  nützliche  .Vnreguni,'  Meti  ii,  wenn  auch  einiges 
als  ni(  lit  mehr  gaiu  zoitgemäU  empfunden  worden 
Hidiie    Der  Freie  tat  mlBig,  dar  Draek  klar  aad übentiebtlich.  j  r,r„i,n>r. 

Ei»tnbnhn-Fraehlen-Tari(  für  Eisen  und  ülahl 
dea  Speziatiarifs  Ii.  Herausgegeben  vom 

S  t  a  Ii  1  w  e  r  k  s  -  Ve rb an d ,  Aktienffpsellscliafl. 
Nachtrag  III:  Ausgabe  Juni  1907.  DOssel- 
dorf,  Selbstverlag  des  Herausgebers. 
Dm  vorliegende  KrgSnzungaheft,  daa  die  überaua 

zahlreichen,  seit  Eracbeinen  dea  11.  Naehtragea  ein» 
getretenen  Acndcrungen  der  amdidwa  Olltertarifa 
entiiäit,  iat  beatimm^  daa  Hanptwark  bia  anf  dia 
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Ctaffenwart  fortzuführnn.  Wcnn;;lcicli  wir  «lau  letztere 

fiHher*  schon  nSlior  l)eH[iro(.'lu'n  haben,  bo  möchten 
wir  doch  die  Gelegenhuit  ln<nutzL-n,  erneut  auf  den 
Tarif  hinzuweiMD  und  Uxa  für  den  tiebrauch  aU  ein 
•banao  praktUebet  wi»  mnfMMBdM  NaehtdilagolHicli 
n  «mpfablao.   

Bei  der  Redaktion  »ind  nachstehende  Werke  ein- 
gegangen, deren  Besprechung  Torbebaltcn  bleibt: 

Ball  e  w  tk  i ,  A  1 1)  e  r  t :  Dfr  Fahrikbetritb.  PraktiHcho 
Anleitungen  zur  Anlage  und  Verwaltung  von  Ma- 

schinenfabriken und  ähnlichen  Botrieben  sowia  nir 

Kalkulation  und  Lohnverrechnung.  Zweite,  ver> 
bataarta  Auflage.  Bariln  1907,  JnBaa  Sprin.!,'er. 
5  Jty  geb.  6  Ji. 

Vergl.  «Stahl  und  Eisen"  1905  Nr.  16  R.  9Sn. 
Baainann,  11.,  In};«niour,  l'riTatdozent  an  iIit  Ti'  li- 

niechen  Hochschule  in  .Stutt<;art :  Ihe  Festigkeit^- 

*  ̂ St&hl  und  Eisen"  190G  Nr.  17  S.  1084. 

eigenschaflen  dfr  iletalle  in  Wurme  und  Ki'ilte. 
Mit  46  Abbildungen,  tituttgart  190T,  Alfred  Kroner, 
Verlag.  S  Jl. 

Müller,  ^Vilhelm.  Ingenieur:  Maschinelle  Ein- 
riektungen  für  den  Koksofenbelrieb  mit  betondertr 
BerüdeticlUigung  dt»  KoMeohltn'StampfMrfakrenM. 
Heranagefaben  tob  Fnaa  M^gnln  &  Col,  A.-0., 
Dillingen  a.  d.  Saar. 

Kataloge: 

W  e  8 1  i  r  p  h  o  u  H  e  K I  e  k  t  r  i  c  i  t  ü  t  «  -  .\  c  t  i  e  n-d  e Seil- 
schaft, Ik'rlin,  Dorotbeonntralio  51  :  Komieiitatoren 

und  Luftpumpen,  Si/$tem  We»tinghouse-L''bl(tnc. 
Masch  ine nfabrik  OerllkOB,  Oerlikon  bei  /arich: 

CoMiNiMfiiea^iaii  Mneernoiif  In  mmm  du  muUritl 

ätOrifut  dettM  A  la  ,80cielä  hidro-^Uetriem  M 
Guadiaro-Serilln". 

—  Elektritche  Watsfrzer^Hzer. 

—  Die  Kraftühertragun'jmnln<if  Cnffnro-Brfgcin. 
—  Perioditche  Mitteitungen.    Nr.  30— 31,  33-34. 

Nichrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Tom   engUachra  B«i«li«UMifftto.   —  Au 
ICiddkabnnidb  wird  uns  unterm  IT.  Angoal  (a- 
aehrhban:  ilaa  Robeisengeschift  tat  In  diaaar  Wodia 
•twaa  atlller  geworden.  Die  Preise  gingen  fortwährend 
langsam  zarflck  bis  gestern,  wo  sie  »ich  um  eini(;c 
Pence  liesserten.  Tlie  ViTHcliilTiiii^'cn  waren  ctw» 
8000  tons  hoher  als  im  gleichen  Abschnitte  den 
Monats  Juli,  obwohl  erheblich  weniger  nach  Amerika 
and  auch  nach  Deutschland  vorladen  wurde.  Die  Vorrito 
bai  dan  HDtton  bleiben  äußerst  knapp,  besonders  in  Nr.  1. 
Kr.  8  O.M.B.  ah  87/8  d  bia  ah  68/6  d  je  nach  Marke, 
Himalft  in  glaiehan  QaaaßlltoB  I,  2,  8  sh  81/—, 
sÄmtlich  netto  Kanse  ab  Werk,  für  Ver«ehilTunR 
Au)rui>t  blH  September.  Iliesige  Warrants  Nr.  3 

•h  56/8  d.  In  ('onnals  hiesigen  Lagern  beKnden  sich 
jfltat  199  474  tODS,  davon  aiad  190512  tons  Nr.  3 

8984  toaa  8teBdard.Qoattllteik 

Tersaad  de»  Stahlwerks -Terbande««  Im  Juli 
1907.  —  Der  Versand  des  »Stahlwerks- VerbamU^B  in 

Produkten  A  l)etrug  im  Berichtsmonato  4HS  -J-JC  t 
(Kobstablgewicht),  QbertrifTt  also  den  Juliversand  des 
vorigen  Jahres  (485  563  t)  um  2863  t  oder  0,59  7«, 
blaibt  jadoeb  bioter  dam  Yaraaada  daa  Tonnoaatea 
(614  6W  «)  am  «6287  t  odar  6,107t  mrtek. 

Vanaadt  Warden  im  Jnli  an  Balbteaff  III  674  t 
gegen  136  942  t  im  Jnni  d.  J.  nnd  146667  t  im  Jnli 
1906.  an  Eisenbahnmatorial  187  151  t  gegen  200  124  t 
im  Juni  d.  J.  und  149931  t  im  Juli  lOOO  und  iia 
Formeison  179  701  t  gegen  177  597  t  im  Juni  li.  J. 
BOd  189  975  t  im  Juli  v.  J.  Der  Juliversand  war  Momit 
in  Halbzeug  um  15  368  t  und  fai  Eiaanbahnmaterial 
«m  12978  i  niadrigar,  in  Formaiaen  Jadoah  um  2104  t 
hÖhar  ala  Im  YoinioBato.  OaganAbar  dem  glaicban 
XoMte  daa  vaiflotaaBan  Jabraa  waidaa  an  BiMtthahi.o 
matortal  87220  t  mahr,  dagegen  an  Formefaan  10274  t 
und  an  Ilnlbzeug  24  083  t  weniger  versandt.  T>i'r  ver- 
hftltni»itiälli(,'e  Anteil  den  Inlutuie»  an  ilem  (icxarnt- 
▼orsaniie  von  nalbzen^  wur  ninii  li '■/o  liiihcr  als  im 
Jali  1906;  der  Anteil  dci«  Inlandes  am  llnlbzeutrvcrsande 

Ton  Januar  bis  Juli  Htellto  sich  um  rund  H'/i  %  hoher  als 
in  daraaibaa  Zeit  de*  Vorjabraa.  Auf  die  einseloen 

Tatteüt  atoh  dar  varaand  falgaadarmaBan: 

Juli  .  .  . 

Aagaat  .  . 
flaptember. 
Oktoliar.  , 

145  G57 
147  884 
188280 
168284 

149  931 
146  864 
149480 
176  974 

189  97r. 
188  919 
166  «69 
166  804 

485  563 
477  667 
444  429 
501  562 

190T WatlMn.     El«<-nbahn-  0»»«mt- 
t  t  I  t 

Januar  .  .  154  815  1H8  380  14t;  370  4S9  .'.71 
Februar..  141  347  IHM  III  124  800  449  2U4 
Mära  .  .  .  147  769  208168  152372  608  809 
AprU.  .  .  142  618  178  218  168846  481974 
Hai    ...  180868  183916  176028  489807 
Jan!  .  .  .  196  942  200124  177  697  614  668 
Jnli  .  .  .  121574  187161  179  701  488  426 

AktlengeMlIsckaft  Br»WB»  BoT«rt  A  Cle.  !■ 

Baden  (Sctatrels).  —  Nach  dem  Bariebto  dei  Var* 
waltunfTsrnte»  waren  alle  Werke  der  OeselUchaft  im 
OeBchBftitjahre  190t;'07  mit  Arbeit  Qbcrbäuft.  Trolz- 
decii  blieben  die  Kcinerträgnisse  itn  VerbAltnis  zum 
Umsätze  gegenüber  dem  vorhergegangenen  Jahre 
etwas  zurück,  und  zwar  deshalb,  weil  sich  die  Her- 

stellungskosten durch  Steigerung  der  Rohstoffpreiso, 
Verkürzung  der  Arbeitszeit  und  Erhöhung  der  Ijdbne 
Tarmabrten,  die  Vcrkaufapraiaa  damit  aber  aiebt  Sobrilt 
baiton  lornntan.  Den  wiebtigsten  PabrikaHonsswaig 
der  Werke  bildeten  aneb  im  Berichtsjahre  wiederum 
die  Dampfturbinen  mit  den  sugehürii;en  elektrischen 
Maschinen.  Die  durchschnittliche  (tröBe  der  ver- 

kaufton Maschinen  erfuhr  neuerdinj;«  eine  iStei^jerun;?, 
und  einzelne  Maschinen  weinen  I.eixtuujfcn  \nn  zu 
9000  KW.  auf.  Neben  den  Dampfturbinen  liett  der 
lebhafte  Oescbäfts^ang   auch  die  allgemeine  Har- 

Notambar.  160  077  181831  165  385  482  793 
Daaembar  .   142008  176144   181878  449026 

lang  elektrischer  Maaebinan  nicht  snraekateheB. 
Die  Zahl  der  Arbeiter  dea  Badaner  Werkea  betrigt 
zurzeit  2992.  —  Der  elektrische  Betrieb  im  Simplan- 
tunnel  hat  bisher  alle  Erwartungen  erfQtlt;  er  erwies 

sich  als  /.uverltUnig  und  Btei^'crte  unzweifelhaft  da« 
allgemeine  Vertrauen  in  den  elektriHcben  Betrieb  der 
Vollbahnen.  —  Die  Rechnung  zei<;t  bei  iriHfjpnamt 
748  210.t;r.  Fr.  Absehreibungen  und  3  000  900,49  Fr. 
Ausgaben  auf  der  einen,  114995,95  Fr.  Vortrajf, 
4  763  945,31  Fr.  Fabrikatimi^ewiBn  and  1 047  810.68  Fr. 

sonstigen  Binnahman  anf  dw  andern  Seite  ainmi  Bain- 
erlSs  von  2 177 140,76  Fr.  Hiarron  geben  126216  Fr. 
Tantieme  für  den  Verwaltnngsrat  ab,  180000  Fr. 
werden  dorn  Arbeiter- LInterntüt7unpM-  und  Heiiniten- 
Pendionsfondfi  überwiesen  und  zu  Uratihkatioiit  n  ver- 
wi'ndet.  währ.  iiii  I  7 CO 000  Fr.  lll*u)  als  Dividende 
ausgeschüttet  und  die  übrii^en  110  924,75  Fr.  auf 
neue  Rechnung  Torgetracen  werden.  —  Das  Br« 
gebnis  der  Jabrsaraolinung  des  Mannheimer  Werkaa, 
daa  jetit  1798  Arbeiter  baschlftigt,  entspricht  dem- 

jenigen daa  Varjaluaa,  indem  eine  Divideada  tob 
6<M>  aaf  daa  Kapital  van  8  Millionan  Hark  anege- 
aohOttet  wird. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenleute. 

Ekm  •  ProBi«ti«B. 

Dem  Mitglied«  tie»  Illrrktiirinnin  ilcr  ririiia  l'riod. 
Krupp,  A.<0.  zn  EsBcn,  Hrn.  Ktnil  Ehrensh erger, 
den  wir  seit  J«hren  im  Verein  doutscber  Eiaonhüttenleato 

la  den  Uamg«  siblen  dOrfen,  bat  die  KQnigl. 
TechttitehtHOAbeoliale  mJftaeheii  dieVflrde 

eiaee  Doktor-Ingenienra  ekreolMlber  verliehen. 

ElB  StBBmhaltor  tat  Hmm  Kni|»p. 

Ans  AnleB  der  am  1.^.  An;;iiat  rl.  J.  rrfolicrtcn 
Oebnrt  eines  Sohnes  hatte  der  Veroia  di  titfo  iier  Eiaen- 
hiitionlcutc  an  Hrn.  Dr.  Krupp  vuri  Hohlea  BUd 
Nalbach  nacbütebende  L>cpe»cho  gesandt: 

Euer  Hoehvohlgeboron  bitten  wir  <nr  Ankunft 
de»  Sohnes  unsere  licrzlirhHteu  (üiirkwünscbe  nehet 
boBten  Wüuschon  für  drts  Helitideii  Ilirer  Krau  Uo- 
mahlin  g('iU'igtL"tt  annehmen  zu  wollen.  Mfi^^o  der 
Stammhalter  Hcinen  Kltorn  sur  Freude  und  zum 
Stohi  heranwachsen  nnd  ein  würdiger  Nsohfelger 
eriner  groBou  Ahnen  sein. 

Verein  deutscher  Eisenhflttenlenle. 

ges.  Kommor/ionrat  Springontmt  SehrSdtert 
Vonllzrndrr.  nMchUfurOhrrr. 

Als  Antwort  erhielt  der  OescbäftsfClhrer  de«  Vor* 
eiae  tage  demaf  felgeadee  Telegremm: 

Für  die  freundlichen  OlackwüiiHchc  anläBlicli 

der  (ii'l)urt  unBoreM  Sohnes  bitte  ich  Sie,  dem  Verein 
ileiitseher  EisenhQttenleute  meiner  Frau  nnd  meinen 
herzlichsten  Dank  auitsiircchon  zu  Wullen. 

gez.  Krupp  Bohlen  llalbach. 

FBr  die  Voroiusbibliothek  sind  oingegnngMI 

(Dl*  Klueoder  sind  durch  *  bcicicha«U) 

Uandelekammer*  zu  Oppeln:  1.  StelMAdkc  An- 
lagen zum  JahreBberkkt  für  1906,  —  2.  Das  kauf- 

m^HHiaeke   ünterriehtiiweMtn   im  R^ffierung»bezirk 
Oppeln,    19<U:—190T.     Vun  Direktor  .1  n  h  n. 

Handelskammer  für  den  Kreis  P^nBen:  Jiilires- 

U rieht  tat  dn»  Jahr  l'JOC.     IVil  II. 
Howe*,  l'rof.  Henry,  M. :  /.  The  Urlatire  ( 'nrronion 

of  Wroufiht  Iroii  mni  Stetl.  —  i'.  An  K.i-periment 
DouUe-MuffU  Gas  Ueatiug  Furnaeff  for  titudjfi»ff 
the  Law  «f  tke  Heat'Trmtmtnt  of  htetk  (R»> 
printe  fW>m  the  j^Preeeedfaiga  et  Ihe  American 

boeiety  fer  Teeting  Material«.''! 

Aendernngen  in  der  Mitgliederliste. 

Aitton,  Alfred,  Dr.-Inrj.,  .Martinsw  crk,  Sümmerdai.ThQr. 

Dutreuj",  Auguste,  Directeur  ('>Miimer<ial  de  la  Suc. 
An.  des  aneiens  Etablissement  l'anbard  i&  Levassor, 
22  me  de  TocquevtUc,  Paris. 

Bkrember^f  Emü,  Dr.  ing.  h.  c,  Mitglied  dee  Direk- 
torinme  der  Firma  Fried.  Kmpp,  Akt^Ooe.,  Biaea 
a.  d.  Ruhr. 

Hägemann,   Erntt,    Dipl.  -  In^-enieur  der  Howaldte» werke,  Iviol. 

IIelliri(i.  Mar,  Dr.phil.,  Dipl.  nüiti-ninfjoniiMir,  n<>r!in  N., I IImhLIi' r.'itr.    1 . 

Jiofmaini,  J'aul,  Uiul.-Ingcnieur,  Betriebaingeniear  des 

Btahln        ~         -  -  ̂ 
irerketreBe  97. .Eiaen-  nnd  Stablwetfca  Äieedi,  Dortmnnd,  Stahl> 

J*$tett,  Xr.,  Oberingenlenr  nnd  Prokarist  dee  Eisen- 
werks Nfimberg  Akt. -Oes.  Torm.  J.  Tafel  fr  Co., 

NOmber^.  Rennweg  62. 
Il'iss,  Hol.,  ,'!,  Iiiu-i-nicur,  Betriebsdirektor  (li'rSteirieeheil 

( ■  Ii (lütHli Isvurki'  r)aniier  &  Co.,  Juiieiiluir;^- 
Rüge»,  Eoxil,   Obi'riii;;eniour   und    Prokurist   der  Ma- 

s('hinenfal>rik  Sack,  (i.  m.  b.  11.,  Rath  b.  Dasscldorf. 

St  hf'ifer,  Otto,  OeschäftsfAhrer  ile»  Oasrobr-  nnd  Siede* 
rohr-8yndikatB>  Düsseldorf,  Hansahans,  IL  Etage» Zimmer  118. 

•eti  7eMtj»oW^  J/o«,  Ingeiüear  der  Fa.  Fried.  Krapp, 
Akt.'Oes.,  Eseen  a.  d.  Rnbr. 

Wndas,  Carl,  Techn.  Direktor,  Wien  IX,  Alserstr  10. 
Zeiting,  A.,  Direktor  der  Niederrbeinischcn  ilütte, 

Dairitugi-Hoohfeld. 
Neue  Mitglieder. 

Broich,  Carl,  Hiitteninpcnieur,  Union,  A.-O.  für  Berg- 
bau, Eisen-  und  Stahlindustrie,  Dortmnnd, DndMWlr.S. 

Gerdts,  Gmtar  F.,  Bremen. 
Glitz,  Erich,  Oeschaftsfahrcr  des  Schiirbaustahl-Kon- 

tore,  Q.  m.  b.  U.,  Essen  a.  d.  Ruhr,  Sclmaatr.  15. 
Nt^ee,  Carl,  Olieringenienr  der  Eiaenindasirie  za  Men- 

den nnd  Sehwerte,  Akt-Oes.,  Schwerte  a.  d.  Bahr. 
Btnfordt,  E.,  Ingenieur,  Leiter  der  Zweigniederlassong 

der  Fa.  Poettor  dl  Qe.,  Akt-Oes.,  Kattowiti  C-Su, 
IloltzoHtr.  18  a. 

Sperhiiij,  A'i('/.,l)ipl.-Eisenhütteningeniour,  EisenbfltteB» 
Aktion- Verein,  OUdeiingen,  Luxemburg,  Burgstr. 

YerBterbett. 

Hf^se,  Hviert,  Direkt. .r,  ni,,,.  i  w. 
Hogtnbmim,  Fr.,  Uctriobscbef  des  Eisen-  und  Stahl- 

werke noesch,  Dortmund. 
Wuppmmannf  Heinrich  Theodor,  Walzwerksbcsitzer, 
Seillebasch-Bahnhof. 

9wndtr  Zjffen,  JhUm,  Oeh.  Kommeisienrat,  Berlin  W., 
"      '  8. 

Am  Tsp  vor  der 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisengießereien, 

nlmlich  am  Freitag,  den  i.v  S e p t e tii b e r  d.  J.,  nacbmittngs  5>/t  Uhr,  Bodet  Im 

MMonOpOl**  zu  W  e  r  n  i  ̂  c  r  ' 
.1    \[  n  T  i  eine 

Versammlung  der  Gießereifachleute 

statt,  zu  der  die  Mitglieder  des  Vereins  deutscher  EisenhQttenleute  hierdurch  eiocelsden 

Die  Tagesordnung  lautet: 

1.  Ueber  Aufbereitung  und  Beförderung  des  Formsandes  in  den  Eisengießereien.    Vortrag  von 

Ober-Ingenieur  Kraus  voti  der  MuchiOMhmtMtalt  Humboldt,  A.-G.,  in  Kalk  bei  K51a  a.  Rh. 

2.  Ueber  die  Geschichte  der  Eisenindustrie  im  Harz.   Vortrag  von  Hfiiteninspektor  Geyer- 
lisenburg a.  H. 
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Br.-In«.  E.Stliräiitfr, 

I  ieaUdNrDHS- 

STAHL  Dl  EISEN 
ZEITSCHRIFT 

Oracnlsekretlr 

Dr.  W.  BeniBcr, 
fiadlirtit&ltrtr  itr 

Rwtfwtttlkbn  tiwni 

te  Totiat  iirtiihr 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  35. 28.  August  1907. 
27.  Jahrgang. 

Erzeugung,  Verbrauch  uxid  Vorrat  von  Roheisen/ 

Die  Erzcu^runp:  und  dor  Verbrauch  an  Eisen 
hat  io  neuerer  Zeit  in  Deutschland  wie  in 

den  andereD  hanptifteblleh  In  Betracht  kom- 
menden Landern  eine  Gestaltung  erfahren,  welche 

die  volle  Aufmerksamkeit  aller  Beteiligen  bc- 
an8|)rucht.  Sowohl  die  Vereinigten  Staaten  wie 
Dcutscliland  und  Großbritannien  und  ebenso  aneh 

fast  alle  übrigen  Lflmlor  halicn  im  verflossenen 
Jahre  1906  ihre  rrodukiioneu  an  Roheisen 

wesentnöh  Teraehrt  und  Höchstleistungen  ge- 
schaffen, die  an  Größe  des  Fdrf schritte»  alle 

froheren  Steigerungen  übertrufi'eu  haben. 
Es  betrug  die  BohelBenerzeiigiuig 

( 
23  SCO  257 
10  987  623 
9  746  221 
9  960  688 

25  712  106 

12  478  067 
10  210  178 
10  674  &10 

in  den  Ter.  Staaten 
y  DeutscbUnd  .... 
a  ChroBbrttanni«!!  .  .  . 
,  den  fitiripen  Ländern 
■omit  diu  KrzeuKUDg  der 
£ide**   5405478S    69  074861 

Die  neuerlich!"  Zunahme  um  .-»000  000  t 
erscheint  um  so  bemerkenswerter,  weil  wir  erst 
von  1904  auf  1906  den  riesenhaften  Sprung  von 
8  Millionen  Tonnen  zu  verzeichnen  hatten  und 

die  Roheisenerzeugung  der  Erde  im  Jahre  1900 

nur  39  500000  t  atismachte,  somit  in  einem  Zeft- 
ranme  TOa  deben  .Tahren  im  Durchschnitt  eine 

Steicernnir  von  nicht  weni^'er  als  ;U)00  000  t 

jährlich  eingetreten  ist.  Im  laufenden  Jahre 
seheint  die  Steigerung  anzuhalten,  wenn  auch 
nicht  in  dem  Tomjio  wie  im  Jahre  zuvor.  Die 

Erzeugung  der  deutschen  llodiofeuwerke  belief 
sich  im  ersten  Halbjahre  auf  «366958  t  gegen 

(■>  117  126  t  im  Vorjahre,  d.  b.  sie  zeigt  ein  Mehr 
von  rund  einer  viertel  Uilliou  Tonnen.'***  In  den 

Vereinigten  Staaten f  ist  die  Bohelseneneu^'ung 
im  selben  Zeiträume  auf  13698  698  t  in  diesem 

Jahre  gegenaber  12783566  t  hm  Voijahre  ge- 

*  Dit-'Hor  Artikel  lal  anf^crcg^t  durch  Mittoilangon 
de«  Herrn  J)r.-In>j.  h.  c.  V.  W.  L  a r m a n n •Itorihi. 

**  Ver^l.  auch  die  ̂ ennnere  ZMaameastoUnng 
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stiegen,  wahrend  Inslier  iiiier  die  entrlische  K-ili- 
eisenerzeugung  Ziffern  nicht  verüffeatlicht  worden 
sind,  es  aber  wohl  bekannt  ist,  daO  in  Groß- 

britannien alle  Hochöfen  äußerst  arv>  strengt 
arbeiten,  um  die  an  sie  herantretenden  starken 

Anforderungen  zu  befriedigen. 
Trotz  der  fortgesetlten  außergewöhnlichen 

Steigerung  in  der  Erzeugung  von  Roheisen  sehen 

wir  —  und  das  ist  der  nut't'allcndste  Punkt  in  der 
neuerlichen  Gestaltung  des  Roheiseanarktes  — 

nirgendwo  ein  .Anschwellen  der  Vorräte,  im  Goiren- 
teil,  diese  siud  so  gering  geworden,  wie  lange 
nicht  zuvor.  Die  Vonrate  In  den  Qffentlieben 

Lagerhäusern  in  Middlesbroutrli  waren  am  31.  Juli 
d.  J.  auf  219  886  tons  gesunken,  nachdem  sie 
am  81.  Dezember  1906.  aoeh  638 164  tons  und 

am  Schlüsse  des  Jahres  1905  sogar  649000  tons 
betragen  hatten.  Die  Vorrate  an  Hiimatitdsea 
in  den  dortigen  Lagern  waren  bereits  im  Jahre 
1905  herausgeiiolt.  und  es  befinden  sich  jetst 
nur  noch  darin  Gießereieisen  Nr.  3  und  so- 

geaaante  Standard- Warrants,  d.  h.  Gießerei- 
eisen Nr.  4.  IHe  in  den  öifentlidien  Lagern  auf- 

gestaiielten  Verrfite  von  Hflmatit.  der  an  der  West- 
küste erblasen  wird,  waren  gleichfalls  gering ;  sie 

betrugen  am  81.  Dezember  1906  nur  75205  tons. 
In  Schottland  war  tVt  n  r  am  Schlüsse  des  Jahres 

1906  bei  einer  Erzeugung  des  voraufgegangeuen 

Jahres  von  rund  l*/t  Millionen  tons  der  Gesamt- 
vorrat (Connals-Lagerhfluser  und  Hocluifeni  nur 

91  9.55  tons  gegen  155  000  tons  imDezember  1905. 

Es  mag  daran  erinnert  werden,  daß  der  Vorrat 
am  1.  Januar  des  Jahre.s  1K8!)  mit  1  244  000  tons 
seinen  Hiidistbestand  erreicht  hatte,  der  somit 

seither  ganz  gewallig  zusammeugeschrumpft  Ist. 
Li  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 

liat  man  vorübergehend  .\nschrei'mn;'en  über 

die  Vorräte  gemacht,  hat  sie  aber  wieder  auf- 
g^febmi,  und  es  ist  bekannt,  dafi  zurzeit  nichts 
an  Vorn'lten  von  Koheisen  drüben  lagert.  Dies 
wird  dadurch  bestätigt,  daß  die  anierikauische 

Boheisenerzeugiing  trotz  ihrer  riesenhaften  Zu- 
nahme nicht  ausreichte,  um  das  j{t  din  fnis  des 

Landes  zn  decken,  sondern  daß  im  Laufe  des 
1 
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Jahres  bisher  365  081  tons  von  England  nach 

Amerika  zur  Aushilfe  gesandt  werden  mußten. 
Der  Umstand,  daß  die  Ver.  Königreiche 

nach  den  AtiRwcisen  des  Board  of  Trade  in  den 

ersten  sieben  Monaten  d.  J.  nicht  weniger  als 

489221  toM  Roheisen*  (die  dentsehea  Btnflihr- 
Btehweise  geben  für  densfUtm  Zeitrnum  239  4B2  t 

gegen  142  292  t  im  Vorjahre  an)  nach  Deutsch- 
Ittid  nnd  Holland  geteUelct  haben,  deutM  ichon 
an,  daß  bei  uns  keine  nennenswerten  Vorräte 
an  Soheisen  sein  können.  £s  wird  darüber 

«ine  alle  Hoehtfen  nmfaaiende  Stattotlk  nicht ' 
gefBhrt;  nach  zuverlässiger  Sebatzung  ist  aber 
anzunehmen ,  daß  die  Vorräte ,  die  bei  unseren 

Hochöfen  zurzeit  lagern,  die  Menge  von  200  000  t 
nur  wenig  ttbendureiten  dürften. 

Ebie  Jahreserzeugung  unserer  Erde  von 

69  Millionen  Tonnen  ergibt  auf  den  Tag  um- 
gwednet  ein«  llattge  rva  nind- 160000 1.  Sa 
lassen  sich  somit  die  Vorräte  der  Laß^erhnnst  r 

Ifiddlesbroughs,  die  als  das  Boheisen-Reservoir 
der  Erde  Inaer  noch  aninaehen  sind,  Ton  den 
Hochöfen  unserer  Erde  in  der  lächerUeh  kurzen 

Zeit  rv^  88  Stunden  erblasenl  Die  hd  den 

devtsehen  HoohiBfen  lagernden  Vomte  stellen 

die  Gesamterzengung  von  nur  sechs  Tagen  dar! 
Wirft  man  nun  anderseits  noch  einen  Rfick- 

blick  auf  die  auf  den  Kopf  berechnete  Erzeugung 
und  den  Verbrauch  an  Eisen  im  Deutschen  Reiche 

einschließlich  Luxemburgs  in  den  letzten  Jahr- 

zehnten, so  stoßen  wir  auf  nachstehende  be- 
merkenswerte  Zahlen**: 

Jahr« 
M  ». 

M  SÄ' 

„  B  B 

Jahn 

i  »'S. 

HU Ii  "  " 

1861  —  64 25,2 21,8 

'  1895 
71,9 

105,1 

1866-09 
33,0 82,7 1R9T 104,1 

129,8 136,6 

1871 
47,5 

40,8 

1  S'.H 

lüri,s 
1872 59,8 43,9 1899 

128,4 150,8 

1873 72,3 

56,1  , 

48,6 
50,6 

,  1900 
131,1 

151.4 

1876 
41,7 1901 

89,4 
138,0 

1879 85.1 
1909 

76,0 

147,2 
1889 89,8 61,9 1908 

97,9 171,4 

1S8S 51,6 74,8 1904 
112,2 169,2 

1886 
47,8 75,8 

1905 
116,4 181,3 

1890 81,7 

9V  1 

1  1906
 

134,96 203,43 

IHe  üeberdeht  zeigt  eine  äußerst  kraftige 

Znnahdie  sowohl  der  Erzeugung  wie  des  dn- 

•  Die  britiMclic  OeHunitauHfulir  an  Eiaen  und  Stahl 
von  2  101  976  ton«  in  den  ersten  aieben  Monaten 

in  diesem  Jahre (lee  Vnrjahns  auf  9167  804  tone 

geBtie(,'en ! 
**  Nach  (lor  ̂ ^tatistik  doB  Yerebs  deetaeher  Elsen- 

•ad  StataUnduBtrieller. 

heimischen  Verbrauches ;  während  aber  letzterer 
nicht  unerheblichen  Schwankungen  ausgesetzt 
war,  die  namentlich  auch  in  einem  Rückgänge 
wiihrend  der  Jahre  1901  und  1002  zum  Ausdruck 

kommen,  ist  die  Aufwärtsbewegung  der  Ziffern  für 
die  Erseugung  nahezu  stftndig  gsweosn.  Wann 
wir  nun  auf  der  wnlin-nd  der  letzten  Periode  des 

Niederganges  gemachten  Erfahrung,  daß  in  der 
Erseogung  kaum  ein  BSeksehlag  sn  Veneldinm 

gewesen  ist.  aufbauen  und  weiter  die  Ver- 
schiedeuartigkeit  der  Verliältuisse  ins  Auge  fassen, 
die  Tor  sieben  Jahren  und  heute  obwiüten  und 

die  darin  besteht,  daß  die  Verbände  in  der 

£Usenindu8trie  heute  wesentlich  stärker  gefügt 
sind  als  damals,  sQwie  daß  der  Stand  der  Preise 

diesmal  lange  nicht  die  frühere  Höhe  erreicht, 
so  kann  die  deutsche  Ei.senindustrie  nicht  anders, 

als  auch  in  ihre  weitere  Entwicklung  mit  starkem 

Vertrauen  schauen,  obgleich  daasalba  aneli  In 
unserer  Finanzwelt  erschüttert  zu  sein  scheint. 

Wer  könnte  wohl  einen  triftigen  G-rund  au- 
Ahren,  der  au  der  Sohlufifolgeruag  bereditlgte, 

daß  in  der  bisherigen  Entwicklunfj  unserer  Eisen- 
erzeugung ein  Halt  zu  erwarten  ist?  Wer  will 

bduupten,  daßdieBeTOtkerungszahldesDeutsohea 
Reiches  nicht  die  regelmäßige  Zunahme  weiterhin 

erfährt,  die  sie  in  den  hinter  uns  liegenden  Jahren 

zu  verzeichnen  gehabt  hat  ?  Wenn  aber  nur  mit 

demduroh  die  Zunahme  unserer  Bevölkerungsziffer 
verursachten  Mehrverbraiu  he  frereclinet  wird  und 

man  von  dem  durch  die  Entwicklung  unserer 
Kultur  bedingten  Mehrbedarf  an  Rohelsen  gans 
absieht,  so  wird  man  angesichts  der  bekannten, 

täglich  wachsenden  Schwierigkeiten,  mit  denen 
unsere  HoehSfen  Irinstehtlieh  der  Besdiafting  der 

Rohstoffe,  Insbesondere  der  Deckunpr  ihres  Erz- 
bedarfes  zu  kämpfen  haben,  zu  dem  Schlüsse 
kommen  mfissra,  daß  bei  dem  derzeitigen  Verhiltela 
zwischen  Erzeugung  und  Absatz  das  Roheisen,  das 
beute  erblasen  werden  kann,  zur  Versorgung  des 
Bedarfes  In  absehbarer  Zeit  kaum  ausreicht. 

Rechnet  man  aber  noch  auf  den  Mehrbedarf^  der 
durch  die  natürliche  Weiterentwicklung  unserer 

Kultur  zu  erwarten  ist,  so  müssen  wir  tatsächlich 
nach  den  uns  vorliegenden  ZUfem  der  fMheren 
Jnhre  im  Hinblick  auf  die  Schwierigkeiten,  die  mit 

einer  weiteren  entsprechenden  Steigerung  der  Er- 
seugung veibunden  sind,  mit  einer  ausgesprochenen 

Boheisennot  in  nicht  zu  ferner  Zukunft  rechnen. 

Stockungen  Im  Absätze,  die  vielleicht  durch 
Sohwlerigkelten  in  den  Verhältnissen  des  Geld- 

marktes oder  durch  Minderbedarf  in  Aim  rika 

eintreten,  können,  wenn  wir  aus  der  Vogelschau 

die  gesamten  Verhältnisse  prüfen  und  die  £r- 
üüirungen  der  Vergangenheit  zu  Rate  stehen, 
nur  vorübergehender  Art  sein.    Dit  StMtitn. 



1M7* 

Einiges  über  Teihpergießereien. 

Von  W'ilb.  Müller,  Qießereichemiker  in  DUaseldorf-Obercassel. 

Wesentlichf  Untcrschicdo  unter  den  Temper- 

gieüereiea  sind  durch  die  Verschiedfo- 
artigkelt  der  Sehoielsbetrielie  bedingt,  wir  imter- 
Mbeiden  UemMli: 

1.  TenipüVgieBenilMi  mit  Tiegelofen  betrieb, 
8:  „  „  Kupolofenbetrieb, 
8*  „  „  KoiiVQrtSffietiieb, 

4.    .        it     .        ti  Flammofenbetrieb 
(SiemenB-Martinofon^. 

Sehen  wir  uns  zunächst  den  Betrieb  einer 

Gießerei  mit  Tiegelüfen  m,  wie  lolehe 
hier  und  da  noch  vorhanden  s\nd.  Die  Bauart 

der  Oefen  ist  allgemein  bekannt.  Die  Oefen 
twsen  meist  zwei  oder  vier,  eelteur  Mdu  Tiegel 

mit  je  35  bis  40  kg  Inhalt. 
Vor  dem  ersten  Schmelzen  müssen  neue  Tiegel 

sehr  vorsichtig  bis  auf  Kotglut  erhitzt  werden, 
beim  ersten  Einsetzen  dürfen  sie  vor  allem  nidit 

in  einen  Ofen  gebracht  werden,  der  schon  , ge- 

zogen" ist,  vielmehr  findet  das  Einsetzen  neuer 
Tiegel  morgens  statt,  wenn  der  OfSsn  nur  maißtg 
warm  ist,  da  im  andern  Falle  stets  Stücke  des 

Tiegels  atopringeii,  sehr  häufig  der  Boden,  wo- 
dnreh  der  Tiegel  nnlmmehbar  wird.  Das  Füllen 
der  Tiegel  geschieht  meist  in  der  Weise,  daß 

man  in  den  Tiegel  vor  dem  Einsetzen  Idein- 
geechlagenes    Brncheisen    nnd  Schmiedeisen- 
abfAlle  bringt  und  sodann  während  der  Tiegel 

im  Ofen  steht,  das  Roheisen  „aufsetzt".  Hierbei 
ist   zu  beachten,   daß  der  Tiegel  gerade  steht 

nnd  das  Roheisen  so  aufgesetzt  wird,  daß  es 

beim  Einschmelzen  nicht  neben  den  Tiegel  fließt, 
sonst  ist   beim  Ziehen  der  Tiegel   nur  halb 

^alUU  and  das  gesohmolssiie  Boheisen  11^  teils 
im  Aschenfall,  teils  sitzt  es  nn  den  Rost.stflben 

und  bildet  hier  eine  Unterlage  für  Schlacken 
imd  Asche,  welehe  den  Lvftsng  hemmen  nnd 
nur  schwer  zu  entfernen  sind.    Nach  dem  Auf- 

setzen des  Roheisens  wird  der  Ofen  bis  zum 

nnteren  Rande  des  Schomsteinzuges  mit  Koks 

gafttllt;    der    Koks     ist    zwischen    den  ein- 
zelnen Tiegeln   und  dem  Mruifrwerk   des  Ofens 

so  zu  verteilen,  d&ii  ein  Scliiet  fallen  der  Tiegel 

vermieden  wird.   Hierauf  wird  der  Ofen  -  mit 
einem  gut  schließenden  Deckel  verschlossen  und 

l^ja   bis  2  Standen,  bei  schlechtem  Zuge  auch 
etwas  Ibiger,  mfalg  brennen  gelassen,  btaaeh 
dieser  Zelt  das  Eisen  dünnflüssig  genug,  so 

zieht  man  die  Tiegel.    An  heißen  Sommer- 
tsgen  kommt  es  mitunter  tot,  dafi  naeh  den 
Hemntcrbrennen  des  Koks  das  Eisen  nicht  dfinn- 

flAssig  ist,  da  die  Oefen  infolge  schlechten  Zuges 
xa  langsam  brennen.   Dann  gibt  man  von  neuem 

seriel  Koks  so,  daß  dis  Tiegel  gans  damit  om- 

geben  sind,  versr-lilinöt  den  Ofen  dicht  und 
reinigt  den  Kost.  Nach  Verlauf  von  ungefähr 
einer  wetteren  Stande  wird  das  Elsen  dOnnfiOssig 
sein.  In  den  gezogenen  heißen  Ofen  werden  nun 

sofort  vorher  gefüllte  andere  Tiegel  gesetzt. 

Li  einer  Sehioht  können  die  Oefen  fünfmal  ge- 
zogen werden;  guten  Lnftsng,  also  aaeh  reinen 

Rost  Torausgesetzt. 
Gute  Schmelz  tiegel  halten  15  bis  18  Schmelzen 

bei  guter  Behandlung  aus.  Die  Tiegelseberben 
werden  gemahlen,  mit  Schamotte  innig  gemischt 
und  zum  Ausschmieren  der  Schmelzöfen  ver- 

wendet, das  fhst  ausnahmslos  alle  adit  Tage 
vorzunehmi  n  ist. 

Im  Durchschnitt  kann  man  auf  jeden  ver- 

gossenen Hegel  17  bis  20  kg  Oußwaren 
rechnen,  da  in  der  Tempergießerei  für  Angüsse 
and  Trichter  mehr  Eisen  gebraucht  wird,  als  in 

der  Oraugießeroi  mit  Rücksicht  auf  das  starke 

Schwinden  von  Temperguß  und  .sdne  große  Nei- 

gung zum  Lunkern. 
Für  einen  Ofen  mit  vier  Tiegeln  wurden  bei 

jedem  Einsats  80  bte  90  kg  Koks  verbraucht; 
rechnet  man  nun  für  jeden  Tiegel  3,5  kg  Eisen, 
so  kommen  auf  14U  kg  Eisen  etwa  85  kg  Koks 

oder  rund  60*/o  vom  Elseagewtdit. 
Die  Zusammensetzung  mehrerer  Temperroh- 

eisensorten ist  aus  Heft  2  Jahrgang  1907  dieser 

Zeitsdirlft*  su  ersehen.  Van  gattiert  beim 
Schmelzen  gewöhnlich  Kohiisen,  Bruch-  und 
Schmiedeiaen  oder  bei  ̂ ilangel  an  Brucheisen 
nur  Roheisen  und  Schmiedeiaen.  Eine  rheinische 

Tempergießerei  z.  B.  gattiert  fhst  aossehließlidi 

folgendermaßen : 
8  bia  10       f,'raiic»  Robeisea  (Marke  F.  M.), 

18  bis  20  kg  woißoH  Roheiiea  (MUuk»  O.C.H.K 
7  bis  5  kg  SchroiedeUen 

«der  12  kg  Brncheisen, 
6  kg  Sohnüedeiaen, 
7  1^  gnoM  Robeiaea  (Harke  F.  V.), 

10  kg  weiße«  Roheisnn  (Marko  C.  0.  M.).** 
Hit  diesen  Gattierungen  wird  ein  brauchbares 

Material  erzielt  von  im  Kittel  folgender  Zu- 
siiminensetzung  des  getemperten  Eisens:  Silizium 

0,45  7o,  Mangan  0,23  »/o,  Phosphor  0.07  »/o, 

Schwefel  0,112  °,'o,   Gesamtkohlenstoft'  1.86  "/o. 

*  8.  67;  TergL  aaoh  aStahl  und  Eiaen" 
Vt.  ft  a.  S05. 

Roheisensorten  enthalten  etwa: 

im 

!32 
vom 

2 
c 

'S "  1 

2^%     Sl   !  Mn 
u  o  ■ P S 

> ; \         \  \ % 

\_ 

Marke  C.  C.  M. 
3,45 3,45  0,50  0,12 

0,03 

0,04 Marke  F.M.  . 

8,58 

2,72^ 

0.8t  |1,6S|  0,29 0,04 
0,08 
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Ontphit  +  Temperkolil»'  1,08  "/«,  Karhidkohle 
0,60  »0,  Hartun«rrtkohle  0,18  "/o-  -'e  stark- 
waadiger  die  GuÜstücko  sLud,  um  so  mehr 
Sehmiedeisen  kann  man  nsetseii,  doch  darf  naa 
damit  nicht  allzu  weit  gehen,  da  sonst  der  Guß 

„bunt"  lauft,  d.  h.  nicht  scharflcantig  ausläuft. 
Üeber  10  kg  Schrnledelseii  fUr  den  Tiegel  wird 

für  TornjHTfrtili  wohl  nirg:cnds  verwandt. 
Bei  dem  unwirtschaftlichen  Arbeiten  des 

Tiegelofens  war  man  daraaf  bedacht,  Apparate 
zun  Urnschmclzcn  des  Eisens  zu  verwenden,  die 

den  Brennstofl'  vollkommener  ausnutzten  und 
daher  billiger  arbeiteten  als  die  Tiegclöfcn.  So 

kam  man  zur  Anwendiinp  von  Kujioliifen. 

Die  ersten  Kupolöfen  für  Ti-uiper^niß  im  rhinniscb- 
westfOlischon  Industriebezirk  wurden  vor  etwa 

SO  Jaliren  von  den  Firmen  H.  Bovermann 

in  Gevelsberg:  i.  W.  und  .T.  <".  Pust  Söhne, 
Hagen  i.  W.  erbaut.  Nach  und  nach  folgten 
andere  GieBereien  dem  Beispiel  und  bis  vor  etwa 

sechs  bis  sieben  .Tahron  wurde  im  genannten 

Bezirk  der  größte  Teil  allen  Tempergusses  im 

Kupolofen  geschmolzen. 
Die  Kupolöfen  für  Temperguh  haben  kleineren 

Durchmesser  als  die  für  Grauguß,  da  man  mit 

großem  Zusatz  von  Schmiedeisen  arbeiten  muß, 
deasen  Schmelzpunkt  bekanntlich  wesentlich  höher 

lit'^'t,  als  der  des  Kolicisi  ns.  s»  daß  hc\  weiteren 
Oefen  dieses  viel  eher  huruittcrschmelzeu  würde  als 

Jenes,  wodurch  die  QuallUt  der  einzelnen  Ab- 
stiche sehr  verschieden  ausfallen  müßte,  ein  Um- 

stand, der  wiederum  Wrackgüsse  im  Gefolge  hätte. 
Das  Im  Kupolofen  erschmolzene  E^n  ist  bd 

gleicher  Gattienin^-^  jrogenüber  dem  im  Tioprcl 
geschmolzenen  härter  und  sprVder  als  dieses, 

was  schon  beim  Abschlagen  der  AngQsse  deut> 
Itch  auffällt;  dabei  füllt  es  die  Formen  besser 

aus  als  Tiegeleisen,  das  meist  dünnflüssiger 

aussieht.  Das  geschmolzene  Eisen  nimmt  be- 
kanntlich auf  seinem  AVoge  durch  den  glühenden 

Koks  ans  diesem  Kohlenstoff  auf,  wol)f'i  auch 

das  zugesetzte  ächmiedeisen  sich  mit  Kohlen- 
Stoff  anreichert  und  dadurch  leichter  schmelzbar 

und  frii'ßliar,  aber  auch  harter  wird.  Man  muß 
dalier,  um  ein  auuähernd  gleiches  Material  wie 
beim  Tiegelschmelzen  zu  erhalten,  im  Kupolofen 
mehr  Sclimiedeisen  zuset/eii.  infolgedessen  aber 

auch  den  Kokssatz  erhöhen,  um  dünnflüssiges 
Elsen  zu  erhalten.  Mit  dem  hohen  Kokssatz 

steigt  auch  für  das  ESaen  die  (Gelegenheit. 
Schwefel  aufzunehmen,  zur  Verschlackung  der 

Koksasehc  und  Uindunjr  des  Schwefels  ".Aiß 
daher  ein  größerer  Kalksteinzuschlag  gemacht 

werden.  Infolpro  th  r  hidieren  Temjieratur  wird 
das  Ofeufutter  bedeutend  schneller  abgenutzt  als 
bei  den  Oefen  fQr  Orauguß  und  sind  besonders 

in  der  S' hm^  lzzone  hiiutifr  .-Xusbesserungen  und 
Erneuerungen  des  Futters  uotwuudig. 

Die  einzelnen  Eisengiehten  sind  in  der  Kegel 

100  bis  150  kg  schwer.   Der  Kokssatz  betrügt 

20  bis  2'/''/o  vom  Eiseusatz,  wobei  das  fallende 
Eisen  auch  zum  Vergießen  sehr  dünnwandiger 
Stücke  verwendet  werden  kann.  Für  solche 

dünnwandige  Stücke  hat  sich  folgende  Oattleirung 

bewährt:  50 '/o  Brucheisen,  25  "/o  Schmiedeisen, 

15  ''/o  graues  Koheisen  Marke  S.  C.  M.  und  IQO/b 
weißes  Boheismi  von  gleicher  Harke.  Bnen 

■ihnlii'licn  Guß  mit  auch  fast  glfichcr  chemischer 
Zusammensetzung  erzielt  man  bei  folgender 

Oattierung  ohne  Bruchdaen:  40*/o  Boheisen  graa 
Marke  S.  C.  M.,  30^  Boheisen  weiß  Harke 

8.  C.  M.,  30  o/o  Schmiedeisen.  Das  Eisen  zeigte 
nachstehep-de  Zusammensetzung: 

% 

n) 

8,40  0,5« 

b)  getempert: 1,92  1,18 0,88 

0,5() 

fal 
%         %  % 

0,88    0,096  0,881 

0,2;j     0,101  o,:il 

Der  Schwefelgehalt  ist  fast  dreimal  so  hoch 
wie  bei  d«n  ülegelgofl  mit  aar  0412  V»  Sehw^, 

woraus  sich  die  grOflere  SprSiUgkelt  des  Kvpol- 

ofengusses  erklärt. 

Für  »tarkwandige  Stücke  setzt  mau  mehr 
Schmiedeisen  zu,  und  zwar  je  nach  der  Stärke 

der  Stii<-kc  10  i»is  15  mehr.  Eine  rheinisch- 

westfälische  Teuipergießerei  soll  sogar  für  ver- 
hftltnismttßig  dünnwnidlge  Stücke  bis  zu  65o/» 

Schmiedeisen  setzen  bei  einem  Kokssatz  von  30  "V 
des  Eisensatzes  (Vj.  Wenn  schon  das  Schmelzen 
im  Kupolofen  hilHger  ist  als  im  Tiegelofen,  so 
ist  doch  mit  Riii^ksicht  auf  die  Güte  des  (russes 

der  letztei  Betrieb  entschieden  vorzuziehen^ 

voransget;etzt,  daß  dabo*,  noch  Terdirat  wird. 

Billiger  als  der  Tiegelofenbetrieb  und  hesser 

als  der  Kupolofenbetrieb  hat  sich  in  Verbindung 
mit  letzterem   der  Kon  v  orterbet  rieb  er- 

wiesen, der  für  Temperguß  zuerst  im  rheiniscb- 
westfiilischen  Industriobezirk  vor  ungefähr  sieben 
Jahre.n  ein-reführt  wurde.    .\nf  dem  betrefiVnden 
^Verke  wurde  früher  mit  Tiegelöfen  gearbeitet, 

spater  wurden  zwei  Kupol5fen  erbaut  und  um 

190O'l!)01  wurden  dann  die  ersten  Versiirhc  mit 
einem  Kleinkonverter  angestellt.   Derselbe  glich 
den  Birnen  für  den  Oroßbetrieb,  besonders  auch 

darin,  daß  der  Geldflsewind  von  unten  hi»r  durch 

das  Eisenbad  gepreßt  wurde.  Diese  Birnen  sind 
jedoch  nnr  für  Temperguß  am  Platze,  da  man 
iiier  bloß   eine  mfißi^re  Entkoblung  des  Eiseilt 

zuläßt,  wobei  etwa  gebildetos  Eisenoxydul  von 
dem  nock  reichlich  vorhandenen  Kohlenstoff  wieder 

reduziert  wird.    Ist  einmal  eine  Charge  etwas 

zu  lange  geblasen,  so  hilft  man  sieb  durch  ge- 
ringen Zusatz  von  Aluminium  als  Dcsoxjdations« 

mittel.   Für  die  Darstellung  yon  Stahlfömgvß 
sind  (lerarti<;:e  Birnen  niclit  zu  verwenden,  da 
bei  dem  Blasen  durch  das  Bad  von  diesem  Gase 

aufgenommen  werden,  die  bei  der  TSIUgen  oder 
doeh  sehr  weltgehenden  Entkohlung  des  Eiaena 
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'aklit  glndidi  ra  iMsdtigeft  «tai  md  dan  «i 
blaaigem  Guß  die  Vernnlassunp  bilden.*  In  der 
gwuiiatea  Gießerei  wurde  versucht,  nach  einem 

dam  Hasper  Elsen-  itiid  Stahlwerke 
patentierten  Verfahren  (das  dort  in  der  Thomas- 

birne angewandt  wird)  nach  der  Entkohlung  des 
üben  dleten  nlt  den  Gebliaewtnd  cor  Des» 

Oxydation  und  BQckkohlung  Kohlenstoff  in  Form 
von  Graphit  zuzuführen,  um  auch  in  dieser  Birne 

die  Herstellung  von  Stahlguß  zu  ermöglichen. 

Die  g^irossenen  Stfloke  zeigten  aber  stets  Brach- 
flachen  mit  unzähligen  Rlasenrnumen,  so  daß 

man  von  dem  Vorhaben,  in  dieser  Birne  Stahlguß 
SU.  erblasen,  Abstand  nahm  und  dafBr  eine  neue 

Blme  anle^'te,  hei  welcher  der  Wind  seitwärts 
eintritt  und  auf  das  Eisenbad  geblasen  wird. 

Die  fBr  Temperguß  in  den  ersten  Jahren 

gdwauchte  Birne  wurde  mit  (',00  his  "00  k^' 
Mssigem  Eisen  gefüllt  und  dann  das  Frischen 

Je  naeh  der  Starice  der  su  verglefieDden  Guß- 
stttcke  mehr  oder  weniger  weit  durchgeführt. 

Für  dfinnwandige  Gußstücke  wird  natürlich  nicht 
80  weit  enticohlt  wie  für  stärkere,  da  letztere 

die  Formen  auch  bei  gerinirercm  Kohlenstoff« 

gehalt  des  Eisens  noch  <rnt  t'iilien  und  erstcre 
wegen  ihrer  Düunwandigkeit  auch  bei  höherem 
KohlenstollQsehalt  leichter  durehgetampert  werden 

als  ji  ne.  Es  ist  zwcif'>!lrts  l  in  hoch  zu  ver- 
anschlagender Vorteil  des  iConverters  gegenüber 

dem  ICifftinofen,  daß  man  in  20  bis  25  Minuten 
Eisen  mit  sehr  verschiedenem  KolilenstotTtrehalt 
herstellen  kann.  Wollte  man  mit  HUfe  von 

Spiegeleilsai  dasselbe  in  gleicher  In  Ibrtln- 
ofea  erreichen,  so  wOrda  dadurch  ein  größerer 

Manganß'ehalt  im  Eisen  zurückblei))en.  der  die 

Zeit  des  Temperns  erheblich  verlängern  würde.** 
Allerdings  erfordert  das  Erblasen  von  Temper- 

guß t'iuiL''-  i'i'luinir.  und  kommt  es  bei  Inbetrielj- 
nahmo  eiues  Konverters  wohl  vor,  daß  eine  Charge 

flberblasen  wird,  so  daß  beim  Veistefien  die 
Formen  nicht  ;_'efU]lt  werden  und  die  Chtßstüoke 
keine  scharten  Umrisse  bekommen. 

Das  Blasen  dauerte  8  bis  10  lOnttten,  htA 
Chargen  für  sehr  kräftige  Stücke  auch  11  Us 

12'  Minuten,  dann  wurde  mit  ächerenpüMUUHl 
nach  dem  Umlegen  des  Konverters  und  Abstellen 
des  Windes  das  Eisen,  dem  man  etwas  Alu- 

minium zugesetzt  hatte,  direkt  aus  der  Birne 

abgefangen  und  vergossen.  Das  Konvertereison 
ist  sehr  warm  und  dünnflüssig.  Man  kann  bequem 

10  bis  12  Kasten  aus  eim-r  Pfanne  vergießen, 
ohne  befürchten  zu  müssen,  daß  die  letzten  nicht 
mehr  auslaufen  wtrden.  Das  vergossene  Eisen 

ist  weniger  sprBde  als  das  Eisen  aus  dem  Kupol- 

ofen, da  der  Xohleustoä'gehalt  wesentlich  nie- 
driger ist  als  bei  dem  Kupolofeneisen,  woraus 

sich  weiter  eririht,  daß  unter  gleichen  Vcrli  ilt- 
nisaen  beim  Tempern  das  erstere  weicher  wird. 

Das  Futter  der  Blme  wurde  gewQhnUeh  alle 
acht  Tage,  der  Bodenstidn  mit  den  Düsenlöchern 

bei  taglich  10  bis  12  Chargen  alle  fünf  bis 

sechs  Tage  erneuert. 
Ein  Nachteil  des  Konverters  ist  der  große 

.A.bbrand,  der  sicli  nicht  vermeiden  Inßt:  er 

betragt  eiuschlieUlich  des  Abbrandes  im  Kupol- 
ofen 16  bis  20  Je  nach  der  Daner  der  Blase- 

zeit. Das!  Ausgangsmaterlal  ist  Hamatit-  und 

Bessemerroheisen,  dessen  Zusammensetzung  wohl 
bekannt  ist.  Der  Vollstfindlgkeit  halber  m&ge 

aber  die  Analyse  t-ines  sololien  Roheisens  folgen: 

2,87  o/o  SiUzium,  U,83  7o  Mangan,  0,08  <»/e  Pbes- 

phor,  0,01  «7«  Schwefel,  3,76  «/•  Oesamt-Kohlen- 
Stoff,  8,85  o/o  Graphit. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  die  Analysen 

von  getemperten  Gußstüclven  aus  dem  Temperguß- 
konverter TCrzeichnet,  ebenso  eine  in  nassem 

Sande  gegossene  Stahlgußprobe  aus  einem  Stahl- 

gußkonverter : 

KohleD»toir 
Graphit 

und  T«nper- kohl« Karbid- 
kakle 

lllr  lang«, kobl« MiitoB 
Maafu 

PbMpllM 8chw«M 

% % % % % % % 

0,87 
1,18 
0,827 

0,53 
0,69 

0,21 

0,47 

0,13 
0,18 

0,74 
0,67 

0,805 
0,28 0,22 0,67 

0,101 
0,108 0,171 

0,078 
0,080 

0,032 

Im  K;inipt"  tun  die  Herrschaft  in  der  TiMiqier- 
gießerei  steht  mit  dem  Konverter  der  M  a  r  t  i  u - 
ofen ,  über  dessen  Verwendnng  in  den  Nummern 

1  bis  B  Jahrgang  !!I07  dieser  Zeitsclirift*** 
ansführlieh  berichtet  ist.    Beide  Ajtijarate  sind 

*  Uob«r  die  Art  der  WindxafiUiriuig  bei  der  Kkin- 
bMeemcrbirne  sind  dia  Anieliteii  b«kanntUeh  sehr 
TstsöUedaB.  Wir  TorwoisMi  a«r  auf  den  Tortnur  tob 

Direktor  van  Oendt  Aber  dIeBedeatang  der  Klein- 
kenHi  niiTi  i  iiml  dea  sieh  •ueUisBenden  Meinun^n- 
MatauHcti  (seri;l.  .Stahl  und  Eilen'  llHir>  Nr.  24 
8.144»;  und  1900  Xr.  2  8.  104k         Anm.  der  Uni. 

Vergl.  ,»tabl  and  EUen"  1904  ̂ r.  19  1121. 
Nr.  1  8. 18,  Mr.  8  &  64,  Nr.  8  &  88  nad  &  107. 

sich  hinsichtlich  der  Güte  d.-s  Gusses,  den  sie 

liefern,  ziemlich  gieicli ;  iiinsiclitlich  der  Ken- 
tabiUtgt  wird  jede  Gießerei  ihre  eigenen  Er- 

fahrungen machen.  In  eiinT  irnirn  n  Sfalilgielierei 

ist  der  Martinofen  jedenfalls  zuniichst  am  i'latze, 
ebenso  Ist  er  sweekrasßlg  da  an  gebraneben, 

wo  man  Tag  und  Nacht  gii'ßen  kann.  Tn  Be- 
triebe aber,  wo  nur  bei  Tage  gearbeitet  wird 

(und  das  ist  fkst  aberall  da,  wo  man  nur 

Temperguß,  keinen  Stahlguß  herstelif».  wird 

wohl  der  Konverter  eher  passen  als  der  Martin- 
ofen. Denn  wenn  man  bedenkt,  daß  Temper- 

gteßereien  mit  dner  Schmelzleistung  von  10  bis 
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12  000  kg  f.  d.  Tag  schon  zu  den  fjrößten*  in 
Deutscblaod  zftbleu,  so  ersclieiat  es  nach  meiner 
Ansieht  UUfger  tit  vaatstt  VerhJÜtuiflse,  statt 
die  Martinöfen  stets  betriebsfertig  warm  zu 

halten,  sich  einen  Konvertor  zu  beschaffen,  zu- 
mal Ja  in  fast  jeder  Tempergieflerei  auch  kldne 

Graugußstücko  hergestellt  werden,  fOr  die  doeh 

•  ein  Kupolofen  da  sein  muß.  — 
Die  Herstellung  der  Formen  geschiebt, 

da  M  sich  meist  um  Massenartikel  handelt,  viel- 
fach auf  der  Formmaschinc;  daneben  kommt  für 

Massenartikel  die  ,  amerikanische'  Formerei 
(Abciekkastoi)  In  Betraclit;  grOfitn  vnd  kom> 

plizierte  StQcke  werden  von  HaildfSDrmem  her- 
gestellt. In  der  Tempergießerei  bSngt  von  der 

Herstelhmg  der  Formen  mehr  als  In  der  Gran- 
gießerei  das  Gelingen  des  Gussos  ab;  insbe- 

sondere erlordert  das  zweckmäßige  Anbringen 
.der  Trichter  und  AngOsse  viel  BrhhrDng  nnd 

üebnng.  Die  größten  Schwierigkeiten  bilden 
das  starke  Schwinden  des  Tempergusses  mit 

.seinen  Folgeerscheinungen,  seine  geringe  Dünn- 
flOs-sigkeit  und  die  Neigung  zum  Luniceni. 

Die  Hetrieit-  bezw.  F(»lg(>er8clicinunpen  des 

starken  Schwindens,  das  ,  Reißen"  und  ,Öchwarz- 
werden"  der  Gußstücke  zeigen  sich  oft  sehen  nach 
dem  Gießen,  manchmal  aber  auch  erst  nach  dem 

Tempern,  weil  die  schwarzen  Stellen  (Uolüräume 

mit  nadeiarmlgen  Kristallen)  sieh  im  Temporofan 
durch  das  Glühen  vergrößern,  was  ein  Kcißen  der 

Stacke  zur  Folge  hat.  Zeigte  das  Gußstück  schon 
naeh  dem  Onsse  einen  Ueinen  Riß,  so  findet  im 

Temperofen  oft  eine  völlige  Abtrennung  einzelner 

Teile  ohne  Außere  mechanische  Beanspruchung 

statt,  stets  aber  genOgt  ein  Idehter  Schlag,  nm 
in  solchen  Fallen  eine  Trennung  herbeizuführen. 

Diesen  Erscheinungen  kann  man  nun  auf 
mancherlei  Weise  begegnen.  Vielfach  hilft  man 

sich  damit,  daß  man  an  Stellen,  die  zum  Heißen 
neigen.  NUgel  oder  Formerstifte  in  die  Form 

legt  oder  »teckt.  Ist  nun  das  Eisen  beim  Gießen 

heiß  genug,  so  schmelzen  diese  kleinen  schmiede- 
eisernen Stücke,  wodurch  jene  Stellen  einen 

gewissen  Grad  von  Festigkeit  und  Zaliigkeit 
erhalten  vad  den  dareh  das  Sehtdnden  auf- 

tretenden Kmften  "Widerstand  lei.sten  können, 
oiine  zu  reißen.  Oft  aber  kommt  es  auch  vor, 
daß  Jene  Stttckcben  nicht  Tollstindig  schmelzen, 
80  dal)  man  beim  Zerschlagen  eines  so  behandelten 

Gußstückes  die  einzelnen  Nagel  und  Stifte  neben- 
flinaBder  ontersehdden  luim.  Bei  Sttoken,  die 

infolge  Zusammentreffens  verschieden  großer 

Querschnitte  abreißen,  verwendet  man  Kühl- 
lÄatten.  Wo  es  angeht,  muß  natürlich  der 

sdiarfe  Qucrschnittsulu  rj^'aiiir  vermieden  werden, 
da  man  durch  Abrunden  der  scharfen  Kanten 
dem  Ucbcl  am  l>eston  steuern  kann. 

*  In  Amerika  sind  eine  gaiuu  K<>ihe  Temper- 
gieBerelen  VOn  80  bts  100  t  tlgli<-)MMii  Aiisbrin^ea  in Betrieb.  Anm.  d.  Bei. 
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Die  Angüsse  (Anschnitte)  werden  zweckmäßig 

an  den  Stellen  gemacht,  wo  ungleiche  (^ner- 
sohnltte  sosammentreffen.  Sind  an  einflni  Stüde 

mehrere  solcher  Stellen,  so  muß  man  an  dlsasn, 

manchmal  auch  bei  kleinen  Gußstadcem,  Stdgia» 

trichter,  hier  , Masseln"  genannt,  anbringen. 
Vielfach  zeigt  es  sich,  daß  Gußst&lte  TPJI 

überall  gleichem  Querschnitt  reißen,  wenn  das 

Stück  infolge  seiner  Gestaltung  den  durch  die 

Schwindung  harvoirgerufenen  Spannungen  nicht 

nachgeben  konnte.  So  wird  ein  in  der  l)ei- 
folgenden  Abbildung  l  dargestelltes  Stück  von 
tberall  fMt  gleldwm  Qnersdudtt  \iA  %  alwtlflet, 
wenn  sicli  dort  nicht  der  .\nschnitt  befindet, 

oder  wenn  man  daselbst  nicht  Nftgel  und  Stifte 

eingelegt  hat. 
Bei  sehr  fest  gestampften  Formen  zeigen 

sich  sogar  oft  Kisse  und  schwarze  Stellen  bei 

gaas  geringen  QneraehnittBantersddeden  nnd 

wenig  scharfen  Ecken.  Daher  werden  Guß- 
stücke, die  aus  diesem  Grunde  zum  Reißen 

neigen,  nur  lose  geformt,  um  dem  erstarrenden 

Metall  eine  wenn  auch  geringe  Bewegungsfk'Sihsit 
zu  gestatten.  .\uf  diesen  Punkt 
ist  auch  besonders  liei  der  Her- 

stellang  der  Modellplatten 
für  Formmaschinen  Rück.sicht  zu 

nehmen.  Hier,  wie  bei  anderen 
Formverfaliren  werden  Stdeke,  die 

zum  Kcißen  neigen,  nach  der  Mitte 
des  Formkastens  gelegt,  andere 

Stfieke  dagegen,  die  in  dieser  Hin- 
sicht \s>i!iif:i'r  empfindlich  sind,  legt  man  in  die 

äußeren  Partien,  weil  diese  stets  fester  her> 
gestellt  werden  als  die  Mitte. 

Weiter  ist  beim  Anlegen  der  Modellplatten 

darauf  zu  achten,  daß  die  auf  einer  Platte  be- 
findlichen Gußstücke  zueinander  passen,  besonders 

mit  Rücksicht  auf  das  schlechtere  Anslaafsn  dar 

dünnwandigen  Stücke. 

Da  der  Guß  von  Massenartikeln  fast  aus- 
nahmslos nach  Gewicht  beaaUt  wird,  man  aber 

nur  selten  über  einen  bestimmten  Satz  f.  d.  Form- 

kasten hinausgeht,  so  ist  mau  darauf  bedacht, 

die  ModeUplatten  so  anzulegen,  daß  Jeder  Form- 
kasten mögüelist  viel  an  Gußgewicht  bringt,  um 

den  Preis  des  Gusses  f.  d.  Gewichtseinheit  niedrig 

zu  halten.  Es  liegt  t.  B.  eine  ModeOplatte  vor, 
deren  Gußwarengewicht  3  kg  betragt ;  für  1 00  kg 

werden  5  Ji  bezahlt,  so  daß  der  Former  f&r 

jeden  Kasten  0,16  Jt  erhalt.  Eine  andere 
Modellplatte  enthält  Stücke,  die  zusammen  5  kg 

wiegen,  dafür  sollen  3  f.  d.  100  kg  l)ezahlt 
werden,  so  daß  auch  hier  für  jeden  Kasten 
0,15  Ji  bezahlt  werden.  Man  würde  also 

200  kg  Guß  für  8  haben. 
Werden  diese  ModeUplatten  durch  Umlegen 

der  Modelle  nun  so  verlndert,  daß  jede  Platte 

4  kg  Guß  f.  d.  Kasten  liefert ,  und  rechnet  man 

für  100  kg  3,75        was  wiederum  0,15  Ji 

AbUldang  L 
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f.  d;  KMten'  «»gibt,  m  «rkllt  ma  800  kg  Guß 
fOr  7,50  c^,  man  spart  also  0.50  =  6'  4 "  n. 
In  dl«ser  Hinsicht  kann  zweifellos  viel  getan 
w«rd«iii;  doeh  darf  man  aneh  nldltt  sv  weit 

gehen  und  nur  „Ächwere  Platten"  haben  wollm. 
Hat  man  z.  B.  auf  einer  Platte  mit  sehr  dünn- 
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AbbOdnng  S  vad  t.  TaaqpatofHi. 

wandigen  TeOen  ebi  SUdk,  das  VSewkJrt  Magt, 
untergebracht,  so  nig:t  idak,  dafi  die  dflanen 
Stücke  oft  nicht  auslaufen,  well  das  beiliegende 

starke  Stück  beim  Oiefien  zuerst  das  ganze 
elnge^rossene  Eisen  wagntainit.  Auch  ist  es 
vorteilhaft,  darauf  zu  achten.  da[i  auf  einer 

Mudcilplatte  mit  leicht  und  schnell  herzustellen- 

dtti  Fonnen  keine  sehwierlgeran  StQeke  uater- 

gebnwkt  wttiM«  dna  «ia»  leicht  und  sdinell 
herstellbare  Form  kostet  nicht  soviel  wie  eine 

kompliziertere,  zumal  letztere  auch  geübte  und 

eingearbeitete  Krtfke  erfordern.  — 
Fsst  übnrall  sind  die  bckannti'n  Temp  er- 

Ofen mit  gußeisernen  Glühtdpfen  in  Anwendung; 
die  Oefen  werden  in  der  Regel  mit  StdnkAhlea. 

gefeuert,  Gasfeuerungen  bilden  jetzt  noch  Aus- 

nahmen. Bei  allen  Temperöfeu  würden  zur  Kon> 
trolle  die  selbstregistrierenden  Pyrometer  gute 
Dienste  leisten,  mir  ist  jedoch  nur  eine  Gießerei 

bekannt,  in  welcher  der  Apparat  verwendet  wird. 
Nebenstehende  Abbild.  2  und  3  zeigen  einen 

weniger  bekannten  Temperofen,  der  wohl  zu  den 
ältesten  seiner  Art  zählt,  jedoch  auch  jetzt  noch 

in  Gebrauch  ist.  Ein  aus  vier  feuerfesten  Stein- 

platten (a)  suammengeietateB  Gefifi  rnlit  anf 
einer  Rollschicht  feuerfe<^ter  Steine  (b).  die 
ihrerseits  auf  einer  starken  Eisenplatte  (c)  sitzt. 

Das  Ganze  wird  getragen  Ton  einen  Block  (d) 
aus  Ziegrlmaucrwfrk.  Die  das  Gof-lß  bildendea 

Steinplatten  sind  mit  kleineren  Platten  (e)  aus 
feuerftetem  Uaterlal  gegen  das  Auflengemaner 
versteift,  so  daß  zwischen  dem  Gefäß  und  dem 
Außengemauer  kleine  Schachte  (f)  entstehen, 

welche  die  FeuerungsrAume  bilden.  In  diesen 

Scbftebten  wird,  naehdem  das  Gefäß  mit  Guß- 

Btlleken  und  Tempererz  pefiillt  ist,  ein  Koks- 
feuer  unterlialteu,  wobei  die  heißen  Feuergase 

geawnngen  werden,  durch  Löcher  im  Deekd 
(g)  des  Ofens  abzuziehen,  dabei  die  obersten 
Partien  des  Ge^ßinhalts  erhitzend,  wahrend  die 

Temperatnr  der  Feaerangr  eeltwarta  dnrdi  die 

Steinwflndo  des  Ocfrißes  in  das  Innere  über-" 
tragen  wird.  Die  Feuerungsschflchte  werden  in 
der  Doppeledtlebt  4  bla  5  mal  mit  Koks  gefUlt; 
dabei  ist  zu  lieachti n.  daP)  dor  Koks  gleichmaßig 

rerteilt  wird  und  gleichmaßig  herunterbrennt,  aa- 
derfUHs  rnnfi  dnreb  Sebttren  nachgeholfen  werden. 

Diese  Oefen  arbeiten  gut,  nutzen  den  Brenn- 
stoff ziemlich  vollkommen  aus  und  sind  einftoh 

und  billig  in  der  Anlage  wie  im  Betrieb,  da- 
gegen haben  sie  den  Nachteil,  daß  die  Arbeiter 

dur(;h  die  aus  dem  Deckel  des  Ofens  tretenden 

heißen,  gewöhnlich  Koblenoxyd  enthaltenden 

Feoergase  sebr  belastigt  werden. 

Ueber  die  Chrombestimmung  im  Stahl,  insbesondere 

bei  Anwesenheit  von  Wolfram. 

Von  O.  T.  Knorre. 

In  einer  Arbelt  „üeber  die  Trennung  des 

Chroms    vom   Eisen    und  Aluminium" 

habe  ich  im  Jahre  1903*  gezeigt,  daß  sich  das 

•  „ZeitHchr.  f.  angew.  Ch.  ni."  190:?  Heft  46  Seit« 
1098  bis  1107.  In  der  Arbeit  liefimlct  sich  eine  Zu- 
■Ämmenstellung  der  biahorigon  VL'r(jfTc'ntli<'hunf»cu  über 
die   Einwirkung  von  P«rttiUfat  auf  Cluromoxydver- 

Chrom  in  Chromoxydsalsen  dorcb  Perstdfiit  glatt 

und  quantitativ  zu  Chromsflure  oxydieren  IftSt. 
ZerstSrt  man  nach  vollendeter  Oxydation  durch 

längeres  Eodien  den  üeberselniß  an  Persnlfiit, 
so  laßt  sich  die  Cliriini.-^riurc  in  bekannter  Weise 

maßanalytisch  bestimmen:  durch  Zusatz  einer 

fiberscbfissigen,  abgemessenenHenge  von  titrierter, 

mit  Sebwefelsftnre  angesäuerter  EisraivitriollSBung 
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m%  Suhl  and  EiMa. Uettr  die  ChrombutimmuHf  im  StaM. n.  jAhrg.  Nr.  86. 

reduziert  man  die  Oiromaiiire  g«iiiiß  d«r  Be- 

6  Fe  SO.  +  2  CrOa  -f  6  Uj  SO,  =  'J  Fe»  S,  (.),, 
+  Crf  Si  Ol«  +  6  H<0 

und  ermittelt  darauf  den  reberschuß  an  Fcrro- 

salz  durch  Titration  mit  Permauganat.  Aus 
den  im  Abieluiitt  V  der  feaeantett  Arbeit  (EMte 

1108  ̂ is  11(1')!  mitirftcilten  Versuchen  Xr.  l, 
2,  8  und  4  ergibt  sich,  daü  man  auf  dem  an- 

gegebenen We^  die  ChrombeBtinraran;  nit  einer 

für  dii^  nn  isti  n  Zwecke  ausreirhenden  Gennulg- 

keit  durchführen  kann,  und  d&ü  dabei  die  An- 

weienlidt  lelbet  grOßem'  Ifengen  von  Ferri- 
aalsen  (towle  von  Kupfersalsen)  nicbt  «tdrend 
einwirkt. 

Es  ließt  auf  der  Hand,  daß  man  nach  diesem 

Verfahrcu  auch  den  Cbromgehalt  in  Stählen 

unter  frleiehzeitijrer  Bestimmung  des  Manpran- 

gehaltes*  wird  ermitteln  können.  Xach  dem 
Erscheinen  der  oben  ̂ 'nannten  Arbeit  ist  es  in 
der  Tat  von  verschiedenen  Seiten  cm])fobIen 

worden,  bei  der  Analyse  von  Chromstahlen  die 

Oxydatiim  des  CSiroma  durch  Eoeben  nit  Per- 
snlfat  zu  bewirkiTi.  F.  Ibbotson  und  H.  How- 

den**  lösen  die  Stahlprobe  in  Salpetersäure  und 
bewirken  die  Oxydation  des  Chroms  durch  Per- 

sulfat unter  t:leichzeiti;:i  in  Zusatz  voa  etwa  O.Ol  p 

Silbernitrat***;  etwa  ausgeschiedenes  Haogan- 
dioxydbydrst  wird  darauf  abfiltriert  und  nach 
Zusatz  von  ülterschüssigem  Ammoniumazetat  die 

Chronuäurc  durch  Blciazetat  als  unlösliches  Blei- 
ehromat  ̂ efiiUt:  letzteres  wird  in  verdünnter 

Salpetersäure  gelöst  und  die  Chromsäure  in  he- 
kanntcr  Weise  mit  Ferrosalz  und  Permanganat 

titriert.  Harry  Ed w.  Walter sf  oxydiert  mit 
Persulfat  unter  Zusatz  etwas  größerer  Mengen 

von  .Silbernitrat  (etwa  O,!»;  AirXO:;  auf  l.2h  g 
der  Stahlprobc);  dadurch  wird  das  Chrom  in 
Cairomslnre,  das  Haagaa  in  üebermanganünre 

Ubei^eführt ;  durch  Titration  eines  aliipioten 

Teiles  der  Lösung  mit  Ferrosalz  und  Perman- 
laranat  wird  die  Summe  tou  Chrom  und  Hangan, 

ilurrli  Titnation  eines  zweiten  aliiiiiHt''ii  Teiles 

mit  Natriumarseoit  der  Gehalt  an  Mangan  er- 
mittelt; ans  der  DUferenz  lieider  Titrationen 

ergibt  deh  der  Chromgehalt. 

•  l'ebor  die  ManRnnbeNtimmunj;  nnch  dem  l'or- 
BuIfatTorftthrcn  ver::!.  dii-  frühoron  ArVu'itt'n  do8  Vcr- 
faitHorH,  „Zeitschr.  f.  an^few.  Clifin."  l'.'Ül  .*>.  IHVt  hin 
1162  uikI  190:i  S.  9(».'i  bis  Uli;  ferner  A.  1- «•  il  »•  l.  u  r, 
Leitfallen  für  KiHonhüttcn-Lrtboratorien,  VI.  Auflag 
S.  92  bis  94;  H.  l.fldert,  .Zeitsibr.  f.  angew.  (  hein.« 
1904  S.  423  and  endlich  die  letzte  Arbeit  des  Yer- 

fasim,  pBtM  und  Eisen"  1907  Nr.  11  8.  380  (Ueber 
die  Manf^anbentimmung  b«i  Anweaonheit  von  Wolfram). 

J'lwm.  N>WB«   Bd.  flO,   1904  8.  .120  bis  321; 

j^Chem.  Zpntrnlbl."  IW'>  \U.  I  s.  :,r,-2. 
***  Hczüsriirh  de»  Ziitintzes  von  .Silbcrsalz  Tergl. 

II.  Marxhall.   „I'ro.eed.  Boyal  aoeletj  of  EdiD- 
burjfh"  l'.ttiO  Hd.  2:1  .S.  JG.;. 

t  „.lonrn.  Anieric.  Chem.  boc."  Kd.  27  190.5  Seite 
1550  bis  1663;  .Chem.  Zentralbl."  1906  Ud.  1  S.59&. 

Ferner  macht  A.  Kleine  Angnhen*  über 
die  Chrom-  und  Manganbestimmung  nach  dem 
vom  Verfasser  beschriebenen  Persulfatvcrfahren. 

Die  von  Kleine  in  seiner  zweiten  Veröffent- 
lieliunir  mitgeteilten  Beleganalysen  beweisen  die 

(ieuauigkeit  des  Verfahrens  zur  Chrombestim- 

■mng.**  Die  voriierige  Entfemaag  des  Eisens 
nach  il'T  I\  0  t  h  e  sehen  Aetlier- Aussch(ittehin<,'s- 

metliodü  —  wie  sie  von  A.  Kleine  vorgenommen 
wird  —  ersehdnt  indessen  aadi  den  ErfUmagen 
des  Verfassers  als  überflüssig,  und  kwnplixlert 

lediglich  das  Verfahren.*** 1.  Ohne  vorherige  Entfernung  des  Eisens 
bestimmte  ich  neuerdings  das  Chrom  nach  dem 
Persulfatverfabren  in  mehreren  Proben  von 

Chromstählen .  die  mir  von  der  Firma  Ge- 
brüder Bühl  er  Co.,  Aktiengesellschaft, 

Gußstahlfabrik  Kapfenberg.  freundlichst  tttf 

Verfügung  gestellt  worden  waren. 
Die  Ergebnisse  dieser  Analysen  dnd  In  der 

folgenden  Tabelle  zusammengestellt: 

Nummer CkroMgatiall  la 
der nntra 

Prob» 
asrb 

Aofsbc 

1  fetaadea 

1 

1,20 

1  ■)  1,25 

0,48 

t 
'  b)  1,22 

0,46 2 
1,59 

a)  1,60 t 

b)  1,63 

c)  1,59 0,38 
3 

1,98 
•)  2,01 

0,48 

HB.  Die  BMtlBBaarca  1 

b)  1,96 
0,48 

la  der  Probe  Hr.  S  1 
wnrdca  VM  ■ra.SM.  1 

4 
2,81 A)  2.26 

0.30 I.öweaatalB  mmtmt-  1 

b)  2,35 

0.32 

flbrc 
5 

0,26 
•)  0,24 
b)  0,25 6 14,60 

0,35 

0,38 

(  :  I 

Bei  der  Ausführung  der  Bestiramunir 

sind  die  folgenden  Einzellieiten  SO  beaclii«  n  : 
Die  Menge  der  abzuwägcadcu  Probe  liemißt  man 
zweclnnttOig  nach  dem  Cliromgehalte.  Bei  Prolin 

mit  geringem  Chromgehaitc  (wie  z.  B.  Nr.  .■») 
vcrweude  man  6  bis  10  g;  bei  solchen  mit  mehr 

.  •  ,Stohl  und  Eisen"  1906  Nr.  22  S.  1305  bis  1308 
and  1906  Vt.  7  B.  896. 

**  Weaa  Kleine  bei  der  llaiiganbestimmung 
Werte  erhält,  die  ret,'clm3ßig  am  eine  Kleinigkeit 
niedrijjer  iiiii»falleii,  iiIh  die  naeh  dem  }Iani|iO!ichen 
<'ltlor«tverfaliren  erhaltenen,  «o  ist  dn«  vielleicht  diir- 
(uif  /iiriiik/ii  t  iili  ren,  dali  liei  liiT  1\1.'Iiu' 

w&iiltcn  Au8führun>;n.wcise  noch  Chloride  in  iler  l'lüsjiig- keit  TorUgon.  Uelior  den  KinfluU  der  Chloride  habe 
ich  achon  in  meiner  ersten  VerOffentltcbaag,  ^Zeitschr. 

f.  angew.  Chem.*  1901  8.  1158  und  1159  (Verraebe 
40,  47  and  48),  Angaben  gemacht  and  geseigt,  daB 
bei  Anwesenheit  von  Chloriden  leicht  so  niedrige 
Werte  erhalten  werden. 

••*  Aoeh  hei  der  .Man(;nnl)ei.tiinuiunj,'  naeh  dem 
Prrsiiifntverfnhroii  i-'t  eine  vorherij;e  Eiitfernuni»  des« 
l'nenn  nicht  erforderlich.  Nur  für  den  Knll,  daß  ea 
hich  iitn  diu  BeMtiiiunuiig  minimaler  MenRen  von 
.Mnnguu  handelt,  dürfte  die  vorberigo  Kntfernung  des 
EiMcnH  olurch  Fällung  mit  Zinkoxyd  oder  aach  den 
Uotheachen  Verfahren)  von  Vorteil  sein. 
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SS.  Aöpiat  tSOT. 8taU  tmd  EitM.  tSM 

als  etwa  0,5      Chrom  (wie  den  Proben  Nr.  1 

Ub  4)  genügen  dagegen  sfhon  Snlistaii7:mpn!rcii 
TOa  1,5  g  bis  6  g,  und  bei  »ehr  cbromreicben 
Sühlen,  Ferroehroai  and  den^leichen  schon 

Mengen  von  unter  I  g.  Ist  der  ungirfilhre  Chroin- 
geluüt  nicht  bekannt,  so  verwende  man  3  bis  6  g 
dar  Probe ;  zeigt  die  Ldsong  naeh  der  Oxyda1i<ni 
eine  intensive  GelbflUrbung,  so  wird  die  Titration 
nicht  mit  der  Gesamtmenge,  sondern  nur  mit  einem 

aliquoten  Teil  der  Lösung  vorgenommen.  —  Das 
Lflaaa  dar  Probe  «rfolgt  in  verdännterSohwe- 
feisäure,  wobei  man  zuerst  gt-linde  erwärmt, 

zum  Schluß  —  wenn  die  Einwirkung  der  Saure 
nadü&ßt  —  Ma  snm  Sieden  erliitzt.  Znerat  lOst 
lieh  das  Eisen,  zum  Schluß  das  Chrom. 

Bei  den  Proben  Nr.  1  bis  ö  (mit  0,18  bis 

S,1T  */o  Chrom)  machte  es  keine  Sehwierigkeiten, 
mit  etwa  20prozentiger  Sc-hwefelsaure  alles 
Chrom  in  Lösung  zu  bringen  (die  Gliromstiüüe 
Nr.  S  nnd  4  erforderten  allerdings  schon  ein 
etwas  Inngeres  Kochen).  Bei  der  Probe  Nr.  6 

mit  14,54  ''/o  Chrom  gelang  ea  dagegen  auch 
durch  längeres  Erhitzen  ndt  15>  bis  20prozen- 
tiger  Schwefelsaure  nleht  mehr,  eine  volhtBn« 
dige  Lfisuug  des  Chroms  zu  erzielen;  diese  er- 

folgte aber  glatt  bei  Verwendung  von  kon- 
zentrierterer  Schwefelsaure  (1  Volumen 

Schwefelsaure  auf  2  N'olumcn  Wasser).* 
Dipi.-Ing.  0.  Nö  ther  konnte  selbst  bei  einem 

Fanrodirom  mit  rund  38  Cbram  dafdi  Iflageres 

Kochen  mit  etwa  50])rozentiger  SchwefelsJlur*' 
alles  Chrom  in  Lösung  bringen  (er  fand  dabei 
den  Chromgelialt  naeh  der  Persnlfatmethode  Im 

Durclisclinitt  zu  33.39  "n,  beim  Aufschließen  des 

Ferrocbroms  mit  Magnesia  und  Natriumkalium- 

karbonat im  Durchschnitt  zn  33,37  ̂ /o). 

Will  man  nach  erfolgter  Lösung**  die  Oxy- 
dation mit  I'ersulfat  vornehmen,  so  ist  dabei  zu 

beachten,  daß  durch  die  Anwesenheit  größerer 

JCeogen  von  freier  Siure  die  vollst.'iudige  Oxy« 
dation  des  ("tiroms  verhin«lcrt  werden  kann. 
Deswegen  ufutralisiert  man  zunächst  die  freie 
S&ure  durch  Ammoniak  (bezw.  Kalilauge  oder 
Sodalösuntri.  fügt  dann  Persulfatlösung  (etwa 

120  g  (NH^),  8|0s  im  Liter)  in  kleineren  An- 
teilen Uaso,  Us  das  FerrosulCat  oxydiert  ist 

(daran  erkenntlich,  daß  bei  Zusatz  von  Am- 
moniak au  der  Eiotropfstelle  ein  rotbrauner 

Niederechlag  von  Eiaenhydroxyd  mitsteht),  nnd 
endlich  mich  einen  Uehersohttß  TOB  25  bis  40oom 

der  Persulfatlösung. 

*  VtTgl.  die  Anfffibcn  vnn  A.  1?  ii  r n  r  über  «las 
Verhalten  des  Cbroinn  treffen  s<  hwofi'lsäure.  Ber.  d. 
Cbem.  ti'-rt.  Bd.  39,  l'JOt;,  S.  ini.s  bi«  4072. 

**  In  der  FlüHHi^ki'it  utmi  Hiirtpcndierto  Hchwarzo 
KohlenstofTpartikflcheri  brauchen  nicht  abiiltriert  SU 
werden;  dieie  l'artikelohen  laHsen  ücli  bei  einiger 
Uebung  leicht  von  dem  epezifisch  aehwaiwen,  am  Boden 
beiadltehen  sdiinffieB  Cbrompalfw  antmebeiden; 
letnluiM  mnS  leUwtventindlieh  vrilkommea  in  LSsung 

ffogaagen  sein. 

Will  man  an  Persnlfat  sparen,  so  kann  man 

auch  die  Oxydation  dos  Fi  rrosultats  statt  durch 

Persulfat  mit  Salpetersäure  bewirken.  In  diesem 
Falle  yersetct  man  die  noch  heifle  sehwofelsaiure 

Lösung  der  Probe  allmfthlich  mit  kleinen  Hangen 

von  Salpetersäure  und  erhitzt  zum  Sieden;  nach 
erlblgter  Oxydation  des  Ferrosalzes  stumpft 
man  dann  die  überschüssige  Saure  durch  Am- 

moniak (oder  Sodalösun^r)  ali  und  versetzt  mit 

etwa  40  ccm  der  PersulfatÜlsung  (oder  5  g 
festem  Ammoniumpersulfat;.  In  jedem  Falle 

verdünnt  man  darauf  die  Flüssigkeit  auf  400 

bis  öOU  ccm,  fügt  20  ccm  verdünnte  Schwcfel- 

asure  (spez.  Gewicht  1,16  bis  1,18)  Unzn*  nnd 
orhitzt  20  bis  30  Minuten  lanir  zum  .^ii  dcn. 

Enthalt  die  Probe  Mangan,  so  scheidet  sich 

dieses  als  Mangandioxydhydrat  aus.  Der  Nieder» 
schlag  wird  durch  fin  lichtes  Filter  abiiltriert, 

ausgewaschen  und  kann  dann  eventuell  zu  einer 

gesonderten  Haagaabestlmmnng  benutst  werden. 
Im  Filtrate  besttinmt  man  das  Chrom  maß- 

analytisch. 
Lfiegen  nnr  kleinere  Mengen  von  Mangan 

und  Chrom  vor,  so  ist  es  /w  rkiniiOig,  statt 
mit  freier  Flamme  zu  erhitzen,  den  ivolben  eine 

Stunde  lang  in  ein  kochendes  Wa.ssrrbad  einzu- 
stellen. Enthfllt  die  Probe  Mangan  (entstellt 

also  l)piin  Sieden  ein  Niedersclilag),  so  kann 

mau  siciter  sein,  daü  die  0.\ydation  des  Chrom- 
exyds  mi  Chromsinre  eine  qnantitaUve  ist,  denn 

die  Ausscheidung  des  Mangandioxydhyilrates  be- 
ginnt erst  nach  vollständiger  Oxydation  des 

Qhroms.  Enthalt  die  Probe  kein  ICangan,  so 

ist  es  zweckmäßig,  nach  dorn  Zusatz  des  I*er- 
sulfats  zunächst  nur  etwa  10  Minuten  zum 

Sied«!  zn  eriiitzen,  dann  naeh  Abkfihlnng  anf 

etwa  50"  eine  neue  Portion  von  Persulfat 

hinzuzufügen  —  ungefälir  die  Hälfte  der  zuerst 

angewandten  Menge  —  und  schließlich  20  Minuten 

lang  zu  kochen.** Handelt  es  sicli  loiiiirlioii  um  die  t'lirom- 
bcstimmung  und  verzichtet  man  auf  die  gleich- 

zeitige Hanganbestinunung,  so  kann  man  der 
schwefelsauren  I^ösung  der  Probe  von  vornherein 

etwas  Mangansulfat  zufügen,  um  sicher  zu  sein, 
dafi  eine  Tollstindige  Oxydation  des  Chroms  zu 
Chromsflure  stattgefuinli  ii  hat.  Allerdin;rs  miil^ 

dann  das  ausgesdiiedeue  Mangausuperoxydhjdrat 
abflltriert  werdmi,  was  bei  manganfreien  Proben 

sonst  wegfallen  würde. 
Bezüglich  der  Ausführung  der  Titration 

seien  noeli  die  folgenden  EinzeUidten  angeführt. 

Ana  der  eingangs  angeftthrten  Beaktionsgleiehang 

•  Eine  gewisKe  M''ii<jo  freier  Scbvefelsänre  muß 
vorbanden acin,  um  <la^  Ausfallen  crhobliebsrer  llengen 
von  baaiMdiem  Ferriaulfat  su  verhindern. 

**  Schon  bei  etwn  80'  iMginnt  ein  Anfeilen  der 
FlOssigMt  infolge  ton  Sanerstoffeatiricktaag.  Die 
Zeildaeef  des  Eoehens  fMOMne  man  erst  vom  Beginii 
des  wirklichen  Biedene  an. 
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ergibt  lieht  daß  3  Atome  Eisen  1 3  X  55,88) 

1  Atom  Chrom  (52,12)  entsprechen;  der  Eiiten- 

titcr  ht  also  mit  dem  Faktor  — .**'r'*^„  =  O.SlOi» 
zu  multiplizieren,  um  den  Chrom  titer  der 

Pennaiiguwtl98im^  zu  erbalten. 
Die  angesäuerte  ElBenvitriollösung  ist  nicht 

absolut  titerbestABdig;  daher  muß  der  Gehalt 

derselben  etwa  jeden  streiten  Tag  durch  Titra- 

tloil  mit  der  I'ermauganatlü.sung  kontrolliert 
werden.  Das  folgende  Beisjtiel  diene  cur  Klar- 

stellung der  Kcchnungen; 

2,1786  g  der  Probe  Nr.  4  (vergl.  die  Ta- 
belle, Analyse  Nr.  41>)  wurdi  ri  in  SeliwefelsAure 

(1  :  1)  gelöst  und  die  U.\ydation  in  vorstehend 
bdSoliriebeDer  Welse  auegefUirt.  Zur  Titration 
diente  eine  Permanpanatlßsung,  von  welcher 

1  ccm  4,äbT  mg  Eisen  oder  0,3109  X  ̂ t^»^ 
s  1,864  mg  Chrom  entsprach.  Durch  einen 

Vorvi-rsueh  wurde  ermittelt,  daß  '25  ei;ni  dt-r 
zur  Beduktion  verwendeten  Eiseuvitriollöaung 

27,85  ccm  oU^r  PermanganatlSsiuig  Ter- 
brauchten.  Auf  Zusatz  von  25  ccm  dieser 

VitriollSsung  zu  der  das  Chrom  als  Chromsaure 

enthaltenden  Lösung  der  I'robe  war  die  Färbung 
dar  Flüssigkeit  noch  ̂ ''^''^-^rim,  nacli  Zusatz  von 
weiteren  25  ccm  wurde  si«'  aber  reiu  {rrün. 
^iach  starker  Verdünnung  wurde  nunmehr  der 
Ueberschuß  an  Ferrosalz  durch  Titration  mit 

Perman^ranatlnsung  ermittelt;  verbraueht  wurden 
dabei  17,2U  ccm. 

50  ccm    Vitriollösnng:    entsprechen  '**'*"'**'* 2  >  2T.:!-.   54,70  oem 
Der   l  eberachuU  au  Ferroitalz  en(- 
qirkht   .  .  17,80  , 

Der  Chn>m8äurc  entHprecben  demnach    37,50  com 

Daraus  berechnet  sich  «lie  Menge  des  Chroms  zu 

37,5  X  ltaö4  mg  =  0,05114  g  oder  2,35"/«. 
WesentUoh  ist  es,  vor  der  Titration  des 

Ueberschusses  an  Ferrosalz  stark  zu  verdünnen, 

um  in  der  durch  Chromoxydsulfat  grün  gefärbten 
FlOssigiceit  die  Endrealction  deutlieh  erkennen 
zu  können ;  sind  einipe  Tropfen  Permaneranat 

im  üeberschuU  vorliandcn,  so  entsteht  eine 

lavendelblane  FSrbung'. 
Hau])tbedingung  für  <Ias  Erzielen  richtiger 

Ergebnisse  bei  der  Titration  ist  stets,  daß  man 
das  überschüssige  Persulfat  vorher  durch  Iftn- 
geres  Kochen  vollständig  zerstört  hat,  da  sonst 
dii'  ri  luTschwetVlsilurc  —  cbensd  wie  die  Chrom- 

saure  —  das  zugefügte  Ferrosalz  zu  Ferrisalz 
oxydieren  und  man  dann  zu  hohe  Werte  für 
den  Chromjrehalt  finden  würde. 

D.  Chrombestimmung  bei  Anwesen- 
heit von  Wolfram.  Handelt  es  sieh  um  die 

Chronilii-^tiuiinunfr  in  Sfflblen.  die  aiilii-r  Chrom 
noch  Wolfram  enthalten,  so  bleibt  beim  Lösen 
der  Probe  in  Sebwefelsltare  ein  schwarzes  Pul- 

ver Von  Uii  lalli.scheni  Wi;]fr;im  unfrelöst  zurück. 

Oxydiert  man  darauf  das  Ferrosalz  durch  Auf» 

kochen  mit  Salpetersaure,  oder  erwärmt  man  mit 

überschüssiger  Persulfatlösung,  so  wird  das  Wolf- 

rampulver  zu  Woiframsfturehydrat  oxydiert.* 
Kleinere  Mengen  von  ausgeschiedener  Wolfram« 
sflure  stiirLU  bei  dem  vorstehend  beschriebenen 

Vertahreu  zur  Chrombe.slimniung  nicht  sonder» 
lieh,  grSßere  Mengen  von  Woiframsfturehydrat 
da^e^ren  mU<;sen  vor  der  Titration  unbedingt 

abliltriert  werden.** 
Um  daa  listige  AMltrierMi  des  Wolftmm- 

sBurehydrats  zu  umpehen,  wurde  vom  \'erfa88er 
versucht,  das  Hydrat  durch  Zusatz  von  Natrium- 
phosphat  in  iSsUehe  Pbosphorwolfrnmalnre  fiber- 

zuführen. Versetzt  man  nAmllcll  ein  lösliches 

Wolframat  mit  Natrittuphosphat,  ao  llfit  sich  aus 
ffieser  LSsnag  durch  Rochen  ndt  lOneralslnren 
Wolframsaurehydral  nicht  mehr  abscheiden, 

und  zwar  infolge  der  Bildung  von  löslicher  Phos- 
phorwolframsaure.  Es  mußte  nun  zunächst  ge- 

prüft werden,  oli  die  Anwesenheit  von  Phosjdior- 
wolframsäure  nicht  hei  der  Titration  der  Chrom- 
saure  mit  Ferrosalz  und  Pcrmanganat  störend 

einwirkt. 
Die  Lösung  von  0.3180  g  Kaliumbichromat 

wurde  mit  Natriumparawolframat  —  enthaltend 

0,8846  g  WOs  —  und  mit  20  ccm  Natrlum- 
phosphatlösung  (1  Teil  Na,  HPO^  -|-  12  H,0 
gelöst  in  10  Teilen  Wasser)  versetzt,  darauf 

mit  SehwefelsBure  angesluert  und  die  Chrom- 
sture  in  bekannter  Weise  titriert. 

1  ccm  d«r  verwendeten  Permaagaaatidsuag 

entsprach  2,4082  mg  Eisen;  daraus  berechnet 
sich  der  Ghromtiter  an  2,4082  X  0,8109 
=  0,7487  mg. 

Die  znpefriirte  Menpe  Tnn  ElHenvitriol  ci-m 
t>nti<pracli   164,2 

Der  Ueberschuß  au  l-LTroitaU    .   .  .  14,8 

Der  ChromsAnre  entsprachen  demnach  149,4 

Die  in  Form  von  Biehromat  Torllegende  Chrom- 
menge  ergibt  sich  also  zu  149,4  X  0.0007487 

=  0,1119  g.  Aus  der  Formel  K,Cr,OT  be- 
rechnet sich  der  Chromgehalt  in  der  angewandten 

Menge  von  0,8180  g  SU  0,1125. 
Ferner  wurden  von  einer  verdünnten  Lösung 

von  Kaliunihichruuiat  je  20  ccm  mit  der  Pijiette 
entnommen  und  nach  Zusats  von  Ferrosulfat  mit 

der  obigen  Pemianganatlösung  titriert.  Ohne 
Zusatz  von  Wolframat  und  Phosphat 

entsprach  die  Cbromslore:  a)  102,46  oem, 

b)  102,25  ccm  Permanpanat.  Auf  Zusatz  von 

2ö  ccm  einer  Natriumparawolframatiöaung  (enthal- 
tend 0,4428  g  W0|)  und  20  ccm  Natrium^osphat- 

10sung(l :  10)  wurden  gebraudit;  c)  102,86  com 

*  Kiemalt  erfolgt  dabei  eine  quantitative  Ab- 
■eheidnng  des  WoiflMaa  ab  WdüMmslutshTdtat,  viel- 

mehr bleibt  iteta  eb  erfaeblfcber  Teil  in  Umng. 

Audi  I'.  I  I)  Ii  o  t  K  (I  II  iinii  Ii.  H  <)  w  (1  t>  n  flehen 
(a.  a.  ü.)  boreitH  an,  liali  kleinere  Meegen  anageschia- 
dener  WolframsAnre  nicht  sonderlleh  stOiead  ein- 

wirken, grSfiere  abtufiltrieren  sind. 
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Utbtr  Me  ChrmietUmmtmg  A»  Ata«. 8liU  ud  im 

Pwrm&nganat,  ferner  bei  ebnem  Zueatz  von  60  ocm 

der  jrleichen  Wolfram atlösung  (0,hh46  ̂ '  WO^ 
enthaltend)  und  20  ccm  Natriumpbospbat : 
d)  lOSfSO  eem  Permangwuii,  «sd  endlieh  mit 
100  ccm  AVolframatlösunp  n.7r>02  e  WOj)  lud 

20  ccm  Phosphat;  e)  102,40  ccm  Perraanganat. 

Aua  den  angeführten  Verauchen  folgt,  daß 

•In  schädlicher  Einfluß  der  FhosphorwolflMm- 
sBure  sich  bei  der  Titration  von  ChromsHure 

mit  Ferrosalz  und  Permanganat  nicht  bemerkbar 
madit.  In  OemiidieB  von  Chromaten  und  Wolf- 
r.iitiatfn  kann  also  nach  Zusatz  einer  aus- 

reichenden Menge  von  Phosphat  ohne  weiteres 
die  Titration  der  Chromsiiire  bewirkt  werden. 

—  Nach  Ausfiilirunir  dieser  Vorv'crsuche  konnte 

nunmehr  daran  geschritten  werden,  die  Chrom- 
bestimmnng  auf  dem  beschriebenen  Wege  aneh 
in  Chromwolframstahlen  zu  versuchen. 

Proben  von  derartigen  Stahlen  verdanke  ich 
»  ebenso  wie  die  der  Chromstähle  Nr.  1  bis  6 

(Teri^  Abidmitt  I)  —  der  Firma  Gebr.  BShIer 
&Co.,  Aktiengesellschaft. 

Die  Bestimmung  de»  Wolfhungehaltes  er-  . 

folgte  nach  der  von  mir  beschriebenen  Benzidin- 
mathode.* 

Nach  (lern  Wolframgehalte  angeordnet  ent- 
hielten die  Proben: 

Nr.  1   4,08  V»  W 
,»  »   8-61  -  » 
||8«a      ••••••••        10,41     ̂   0 
p  4   19-'»*  ,  » 
„5  2:.,(»ii  ̂   . 

Wie  aus  den  diesbezüglichen  Angaben  in  der 

Literatnr  eniehtlieh,  Ist  es  bei  hSheren  Wolf- 
ramgehalten nicht  immer  ganz  leicht,  durch  Be- 

handlung mit  Säuren  einen  vollständigen  Auf- 
»chlnß  zu  erzielen.  Als  z.  B.  die  Probe  Nr.  8 

(Btfft  10,41  °/o  Wolfram)  dreimal  mit  Königä- 
wasier  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  gedampft, 

darauf  der  Kückstand  mit  überschüssiger  ver- 
dünnter Sebweiiels&ure  aufgenommen  und  bis  zum 

Entweichen  von  Schwefels.luredampfen  eingeengt 

wurde,  ließ  sich  in  der  ausgeschiedenen  WoU- 
ramilnre,  die  durch  Sehmeisen  mit  Soda  im 
Platintiegel  aufgeschlossen  wurde,  noch  ein  Gehalt 

von  0,11  <^,o  Chrom  (bezogen  auf  das  Uewicht  der 
Stablprobe)  naehwdsea.  —  Wie  loh  geftindei^ 
ließ  sich  ein  vollständiger  Aufschluß  bei  allen 

von  mir  untersuchten  Proben  (Mr.  6  enthielt 

S6*/e  Wolfram)  bequem  auf  dem  fblgeoden  Wege 
erzielen : 

Die  Probe  (je  nach  der  Chrommenge  sind 

1  bis  ö  g  abzuwägen)  wird  in  4ö-  bis  öüpro- 
sentiger  Sehwefelslure  (1  VoL  Saure  auf  8  Vol. 

*  ,Stahl  ondfiiien-'  1906  St.  24  8.  1489.  An  »teile 
TOD  BenzidincUeriqrdrat  ISBt  eich  —  wie  ich  neuer- 

dingegefttndea  —  aaeh  ToUdincUorbydrat  vervendan. 
Dar  SSaislB  mn  BdnniMitefe  kann  dann  bei  der 
FlDuag  dar  ▼«IframslaN  wogbUaa. 

Wasser)  geUat;  man  OTWtrmt  dabei  zuerst  ge- 
linde, zum  Schlnß,  wenn  die  Einwirkung  der 

äaure  nachläßt,  bis  zum  lebhaften  Sieden  und 

unterhalt  letsteres  —  unter  settweUlgem  Ersatz 
des  verdampfenden  Wassers  —  Ids  keine  Spur 
von  Wasserstotfentwicltlung  mehr  erkennbar  ist ; 
darauf  fBgt  man  allmohlieh  in  kldnen  Mengen 

Salpetersaure  (sjiez.  (tcw.  1,2)  hinzu  und  erwrirmt 

zuerst  gelinde,  dann  einige  Minuten  bis  zum 

Sieden,*  am  das  Ferrosnlftt  In  Ferrisulfnt 
und  das  schwarze  Wolframpulver  in  Wolfram- 

säurehydrat  überzuführen ;  das  Kochen  mit  Sal- 
petersäure ist  fortzusetzen,  bis  das  metallische 

Wolfram  vollständig  verschwunden  und  zu  gelbem 

(gelbbraunem)  Wolframsflurehydrat  ox^-dit-rt  ist. 
Um  nun  lösliche  Phosphorwolframsäure  zu 

erzeugen,  genttgt  es  nleht,  dnfheh  Natrittm- 
phosphat  zuzufügen,  sondern  man  muß  die  saure, 

mit  Natnumpbosphat  versetzte  Flüssigkeit  zu- 
nächst dureh  Zusatz  «dnes  üebersehusste  von 

konzentriert  IT  Kalilauge  Coder  Natronlauge) 

alkalisch  machen,  um  lösliches  Wolframat  zu 

erzeugen ;  dabei  fügt  man  die  Lange  unter  üm- 
schütteln  in  kleineu  Portionen  hinzu,  bis  die 

Flüssigkeit  rotes  Lackmuspa|iier  schließlich 
inteniT  blau  flbrbt.  Um  nicht  zu  Tiel  Lauge 

Unsusetzen  zu  müssen,  ist  beim  Lösen  und  Oxy- 
dieren der  Probe  darauf  zu  achten,  mit  mög- 

lichst wenig  Säure  auszukommen.  Die  alkalisch 

gemachte  Flüssigkeit  versetzt  man  dann  langsam 

unter  Umschütteln  mit  verdünnter  .Schwefelsaure, 

bis  sich  der  starke  Niederschlag  von  Eiseuby* 
droxyd  nadi  einiger  Zeit  wieder  Uar  gelSst  hat, 

wobei  das  Hinzufügen  eines  allzu  großen  Ueber- 
schusses  von  Säure  möglichst  zu  vermeiden  ist, 

um  nachher  bei  der  Oxydation  mit  Persulfat 
ohne  weiteres  eine  quantitattve  Ueberführung 
des  Chroms  in  Chromsäure  bewirken  zu  können. 

War  der  Anftchluß  der  Probe  gelungen,  so 
muß  beim  AnsBUSm  eine  klare  Lösung  entstehen, 

indem  das  Wolfram  nunmehr  als  Phosphorwolf- 

ramsäure in  Lösung  bleibt.**  Nach  Zusatz  von 
Persnl&t  (80  bis  50  ccm  der  Lflsnng  Ton  120  g 

*  Bei  der  Oxydatiou  mit  Salpetenlnre  ist  Ter- 
sii-ht  jjoboton,  um  ein  Ucbcrschtlumon  zu  \ornieidcn; 
wird  die  Keaktii>ii  i'twa  zu  heftig;,  (i<i  kahle  man  sufort 
duroh  Eintauchen  den  Kollx  in  in  kaltea  Wa«H(>r. 

Versetzt  man  Matriuiiiwolframat  mit  Natrium- 

phosphat, 80  tritt  —  wie  achon  oben  erwähnt  —  beim 
Anwänem  eine  Ansscbeidung  von  WoirraniaSurehYdrat 
nicht  mehr  ein;  fällt  man  aber  aas  der  Xatrium- 
wolframadflnuiK  vorlier  daceh  Koohea  mit  Salpeter» 
aiore  gefbee  WolfnmsftarehTdrat  aiu  nad  (Bgl  dann 
erst  Natriumphosphat  hinzu,  so  löst  sich  das  gelbe 
Hträrat  nicht;  gibt  man  abor  darauf  Laugo  bis  zur 
'alkalliehen  Reaktion  hinzu  uml  Hüui^rt  wieilor  au,  so 
bleibt  die  Flüssigkeit  jetzt  infol^i-  der  Bildung  von 
Phosphorwolframsäure  klar.  —  I)ie»i'  Verhältnisse 
erklären  en  auch,  warum  es  nicht  gelang,  Chrom- 
wolframstähie  und  WulframstSblo  unter  Zusatz  von 

Natriamphoephat  (oder  Phoapborsäure)  iu  Salpeter» ■lue  omr  in  SchwafeMare  und  Salpeteraiare  direkt 
klar  sa  Uoea. 
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0NfH4)tS«Ok  In  Liter,  oder  etwa  ft  g  festes 
Salz)  iini!  Verdiinnen  auf  400  bis  500  ccm 

schreitet  man  zur  Oxydatioa  des  Chroms,  ent- 
weder durch  lOiigwes  Kochen  ttber  freier  Flamme, 

odfir  abor  durch  ein  t'lnstiindifrfs  Einstellen  den 

Kolbeas  iu  eia  kochendes  Wassorbad  (vergl.  die' 
darflber  im  Abaehnltt  I  gemachten  nlheren  An- 

gaben). 
Infolge  der  Anwesenheit  reichlicherer  Mengen 

von  Phospborsflure*  verzichtet  man  im  voriiegen- 
den  Falle  iweekmftßig  auf  die  gleichzeitige  ICan- 
gaobestimmung  und  nimmt  die  i^cstimroung  am 
besten  in  einer  gesonderten  Prolte  nach  meinen 

früheren  Angaben  üher  dif  )lani;nnbostimmung 

bei  Anwr-st'nhfit  von  Wolfram**  vor.  Die  wie 

vorstehend  bcschrieljenausgenihrten  Cbrombeätim- 

muBgen  lieferten  bei  den  fünf  Proben  von  Chrom- 

*  ITebor  den  Elnflnt  d«r  Pboiiphnrslar«  aaf  dia 
FSlIunj;  tli'8  Mftn;r'»ns  Hunh  I'iTjtulfat  vcrpl.  meine 
früheren  Aii^'iil>cti ;  „Zt'ithchr.  f.  an^'ew.  <'lK'm,''  1903 
8.  910  AbHcliiiitt  IV. 

*•  «Stahl  und  Eisen*  1907  Nr.  11  &  380. 

wolfranmtihlen  (Nr.  1  Ms  Ö)  die  in  der  folgMiden 

Tabelle  snsammengcMlellten  Werte: 

Proientc 
dar  Prob« WolfraB 

^  1 

4,0« 
— 

0,48 
0,46 

0,48 

8,61 0,45 0,4«  I 

0,48 
10^41 

4,89 
4,18 

4,11 

4.20 

19,08 

5,00 

4,87 

4,87 4,90 

25,0 

5,30 

5,84 5,88 t  Bei  der  Probe  Nr.  1  mit  dem  geringsten  Wolf« 
ramgahalfeB  —  4,08  */•  —  Ue6  sioli  lelion  durch  Koch*« 
mit  80proEentig«r  SobwefeleSnre  and  Oxydiorm  mit 
SelpeterHSure  TollNtiin(1i<;er  Auft*ohlu6  erzielen. 

Charlottenburg,  80.  April  1907. 

Die  Erzeugung  von  Roheisen  im  elektrischen  Ofen. 

Für  die  oloktrisclie  iiolici.sonerzeugung  sind  in 

den  letzten  Jahren  eine  ganse  Beihe  Ofen« 
konstruktiiiMon  in  Vorschlair  ^'olcrai  lit  worden. 

Von  diesen  Vorschlügen  wurden  jodoeii  nur 

wenige  in  technisohem  Mafistabe  erprobt.  Der 
ante,  welcher  Eisen  olektrisob  in  einem  ̂ ößoren 
VeiBUohsofen  her8tolllo,  war  S  i  a s  s  a  n  o.  Er  ging 
dabei  sunBchst  von  der  Form  des  Hochofens  ans 

und  führte  unterhalb  der  Riist  zwei  Elektroden 

horizontal  ein.*  Nach  einigen  unbefriedigenden 
Versuchen  verzichtete  er  auf  die  besondere  -Aus- 

bildung von  Schacht  und  Rast,  und  benut/to  nur 
mich  einen  kanimonirliiron  Sflmiel/rauni.  In 

Durfo  im  Chumonica-Talc  war  ein  Nolcbor  üOUpford. 
Ofen  eine  Zeitlang  in  Betrieb.  Das  so  erhaltene 
Rolioison  sullto  in  domsen)on  Ofon  jrloicli  weiter 

rafliniort  werden,  was  durc-li  jüngeres  Erhitzen 
unter  einer  Schlaekendeoke  auch  mSgKch  war. 
Das  Produkt  war  scbüorilifh  eine  Art  Fhißeisen 

(0,UÜ  bis  Ü,17>  C,  Ü,üy  bis  0,02U7«  P,  0,05Uoyo  Sj. 
Stassano  verwendete  ausgesucht  reine  Erze  und 

setzte  seinen  Möller  f^enuu  nacli  Analyse  zu- 

sammen. Die  Anlage  ging  bald  ein.  Die  Ver- 

suche haben  nicht  viel  Aufsciüuß  Uber  die  eigent- 

li(.-lio  Krag*  'In  Uoheiseneneugung im  elektrischen 
Ofen  erbrui  ht. 

Weitere  zuverlässige  Angal)en  Uber  elektrische 

Roheisenerzeugung  wurden  dann  erat  durch 
Haaneis  Bericht  an  die  Kanadische  Regierung 

•  Vortrl.  , Stahl  und  Ki.von"  HKH  Nr.  12  S.  61«. 
**  Der  jetzt  in  Turin  in  der  Kgl.  (Jießerei  in 

Betrieb  befindliche  Drehofen  Staüsanos  (vorgi. 
,Staiil  und  Eisen'  U*()7  Nr.  2  8. 46)  ist  nicht  fUr 
Roheisenerzeugung  boslimmt. 

bekannt,  in  welchem  die  iu  La  Praiz  und  in  Livet 

ausgeführten  Enreduktionen  beschrieben  sind.* 
Hierfür  wurden  Ofetikonstruktionen  vorAvondet, 

die  sonst  zur  Herstellung  von  Ferrolegierungen 
dienten.  H^rou  It  eitiielt  dabei  aus  einem  armen 

Eisensteine  ein  zuflUliges  Produkt  von  ganz 
ungowöhnliclier  Zusammensetsimg  (1^  C, 
3,12"  «  Si,  0,27  >  S). 

Eingehendere  \'cn>u<-he  wurden  dagegen  bei 
der  Firoia  Keller,  Leleux  &  f'o.  der  K<iin- 

mission  vurgul'Uhrl,  in  deren  Uogonwart  etwa 
90  t  Ense  verschmolzen  wurden.  Das  Eca  war 

ein  g^utor  Miiinalit  mit  wonifj  Sr  hwofel  und  viel 

Mangan  (48,7  o;©  l  'e,  0,U11  >  P,  0,02  S,  4,15^ 
MnO).  Als  wichtigste«  Resvdtat  eigab  sich  hierbei, 
«ial!  der  Sc  hwctcl  dos  l^rzes  leicht  zu  entfernen 

sei  (was  hier  jedenfalls  teilweise  auf  Rechnung 
des  Mangans  kommt);  der  Phosphor  geht  ganz 

in  das  Büsen,  also  lassen  sich  im  eMttrIschon  Ofen 

aueli  phosphorreiclie  Eisensorten  erzeugen.  Durch 

Regulierung  dos  Ofengang&s  hat  man  es  in  der 
Hand,  nach  Wunsch  graues  oder  wciües  Eisen 

zuerzeugen.**  fdrau:  1,21  frei». 2,72  «oUraphit, 

1,42  7»  SiUi,  O.UUa  u/o  S,  0,Ü2ii  >  P,  4  ««  .\ln;  weiß : 
4,02  >  «Ob.  G;  0,18      Graphit,  (^66  SiOi, 

O.Oi.l",,  S,  .'5,S.Sn„  M„.)  VorsiK-lie  mit  Ersatz  des 
Koks  durch  Holzkohle  halten  einen  vorzeitigen 
Abbrand  des  Reduktionsmittels  ergelten. 

Die  von  Heroult  un<l  Koller  benutzten  Hofen 

waren  prinzipiell  von  dem  von  Stassano  ver- 
wendeten Ofen  ver8oliie4to&;  sie  besaflen  «im  mit 

der  .Stromquelle  verbundene  Kohle  als  Boden- 

•  Vergl.  »Stahl  und  Eisen"  11»5  Nr.  9  S.  537. 

Veigl.  »Stahl  und  Eisen"  1906  Nr.  0  &  5a&. 
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platte;  der  niflit  allzu  Iioho  Sr'liiu'lit  bostainl  iui-^ 
feuerfofltOD  Steinen,  die  ein  Eisenmantol  i\i»am- 
menhielt.  Ein  qnadratisoher  Kohlenblook  wurde 
in  liii»  iihoroSchachtöfTnung  oinuroscnkt;  <lio  Cliarpo 
befand  sich  zwischen  den  beiden  Kohlen.  Höroult 

wandte  Weobselstrom  T<ni  46  V<rit  und  5280  Amp. 

AblnUaBf  1.  HfonHsehar  Sohnwliofni. 

an,  Keller  oinon  solchen  von  öU  VoK  und  IVJlKK) 

Amp.  (auch  S6  Volt  und  7247  Am;*.);  Stassano 
bat  im  prollrn  dfcii  mit  TO  Volt  und  l^OOT)  Aiiij). 

gearbeitet.  Der  Kruft  verbraucli  für  1  t  Ruhiuotali 

wurde  Ton  Stesaano  tn  8156  KW.-Std.  $ref«nden. 
HltouIis  Vorsufli  bean.si>ru(  lito  3280  KW.-Std., 

die  Keller-Oefen  brauchten  fUr  graues  Roheisen 
8490  KW.-Std.  M  einem  andern  Venuche  wurde 

aber  nur  ein  StromTerbrauch  von  Ui2()  KW.-Std. 

«rmittelt.    Auch  wenn  die   Sciuuelzung  bei 

Ipt'/tcrom  Vorsiii'ho  tuivollknninion  war,  so  ist 
die  Abweichung  von  den  anderen  Zaiüen  so  groß, 
dafi  sieh  ein  riehtigee  Bild  Uber  den  wirklichen 
Kruftvorhrauch  norh  nicht  gewinnen  liefi.  Der 

Kanadischen  Regierung  lag  nun  viel  daran,  die 

Bedingiingpn  genauer  zu  ermitteln,  denn  ee 
■ollte  die  Frage  praktisch  entschieden  werden, 

ob  der  elektrische  Ofen  imstande  soi,  aus  kana- 
dischen, sehr  schwefelhaltigen  Mugnotcisonstcinon 

mit  Hilfo  von  Holzkohle  als  Reduktionsmittel  ein 
brauchbares  Riihoiscii  zu  lioforn.  Nfan  traf  do-shalb 

mit  Heroull  ein  Abkommen,  in  Kanada  selbst 

Sdunelztrenuobe  in  einem  spesiell  fttr  Robeieen- 
enteugong  konstruierten  Ofen  vorzunehmen.  Die 

Versucho  wurden  unter  porsönli»^her  Leitung 

Höroulte  in  Sault-Ste. -Marie  Anfang  1906  aue- 
goHihrt.  Uobnr  din  liiorboi  orzielton  Rosultato 

hat  Dr.  Eugono  Uaanol,  Suporintondent  of  Mines, 
wiederholt  Mitteilungen  gemacht,  Uber  welche 

in  aStahl  und  EIiHon*  eingehend  referiert  ist.  * 
Soeben  ist  nun  auch  der  offizielle  Bericht  hier- 

über erschienen,  aus  welchem  noch  nachstehende 
Einzelheiten  über  die  SehmelzverBuohe  entnom- 

men sind. 
Den  H6roullsclion  Schmelzofen  in  seiner  letzten 

Form  zeigt  Abbildung  1.  Mit  oincr  kreisförmigen 

(iruiiilplatto  von  1220  mm  Duri  liiii''-'><'r  i-t  <lor 
aus  zwei  Kingou  bestehende  Ki.M>nblt  rhiuauiol 
veischraubt.  Um  die  Itaduktioa  so  gering  wie 
möglich  zu  machon,  war  der  Eisenmantol  durch 

eine  2r>4  mm  broito  Kupferplatte  unterbrochen. 
An  die  Bodenplatte  waren  eine  Anzahl  Zapfen 

angegossen,  um  die  auf  dem  Boden  eingestampfte 

•  .Stahl  und  Kison"  litOH  Xr.  4  S.  2.%»  Nr.  9 
S.  QSfif  Nr.  14  S.  8ti8^  Nr.  22  S.  Vm, 
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Kohlonmnsso  festzu- 

halten ;  die  Gnmd- 
ptatt«  lurtit«  femer 
noch  einen  Ansatz  zur 

Befestigung  der  einen 
Sirommleituiig.  Die 

aus  30  Aluininiiim- drähten  von  je  15|dnun 

bestehenden  Kabel 

waren  mit  Alnminiom 

umgössen  und  unter ZwischenBobaltung 

eines  KupferetllflkM 

mit  dem  Gußeisen  ver- 
Bchraubt.  Der  eigent- 

liche Ofensohaoht 

(oberer  Dunhmossnr 
762  nun)  orweiierte 
sieh  ein  wenig  naoh 

unten  (813  mm),  fit'ine Höhe  betrug  838  mm, 

die  Hohe  der  kanen 

Rast  279  mm,  der  in- nere Durchmesser  am 

Grunde  war  610  mm. 

Der  Ofen  ist  bis  zum 
Ansatz  dos  Schachtee 

mit  Kulile  ausgefüt- 

tert, der  Sdiaoht  be- 
•stoht  aus  fouorfeston 

Steinen.   Bei  den  er- 
sten Verfluchen  ging 

dieKohlenauskJeidung 

ziemlich  hoch  herauf 

im  Ofen ;  diese  Anord- 
nung nuinte  aber  bald 

geitndert  worden,  weil 
der  Strom  von  der  hän- 

genden Kohlonelek- 
t  rodo  durt'h  die  Charge 
nach  den  Wandungen 

ging.  Das  andere  Ex- 
trem ,   die  Ausmaue- 

rung des  ganzen 
SohaohtM  mit  Magne- 

siastoinon,  liatte  je- 

doch auch  seine  Uebel- 

gtBnda;    der  Strom 

ging  Jetafe  swar  nach 
der  Bodenplatte, 

Schlacke  und  Metall 
hoton  aber  einen  so 

kleinen  Widerstand, 

duU  muu  die  Elektrode 

EU  hoch  herauaiiehen 

mußte,  um  die  n<5tipe 

Spannung  zu  bekom- men. Der  Ofen  erhielt 

deshalb  die  aus  der  Ab- 

bildung ersichtliche 
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Gestalt,  bei  der  sich  die  Kohlonausklei'iunp  nur 
ein  kurzes  StUok  im  Sohaoht  in  die  Höhe  ziehU 

Die  hHngende  Elektrode  beetaad  BUS  elsetn 
Koblenblook  in  Form  eine«  quadratischen  Prismas 

▼om  406  mm. Querschnitt  und  1^  m  SoitenJänge. 

D«0  ol»e«e  Ende  dw  Blookei  war,  wie  am  'der 

Abl)il<lunp  orsifhtlioh,  mit  einem  Stahlsehuh  ge- 
faßt» der  au  vier  Kupferplatten  angenietet  war. 

In  dem  Elektrodenhalter  führte  ein  Rohr  h«r> 

unter,  durch  welches  Luft  cur  Kühlung  der  ESek- 

trode  eingeblasen  wurde,  sobald  dieselbe  ziem- 

Uoh 

Schnitt  M— N 

Abbildung  6  uod  7.   Tumbolls  elektrisober  Sebaditofen. 

war  und  tief  in  die  Charge 
tauohte.  Die  Elektrode 

hinjj^  bpwoffli'b  an 
einer  Uber  zwei  Rollen 

laufenden  Kette  an 
einer  Laufkat/o.  Die 

mit  Aluminium  um- 

Koseenen  Kabelenden 

waron  mit  derKii]ifor- 
fiUMung  der  Elektrode 
Tersohiaubt. 

Die   Erze  wurden 

«•t  «II  auf  19  mm  gebrochen« 

mit  Kohle  und  Zup 

schlag  goniis(  !ii  und  das  QenuBoh  mit 
der  liaud  aufgogobon. 

Um  einerseit«  die  Wärme,  anderseita 

die  roduzioronde  Wirkung  dM  abgehen- 
den Kolilonoxvds  auszunutzen,  wurde 

bei  einem  V'ersuuhe  Kohlenoxyd  in  die 
Gbaige  eingeblasen.  Der  Erfolg  war  aber 

nichtdererwOnsohte.  Die Verbrennungs- 
wBrme  war  su  groß,  daß  die  Charge  schon 
oben  susammensohmols  und  nicht  her- 

untorsank.  Außerdem  wurdo  <lio  Elek- 

trode infolge  der  starken  Oxydation 
schnell  angegriffen. 

DerEirfolg  der  Schmelzung  ist  wesent» 
lieh  von  der  Temperatur  im  Ofen  ab- 

hängig. Geht  der  Ofen  zu  kalt  (wie 
meist  anfangs),  su  entsteht  weiOes  Eisen. 

Enlliiilt  (lio  (  luirpe  nicht  ponni;  Kohlon- 

stoU,  .so  wird  daj4  Kohlefutler  angefres- 
sen. Ist  SU  yiel  Kohlenstoff  in  der  Charge, 

so  imif»  man  I'rz  naolisotzen.  Ersclieint 
der  Suhwefelgeholt  nucli  zu  hoch,  so 
hürt  man  mit  Kalk  nach  und  maoht  dann 

die  Srhinck»'  ilnr(  h  Saniizusiit/,  llllssiger. 

(Bei  der  praktischen  Auwendung  des 
elektHsohen  Ofens,  wo  größere  Mengen 

gleicher  Erzi»  /.ii  verschmelzen  sin<i^ 
werden  durch  Verwendung  beetimmter 
Möllorung  derartige  Variationen  meist 
Überflüssig  sein.) 

Kino  IümIic  üe.sullate  der  Schmel- 

zungou  sind  iu  .Stahl  und  Eisen'  schon 
mitgeteilt*  Nachstehendes  Beispiel  zeigte 
wie  leicht  der  Schwefel  bei  Vorwen- 

dung eines  stark  schwefelhaltigen 
Magneteisensteines  entfernt  werden 
konnte.  Das  Er/,  (Blairton -Erz)  hatte 

55,050/0  Fe,  0,UU>V»  P,  0,57 S,  —  Mn; 
es  wturde  mit  Kalk,  Holzkohle  und  Sand 

«Stahl  und  Eisen"  lÜÜU  Nr.  22  S.  137a 
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vorsLlituol/oii,  umi  zwnr  kamen  mif  4<X)  Toito 

Krz  120  HolzkDhlo,  20  Kalk,  ß  Saud.  Das  er- 

liiiUene  Hoheiten  zeigte  3,MS  •/•  Oe.sumtkol»Ien- 

Stoff,  davcm  2,78  »/c  Graphit,  0,10  "/o  Mangan, 

0,024  oo  Phosplior,  0,(V«)o„  Srhwofel,  8,54  Oq' Si- 
lizium. Der  VorKuch  war  t>4'/i  Stunden  im  Gange; 

darahsohnittlioh  wurden  am  Ofen  3B,9  Volt  und 

49R-^»  Arnj).  poniosson.  Es  >)ffro(;hnpt  sich  oin  Si  n  mi- 
BufwaDd  von  lÜäUKW.-Std.  fUr  1000  kg  Huliei»ou, 
oder,  andort  auagedrBek^  fOr  1  t  Eisen  sind 

0,27  ̂   olektr.  I'.  S.-Ialiro  nötig.  Auf  It  Roheiten 
kommen  001,8  kg  Holzkohle. 

Bei  diesem  und  mehreren  anderen  Venuchen 

wurde  festgestellt  datt  man  in  der  Regel  mit 

TerhraiK  li  für  10(X)  kg  Roheisen  berechnet  sich 

zu  1!I5<)  KW.-Sld.  oder  0,2<j8  elektr.  P.S.-.lahr.  Auf 
die  Tonne  Rüheitten  entfallen  508,5  kg  Holzkohle. 

Die  Zahlen  des  Kraftverbrauches  bewegten 

sich  in  der  Hauptsache  um  20nn  KW.-Std.  herum. 
Anfangs  wurden  wesentlich  höhere  Mengen  von 
elektrischer  Energie  verbraudit  (2340  und 

L''i7!l  KW. -Stil).  Amli^rfccils  kniii  man  bei 

einigen  Veraueheu  auch  mit  geringeren  Slrom- 
mengen  aus.  So  wurde  s.  B.  ein  HSmatit 

(8«,})07»  FeiO»)  mit  Briketts  (aus  SO'  o  Kohlen- staub und  20  Vo  feuerfestem  Ton)  und  dem 

nötigen  Kalkzuachlag  verscdbrnidsen  (200:60:50); 
man  ▼erbrandOe  wührend  der  Zelt  (12  Stunden)^ 

Abbildang  8.   Induktiotw-Stehlofea  nach  OrGnwall,  LindbUd  and  Stilbane. 

80Teilon  Holzkohle  auf  lOOTeileEn  auNkoiiimen 

konnte,  um  ein  prauos  Uohoi.son  zu  er/.ougon, 
w(^nn  <U«r  Ofen  ordoiithCli  in  Hotricli  w.ir.  I>io 
verwendete  Holzkohle  war  dahoi  ni(  Iii  einmal 

besonders  gut  (14  «ib  Feuchtigkeit,  2,54%  Asohe, 

27^«^  flUclilitr.T,  ",.<)()%  fester  KohlonstofT). 

Folgender  N'orbudi  zeigt  das  Resultat  der 
Vemohmelxung  eines  sehr  phosphorreiohen 

M  ;i  L'  II  i>  I  t'  i  -  (>  II  s  t  0  i  n  0  s  ( ">S,2'  t "  c  I  'c,  0. 1 1  "V,  P, 
0.  4öt>,o  S,  4>  SiO«)  von  dor  Lalaliogio-ürubo.  Die 
Charge  bestand  durchschnittlioh  ans  400  Teilen 
Erz,  125  Teilon  Holzkohle,  20  l)is  40  Teilen  Kalk 

und  ein  wonig  (juurz.  Die  Absliche  iiatten  im 

Mittel  folgende  Zusammensetzung:  8,70*/*  Ge8.-G, 

;i"„  (Iraphii,  0,47fi'';<.  riio>phor,  0,00!) »/o  Schwefel, 
1,  ;5!l";o  Silizium.  Der  riiosidior  ging  in  einem 

Kollo  biä  0,1)45 o/o  herauf.  Das  Schmelzen  dauerte 

in  diesem  Kalle  4.°t  Stunden,  am  Ofen  wurden 
96,75  Volt  und  50ÜO  Amp.  gemsesen,  der  Kraft- 

wo  der  Ofen  anstandslos  lief,  nur  0,236  P.S.-Jahr 
hpzw.   1700  KW.-Stil.  für  die  Tonne  l?oheisen 

i  t.(ii%  (;os.-(\  ;?.sr»%  (inipi.ii,  n.fXu    P,  o.Oi2»/oS, 

O.IXJ",»  Si).  Auch  oin  Versuch  initeinem  Magnet- 
eisenstein fWilbur-Grube)  (fi6gB9*/^Fs,  6fiO^ 

StO,.  (;,S4"ü  Mg(>,  2%  VaO,  2,.Vi"o  AliOi)  nah 
beim  Vorschmolzou  mit  Holzkohle  und  Samd 

(400:140:20)  ein  graues  Roheisen  (4,64<Vk  Oe&-C» 
lin.i.liit.  (U)21  %  P,  0,034  "o  S.  I,0;5o;„  Si) 

mit  einem  Stromverbrauch  von  0,23U  elektr.  P.S.- 
Jahr besw.  1782  KW.-Std.  fQr  die  Tonne.  Der 

Stromverhrauch  wurde  abso  zu  etwa  ITi'»  Iiis 

2UUÜ  KW.-ütundea  für  die  Tonne  Rohraetoll  bei 
den  Vwsnohen  im  H^roult  sehen  Sobaohtofsn 

ermittelt.  Die.se  Zahlen  sind  wesentlich  niedriger^ 
als  man  nach  den  hislier  bekannt  gewordenen 
Versuchen  annoliincn  nuilite. 

Bei  dem  elektrischen  Vorschmelzen  von 

Magneteisenstein  mufite  die  Befürchtung  auf- 
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taiirhon,  daß  durch  tiio  Leitniliitrkcit  dos  Mairiiot- 

eineiuileineä  Scbwierigkeiteu  uullreteu  wUrdeu,  iu- 
dem  sich  d«r  Strom  yietldioht  mitlioh  aerstr«u«a 

würdo,  nn.statt  mit  dor  nötifron  Dii-Iilo  diircli  dio 
Keduktions-  und  Schmelzzone  zu  gehen.  Dieser 
Uelratetand  tmt  bei  Verwendung  von  Holskohle 
niflit  oin.  Wohl  schwankte  der  Widerstand  <lor 

Charge  zu  remdiiedeiien  Zeilen,  diese  Ersobei- 
nung  tritt  aber  bei  allen  stückigen  Heizwider- 
StKndon  auf.* 

Die  verschmolzenen  Magneteisensteine  ent- 
hielten alle  größere  Mengen  Magnetiia,  wodurch 

aobw^rschinclzbare  Schlacken  einstanden.  Hat 

man  pine  .St  roimiuollo  zur  Verfügung,  die  in 

solclion  riiliuu  nacli  belieben  eijie  grü&ere  Strom- 
entnähme  gestattet,  lo  werden  Anstttae  im  Hegel 
leicht  vermieden. 

Der  Leistungsfaktor  des  Ofens  war  ein  auUer- 
ordentlich  hoher,  0^19,  was  nttr  auf  die  geeohidcte 
Konstruktion  dea  Ofenmantr-ls  zurUckaufllbren 

ist.  Der  Leistongsfaktor  des  früheren  Ofens  in 
Liret  war  nur  0^564. 

Der  Elektrodenverbrauch  bei  der- 
artigen Versuchen  war  bisher  außerordentlich 

verschieden  angegeben  worden.  Kino  in  Sault- 
Ste.r-Marie  besonders  zu  diestMu  Zwecke  viir- 

genoinmene  Prüfung  hatte  folgon<les  Krgelmis: 
Eine  Elektrode  von  417  kg  Gewicht  wog  uacb 

260*/«  Standen  Benutsung  und  einer  Eiseneraeu- 

gunp  von  lfK{T4  kg  noch  '.'AA  kg.  Verbrauclit  sind 
im  ganzen  also  20ci  kg,  Aa&  sind  fUr  lUÜU  kg 
10,41  kg.  Abbildung  2  seigt  die  Gestalt  der 
Elektrode  vor  und  tiaeli  der  Benutzung.  Der 

obere  Teil  der  Elektrode  i.'it  chenfalls  durch  Ab- 
brand  ziemlieh  stark  angegrifTon,  was  sieh  wohl 
teilweise  durch  eine  Schutzhülle  vcnneiden  lassen 

wird.  Der  im  Berichte  angegebene  Elektroden« 
verbrauch  von  8,^)3  kg  ist  ein  rechuungsniüflig 
gefundener  und  bezieht  sieh  nur  auf  den  untersten 
Teil  der  Eloktrodo. 

Durch  die  V'ersuche  wurde  dann  weiter  noch 
gearigt,  dafi  aufler  MagneteüMosteln  «in  andere» 

für  Kanada  sehr  wichtiges  Material  sich  in  der- 
selben Weise  verhütten  lasse.  Die  berühmten 

niokelhaltigeD  Magnetkiese  von  Sudbury  werden 

an  einigen  Stellen  zur  Fabrikation  von  Schwofel- 
säure abgerüstet.  Diese  Abbründe  haben  etwa 

folgende  Zusammenstellung:  65,4S  */•  l^Oi  Oj 
f=  4:>,80  Fe),  lO.lKi  »/o  SiOi,  .(.il  .WAh, 

3,!)2  »/o  CaO,  .3,53  •/«  MgO,  l,r)(J>S,  Ü,01ti''/o  V, 

0,41  0,0  Cu,  2,23 »/«Ni.  SjöKt  od t  hatte  schon 
früher  versucht,  diese  Rttckstiimle  auf  ein  uickol- 

luiltiges  l-{oheisen  zu  versrlimelzen.  Hcroult 
liat  auch  mit  diüiioni  Maloriai  einen  Schmolzver- 

such  angeatellt,  weldier  folgendes  Ergebnis  hatte: 

*  Bronn:  „Elektrotechn.  Zeitschrift"  ItKXi 
Heft  9  S.  2ia 

Vergl.  „Stahl  und  Eisen"  1904  Nr.  16  S.  944. 

,Iron  Age«  lüW  Nr.  7  S.  1& 

Es  wurden  mit  3(i,l2  Voh  und  ri<MX)  Anip.  am 

Ofen  in  5(i'/*  Stunden  33U0  kg  uickelhaltiges  Roh- 
eisen erzeugt.  Auf  1000  kg  kommen  danach 

24(iHKW.-Std.  Das  !'is,Mi  enthielt  4,10%  Nickel, 
3,40  (•«0  Uosamtkohluuäiotl,  2;Xi  >  Uraphit,  0,1  7» 

Mangan,  (V>427»  Phoephor,  Oy006  %  Sohwefel  und 
4,08    Siliidum.  Der  Verbrauch  an  Holskohle  für 

mm 
H 

i ■ § 

AliliiUluni:  !t  tinil  HL 

iDduktioas-Schacbiofeu  iiacli  (irüuwaü, 
l^blad  aad  StAlhaae. 

die  Tonne  Eisen  betrug  552  kg.  Der  V' ersuch 
beweist,  dafi  sich  anch  aus  einem  so  stark 

Rchwefelhaltigon  Material  ein  fivst  schwefclfreios 
Produkt  gewinnen  lüfiU  Der  lüer  noch  etwas 
sehr  hohe  SUiziumgehalt  liftt  sidi  Jedenfiüls 

durch  entspteohenden  Kalksusohlag  noch  her- 
unterbringen. 

Die  Lake  Superior  Corporation  hat  nachher 

die  ganze  Versttohsanlugo  gekauft  und  damit 
noch  weitere  108  t  nickeüialtiges  Holicisen  her- 

gestellt. Man  hat  dabei  dun  SUiziumgehalt  auf 

2,75  *A  herunterbekommen  (OyOl  «A»  S,  0^08«)^  P, 

Ni,  0,8  "  o  '""'i-  SjMstedt  !iat  nrniittolt,  datl 
Bur  Erzeugung  einer  Tonne  Kohmetall  20UU  kg 
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wioUung 

«rgeben : 

s.  hnitt  A-B 

Abbrändo,  Trid  kg  Kalk,  OTX)  kg  Holxkohle  und 
20  kg  Elektrode  nötig  sind. 

Aus  d0B  Yennohon  in  Sault^t«.-Marie  haben 

sich  nun  fnigondo  SohlUsse  auf  <lio  \Vi>itoroiit- 
des  elektrischen  Ruheisenschmelzens 

Die  Kapaaitftt  der  jetaigen  Ofenform 
wird  siili  kaum 

höher  als  etwa  2U00 

P.S.  steigern  1b8> 
KOn.    Bei  Hotrielis- 

öfen  wird  man  fer- 
ner die  Gicht  des 

Ofens  derart  ver- 

iindern,  daß  eines- 
teils eine  mecha- 

nischoBcscInckung 

Tniiglii  li  wird,  an- 
doruloiis  ein  Ga-s- 

TersohluO  ange- 
hrac-ht  wird,  damit 
die  Hulzkohle  nicht 

mehr  oben  ver- 
brennt und  niiill 

da»  Uichtgas  ab- 
fangen und  weiter 

verwenden  kann. 
Vorbilder  hierfUr 

liefert  ja  der  Hoch^ 
ofonbetrieb.  Auch 

dieRegulierung  der 
Elektrndo  Üißt  sich 

Jodonfalls  aui<>ma> 

tiscb  oiririi  lit («n. 

Augeublii'kliüh 
sind  schon  einige 

derartige  Heroult- 
Oefen  für  prak- 
Üsohe  Zwecke  im 

Hau.  I'in  ■Jt  iO'i  ]ifor- 

diger  Ul'uu  sullte Bobon  im  Mai  in 

Bahtd,  Kalirumien, 
in  Betrieb  kommen. 

Es  ist  rtir  densel- 
ben ein  .Ausbringen 

von  2I>  Tonnon  in 

24  Stunden  garan- 
tiert. Bewährt  sich 

die  Hinrielitung, 

dann  soll  die  An- 
lage auf  600  bisHOO  t 

tiiplifli  vprgrül'iort  wpmIimi.  I'!s  ̂ "11  '!nrt  oVionfalls 
ein  reic'lier  Magnet ei.->enKtoin  nnl  liulzkuhle  vur- 
whmolaen  werden. 

Woitor  orrir'hten  dio  Vortroior  HöroultS^ 
Turnbull  &  Wolff  in  Wolland,  Onlario,  einen 

30UUpferd.  H»''roult-Ofen  neuesten  Typs,  welcher 
96  t  in  24  Stunden  (mit  Benutzung  dor  (Ücbt- 
gaso  /um  Vorwärmen  41)  1)  leisten  hhII.  Diosom 

erttlun  ̂ oll  ein  noch  größerer  (il'ou  folgen. 

Ahhiltlun);  1 1  und  12. 

kontaktofen  nach  Grünwall, 

Uadblad  aad  St/Uhaaa. 

H^roult  hat  nun  auf  fmind  dor  boi  den 

kanadischen  Vorsuchen  gemaohton  Erfahrungen 

eine  neue  Ofenkonstruktion  herausgebnudit  (Ab- 

hildunp  ■{  bis  '»).  Das  Mnuj)! orfnrdornis  einer 
brauchbaren  Ofenkonstruktion  gehl  nämlich  dahin, 
den  Strom  so  susammensuhalten,  dafl  derselbe 

mit  eiiior  gowisson  Diclito  durch  dio  unter  der 

Elektrode  betindliuhon  Massen  (reduziertes  und 

nnredusiertes  En,  Sohlaeke,  Metsll)  cur  Boden- 

platte  tritt.  Diosos  will  Ht'roult  in  seinem 
neuen  Ofen  in  vollkommenerer  Weise  erreichen. 

Der  Ofen  hat,  wie  dieAbbildung  zeigt,  zwei  Schächte, 

die  Auäkloidung  des  Tiegels  g^ohiebt  mit  Mag- 
nesia^ oder  (^uarzziegeln,  so  daß  nur  dio  Hoden- 
platte für  die  Strorazuleitung  frei  bleibt.  Die 

Schächte  sind  mit  (ia<t'ang  versehen. 
R.  Turnliull  macht  einen  otwa.s  andern  Vt>r- 

schlag  (Abbildung  (i  u.  1).  Sein  Ofen  bat  einen 

Sobmelsgraben,  in  welchen  sechs  vertikal  herunter- 
hängende  Klektroden  eingesenkt  werden  können. 

Der  Buden  dos  Schmelzgrabens  besteht  aus 
Koblenmasse  und  ist  mit  dem  einen  Pol  der 

Str(imi|uello  verbunden.  Der  Ofon  hat  einen 
Zenlralschaoht,  von  dem  aus  auf  geneigten  Ebenen 
die  Charge  in  die  Sohmelsrinne  mteobt.  Der 
Zentralseliacbl  ist  verschlossen.  Die  Gichtgaite 

gehen  in  einen  rotierenden  Zyliadtt,  werden 

dort  yeibrannt  und  wKrmen  das  "En,  den  Kalk  und 
andere  Zusrhläge  vor,  die  Kohle  wird  durch  den 
Giohtverschluß  aufgegeben  und  mischt  sich  im 
Ofenschachle  mit  dorn  Erz  und  Zuschlag. 

Interessant  ist  weiter  die  Tatsache,  dafi  siob 

in  TwTidvika,  Schwodon,  eint'  (lesollschafl  „Eloktro- 

metall"  gegründet  hat  (2UUUU0  Kronen  i,  welche 
die  Ton  Grtfnwall,  Lindblad  tt  StAlhane 
vort;es(  Idugenon  Verhe.sserungen  an  elektrisobon 

Induktiunsüfoa  praktisch  erprohen  will.  Der  In- 
duktionsofen soll  dabei  auch  für  ReduktJons- 

zwecke,  also  zur  Roheisenerzeugung,  verwendet 
werden.  Nach  Ansicht  der  Erfinder  isi  dio  große 

Phasenverschiebung  bei  den  bisherigen  Induk- 
tionsöfen daran  schuld,  daß  man  keine  Oefen  fUr 

größere  ( 'bargen  hnuen  konnte.  Miiii  luil  d(>slialli 
zu  einor  außorgowtiiinlicli  niedrigen  Wecbselzalii 

gegrilTen,  und  hat  kleinere  Oefen  mit  12  bis 

15  I'oriodon,  größere  nu't  ö  und  selbst  3  Perioden 
in  Vursohlag  gebracht.  Diese  Forderung  bringt 

aber  TeTSofaiedene  Miflstünde  in  besug  auf  Ma- 
sebinon  und  Ansddiisso  an  Itesteliende  Kraft- 

anlagen mit  sich.  Die  Lage  der  i'rimärspule  um 
den  einen  Schenkel  dea  Transformators,  der  von 
d<>m  gesrhmulzenen  Metallbad  umgeben  ist^ 
bedingt  noch  andere  Nadlt^e.  Die  neuen  Vor- 

schlüge sollen  nun  diese  IfSngel  umgehen. 

Lindblad  hat  folgende  Formel  aufgestellt: 
c-  c«  a     /  «        I  \ 

1  p     •  (w.+wj 
»Winkel  der  Phasenverechiebung,  csKon- 

sfanto,  oo  —  Frei|uenz.  n  ̂   !']ii<  he  de<  Sebmelz- 
bades,  1  ~  Länge  des  Metuilbados,  p  =  spez.  Widor- 
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atand  des  Bades  in  Olim,  und  =  niagno- 
tiadier  WidArotand  um  die  Sekundänpule  (Badj 
und  um  die  Primlrspule.) 

DemnMh  mufl  sieh  cos.  f,  d«r  Leistungs- 
faktor, vergrößern  lassen  durch 

1.  Verringerung  der  Frequenz, 
2.  Zunahme  des  Badwiderstandes, 
8.  Zunahme  des  magnetischen  Widentandea  der 

zwei  Streuunggfelder. 

Da  der  eiste  Weg,  wie  angegeben,  nicht 

leoht  ganfrliar  ist,  so  bleihen  mir  die  beiden 

anderen  Übrig.  Die  Erfinder  getien  daher  zu- 
nMohst  Ton  der  Kreiafonn  des  Bades,  d.  h.  der 

Srhmelzrinne,  ab  und  geben  der  Kinne  eine  Form 

mit  {MtraUelen,  sbifllareu"  Schenkeln.  Abbild.  Ö 
zeigt  die  Anordnung  des  Transformators  und  der 

Eisenrinno  für  einen  8  t-Stahlofen  für  750  V.  S., 
welcher  jetst  zur  praktischen  Erprobung  gebaut 
wird.  Auf  demselben  Prinzip  beruht  auch  der 

in  Abbibiung  i)  lunl  10  wiedergegebene  Vor- 

B<-h)ng  oinos  imUiktions-Sohaohtofens  zur  Re- 
duktion vuu  Erzen. 

Weiter  machen  dieselben  Krfinder  den  Vor- 

schlag, zur  Erzreduktion  einen  „Kontaktofen"  zu 
konstruieren  (Abbild.  11  u.  12).  Derselbe  besitzt 
zwei  nicht  unter  sieh  verbundene  Schmelzrinnen» 
die  «US  dem  Ofen  horaiisirptcn :  dus  geschmolzene 
Metall  erhiilt  Strom  durch  zwei  Kohlenblücke 

zugeführt.  Beide  Rinnen  sind  durah  eine  feuer- 
feste Zwisclienwand  getrennt.  Der  Strom  soll 

nun  von  dum  Metall  in  dem  einen  Schmelz- 

graben durch  die  Erzohaige  nach  dem  andern 

übertreten  und  dabei  dnrr  li  Widerstandserlii' .miiil': 

die  Erzchargo  zum  Schmelzen  und  Reduzieren 
bringen. 

Wieviel  si<l)  von  den  angegebenen  Vor^ 
BohlBgen  wird  in  die  Praxis  umsetzen  lassen, 
bl^t  absuwarten.    Immerhin  ergibt  sich  aufr 
den  Resultaten  der  Hcroullsclion  Schinol/A  er- 

suche, daß  für  kohlonarmo  Länder  von  dem  elek- 
trischen Ofen  zur  Erzreduktion  noch  manches  zu 

erhoffen  ist. 

Darmstadt.  Prof.  Dr.  B.  IfstMunm. 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tsge  sn  wibrend 
zweier  Monste  znr  Einsicbmshme  fQr  jedermann 

tn  Kdaerlidien  Pislentaait  In  Berlin  ausllcgen. 

22.  Juli  1907.  Kl.  7b,  ('  13  909.  Antriclisvor- 
ricbtuii^  für  Driilit/iyhtnaachiiien.  Wmxihoum-  Carti-r, 
Low  Moor,  und  Edwin  Hodgaon,  Cleckheiitoii,  York, 
England;  Vertreter:  E.  W.  Hopkins  und  K.  Obiiib, 
Fatent-Anwälto,  Berlin  SW.  11. 

Kl.  7  b,  H  37  634.  Zieh-  oder  Aufwickcitrommol 
fQr  Drahtziehmaschinen  mit  in  das  Innere  der  Trommel 
zofflckeehwingenden  Tragearaen  fUr  den  Drabtbund. 
Janet  Alexander  Ebrton,  PrOTidenee,  Rhode  lalaad, 
V.  8t  A.;  Tertreter:  M.  Honig,  Pat^AawUto,  Berlin 
SW.  29. 

Kl.  71),  il  fi72f;.  Vnrrnhrcn  zur  HcrHti  lbini,'  »OD 
Kohrvertiinduugen  beliebigen  (juerocIiDitta  zwischen 
zwei  Mt'tallplatten;  Zusatz  zum  Patent  16428a.  Leo 
Jolle«,  Köln,  (ieroonskloster  8. 

Kl.  10  b,  0  23  918.  Hinrichtung  zum  Mischen 
Tim  Stoffen,  iasbesondere  tob  Kohle  mit  Peeb.  Wil- 

helm Osrhaid,  Mabtatt  a.  d.  Saar. 
Kl.  24  a,  K  32  950.  Yerfahren  nnd  Einrlchtaag 

znr  RanchTerzehranj>  mit  Einlettnng  der  am  dem 
frischen  HrennNtiilT  otitittehenden  Destillationsf^a-Hc  in 
die  verteilt  abziehenden  Ah^jaoe.  Eu|;en  Klimm, 
8tettt.'iir(.  Kornbcr§^8tr.  9  a. 

Kl.  2tte,  St  11  573.  Beschickungavorrichtang  fQr 
Retorten  oder  dergleichen.  Stettiner  Obamotte>Fabri|K, 
Akt.-Goa.  Torm.  Didier,  Stettin. 

Kl.  tTb,  8  24  571.  AaslaßTentil  für  Oebliss* 
msechinen.  Sootbwark  Foondry  aad  Maehine  Cora- 
nanj,  Philadelphia;  Vertreter:  H.  Lieht  mid  E.  Lieblnfp, 
Patent-Anwälte.  Berlin  SW.  61. 

Kl.  31b,  G  22  315.  Vorrichtung  zur  Herstellung 
einer  Form  durch  Ein-  uml  AuRcinandertreilifn  eine» 
fnohrt<!iliKi.'n  Modells.  Karl  (irote,  Dortmund,  .\dlor- 
•Srafie  2K. 

25.  Juli  1907.  Kl.  7  r,  (i  22  320.  .N  iederhalter 
fQr  Lochmaschinen  und  ähnliche  WerkzengmasehfaieB. 
Alois  Qerzsbek,  DiUMldorf,  SohiUeretrafle  60. 

Kl.  10  a,  D  17  461.  Liii'ondcr  R(%'i>nerat!Tkoks> 
ofcn  mit  gleichbleibender  Kii  htuiig  der  riamnu-.  Victor 
Defaya,  BrflMel;  Vertr.:  b.  MüUer-Tromjt,  PaL-Aaw., Berlin  8W.  99. 

KL  18a,  P  19726.  Zabriagerwagen  fflr  dieKQbel 
Ton  noehofenschrflganfzOgen.  J.  Pohlig  Akt.  -  Ges., 
Köln-ZollHtock. 

Kl.  19a,  (i  21  i'JT  rntprlairsplfttte  für  Eisen- 
i|iier»chwellen  -  Oberbiiii  mi:  l  iiii  in  dixn  Loi'h  in  der 
Si'hwellendecke  ausfülleiideu  Zapfen  auf  der  Unterseite 
der  Platte.  Ooorgs-Marion-Bergwerks*  nnd  Hutten* 
Verein,  Akt.-Oos.,  t>snabrack. 

Kl.  27  b,  H  24  66S.  Tentilstenerang  fflr  Oeblise- 
mauhiaea  oder  Kompreaeoren.  Southwark  Foondry 
and  Waobiae  Company,  Philadelphia,  T.  8t  A.;  Vertr.: 
Lieht  nnd  Lisbbv,  IWAnwilte,  Berlhi  8W.  «1. 

Deutsche  Reichspatente. 

KLla,  >r.  174  006,  vom 
8.  Dez.  1905.  Dillinger 

Fabrik  gelochter 
Bleehe  Frans  H4goln 

ft  Co.,  k.-O.  in  Dillln- 

gen,  8a  ar.  Bechfrwerk 
mit  durchläumgr II  IU,  lier- 
wSnden  zum  Fi'mlrnx  und 
glrichzeitigrn  h'ntir^tiserri, 
in»hfHondfrr  von  t'ei>\kohU. Der  Boden  d  eines  jeden 
Bechers  a  iat  dadnrcb,  daft 
•r  aus  einzahlen  gelenkig 
miteinander  Terbandenen 
Oliedern  ans  gelochtem 
Hlet  h.  Drall!;:.  !!.  .  ht  oder 
derfjl.  Iii'htriit  ,  iia.  liijieliijj 
auHgt'hilii.'t.  licini  Aiitr.'tlen 

gegen  .\nsehli<.:e  t-  tritt  mo- niit  eine  Forniverilndorun;; 

dexHclIien  ein,  die  auf  den  fiechorinhalt  bewegend 
wirkt  und  dad.areh  die  EotwIeaernDg  deeaelben  be- schleunigt 
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3  3 

I  1 

Beim  AuRHtoPu'n  de»  Blm  ki  H 

n.  sie,  Kr.  17624«,  Tom  9.  JoU  1905.  Ren- 
rather  Masch  inenfabrik  Actien^oRell* 
H  <■  Ii  II  f  t  in  H  >•  n  r  a  t  h  Ii  i  I  >  li  n  s  c  1  d  <  i  r  f.  Bhxk- 
sange,  deren  Schenkel  in  FtihriiiKjnx  beuKjUch  xind. 

Die  Zange  h<iII  Nowohl  zum  Halten  <ler  Hloi  kfortn 
l>eim|Uer«ii*dr&ckeii  des  Blockes  als  auch  zum  £r> 
CraifBtt  dM  BhwkM  dien«D.  Dia  Zaiig«n«di«ikol  a 

mit  Augen  und  auch  mit  Spitzen  T«r^ 
Si«  drehen  sieb  um  Za|>fnn  h,  die  in 

ScfaUtMB  «  der  an  der  TragsSulc  d  l>i>r<>-<tii;ti'n 
Bucki'  M  r  vert.cliiel>- 
bar  «lud.  Durch 

ätangen  f  ̂ji  ntou- 
erte  Kaiehfbfl  die- 

nen zum  Ocffncn 
und  Hchließen  der 
Sehenlcel  a.  Der 
Dmcketem|icl  g  be- 

sitzt ein  Tomteht'ii- de8  KopfHtfick  h, 

das  beim  llochpe- 
licn  di'M  Stempel» 
ein  (juurbatipt  i, 

welches  für  ge- 
wöhnlich auf  der 

nnleran  Platte  von 
«aafhiht,  mitnimmt 
and  durch  diete« 
die  Zapfen  b  sovie 
dii'  Sf  li.'iikt'l  a  mit 
lux  hnliiniit. 

a\iN  (ItT  l'oriii  / werden  die  Zangonachenkel  a  durcb  Anziehen  der 
Steneretangen  f  Uber  die  Zapfen  m  der  Blockform 
geachoben.  Die  Zapfen  Ii  ruhen  hierbei  auf  dem 
Boden  der  Bchlitze  r,  dae  AusHtoOen  erfolfft  in  flblicher 
Wfiüc.  Nach  dem  Beseitieen  di  r  lüoi  kfurtn  werden 
die  Kniehebel  f  i>  etitHprecht'nd  wi-it  ;:e>trei;kt  und 
und  dunri  der  Stein|>el  g  ho  weit  ant^elmlien,  dntl  er 
durcii  das  (^iierbaupt  i  die  Sclienkelzapfen  6  an- 

heilt und  dadurch  den  Kniehebel  etwan  knickt,  wo- 
durch sich  das  Zangenmaul  etwaa  öffnet.  Die  Zange 

wird  nun  aber  den  Block  gebracht  nad  geeenkt,  wird 
miB  aaeh  du  Qnerelflek  •  wieder  gMenkt,  so  nonken 
■teh  auch  dte  Selienkel  a  durch  ihr  Eigen^rewicht, 
Htre(  kiMi  die  Knieliebel  und  erfaHsen  den  Bl<ii  k,  der 
durcli  Hein  Uewielit  die  Schenkel  a  noch  weiter  her- 
ttotersieht  nad  dednrcb  noch  fetter  auf  eicb  preBt. 

Kl.  9a,  Nr.  ITtlM,  vom  ti.  Mai  1905.  Otto 
Briede  in  Benrath  bei  DiMeldorf.  Päger- 
Walzwerk  mit  »ehmngenden  W^gtn. 

l»ie  Krfindung  bezwwekt,  Hehwint;ende  Walzen 

fAr  l'ilgerwalzwerke,  die  durcb  Verachieitt  oder 
■oneHge  Beeebadigungen  ihr  riebtigee  Kaliber  Ter- 
loren  liahen,  wieder  verwendbar  in  machen.  Die 

WaUea  «  sind  nicht  aektorl3rmig,  aon- 
dera  ak  voll«  Zjliader  anag^hrt.  Sie 
sind  auf  Ihren  ABtrlebaaeuen  h  nicht 
feilt  onsenrdnet.  «fudern  auf  dienen  leieht 

aluielilinr  nuf^enet/t.  I">em«;emiiK  Hind 
die  Zft]ifen  Nechn-,  acht-  uder  inehrkaiiiiff 
und  die  Bohrunjf  der  Wal/.en  int  ent- 
Npreoheud  ̂ eHtaltet.  Pie  Wal/.en  kiiniien 

aomit  TOn  ihren  Wellen  abge/oi;on  und  um  ein  bc- 
•timmtea  Stück  verdrebt  werden,  ho  daß  aUii  ein  noch 
nicht  cebrauehtar  Teil  de«  ntndnmlanfenden  KaUbere 
zur  Wirkung  kommt  Daa  Kaliber  wird  dabei  ao  nach- 
trearheitet,  dati  der  none  Teil  die  TOrgeacbriebenen  Ab- 
menKuneen  l>e«it/-t.  Dio  Walzen  werden  zweckmätiig 
Ko  her^'C'^lelU,  dnli  Nie  ab^eHi'ben  vüu  dem  konischen 
Streekkalilier  r  d.  auf  ihrem  übrigen  Umfang  nur 
noeh  ein  Ferti<;kaliber  von  alcb  gleldibleibeadem 
Querachnitt  besitzen. 

Kl.  24e,  Hr.  176  2S2,  vom  12.  Februar  1905. 
I.  outR    Alexander    David    in    Paris.  Gaa- 

ci  ifU'ify  für  umkfhrhiif-  n  llttn'^h  mit  einer  äm 
Schacht  in  zwei  Kammern  ttilend'-n,  nach  oben  //in 
tm  eUe  Ferk0kH»f$tOne  reichenden  Srhridt  irand. Oberhalb  der  Querwand  a, 

welche  den  Oaaerzeuger  in  zwei 
HRlftcn  mit  ja  einem  Boat  nad 
einer  Znleitung  h  für  den  Wiad 

(I 

und  Ableituag  iBr  die  efaeiutea 
(tase  teilt,  tat  durch  den  verDlei- 

zur  Unterstützung: 
BrennKtofTsrhicht  rf 

lienden  freien  Raum  eine  parallrl.' 
bowcfflicho  Scheidewand  <-  aii- 
jreordnet.  Iticse  hidl  i'inerscits 
der  oberen  zusammenbackenden 
und  anderseits  in  einer  gewisi<en 

Entfernung  zur  leichten  Ueberleitung  der  erzeugten 
Gase  aus  dem  einen  (ieneratorteil  in  den  andern  dteaea. 

Die  ia  der  oberen  Brennatoffscblebt  d  aich  ent- 
wiekeladen  teer*  nnd  ammoaiakhaltigea  Oaae  sollen 
durch  diesen  erleichterten  Uebertritt  der  Hoi^gaae 
der  Sangwirkunt;  mehr  als  bisher  entBogea  nad  dorch 
eine  in  der  Ofendecke  Torgeaebene  Oeffanag  abgeleitet 
werden  können. 

KI.  18e»  Kr,  17(817,  vom  II.  NoTember  1905. 
Bearather  Haaehinenf  nbrik  A  etien-Go8el1- 

scbaft  in  Benrath  bei 

Düsseldorf.  Slii  t  uinn  Hlt«k- 
tani/enk-ran  verbundene  Hilf»' 
heb'ecorridUumg  für  TiifSfen- 
deckrl. 

Das  Hnbsoil  a  fBr  dea  Dek- 
kel  h  des  Tiefofeaa  «elehce 

neben  der  Blecktaagetf  aleder- 
hSngt  und  an  einem  Qnerstack  e 
den  Haken  f  trügt,  wird  durch 
Ablenkschieni  ii  y  mlrr  dergl. 
beim  Heben  uiul  Senken  ko  be- 
einflulSt,  dall  der  Deekel  h  in 
der  Nähe  des  Ofens  c  sich  in 

1^   '  ̂   dessen  senkrechter  Achse  be* 
f*^i     Ii  **gt|  weiter  oben  jedoch  ana derOfeaaebaebesw.derZangen- 

acbae  heisas  so  weit  zur  Seite 

bewegt  wird,  daO  er  den  Block  h 
nicht  zu  lierülircll  VeriiiaLT. 

Im  Au^fiiliriniL'hlieispii'l  i^it 
die  Kette  n  lM'i<|iTMi'itM  Ulli 
Rollen  i  verlumden,  dio  an 
zwei  Seilen  k  auf>;ehiingt  sind 
und  auf  den  nach  oben  ana* 

geschwungenen  Schienen  g  laufen.  Zum  Heben  nnd 
Senken  de«  l>e<  keU  h  dient  der  Motor  /. 

Kl.  24  e,  ?ir.  llötiSä.  Tom  28.  September  1905. 
Deutsche  Baalte-Oaa  OeaallaehafI  n.  b.  H.  ia 
Berlin.  GamrxettgtmmtrfahreH. 

Bei  gawShnliehea  Oeaeratoren,  Saag^  oder  Draok» 
gtMeawatoren  wird  bei  hoher  ReaktioMMMM  aad 
aetSem  Ofen  gang  zwar  ein  gutes  Oaa  erzielt,  aber 
die  Verschlaekung  des  Roste«  macht  sieh  infoljje  der 
tiiissit:  gewordenen  Sebiacke  bald  unangenehm  be- 

merkbar und  führt  zu  erhebliehen  Stilrungen. 
Diene«  Klielien  der  Schlacke  soll  gemäß  der  Er- 

findung durch  einen  kQbleren  (.)rengang  und  eine  nie- 
drigere Feuerzono  verhindert  wurden,  ohne  aber  hier- 

dareb  daa  eneu(;te  (iaa  schlechter  (kohlennaurereicher) 
sa  maebea.  Ea  werden  kohlenatollhaltige  Oase  oder 
Dimpfe  in  eine  Brennatoflbcbiebt  eingaftthrt,  die  nnr  die 
HSho  derjenigen  einer  gewOhnlidtea  Plaarostfouerung 
hat.  Als  Holcho  Oaüp  werden  be!  bituminösen  Brenn- 

stoffen die  iinulii  T'  II  Teile  des  (Jarterzeuijers  abgetriebe- 
nen Destillate,  Ii iii:.'i':;en  hei  Koks  und  dergl.  Teer,  Teer- 

destillate, retroleuni  benut/t,  die  mit  Luft  und  f^egebenen- 
falla  Waaserdampf  in  dio  Feuerzone  eingeführt  werden. 
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18.  Angai*  190T. Stahl  and  Eisen.  12G5 

Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke  im  Juii  1907. 

Bcsirk« 
'                         vom  1 

Im                 Im            1.  Ju.  bt«  Im 
■  Jnal  1W7       Juli  11107                        i    JuU  190« 

1   TaaaHi    •   TwiaM   '    Tohm»    1  TwuMa 

TOB 

81.  JaU 
itee 

TMaaa 

S  w> 

iJ 

1  - 

Sief^orland,  Labnbezirk  und  Ue»seii-NaHsau  . 

Hannover  und  Braunschweij^  ...... 
Bayern,  Warttoinbcri;  und  Tb&riugeii   .  .  . 

Lothiinyen  and  Liuemlnir^  

100  202 
20  7G3 
8  322 

18  465 
4  615 
2  695 
7  971 

31  918 

HH  159 

21  110 6  132 

13  GOO 
4  0G4 

2  709 9  807 

28  5t;8 

(;2s  3;»;t 
145  813 56  844 
91  105 

87  068 
18  324 
58  957 

232  364 

85  682 

17  288 8  122 

13  120 
6  032 

2  207 
7106 

36  349 

612  .M6 

1  1 9  r>ä6 
57  504 90  620 

41  I5H 
16182 

49856 
840  892 

Oietterei-UoheiBou  .Sa. 189  951 17304!»     1  268  K74 17  Fl  906 1  226  7H4 

Ifl 

Siegerland,  LabnlMiiirk  nod  HetMB'NMMO  . 

Hanaofsr  and  BrMBuhwelf  

20  r>'.»:> 
3  9t;:i 3  012 

7  SSO 

27  396        169  722 
3  300         26  H3C 
2  r>.'>9        26  851 
H  620        54  260 

22  18»;        175  020 
3  342          22  669 
4  lau        30  147 

8540  1      48  860 
BeMemer-Robeisen  Sa. 

34  950       41  8HI       27"ütj'J       38  204  j     276  696 

-  5 

n 

Hie^^erlnnd,  I/ahnbezirk  und  UeMen-XasMU  . 

Bayorn,  WürtlMlbWf  ond  ThOriafoii  .  .  . 

252  972 

27  125 

25  253 
13  20O 
70  578 

889  708 

301  873 

31  081 
26  632 
18  820 
78190 

288288 

1950  661 

179  326 
179  780 
89  450 

475  764 

1998576 

2755811  1896849 

23  064       159  721 
25  784      152  465 
18650''  89800 
70958  »     487  839 

275  4221  1870  984 

ThoniM-Rohaiwii  8a.  j   678  885 
789  884  1  4  868457 688  469  1  4  637008 

in 

Hiegerland,  Labnbezirk  und  HeaMn-Kaaaau  . 

B«T«ni,  Württemberg  and  TMrliif  en  .  .  . 

38  088 

85  587 
11820 

z 

44  157 
34  830 
18289 

292  922 
222  520 
77  676 

786 

39  ,">:>:> 29  630 

8618 

»  ■ 

904 

257  710 
215618 
57  852 

2  434 

Stahl-  und  Spiegeleiaea  osw.  Sa. 
80489 98  818 

598  908  ;     78  707  |     533  114 

Ii 

Rbeinland-Wt'straliti  
Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hoaaon-Naaaau  . 

Bajem,  WCkrttemberg  und  Tliariagea  .  .  . 

7  4."):i 
14011 
27  745 
1050 
9862 

2  341         27  .iti« 
16  112!      120  548 
30  129  1     208  227 

1  510 1        6  105 
16  241  j     103  776 

10  301 
17  148 82064 

18  848 

29  678 
126  640 
209  841 

8  860 
189  758 

497  671 Puddel-Robeisen  Sa. 
CO  181  1     66886  1     461 016  1     77  861 

J  J 

Rht'iiilami-Wi'Ntfiili'n  
Siegerlaad,  Lahubeurk  aad  Hesaen-Nasaau  . 

Bajon,  WSrttemberg  aad  Thüringen   .  .  . 

414  304 
74  324 
78  024 

13  465 87  848 

16  945 

78  644 
881482 

468  929 

.   75  358 
83  130 18  600 

89  816 

18039 87  497 
833  097 

3  OOS  970 
515  712 

548  924 
91  105 

271  108 
114  664 534  721 

2  829  715 

433  315 

67  408 
76004 
18  180 

40  856 
15  761 

78  064 830119 

2  971  173 483  868 

514  065 
90620 

242  483 

110  77t; 517  195 

8  241  578 

Oeiant-Eneagnag  Sa.  1 1  044 1  113  9(;6 7  469  919  1 1054  147 7  171  278 

h Tkomaa^Bolidien   .  .   

180  951 
34  950 

678  825 

80  489 
60121 

173  649.  1268874 

41  881  1     277  669 
739  684    4  868  457 
92  216!     593  903 
66  336]  461016 

175906    1  226  784 

88  204  '     276  696 
6S3  469     4  5H1  118 
78  707;     533  114 
77  861 ;     497  671 

Oeaamt-Enwiguag  Sa.  1 1 044  886  j  1 119  966  j  7  469  919 
1  054  147 7  171  273 

Juli:  Einfahr:  SteinkoUen  1488054t,  Braookohlon  836  856t,  EiHonerzo  83r>410t,  Roheiaea  46036  t, 
Kupfer  18  763  t  Aaetabr:  Steinkohlen  1667894  t,  Brauakohlen  1632  t,  Eisenerze  2U7  894  t,  Roheieea  26331  t, 
..piTir,«..  Bohaiaaaariaagang  in  Aaelaade: 
y«r.  Staaten  van  Anarika:  Jali:  S296000t.  Belsen:  J«li:  119980 1.  Oeiterreieb:  Jahr  1906:  1 222  830  t. 
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»66  SlaU  ud  Bmo. IT.  Jabry.  Nr.  85. 

Ein-  und  Atisführ  det  Deutschen  Reichet  In  den  Montten  Januar^Jull  1907. 

auH<;ebraniit8r  e 
MHn^'>iMt>ne  (237h) 

oder  manganiiAltige  OurelnlgangsiiiMM; 

Roheisen  (777)  
Brucheisen,  Alteisen  (Schrott);  KiHcnfeilspAne  usw.  (S-ISa,  843b)  
Köhren  und  Röhrenformatücko  aus  nicht  Ncbmiedbarem  Ouß,  HAhne,  TentUe  ubw. 

(778a  u.  b,  779  a  u.  b,  783 o)  
Walzen  aus  uicbt  «chmiodbarLMn  (iuÜ  (780a  u.  b)  

Mascbinent«ile  roh  u.  bearbeitet**  aus  nicht  Hvhtniedb.  OuB  (782a,  783a— d) 
8oiu%«  EiMngttfiwwen  roh  and  bearbeitet  (781a  ii.b,  788  b^  788  f  a.g.)  .  .  . 
BoUappen;  Bo&tdikaMi;  Boklilldc« ;  Branmen;  Torgemlit«  BMeke ;  Platfimi; 

Knflppel;  Tieg^ldd  Ib  BMoken  (784)  
Schmiedbarefl  Eisen  in  Silben:   TrBpor  (J-,  U-  und  _rT_-Ei«en)  (78öa)  . 
Eck-  und  Winkoloison,  Knieatücko  i7H.')t))   , 
Anderes  jri'formtea  (faMHonierteH)  StiilieiHen  (785 cl  
Band-,  ReifeiHen  (786d)  
Anderes  nicht  geformtes  Stabei^en;  Eisen  in  StAben  sum  UmacbmelMO  (78&e) 
Grobbleche:  roh,  cntzondort,  gerichtet,  dnedert» geflmilt  (786a)  
Feinbleche:  wie  vor.  (786  b  n.  o)....  
Verzinnte  Bleche  (788  a)  
Teninkte  Bleobe  g88b)  
Bleche:  abfreeeUUren,  huddert,  poliert,  gebrlnat  «bw.  (787,  788c)  
Wellblech ;  Dehn-  (Streck)-,  Riffel-,  Waffel-,  Warxen ;  andere  Bleche  (789  a  n.  b,  790) 
Draht,  f^e walzt  oder  gezogen  (791a  —  c,  792  a  —  e)  
Scblangenröhren,  |,'fVial/t  oder  gc/.nj<en  ;  Riihrenformstflcke  (793a  a.b)     .  ,  . 
Andere  Röhren,  gewalzt  oder  ̂ 'ozo^en  (7940  u.  b,  795a  u.  b)  
EiüonbahnBchionen  (7'Jiiau.  bi  
Eittonbahnschwellen,  Eiaenbahnlaiiehen  und  t  nterlagBplatten  (796o  n.  d)  .  .  .  . 
Ei»enbahnacbsen,  -radeiaen,  -räder,  -radsätze  (797)  
Sobmiedbarer  OnA;  Scbniedeat&eke  ***  (798  a— d,  799  a—f)  
OeeohoiM,  Kaaoaeiirohra,  Sigaialinktatien  new.  (TMg)  
BrQcken-  nod  BiaedcoBBtraktionon  (800a  n.  b)  
Anker,  Amboeie,  SehranbatAcke,  BrecheiRen,  n&mmer,  Kloben  und  Rollen  zn 

Flaachenzügen ;  Winden  (80f>a— r.  807)  
Landwirtuchaftlirhe  Geräte  (808a  u.  It,  8011.  810,  811a  u.  b,  816»  u.  b) .  .   .  . 
Werkzeuge  (812a  u.  b,  813a— e,  814a  u.  h,  Mir>.i    d,  836a).  
Eit«onbahulaacheD8chrauben,  -keile,  SchwellenHchraubea  IMW.  (ä20a)    .  ... 
8untiti(coa  Eiaonbahnmaterial  (821a  u.  b,  824a)  
Schrauben,  Niete  u«w.  (820b  u,  c,  825e)  
Achsen  und  AchtenteUo  (828,  888a  v.  b)  
Wacenfedern  (824b)  
DnAteeOe  (825a)  
Andere  Drahtwaren  (825  b — d)  
Drahtstifte  (826  f,  826  a  u.  b,  827)  ....   

lind  Kiicheni^eräte  (8SBb  ■.•)  
Ketten  (82«  a  u.  b,  830 1  
Feine  Messer,  feine  Sclierun  umw.  i836b  u.  c)  
N&b-,  Strick-,  Stick-  usw.  Nadeln  (841a— c)  
Alle  Qbrlgen  ESaaDwaren  (8160  n.  d— 819,  688»,  882—886,  B86d  •.  «—840, 
842)  

Eiaea  oad  Shiolegiomngen,  oBToUatindlg  angemeldet  
und  Kewelachmiedearheiten  (801a— d,  802—805)  

Ehwn  und  EUeawaren  in  den  Monaten  Jannar-Jali  1907 

Saoime 

Jaaaai^all  1906: 
EiMün  und 

Maectainen 

Summe 

t t 
4  746  649 2  802  170 
219  691 2218 

239  482 193  101 

107668 68  787 
868 

27  352 
484 6  980 

8  666 
2  205 

6  681 88  688 

4  646 
128068 

874 
284  174 

8  568 
24  217 

8  661 
58  804 

1  930 

47  271 

lö  02.'i 

110  307 

13  882 

95  424 

6  672 
47  755 

SD  4  OD 
999 

10 

6  728 77 1704 
114 

9  1  .'.9 

5  283 175  88(3 

125 1  906 
5  241 

67  202 248 
240  866 

80 120  362 

454 42  796 
4  807 27887 
2296 17481 

822 
16471 

688 4  023 
1  671 23  214 
1  UUO y  Ovo 

50 6  057 
128 6  295 938 

8  998 

66- 

1078 
96 791 

109 
2666 

266 
16  362 

f  ao<v 
I  087 

88  508 

358 

17  839 

2  65.S 
2  027 

66 2  442 114 
1958 

1866 
29024 

406 980 

18  441 
465  418 

1  981  909 
60  464 186484 

626  447 2168898 
317  557 

2  079  360 53  020 
154  910 

370  577 
2  234  270 I 

•  Die  in  Klammern      li-ii  ini  Ziffern  bedeuten  die  Nummern  des  statiMtiKchen  War.  nverzeichniH>is  h 

**  Die  Auafuhr  an  bearbeiteten  gufieiaernon  Maschinenteilen  ist  unter  den  betr.  Maschinen  mit  aufgefiihrt. 
***  Die  AttsfahF  an  Sdiiniodgatdekoa  Ot  MaaoUiMB  iat  nater  dm  batr.  IfaadÜBaa  aiit  aalSiafBlirt. 
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88.  Angort  IM». StatUtitalUM, 8taU  «Bd  BbM.  1867 

Die  Kohlearardamf  d«r  Walt  im  J«hra  1806.* 

UM UM 

t 

IM» 

« 

Soarit  190« 

maliar  (— ) 1 

A  B  i  6  n  t  • 1 

Indien   •  •  •  • 8875000 7921000 

4- 

1 954000 
JapAH  .... 18600000 11896000 

4. 

606000  1 

AuBtrAli6n  I 
^  mivSilf)  VE*  aIpii 7748S84 

60:{5''50 
-t- 

^ouseeland  .  . I  vWvUU III  9WU 185000 a  V  V  w  w 
OlUUW I 66000 

Europa: 
Belgien  .... 88610740 81844200 

1766540 
T  \    t  ■  t  >j  ̂     1  *  n  ̂  IVOOaOmmOiJ 19869486 
1'  rflnkrt*it'h    ,  , 1734619 

j    (_f  ri  >  l'  b  I'  i  t  annioii ti  ri  fi   1  r  1  AnH 251050H09 mV  a  www  4r 2B9888928 + 11161881  ! 
Italien  .... 

fSOOOOO 
807600 

76001 ( )fitt<>rroi<.*h- 1 

Un>;arn***  .  . 40850000 40725000 125000 

1    RufiUlid    .  .  . 
16900000 17180000 

130000 !   Schweden  .  .  . 
t866000 

881600 
66600 

S|iiiinen***    .  , 
8884676 8189811 + 84665 

N  (>  r  li  a  ni  ti  r  i  k  ft : 
I    Kiinuda  .... 9914176 

79r.97'l  I 

+ !9.'i44C5 
1    Verein.  Staaten 375397204 351120625 +  24276579 , 

Igfldnfrtk«: 
Tran8Ta«1,Natal 
u.  Kapkolonie t 8900000 

8218500 681500 

Alle  ahrigen 
Lftnderf  ■  • 5500000 

4.').')0000 

1- 

9'.nooo 

Inageiamt  i9»05027»9  926049163. + 

624536.10  j 

Rußlands  KoklenfOrdernng  Im  J«kr«  1906. 

Im  Gegensätze  sn  den  oben  wiodergegebenen 
Zahlen  der  amerikanischen  Statistik  teilt  die  „Iron 

Md  Conl  Trades  Review*  ff  mit,  da6  die  raaauolw 
Koblenlndnstrie  im  vergangenen  Jahre  gegenSber  1906 
ihre  KnrrliTiitij^  weeentlich  vermehrt  hftbo.  \afli  der 
Aufüti-llurif;  der  genannten  Zeitnchrift  i<ind  während 
der  letzten  drei  Jahre  in  den  einzelnen  rnn.«iKch<'n 
Bezirken  (einschließlich  der  asiatischen;  folgende 
KoU«nneiif«B  gvwouMi  worden: 

1         B.al.k         1  »T« 

1905 
t 

1904 
< 

Doneta  
Polen  

TurkcHtnii  .... 
WcHt-Sibirien  .  ,  . 

<  Ost-Sibirien  .... 

14  336  000 
4646000 
755000 
881000 
43  000 
39  000 

249  00(1 
1  045  000 

12  395  000 
8  616000 
488000 
889000 

29  OOO 
39  CHJO 

iioü 

1  045  »K)0 

12  918  000 
4818000 
518000 
286  000 
42  000 
24  000 

177  000 

529  000 

1  insgesamt 21  302  000|l8  389  000|19042  000 

*  Nach  ^The  Mineral  IndustrT  during  190C". 
Kdii.sl  In  WaltiT  Reiiton  Ih^'hHh.    Vol.  XV,  S.  125. 

•*  HiuHi  Iii.  Braunkohlen;  die  .Steinktililenfördcrunfi 
belief  »ich  Ii  der  Keichnstati«tik  I90ß  auf  137  1 17  '.t2t;t 
und  1905  f\uf  121  298607  t.  die  BraunkohlenfördiTung 
1906  auf  56  415  333  t  und  1905  auf  52  512  062  t.  Die 
Z»blen  für  1905  ergeben  zusainmengorechnet  rund 
800000  i  mehr,  da  oben  angegeben  tot  (vergl.  »Stahl 
and  laeen«  1807  Hr.  15  GL  581). 

***  Einschl.  BraankohUn. 
t  OescbAtaL 

tt  iM7,  16.  Angml,  &  658. 

Allerdings  liegen«  soweit  Turkcstan  und  äibirien 
in  Frage  kommen,  fOr  1906  neeh  keine  beatinuntea 
Zahlen  vor;  doch  darf  man  wohl  annehmen,  daB  hier 
die  Ergebnisse  denen  deo  Yoijabres  gleichgeblieben 
sind.  Unter  dieser  Toraassetznng  berechnet  sich  die 
Zunahme  der  let/.tjtiliriu''-ii  Förderung  ̂ ;e),'enül)er  19(>5 
auf  2913000  t  oder  aniiiihcrnd  16 '/o  und  i;»'^enüber 
l'.M)4,  dem  biHlang  bentcn  .laiin',  auf  22'inii*iot  oder 
beinahe  12  O'o-  "ie  rrsaeln-  dieHer  M' hrfurderung 
dflrfto  hanptsichlich  in  dem  UmHtand>'  /w  -u  'hen  itcin, 
daB  die  Eisenbahnen  nnd  andere  Verbraucher  infolge 
des  durch  Arbeitemnrahen  im  Besürk  von  Baien  ent> 
Btandenon  Mangele  an  flBMigen  Brenutoffen  geuBtlgt 
waren,  Kohlen  ala  Ereats  sa  kaufen. 

Die  IloheUen-  nnd  .Stahlerzeugung  der  Welt 
im  Jahre  1806. 

Dem  kürzlieh  erHrliirnenen  XV.  Bande  des  Werkes 

„The  Mineral  InduHtry"*  entnehmen  wir  die  nach- 
stehende l'ilnr-'irht  ül>er  die  ̂ ■■«ainto  HoheiHen- 

erzeuguug  aller  Länder  im  vertiussenen  Jahre, 
TMf  liehen  mit  den  ErgebnlsMn  von  1906: 

MrDKr  dr«  crhl«acüen Kahet>ei» 

Vereinigte  Staaten 
Ton  Amerika 

Deiit-ii'liland  ein- 

I     Hchlietil.  Luxem- burg   
OroBbritannien  n. 

Irland"     .  .  . 

j  Frankreich  .  .  . RuSland   .  .  .  . 
Belgien  
Oesterr.-Ungam  . 
Schweden  .  .  .  . 
Kanada  .  .  ,  .  . 

Spanien  .  .  .  ,  , 
Italien    .  .  .  .  . 
Alle  Qbrigen 

liänder  .   .    .  . 

ISOS 
t 

ISO» 
t 

25  712  106  23  360  858 

12  478  067,10987  688 

-1-8  351  848 

10210178* 8  819  OSSl 88500001 
1  481  160, 

1  403  500 

552  250 550  6 1 8 

387  50(1 
30  450 

+  1490444 
+ 
+ 

+ 

9  746  221 
8  077  000 
8186000 
1810  290 1  372  300  + 

531  200  -j- 475  491  4- 
3H3  lOO-j- 

31  300  — 650  000      655  000 

463  957 
848088 

885000 120  870 
31  200 
21  060 
75  127 

4  400, 

850' 

! 

5  WtO Insgesamt  j59  074  H61  54  054  783  +  5  020  07H, 

Die  Zanahme  ge^enfiber  dem  Totjahre  belief  sich 
demnach  1906  im  ganzen  auf  5080078  t  oder  9,3  7<>- 
Von  den  drei  führenden  Ländern  vermehrte  die 

nordamerikaniHrhe  l'nion  ihre  Krzeugung  um  rund 
10  •/•,  während  Deutschland  faHt  1 4  <•  o  und  UroU- 
britannien  nicht  ganz  5°/»  gewann;  Deutttchland  hat 
also  unter  den  genannten  Staaten,  die  zuHatiinien 
81,9%  der  gesamten  im  Jahre  1906  hergestellten 
Koheisenmenge  —  darunter  die  Vereinigten  Staaten 
allein  43,5  */•  —  lieferten,  TorbiltniarnftBig  am  gün- 

stigsten abgeschnitten.  Unter  den  Übrigen  Lindem 
ist  Tor  allem  Kanada  hervorznlieben,  insofern  als 
dieses  in  der  Roheittenerzeugung  dof  letzten  Jahrea 
einen   TortHrhritt  von  annihomd  16  gegonflbor 
1905  aiifzuwi  i-ien  li.itto. 

lieber  liiu  HiT-fteliung  von  Flußeisen  gibt  die 
umseitige  /usammenstellung,  die  wir  docBelbeu  ljuelle 
entnehmen,  AadcnufL 

Vergleicht  man  auch  hier  wieder  die  Jahre  1906 
nnd  1805  miträiander,  ao  woiat  eratorea  in  der  Flu8- 
daeneneugung  eine  OMamtstelgemnc  um  6001481  1 
oder  18  */•  enf,  und  iwar  betrug  die  Zunahme  bei  den 

•  Edlted  bjr  Walter  Renten  Ingslla.  New  York 
19OT,  HUI  Publishing  Company.    8.  467  und  46S. 

*•  Kach  englischen  Angaben  fUr  1906  10311  778  t. 

YargL  »Stahl  nnd  Btoen«  1907  Nr.  18  8.  428. 
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Verein.  Staiuen 
von  Amorilu  . 

Dentoeblaiid  ein- 
Bchließl.  Luxem- 
burg   

UroUliritannien 
uiiil  Irland  .  . 

Frank  reich  ,  ,  , 
Kubland  .  .  .  . 
Oesterr^Uiigani  . 
Boitin  ..... 

I  Kanada  
lltaliMi  
'  Sthvoden  .  I  .  • 
S|tanii>n  .  .  .  ,  . 
Alle  Ubrigm 
LAndw  .... 

MeDg«  dr*  meugu-o 

tWM 
t 

23  738  587 

IM» 
I 

20  854  in 

iSomii  I90t 
«ehr  (-!■). 

bei«,  wenifer 

(-> 

+  3  384  296 

1 1  135  085  10  06ß  553  +  1  008  582 

6  5C5  CTO 
2  371  37T 

1  7r.:t  000 
1  195  000 
1 185  660 
516  800 
409000 
851900 
851  000 

480000 

5  983  691  + 

2  1  10  000  4- 
1  tir.O  onOi-f 
1  ISH  000 1 4- 

Iiug«arat  49  908  079 

1  023  500 
403  449 
117800 
840000 
887  864 

+ 
+ 

+ 
+ 

r.Hl  979 

2Ö1  377 
II  a  000 

7  0*MI U'i  1«0 
III  751 

291700 
11900 
18  786 

4S6000  —  6000 

43  900648,+ 6001  481 

Teninigtcn  Staaten  1(1,0  */o,  bei  I>cutB<  bland  10,0";« 
nnd  bei  QrolSbritannien  9,7  "/u.  Von  den  Qbri;;en 
Lindem  dad  Kanada  mit  einem  Mehr  von  27,6  "/u, 
nwl,  Tomttgentot,  dafi  die  Zeblen  mTerliiiaig  aind, 
Itelten  mit  einem  eoldmi  tob  848*/»  noeh  bewinders 
n  nennen.  Auf  die  Yemdnigtm  Stuten  rileln  ent- 

fallen 47,6%  und  auf  die  drei  an  der  Spitse  mnr- 
Hohierendcn  fjiinder  /.uMummeii  s3  "  i  ilt'ü  geHamteU  Im 
vergangonen  Jahre  bergeatellten  FlulSeiHon«. 

Dan  Verhültnix  dee  letrteren  nr  Menge  dee  or- 
blaaenoD  lloheieens  iconiBt  in  folgenden  Zahlen  zum 
Aaadruck :  92,3  fttr  dl«  Tereinigteo  Staaten,  89,2  für 
DeatoeUMd,  68,7  fllr  OraSbritonnien  und  84^  ffiralle 
Statten  In  Ihrer  Oeeuntheit. 

Die  Leistaug  der  Koks*  nnd  Anthrazltbochüfen 

4wr  TorvlnlgloH  Steaton  in  JmU  1M7.* Jaii  1«07  Jaal  IWT 

I.  Erieuj^uriir  ullrr  llucll-  •  • 
Ofen:  inntci-HHint  .  .   .    2  296  837  2  270  328" 

arbeitBtäglicb   .        74059       75  677** 
IL  Anteil  der  Werke  der 

U.  S.  Steel  Corporation 
inageBamt   1  475  798  1480646 

davon  Ferromangan 

und  SpiegeleiBen .       25  748 

in.  Zahl  der  Hochöfen  . 
davon  im  Feuer  .  . 

IV.  W'oehonleifltnngen  der Hochöfen  

an  1.  Auf. 

898 

888 

ai  437 

am  l.Jan 890 
336 

522  347      536  620* 

•  „Tiir  Imn  A «•  Auv'ii«t.  S.  382. 
•*  Dil'  /iililiMi  Ktiiniiu'n  mit  den  in  ̂ Stnlii  und 

Eisen"  19t»7  Nr.  Hl  S.  lKt7  Vfrüffentlirliii-n  Zitlorn 

nicht  ;;enau  überein;  der  l"nter«<diied  kommt  daher, 
daß  die  ZeitBchrift  -Tlie  Iron  Age"  neuerdinjf»  die 
Juni-Leistung  um  3000  tiroA-Tonnen  (ä  1016  kg)  büber 

nnglbt ***  Auch  hier  sind  die  früheren  und  jet^gOn  An* 

gaben  des  glron  Age"  verüchiudon. 

Berichte  Ober  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

The  British  Foundrymen's  Association.* 
(Sheffield,  0.  und  7.  August  1907.) 

Bei  der  4.  JahrcHverHammlung  dteeer  OoseUsehnft 

sprach  I'ilkington  aber 
FeblirBsse. 

!>er  Viirtrn^'cnile  liiilt  e^  für  uiiijciliiii:t  i  rfunli  i Iii  Ii, 
daß  in  joder  üiotterei  Itui  b  geführt  werde  über  alle 
vorkomiBflnden  FehlgflsKC,  wobei  nicht  nur  der  Numo 
des  Formers  nnd  eine  Beacbreibuog  de»  Outtatackea, 
eondera  vor  nlleai  Bloiallieiton  loiner  Fehler,  die  Be- 
dingnagMi,  «nter  denen  ee  henenteUt  worden  wt, 
nno  OTentaene  fchtttsee  1mifi|^ä  der  den  Fehlguü 

herhoiflUireinli  n  t'riiaebea  fsotmlegfn  wAren.  Sil  er- gäbe sieh  iiti  l.uiife  der  Zeit  eine  wertvolle  statinik, 
die  viel  zur  Vermeiduni:  von  Wrackgüsnen  l.i  itr.iu'i  ii 
«erde.  Ferner  solle  man  Hteta  genaue  Ver/eiclinihse 
fuhren  über  alle  Vorräte,  Uber  die  Formkatiten  und 
des  gesamte  Betricbamateiial.  Kodnnn  Qber  die  (iröBe 
der  vorhandenen  Formkaiiten,  .Modelle,  KernkaHten 
USW.,  wodurch  auch  die  Jabreeinventur  bedeutend 
leiehter  in  maehen  sei.  Weiter  besprach  Pilfcington 
die  Arbeilen  in  den  stSndigen  AnsBchQxHcn,  die  schon 
wertToIle  Arbeit  geleistet  bitten,  und  bat  um  Untcr- 
stiit/uni;  durch  dio  Mitarbeit  von  Fraktikcrn. 

Dann  hielt  P.  Longmuir  einen  Vortrag  über 
Praxis  nnd  Theorie. 

Er  ̂ -inir  von  den  in  Siieflii-ld  Itenut/ti-n  M<"liwe- 
discbeu  i-.ieensorten  und  deren  mechnuiHchen  Kii^en- 
acbaften  aus  und  Itekla^t,  daU  die  £rt;ebni-<'>e 
von  Theorie  und  l'raxis  vielfach  gar  nicht  in  Uelier- 
einstimmung  zu  bringen  aind.  Die  Formmagchinen 
z.  B.,  die  nach  Angabe  der  Fabrikanten  nnd  theo» 

*  .The  Ironmonger",  10.  August  1907  8.  808. 

retiaeh  ao  viel  leisten  sollen,  bieten  der  erfolgreichen 
Arbeit  mit  hauti;cr  weehHelndem  Modell  die  i^röllten 
Sfhwieriffkeiten.  .\.U(li  der  Verbrauch  von  Brenn- 
iniiti'rialien,  diT  tlii'urctiscli  errechnet  iift  hclir  ̂ orin^ 
angeHcbla<^en  wünle,  stelle  »iirh  im  Betriehe  erbeblich 
höher.  Schwierigkeiten  anderer  Art  er},'eben  nich  aus 
den  vielfach  wech!*elnden  und  divergierenden  An- 
Hii'bteti  der  Theoretiker  B.  Uber  ila!t  Silizium.  Seit 
Anlang  der  sechsiger  Jahre  dos  vorigen  Jahrhunderts 
schenkte  mui  dem  ElnfluS  dee  Sllwnais  Beaebtnng, 
bis  1885  Professor  Turner  aeine  bedeutende  Arbeit 
hierüber  Terfiffontlichte.  Heath  beetStigte  Turners 
.\ n-iicliti'ii,   unii  .Sül/iuinkoiitrullc''    war  bald  die 
Hii  lit?ii  linur  für  vii'le  l'rnktiker.  21  .lahre  H|iftter  er- 
Hcliieui-ii  Halficlds  Arbeiten,  neue  Beobachtungen 
und  neue  Ansichten  kamen  damit  und  neue  Zweifel, 
(üf  aber  beunruhigend  wirken  mußten,  weil  sie  die 
Brauchbarkeit  alter  Verfahren  bestritten,  selbst  aber 
keine  neuen  und  eieheren  Wege  zeigten.  —  Bei  der 
Diskussion  gab  B.  Bnekanan  dem  Tortragoaden 
reeht  betrelTs  der  Formmaschinon.  Hier  bitten  Lente, 
die  zu  wcni^'  von  der  Sache  vor^itiindon,  zu  vii  l  davon 
erwartet.  Auch  it  beklaijt  die  F.inniihchun^'  der 
Lui'ii  in  die  Bcfuf;ni»!*e  der  OiellereileitLT.  l*ie 
Tbi'iirctikiT  ober  iiiuinit  er  in  .Schutz,  er  nennt  sie 

tlie  ,. I'ri<plieten  der  Induatrie",  deren  .Vnttichlen  und 
l'rophezo langen  durch  die  Zeit  auf  ihren  Wert  oder 
Unwert  geprüft  wArden,  und  erinnert  die  Praktiker 
an  ihre  Pflicht,  nm  des  Fortachritts  willen  geduldig 
die  Theorien  sn  erproben. 

\V.  A.  S  h  e  r  b  u  r  n  fi|iraeb  diirnuf  (ibor  da«  Thema  : 
Der  tiiellerelmanu  in  Vergangenheit»  Gegenwart 

■mi  Zilniiift» 

Sr  InSert  den  drbwendan  Wanadi,  naa  mSge 
M  dar  Arbeit  da«  Henoehlidio  mehr  in  den  Tordor^ 
grund  treten  lassen.  Er  fObrt  Beiapielo  aas  der  Oe- 
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«ehicbte  der  englischen  Industrie  an,  wo  altein  durch 
die  PenSnliohkelt  der  Erfolg  erreicht  worden  aeL 
Heute  tritt  die  Pereea  «■rSuc,  de«  LehrUngewoaen 
a«i  Tcrachwunden,  dor  Abatand  zwiaehen  Arbeitgeber 
und  Arbeitnehmer  »ei  zu  groÜ  geworden.  Coborall 

in  den  Fabriken  tinth't  man  junt^c  liCute,  d'iv  man iiioht  Tntrclöhner  nennen  könne,  aber  auch  Richerlicli 

iiii  iit  Hiimiworkor.  Die  Handarbeit  av'i  tniliaditi  t.  die 
MatichioeDarbeit  mißvoratandon.  weil  der  Arbeitgeber 
n  viel  davon  erwarte,  und  der  Arbeiter  zu  wenig 
d«von  halt«.  Die  Arbeitgeber  aeten  auch  nicht 
•ebnldkwi  eie  glaaUen  gleich  an  große  peironitre 
Vorteile,  wenn  al«  «twae  Geld  für  eine  Jfaachiae  ans- 
gSben,  wlbrend  «nderaeita  dfe  Arbeiter  meinten,  die 
Maschinen  seien  nur  dazu  dn,  um  sie  flberflQaaig  zu 
nia<-b*'U.  Dem  Vortrag  folgte  eine  lebhafte  Be- 

sprechung;. Mau  i;hI)  di'in  Vortrjiirenden  im  ;,'iiri/iii 
recht.  Zum  Sclilub  brarti  dann  auch  noch  l'riifi'sxir 
Turner  eine  Lanze  für  die  ArlxMtiTschaft.  Er  hält 
WolllfahrtaeinrichtuntriMi  für  anbedingt  erforderlich, 
nai  dem  Arbeiter  ilii;  Arbeititfroudc  zu  erbaltOlL 

Turner  glaobt  den  Mitgliedern  dea  Vereines  emp* 
fehlen  sn  sollen,  ihre  jBngeren  Arbeiter  zu  gqten 
Leiatungen  in  ilirer  Arbeit  anzuapomen  und  aio  zur 
Benutzung  der  tecbniHehen  Schulen  zu  Toranlaaaen, 
damit  nii'  hIm  t^rwai-liHene  .Miinncr  in  cier  l.a^e  wSlOni 
tOchtis^e  Mitijiieiler  dee  Verein«  zu  werden. 

Den  Nachmittag  widmete  man  dem  HeBUchc  vor- 
Hchiedener  Werke.  Auch  der  Morgen  dea  7.  Auguat 
wurde  auHgefiillt  mit  der  BeHichtignng  der  metaSnv» 
giaohen  Abteilung  der  Teehniacben  Behnl«,  wo  pfre- 
metriacho  Meeanngon  aller  Arten  vorgefilhrt  wnrden, 
ferner  eine  neue  Art  Ton  SiemenaBfen  und  Hfirtunj^H- 
öfen  verschiedener  Konstruktionen,  u.  a.  ein  Kürtiiig- 
ofen  zum  Härten  Ton  Hrbni  lldreliHtühleO.  Sodaau  Iliät 
E.  Uoughton  einen  Vortrag  über 

SpMiallagianin^ii  Im  0iaBer«lb«triak. 

Redner  gibt  otBon  geachichtlichen  Ueberblick  Ober  die 
Yerwmidang  von  Eiaenlegiernngen  im  allgemeinen 
nad  geht  dann  auf  ihre  Verwendbarkeit  in  der  Oiefierei 
Ober.  Er  schreibt  ihnen  twoi  ElgenschaftoD  in,  ein« 
mal  die  des  DeHoxydierene  und  des  Rntsehwefelna, 
wobei  von  dem  Ziimtznietall  nnr  kleine  Menri'n  im 
(iulistüok  zurürkbleibL-n,  ferner  die  Mrij,'liciik<  it,  durch 
nie  >i\f  /.iisiimmennet/.iinj;  des  GutStitilek!i  zwerkmiillii,' 
zu  iiuilern  und  ao  £inhuli  zu  gewinnen  auf  die  Kohlen- 

BtolTt'nrm  and  die  modiaiiiadien  Bigensehaften  dse Ouaaoa. 
Ferromangan  und  Spiege  1  e  i  h  e  n.  Man 

Torwendet  SpiegeleiaeB  mit  8  bin  40'>/»  Maogan  nnd 
Ferromangan  mit  40  bie  85°/i>  Maugan.  Da  Ferro- 

mangan mit  dem  zuletzt  genannten  hohen  Mangan- 
;;ehaU  leicht  zu  Pulver  zerfällt,  empllehlt  sieh  die 
Vcrwcudunjj  von  SO  |>ri'/i  iiti;;ein  Ferromangan,  daH 
nielit  zerfällt  und  auch  Hcitips  h(>li4>n  >f anuanpeholtea 

vregen  in  so  kleinen  Mcin^.-ri  in  die  l't'iiune  Keifcben 
werden  kann,  daß  keine  Abkahiung  zu  befürchten  int. 
Nur  in  dar  BartwalMDgioBerel  vefwendet  man  Man- 
gaolegienagao  mit  geringerem  Maagangehait,  die 
mao  mit  der  Charg»  niedersehmifait.  £i  einer  früher 
•rsohienenen  Abhandlung  hat  Redner  nachgewiesen, 
daB  Mangan  daa  Eiaen  entuchwefelt,  womit  aber  nicht 
Bchlcclitwi'f;  gc^a^'t  Rein  soll,  dali  nnn  jedei*  Kinen 
durch  (dncii  Mani^nnzuHat/,  vi-rho-tsert  werden  könae. 
Zu  Mftn>:nn   umcht  dii!>  I^Ihcii  hurt,    die  (iron/e 

für  den  (iehalt  an  Mangan  liegt  /wihi  hen  l,2'i  nml 
1.7.^>°/ä.  Einen  großen  Tdl  da«  Bdr^  tt  u  kann  man 
durch  Ferromanganznaatz  zum  gesuhmolzcnon  Metall 
ODtferoen,  ohne  daß  dabei  der  Mangangobalt  dos  OnB- 
•tllekes  m  sehr  steige.  Auch  als  Desoxydator  litt 
sieb  Mangan  anwenden,  allerdinge  beaser  bei  der 
höheren  Temperatur  de.-i  gesehmolzenen  Stahls.  nU 
bei  der  des  ge»chmolzenon  Gußeisena.  Beim  Kdder- 
gsß  wird  Ferramangan  TlaUaeh  in  Palvarform  vor 

dem  Eingießen  den  Eisens  auf  den  Boden  der  PfauB« 
gegebon,  wobei  sich  die  HArte  durch  die  ZasatSBMaga 
regeln  lIBk  Bs  liegt  nun  nahe,  gloidi  ein  mangan- 
rstches  Roheisen  zu  verwenden.  Ohne  Zweifel  hat 
dies  etwas  fflr  aich,  aber  viele  OieBereileate  sind 
lieute  zu  vertraut  mit  diesen  Zu>tiitzon,  die  ihnen  die 
Aenderung  einzelner  Bestandteile  erlauben,  ohw  daß 
die  übrigen  Uentandtcilo  stark  boeinhuht  würden. 

S i  1  i  z  i  u  m  s  p  i  e  ge  1.  In  den  Handel  und  zur 

Verwendung  kommt  ein  Material  mit  etwa  20"/*  Mangan 
und  lObia  12  7«  Silizium.  Daa  Charakteristische  dieser 
Legierung  iat  der  goringa  Kohleuldrgabalt.  Bei  einem 
Siitdanwehalt  von  nnter  10*/b  tritt  fast  nnr  gebnn- 
dener  KohlenatolT  auf,  bei  einem  solchen  von  Aber 
10%  wird  der  Kohlenstoff  nach  nnd  nach  graphitlHch, 
und  bei  IG  bin  isu,,  igt  aller  Kohlenwtotf  prakfiHch 
als  (Jraphit  Vdrhaiulcn.  Der  KiiillulJ  de«  Siliziums 
zeigt  sieh  in  d.-r  grelleren  LoMUugttfÄhigkeit  für  Uaac, 
der  des  Mangans  in  der  Beseitigung  der  O.xrde,  wenn 
der  Zusatz  zum  flüsaigon  Gußeisen  erfolgt,  besonders 
wenn  mit  dem  Flammofen  gearbeitet  wirJ,  in  dem 
hShere  Temporataren  erreicht  werden  kBnnen  ala  im 
Kupolofen.  Ferner  macht  Silislom  daa  Bisen  weiolmr, 
wobei  es  von  dem  Mangan  durch  dessen  EinfluB  aaf 
den  Schwefel  untcrMtfitzt  werde. 

1"  e  r  r  i)  M  i  I  i /.  i  u  IM.  -Mjin  verwindet  idn  iiJindi'I.H- 
übliche»  Material  von  lü  Ins  I  5 'i Sili/iuMi :  iierHtelll)ar 

sind  Ijc:;ierunf;cn  mit  Ssli/iiim  iiix  zu ''5  "/o.  Herren 
ziemlich  viele  Erfahrungen  vor  Uber  die  Verwendung 
von  Ferroailiziuni.  Outurhridgc  veröffentlichte  Ver» 

snohe,  nach  denen  firnchfeati^eit  and  Biegunga- 
moment  bei  Terwendnng  von  FerrodBtiam  nm  B4 
bezüglich  30  o/«  gewachaen  aeien.  Dieae  Erfolge  lohnen 
jedenfalls,  Vcraucbe  mit  dieaem  Zuaatz  zu  machen. 

Aurli  hier  ist  die  Wirkung  beim  Zusatz  in  dor  I'l'anuo 
am  griiUten,  und  ebenfalls  bedingt  ilurch  Desoxydation 
und  durch  die  eintretende  Ura|)hill>ildun<;,  die  einen 

weichen  Uutl  herbeiführt.  Für  jede  l'faune  läßt  aich 
der  Znaatz  von  Ferrosilizium  bozflglich  dea  Silizium- 
gahaites  nach  Bedarf  ändern,  um  den  jeweiligen  An- 
fordernngan  der  OnßstQcke  zu  genügen. 

Ferroobrom.  Wenn  überhaupt,  kann  Ferro- 
ehrom  setner  hoben  Kosten  wegen  nur  in  geringen 
Mon„'en  in  der  Oiclierei  Verwendung  finden.  Nach 
Turner  ist  Ferroclirom  allgemein  in  der  Giellerci 
nicht  verwendbar.  Uoughton  berieblet,  dafi  uia:;  da 

dem  Eisen  mit  Erfolg  ( 'lirom  zusetzt,  wo  auüerordent- 
liehe  Härte  in  Frage  kommt,  die  Kosten  aber  erst  in 
zweiter  Linie  oino  Rolle  spielen,  z.  B.  bei  Kolben- 
ringen. 

Ferrophospbor  mit  20  bis  aoo^i»  Phosphor 
wird  'verwendet,  wenn  es  sieh  um  die  Heratelinng  Ton 
ganz  feinem  nnd  dflnnwandigem  Guß  handelt,  sowie 
bei  Kunstguß,  wo  die  Einzelheiten  klar  hervortreten 

müssen.  Nach  Turner  ist  ein  l'liosphorgehalt  von  2 
bis  5<'o  zur  Erreichung  die-ses  Zweckd  erforderlich. 

Von  anderen  l'Jisenlefjierungeu  käiiieu  nocli  in  Frage 
Fcrrotitan,  Ferroaluminium,  ferner  Ferroaluminium- 
silizium,  Furrokalziumsilizium  und  Ferromangan- 
alumininmailisium.  Alle  wirken  auf  flaaaigcs  UuB- 
eisen  als  Deeoxydatoren,  besonders  aber  Forrokalzium- 
ailizium.  Ferrotitan  hat  aaßacdam  aoeb  die  Eigen-^ 
Schaft  auf  Stickatoff  einzuwirken,  was  nm  so  wichtiger 
ist,  als  dor  geluiudeiie  Stickstoff  auf  die  Härte  (ler 
<tußeisens  wahrHcheinrtch  von  sehiidliehein  Eintluli  i-*t. 
Ferroahi  iniiii i,  m  liat  den  Fehler,  da!j  ein  Teil  des 
.Vlutniniuins  oft  im  Eisen  gelöst  bleilit  uml  so  der 
Festigkeit  dos  (iusses  schadet.  Die  Wirkuui^en  einer 
Zuaatzeavon  Ferromanganaluminiumsiliziuiu  sind  einst- 

weilen noch  zu  wenig  erprobt. 
Die  uch  an  den  Vortrag  aasehlioBende  Diakuaaion 

zeigte  scharfe  CKigenaltze  der  Ansohaaungen  betreffs 
der  Wirkung  des  Sauerstoffs  und  der  Oxyde  in  Guß- 

stücken, i'rof.  Turner  meinte,  der  Gießereimann  aei 
der  beste,  der  ohne  alle  diese  ZasBtze  mit  seinen  ge- 
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wohnten  EiMDUMTken  Ht-in  Ziel  erroiche.  Alle  Zu- 
•fttu  loUe  OMII  «U  Medizin  betrachten  und  wohl- 
T«neUfnma  •nfbevahren.  Man  mOf^e  auch  ateta 
dMWB  daniwii,  d«l  «geatlioh  kein  Elenumt  dM  £iMa 
gaat  teUeebt  und  anbnvdilMr  maeli«,  uMak  fiobw«f«l 
habe  fflr  den  WalzenpiB  seine  Bedoalaag.  Was  dia 
Yerwendang'  von  Titan  betrifft,  so  leien  da  noch 
Schwierigkeiten  z.  1!.  !it>ini  Sclirm-l/i'n  /.u  ClIu^rwitKlcn, 
doch  Boiun  die  llindi'riiiwMU  hichirlifli  nirlit  unüluT- 
Btf'ifjliur.  Wenn  l'H  ̂ 'elilnK«',  ili''  ritiiMvnrkiiiiim-n 
leichter  zaglniclicb  zu  machen,  sei  genug  Uohmaterial 
iB  d»n  aa4r»d«bataataa  TeiaudMD  vorhaadaa. 

Dann  foltrte  noch  t-in  hochwigsenechaftlichcr  Vor- 
trag Vüü  Prof.  IC.  Ij.  KLcad  Aber  die  Vorgänge 

iinUuUeiHcnwäbroiulundnachdorErHtarrung. 
Die  liaaptiAeUieb  auf  dem  Qebieto  dar  KriataUiaa^ioa 
Uagaadmi  AailiUirangan  waidaa  aa  Haad  vao  MetaUp 
proben,  Mineralien  and  LlcbtbUdam  erlAatert.  Eine 
erschflpfende  Borichteratattan^  kann  erst  spSter  ̂ e- 
j;el)t'n  werden,  weil  di-r  V o rt rafft' n de  der  Kür/.i^  dur 
Zoit  wi'L'i'n  i>inzt'lno  Teile  KtMnor  Aiisführun^'i'ii  Qber- 
irilii-u  Kiu  Mf.  \\ \t  lii'linltcii  uns  vor  eventnoU  aaf 
diesen  Uogenstand  nochmale  zurückzukommon. 

a  mokf. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

U  r  o  U  b  r  i  t  a  n  n  i  0  n.  (ro<;on  die  Ton  Zeit  zu 
Zeit  immer  wieder  auftaucbendun,  aiat  iriadar  TOB 
der  .Times"  neuerlich  erörterten 

BefiirchtoDgen  einer  baldigen  Erschöpfnag  der 

wendet  eich  aia  Aufsatz  in  der  Zeitacbrift  »Tbe 

Engineer".*  DerTerfasscr  deanelbon  fflhrt  des  nSheren 
aus,  daß  diese  dOsteren  VorherHapunj^en  iii.  ht  mehr 
tatHÜchlicho  Qrüodo  hStten  al:*  die  elniifiilK  pisHi- 
inistlHrhen  l'rophe/i'itju^'r  ii  i-iiirr  iir  •.  ürstclicuilL'H  Ki'lik-ii- 
not;  sie  bezwecken  nur,  daw  Vurtruuun  /.u  erHchUttcrn 
nad  die  Anlage  von  Kapitalien  in  der  Einen-  und  da- 

mit varwaadtea  Industrien  zorückzabalten.    Die  mali- 
E bandet»  neuere  Veranschlagung  sowohl  der  eng- 

eben  Eiaenenlager  wie  der  der  Welt  iet  iweifellna 
in  dem  Beriebt  dee  Finanz aaischnssee  de«  Sebwedieehen 
Parin mentrt  aus  dem  Jahre  l'J04  enthalten.  ncrHollie 
kommt  zu  ilem  SrhluLler-cebniB,  dali  aiicli  in  /iikiinft 
da»  Sclnver^'>  w;i  ht  der  Eisoninduiitrii'  in  aul.  iien 
Bezirken  liu^ren  wenlc,  wo  reielilicli  K<i1i1ü  vorbaudi'ii 
8oi,  und  dali  infolgedexHen  (trolUtritHnnien  in  den 
nftchaten  250  Jahren  nicht  aus  der  Kelhe  der 

baapleieldidiea,  eiaenanaageadaa  Linder  eeboiden 
werde» 

In  OroBbrUaasiaa  liad  Ua  beata  niad  I  Milliarde 
Tonnen  Biaenene  aafgeecbioieen.  Von  dieaem  Betrag 
wurden  in  den  letzten  Jabren  niebt  mehr  als  14  Mil- 

lionen Tonnen  jilbrliih  «tii,'elini.it,  der  Vorrat  «ürdij 
noch  auf  etwa  TO  Jubre  reii  licn.  Km  bind  jcduclj  weit 
Uitte  vori>,'pn  .laliri'H,  wo  einij,-!'  der  führundun  Blatter 
Englands  eine  bevorstehende  EiHenerznot  auHiirti'n, 
liaraits  ciu  halbe«  Dataand  neuer  Fundorte  in  knnnt 

E Warden,  davon  einer  a^on  auageseiebneter  Beschaffen- 
It  and  groBem  Umfang',  wie  ea  in  dem  Beriebt 

belBL  DIaaa  Orte  liegen  im  Matdan  von  Irlaad,  In 
Staffordehlr«,  Derbvsbire,  Cumbertand  and  awef  In 
I.uneaHhirp.  .Vir»  jiinff-ttes  kommt  Mm  h  Pin  Toficammen 
von  hiicliHt  ̂ 'ünhtiuL'n  A uMsichic!)  m  dmi  Bezirk  von 
l'unieH  hin/u.  Oer  iii  rii  lit  iilicr  l(  t/.ti;enanntOi»  durch 
Tiefbau  aufgedeckte«  l.afjer  l>e«tHti;;t.  daü  bisher  die 
bewbaalichen  Unternehmungen  des  Distrikt«  (Dalton- 
ia^Famess)  keinen  Versuch  unternommen  hatten,  Erz- 

lager in  gröUcren  Teufen  aia  diu  der  alten  Oruben 
au  aneben;  dagegen  hatten  neaere  Bohrungen  in  Cum« 
berbiBd  ergeben,  daS  Tielfach  Lageratttten  uaterbalb 
des  kalkigen  Liegenden  abgebauter  Graben  angetrolTen 
werden.  Auch  über  Lanoashire  und  Cumberland  sind 

sich  viele  Ber:.'bauverstündit,'e  von  Ruf  eini:j,  daß  dort 
in  grötieren  Teufen  Kiwenerze  >;i'fiin<len  werden  uiünsen. 

AUcrdin^'*  int  ch  vielfach  zurzeit  noch  nicht 
nutzbringend  oder  notwendig,  an  den  Abbau  der- 
eelben  zu  geben,  da  K*'L,'eawArtig  nur  da«  „bexte" 
Em  TerbOttet  wird.   Verbeiaenuigea  in  den  Abbau- 
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und  Vorhüttungsvorfahren  werden  voratissichtlich 
auch  da  einen  Wandel  KchatTiMi.  In  C'leveland  und 
Nord-Vorkuhiro  wird  bi»  jetzt  nicht  mehr  als  '  s 
der  Orubenfelder  ausgeboutet;  bei  dem  gi-gi/nw  irtigcn 
Bedarf  wird  noch  ein  halbes  Jahrhundert  ver- 
etreichcu,  bevor  die.seh  Fünftel  \»liitlBdig  abgabaat 
■ein  wird.  Selbat  J.  Stephen  Jeana,  dar  aonet 
wenig  varfaraaaaatoU  in  dia  Znknnft  Idialcfe»  gibt  In 
■dnam  Banaidinga  erschienenen  Buch*  lu,  daB  ,die 
Zukunft  CleTelands  besser  gesichert  sei  als  die  irgend 
eini's  andern  EiHenorzbezirks  von  Europa".  Eb  sind 
dort  faiit  unbegrenzte  Bänke  von  Eisenerzen  in  Ab- 
wecliHlung  mit  weichen  und  harten  Schiefern  („shalo- 

ironstonos*),  die  in  ü  bis  7  (Jruben  gewonnnon  werden.** 
Doch  selbst,  falls  alle  diette  Vorrute  aungehen 

aoUten,  könnte  England  seine  Eisenindustrie  aufrecht 
erhalten,  da  es  im  Ausland  und  in  seinen  Kolonien 
raieUiehe  BasarTen  besitzL  Dia  Eiaanena  Bpanieoa, 
woher  Ehigland  inrseit  80  eeiner  eingefBbrten 
Erze  bezieht,  werden  anter  den  gecenwärti^jen  Ab- 
bauverhältniHRen  nicht  vor  8chlnB  den  Jahrhundert» 
erncliöiift  sein.  Volle  500  Millionen  Tonnen  reicher 
Erze,  von  denen  ein  starker  Prozentsatz  teils  durch 
Kauf,  teils  durch  Pacht  von  britischem  Kaj)ital  er- 

worben ist,  sind  dort  bereit«  eingemutet,  während 
grolle  Teile  des  Landes  noch  nicht  erschlossen  sind. 
Weiterhin  kftmen  in  Betracht  Norwegen«  Bebwedea, 
Lappland,  eodaan  Algier,  Nigeria,  TSnrai,  der  Badan, 
Neu-Kaledonien,  New-Feandtand,  Kanada,  Aaetraliea, 
Indien  und  selbst  China,  In  welchen  Lindern  uner- 
nii'ldicbe  Erzmen:,'iMi  aufge!tt«]ielt  sind,  und  von  denen 
dank  seiner  giiiibtiiceu  natürlichen  Lage  England  auf 
dem  WusHerwege  ohne  gruUe  Unkoatan  aeinak  Bedarf 
an  Eisenerzen  zu  decken  vermag. 

In  einem  tot  der  ChemiacheR  Oeselleebaft  in 

London  g-ehaltcnen  Vortra;;  ••*  bczeirhni't  Moody  die 
Kohlena&nre  aia  eine  Uaaptarsacbe  de»  Bostons. 

Er  ist  der  Xeinung,  daB  schon  Spuren  von  Kohlen- 
sXnra  lilnreiehen,  um  n(mos|diäriache  Korroxion  hervor- 

zurufen. Er  führt  idne  Reihe  von  Versuchen  an,  ilie 
lieine  Ansii-bt  m  liili  rtiijen.  So  hielt  er  ein«-  f>'in 
polierte  EiHcnHüche  mit  einigen  Tropfen  destillierten 
Wassers  länt:erc  Zeit  bedeckt,  indem  er  fortwährend 
einen  Luftstrom,  der  nüttels  Kalilauge  und  Natron- 

kalk von  Kohlensäure  befreit  war,  über  das  Probe» 
stflefc  leitete.  In  «inigen  Fällen  dauerte  ee  allein 
drei  Wochen,  nm  die  Koblenslnre  gAnzBeh  aus  dem 
Apparat  sn  entfernen,  dann  ließ  er  sechs  Wochen 
lang  die  gereinigte  Luft  Aber  das  benetzte  Eisen 
ftreielien.  N'aeli  <li<'-'er  Zeit  war  ilas  Ki.-ien  noch  so 
blank  wie  vorlier.     Hnthielt    jedoch   die  Luft   die  ::e- 

*  „The   Iron  Trade  of  Ureat  Britain*  Metbuen. 
**  Nach  Wedding,  Ausführt.  Handbuch  der  Eisen- 

battenkunde,  2.  Aufl.  2.  Bd.  &  77/78,  gahüran  dieea 
Vorkemman  dam  mittleren  Lina  an. 

**•  ,Tba  Iron  Aga',  14.  Juni  1806. 
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wohnliche  Men>je  KuhloniiSurc,  mo  war  di«  l'robi»  boroilti 
nach  sechs  Stunden  an^<>laufi>ii  un<l  narh  72  Stuii<li<ri, 
BMhdem  nuui  16  Liter  KobU>D6üure  bindurchK'-1»'it<-t 
Iwtte,  war  dl«  gann  OberflAch«  korrodiert,  und  be- 
triehttiehe  Men^n  Bort  b«ll«i  rieh  danmf  an- 
geummelt. 

Wenn  sich  die  9ache  so  rerhSIt,  »o  kommt  «• 
für  ilic  Fabrikanten  von  K<iHt>.  luitzniittfln  darauf  an, 
die  KohU'iiHÜurt',  die  in  der  Luft  oder  Feuchtigkeit 
nUialten  ist,  zu  entfernen  oder  lu  iii'iitrHliHieren. 

Bei  der  Hesprerbuntr  den  Vortraj^e«  wurde  Iteniorkt, 
daB  die  YerHuche  von  l'rof.  r  a  c  e  C  a  1  v  e  r  t ,  die  in 
den  Jahren  1869  bia  1871  angestellt  wurden,  bereits  ge- 
MtAgk  hiMeOf  dal  bei  Einwirkung  von  trockener  Kohlen- 
■iora  kdiw  Oxjdatkm  stattfinde  und  daB  die  Korrosien 
am  aehaenttea  ebitrete,  wenn  neben  Dampf  und  Saner- 
stolf  auch  Koblensinre  vorhanden  nei.  Von  and4>rer 
Seite  wurde  erwähnt,  daß  beim  Hosten  i»tetn  Hauer- 
«toff,  Wa-HOr  uiui  Ki  liU  iiKüiiri'  /ut^r^jen  m-iit  inÜHse, 
ubf^leioh  nicht  fetttgvHtellt  aei,  wieviel  Wa^Her  vor- 

handen sein  mOaae  and  welclie  iMetonte  H<dle  e» 

dabei  spiele.    C.  O. 

Heber  krttitA«H  Hoekofta-  «ad  81«A«r«l>K«ks. 

Bei  den  Oeitehnngskoeten  dee  Robeleens  spielen 
bekanntlich  Rohmaterialienfracht  und  Koksqualität 
mit  dio  Hauptrolle.  Wie  gttnatig  hinsichtlich  der 
Fracbtenfrag«  die  britische  Uochofenindttstrie  gecen- 
llbor  dar  daalidMD  daelaki»  iai  das  Leeam  dtaiar  Zeii> 

Hebrifc  zu  bekannt,  aia  dat  «a  oooh  aiaaa  baaondaren 
Hinweisen  bedürfte. 

Was  die  KoksqualitAt  anbelangt,  so  gleicht  der 
blitiaoha  Koka  in  phyaikaliaeher  Baiiehnng  dem  Bohr- 
keblanlkoln;  den  Baarkidca  oad  den  obaneUaaiidMB 
Koks  Übertrifft  er  bei  weitem  an  Festigkeit  nad  Eirte. 
In  chemischer  Re<iehnng  lagen  bisher  nur  wenig 
Analysen  vor,  die  als  Unterlage  dienen  konnten.  Das 
vi)r  kurzem  ernobienene  Buch:*  »Analy«!»«  of 
Iiriti*h  Coalx  and  Coke"  by  Allan  •■reiMi- 
wall  und  J.  V.  Elsden,  London,  ermöglicht  aber 
auch  nach  dieser  Blehtang  einen  Tevglelon  mit  dam 
deutschen  Koks. 

In  dem  Haupt-Kokadiatrikt  Englands,  dem 
Darham*ReTior,  enthält  der  Hochnfenkoka  Im  Mittel 

8  o/o  Asche,  er  stei^i  bis  10  o/«  und  geht  Üt  aof  6*/o 
berunter.  I>er  l'iMichti^keitHgebalt  beträgt  dabei 
aber  selten  inelir  alt»  etwa  4  °/o,  zumeist  Ideiht  er 
unter  2  "n,  so  daß  Ahi  lio  und  Feuchtigkeit  zurtauiinen 
f^ewöhnliob  nicht  niebr  als  10  "  o  iiuHinaehen.  Ver- 

gleicht man  bierinit  den  Aschen-  und  WaHHer^obait 
des  westfälischen  Koks  und  ̂ ieht  man  zugleich  unsere 
teueren  BahafrachtTerhttltnisnc  in  Betracht,  so  wird 
der  Torapnuf  der  englisclieu  Uochofenindaetrte  ohne 
weileree  klar.  Der  Bdiwefelgebalt  dea  Dnrham>Hoeb* 
ofenkoks  stellt  »ich  etwas  niedriger  als  der  des  weet» 
fälisohen  Koks,  doch  fällt  dieses  weniger  ins  Gewicht 

als  die  niedrigen  Asi  hen-  und  Wasserjrehalte.  N'ai  h- 
Btehend  eine  Reihe  Hucbufenkoks-Analyseu  aus  dem 
Darbam«Bavlar. 

Hochofenkoks-Analysen  ans  dem  Dnrham - K e v i e r. 

Sahsmmket Math 
ttraacepcth 

BniwDCjr 

% 

Tur«iale 

% 

Baaslerhy 

% 
Con.el« 

\ 

Park 

Ljroh« 
% 

Henlva 

% 

Kohlenstoff  89,66 87,31 85,54 92,32 90,30 
90,»;o 

90,31 89,28 
Flacht.  BmiaadtaUa  . 

0,71 0,61 0,82 
7,08 8,05 

9,96 6.87 8,40 8,00 7,20 
6,06 Feucbtigkeil    *  ,  .  . 

1,64 3,00 2.64 0,23 
0,45 Ü.45 

M4 

3,70 Sahwafu  0.91 
1,03 

0,H2 
0,68 0,85 

o.^lrl 1,35 

1,01 
100,00 
-1 

lUO.OO 
- 

100,00 100,00 100,00 100,00 
100,00 

100,00 

0,0029 

In  Yorkshire  weeliaclt  der  Aschengehalt  dea  Hoch- 
ofenkoks swiscben  6  nad  10 7>  ond  der  Kenchtigkeits- 

gebalt  steUt  stob  aleht  bSher  aU  auf  t  7«;  Im  Mittel 
haben  wir  ffir  Asche  und  Feuchtigkeit  susammen 
ili'  tS'  llien  ZifTorn  wie  in  Durham.  An  Schwefel  ent- 

halt ili  r  VorknliirekokH  im  a!!;;eineineti  iiu  lir  al»  der 
I  •urii.iinkoks  bczw.  so  viel  wie  w>  •itfäliH<  lier  Hofliofeil- 

koks,  doch  kommen  auch  Uehalte  von  0,ö  O/o  vor,  wie 

die  Aaalyaa  too  Iiow  Moor-HoelHrf'enkoka  ergibt: 

Hoebof aakoka-Anal jaan  ana  dam  York- 
sbIra-Ravier. 

Oaifo 

IlsSt 

DallsD  '■ 

Low 

T  1 

Maer 

% % 

88,45 

89.09  1 
99,15 

FlOebL  Bestandteile .  . 

0,37  i 9,84 
8,52 5,68 

1,02 0,90 0.C9 
1,19 1,18 0,48 

1  100,00 

100,00  , 
100,00 
...  —J 

Der  Uoebofenkolu  von  Laneaahire  kaansaiehnat 

■iah  dnrah  groBe  Baiabril,  nad  swar  sowohl  hinsiebt» 
lieb  des  Asahaa-  and  Fenahtigkdtsgohallsa,  wie  bla- 

siohtUeh  dee  Oehaltes  an  SchwefeL  Im  Durchscbaitt 

waiat  dar  dortiga  Hoebofenkoks  7  */•  Aseba  and  «ater 
0,5  Fanditigkalt  auf,  d.  b.  iasgesamt  Asche  -|- 
FeatAtigkeit  nater  8  dabei  belinft  rieh  der 
Schwefolgehalt,  wie  die  folgende  Taliella  aeigt,  anf 
0,5  bis  0,6  o/q. 

Hoohofenkoks- Analysen  ans  dam 
Laneaahire-Revier. 

Kektaaifca: ▲liham 

1  Lower 

Houaula 

% {  % 

92,00 

i  91,95 

Flacht.  Bestandteile  .... 

7,00 
7,15 

H,4',t 

0.31 

0,51 

ii.r.9 

100,00 100,00 
i 

In  Derbjshire  seicbnot  sich  der  Hoebofenkoks 
ebenfalls  durch  geringen  Asrheu-  und  Fuuchtigfcaits» 
gehalt  aus.  Der  Miekle7>lloehofenkoks  eotbilt  gemift 

*  Vorgl.  die  Besprechung  auf  8. 1278  und  1274 
diaoar  Nanuaar. 
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ms  8taU  ud  Brak lirflerate  und  Uttnere  MUMhatfM. n.Jaluf.  Vr.U. 

Analysi'  nur  !>,■>",'<)  Am-hv  uml  unt.  r 
1  */•  Feuchtif^keit,  bo  dnb  der  AHctien-  umi  Feiutiti^'- 
keitagellftlt  zuHaminen  nur  rund  6,&  beträgt.  Hin- 

gegen ist  der  Schwefelgehalt  vergleicluweiae  hoch, 
such  bedentand  hSher  äm  b«i  wtttHichwp  Hoob- 
ofonkolu. 

Hoch  o  f  o  nk  o  k  a  -  A  na  1  y  a  o  aus  dorn  Derbj- 
Bhire-BeTier.   (Mickiey  kokB.) 

KoksMfto: MkkUv 
% 

Feuchtigkeit  

93,4ö 

0,11 Ö.51 

0,89 
,  100,00 

lu)  (ii-::i'nsat7.  /um  Hix-liofoilkoke  der  beiden 
letztgenannten  Hcviere  weiHt  der  Koks  von  >^hro[i8hiro 
einen  «ehr  hohen  OehaU  an  Aeche  auf;  It  \>i^  13<'o 

Aedi«  Migen  die  baidtn  nadwtehenden  Analj-««u  bei 
eiiMiB  FeaelitigkeHttelwlt  von  «twa  U25  7«<  w  daß 
AadM  +  Fenobtigkelt  18,25  bia  14,26  >  aaamaehon. 
HhMiehtUeh  dea  Schwofelgehaltea  bestoht  kein  Untar- 
■diiod  gogenObar  Hoehofenkoka  ana  dam  Bnhrbesirk« 

Hoehofenkoka'Analyaen  ana  dam  Shrop- 
abiro -BoTlar. 

KokMaike: l<e«ff<r Prior'i  Lm 
1  % \ 

Kohli'iiHtoff  .  .  .  S4,25 86,57 
Flüclitige  Beetandteila a     •  • 

11,25 
Fourütigkait    .  .  . .   .  .  1,33 

1,10 
1,37 l.OS 

1  100,00 

lüO.ÜO 

('urnl»>rlnnd  liefert  HochofcnkokH  mit  7  Itin  9,5 '/o 
A-'i'hi:-  und  unter  I  */o  Feurhlijfki'it ;  gew öhnlifli  ent- 
In'ilt  kii-r  dortii,'!.'  llochofenkokH  H  Iii«  10  "y»  A Hohe  und 
l•'<•uc■l>tiu'l^eit  zusainnii'd.  Per  Schwefelgolialt  »ecliKelt 
Mi'lir  und  lu'wcgt  «icli  zw  ihciicn  0,75  und  1,75  »o,  im 
Durchschnitt  alier  betrügt  er  mehr  aIh  der  dea  rheiniach- 
weatfUtacheti  HorhofenkukH.  Naclmtehand  einige  Ana- 
Ijaan  tob  Gumberland-llochofenkoka : 

Hoohofenkoka-A  nalysen  ana  dem  Cnmbar- 
laod-Kaviar. 

KokaaiWlM : Baekkin 1  Bmjiw  '  BIcaklaMp DobuIb  l(Tli*npMD» 
% 1 % 

FlOaht  BeatandtaUe  . 

Fenehligkah  .... 
SiliwefHl  

87,97 

0,91 
9,40 

0,93 
0,79 

1  H»,08 1  0,90 

1  7,84 \  0,65 

'  1,53 90,40  > 

0,M  1 

7,12 0.27  1 

1,23 

0,01 -i 

100,00 

1  100,00 

100,00 

SQd-WalcH  nennt  einen  äulierat  aachoiiarmen 
Hochofenkoks  «ein  eigen;  der  dortige  Koks  entbUt 

nicht  mehr  ala  6  7*  Aache.  Dar  Aachen-  und  Feuchtig» 
keitagahalt  auaamraen  batrifrt  unter  7  O/'o«  dabei  «eiat 
dar  Koka  nur  0,76  bla  I  <Vt  Sehwefal  auL  Bariek- 

hi'  htigt  inuli  jedoch  werden,  dall  der  i'boMphorgehalt 
bei  tsüd-Walea-Koks,  wie  au«  iler  Anaiysentabolle  her- 

vorgeht. Aber  0,02  "/o  steigen  kann,  wfthrond  beim 
Koka  ana  don  andaran  BoTieran  wltan  hAhara  Qahalta 
ala  0,01  ̂   naebgawIaMn  wardan. 

Uochoienkoke- Analjraan  aua  dam  01a- 

morganablra-RoTiar. 

Kok.markr: 

Cor} 

\ 
Ureat  Vturra 

% 

98,09 
98,884 

FlQcbt  Baatandtaila  . 

6,68 6,970 
Feuchtigkeit  .... 

0,59 

PI«««-  \  0  0  "  ' 

1,09 0,774 
100,00 100,00 

Wenn  schon  beim  britischen  Uochofenkoks  die 
chemische  Znsammanaatnn^  relativ  aehr  vorteilhaft 
anafillt^  ao  iat  diea  in  noch  viel  bObarom  Hatto  beim 
britiaehen  OiaSereikoks  d«r  FalL 

Im  lieNonderun  ver  lu  iit  hitT  der  B  c  h o  1 1  i  .-i  c  h e 
Gieüereikoka  Beachtung,  der  durch  garingao  Aschen- 
und  SehwofelgehaU  hervorsHebt  So  oattiill  d«r  8Hr- 
ling-Gießeraikoka  8  bia  5,75  0/^AadM  bai  mtar  0.4  */• 
Schwefel;  im  Dambarton-Revier  weist  der  OieBerei- 
kok«  etwa  %  Ascbe  unt.-r  (),.')  Sihwi'fi'l  auf;  in 
LBnArk-ihire  »teilt  «ich  der  AfH'hengebalt  auf  unter 
i'  -  .  •lü';.-;,'!  !!  i*tt!it,'t  der  Schwefelgebalt  bla  0,9  0^,  wie 
aua  der  folgenden  Tabelle  hervorgeht: 

'  Dum* 

Sllrllos  (EMI)  1 Lanurk. «Iiir« 

AUW 

I  % «   I    %    I  % 
Koblenetol: .  .  .  . 
Asi'he  
WasMor  

Schwefel  

Flacht  Bestandteile 

96,68    92,44 1    93,74  93,00 
2,90     5,75      5,08  3,T5 
0.06      1,42      0,70  0,40 
0,3B      0,89       0,48  0.90 
—        —  —  1.H5 

lOO.OOi  100,00   100,00  199,00 

KIdiinlndor  torfOg«  Sad-Wftloa  Oborironag» 
liehe  OiaBaraikoka-Harken,  derm  Aadiogehalt  sich 
innerhalb  4  bis  5*/«  bewegt  und  deren  Schwefelgehalt 
unter  0,t;  I' ,1  lotr.iu't  NjicliHteliend  einige  «üiUerei- 
kok«-Anal\cien  «u.s  dum  (Jlamurgauiihire-Kevier: 

aUmerK«nablr« 
Uvrkunft : 

Ooty 

% 
94,68 

94.317 

4,17 

4,978  ; 

0,68 0,6»t 
Sobwofel  ...... 

0,67 
5^- }  0,0U 

100,00 
100,00  ! 

In  England  Itofort  ühh  Kok^n  vier  von  Lanca- 

Hhire  den  nieiitten  nieltereikoks  mit  etwa  b'i'o  Ascho 
und  unter  0,5  "y  >rli\M'ri.'l.  DiTliyHliirc-Ciießereikoka 
enthAU  etwa  6°/*  Asche  und  0,7"/«  tichwefel;  in  den 
fibrigan  ongliaebon  Kokodiatriktan  weist  derOiefterei- 
kok»  AiobMgehalto  von  7,6  bia  97»  Sebwafal- 
gehalt«  voa  0,8  Ma  ttbar  0,9*^  auf,  wta  diaa  ana  den 
folgandan  Andjaontabelloii  daa  nihaMn  Iwnoigobt: 
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28.  August  1907. Bächertckau. auhi  and  Eimu.  1273 

QI«66reikoks>Aa*l 7«an  am  dam  «nglisohsB  Kokar«Tier. 

LmmimMi« 

l>clk^ 

•Mn 

010«. 

MaaMMlIi  1 

Hcrkaaft: Habcrf- MIIhtow 9llk<ton<! 
Maltoo TornellflW OM  BQk. •MD« 

*o«4 
Krwport 
Abercara 

(Black  V^B)| 

% \ \ \ 

'i 

S 

KohlonstoiT 

Flacbtiga  BaataadtaUa  . 

»3.70 
5,10 
0,20 

1,00 

!)4,2S 

5,<»5 

0,22 
0,4S 

'.M.21 

5,0S 0,1C 0,66 

'.»;),2i 

5,74 0,33 

0,72 

90, 8C 

8,20 

0,94 

91, .37 

7,5« 
0,26 

92.45 

6,60 

0,24 0,7t 

90,55 

8,80 o,e» 

91.41 

7,76 

0,20 

0,68 100,00 100,00 
100,00 100,00 100,00 

100,00 
100,00 

100,00 100,00 

Sdiwafal  in  Aaoha  .  .  . 
0,78 1 

AiiH  ToTHtühciiilcrii  iol^^t,  ilftl)  dir  liritisclii-  F.ihOn- 
i;iii'ihtrio  filuT  ein  niiH;,'('/.i'ii'liiu'tc's  Kukntiüitcrinl  in 
rLc-inischer  ilitiBicht  vi'rfügt,  das  ihr  den  Wettbewerb 
mit  anderen  Landern,  inabaaoadara  Oantaehland,  fllelit 

noweaantlich  arleicbtart.  ^ 

latmattoMto  Aqsstellang  für  Unfall- 

TMTfetttMf»  Gewerbehjgieno  nud  Arbaitwwohl« 

fahrt,  Rndapefit  11107. 

Wie  das  DeutRche  Komitco  der  „IntiTiiHtiDiiBh'ii 
Auiistellung  für  Uiifiillveriiritun^;,  (ii'w<Tlii'livf;i<'ti(.'  und 
.\rbeilerwohlfuhrt,  BudapcHt  1907"  mitteilt,  beteiligen 
sieb  an  dem  L^nternehinon  deutsche  lutereasentenkroiHO 
ao  labhaft,  datt  dia  dantaeba  AbtaUung  waitaus  die  ba- 
dantaadato  TaiaBataltattf  dar  gataattan  Anwtellang  n 
wavdan  Tanprielit  Daa  BaidiaTanisbaniaga-Amt,  dia 

Kaiserlicbo  Yerwaltiinf;  diT  Stän<li)ji'n  Ausntt'llunt;  für 
Ar))oiterwoblfahrt  in  ( "harliutt  tibiiri,',  da»  Köniulii  ti 
HayeriHchf  Arbi'iter-Museuni  in  Milnclien,  der  Yerliand 
der  deiitHchi'n  Herufsf;en<maonnehaften,  die  Zcntral- 
atello  fQr  VolkBvroblfabrt  Howie  eine  Reihe  Honatiger 
Bab6rdaa  und  Institute  baben  ihre  Beteiligung;  an- 
camaldat.  Daaglaicban  wird  die  deotache  Industrie 
Sarrarragand  vaitratan  aaln.  Die  üngariacba  Regierung 
bat,  um  die  Veranstaltunir  /u  Hirdern,  weitgehenda 
Frarht-  und  Zoll-VergflnHti>:un>,'en  bewillif^  und  Ober- 
dies  di'Hi  Buda|icstor  A ugNtcllun^'s-Komitop  etwa  l.'iO 
pi)ldenu.  Hillicrnc  und  brimzonc  Stantö-Medaillen  zur 
Verfiiffunp  Kß"*''"' •  auliiTilctn  -'tul  ̂ ^nldoneund  Billiorn>> 
Medaillen  von  einer  Keilie  uni^Hrisclier  Koriiorationeu 
fQr  die  AuggtelluDg  gestiftet  wordfn.  Auch  tin-i  übrlga 
Ausland :  Oaatarraieb,  Frankreich,  Schweden,  fielgian, 
Italien,  Amarika  wird  dia  Anaatallang  baaebiekaD. 
SrSlbat  wird  diaaa  am  1.  Saptanbar  d.  J. 

Bücherschau. 

Klüpfel)  Finanzrat:   Die  Notwendiykeit  des 
Zu»ammetuehtu$$99  der  BetritMerattkenkniBeH. 

Vortrag,  (^elialten  in  der  Varaaniinhing  von 
Betriebskrankenkassen  zuEinenacli  am  29.  Juni 

1907.    Essen  1907,  C.  W.  Ilaarfeld, 

Uaber  den  Verband  rhein. -westfälischer  KraukeB- 
kaaaaD  and  aaine  Bedeutung  haben  wir  die  Leser 
aaaarw  Zdtaekrift  fortceaatit  naterricbtet  gehalten. 

Er  war  Ua  jalit  dJa  aiaäga  Vareinigaag  von  Batriaba- 
krankaBkaaaen  'Von  mehr  als  Srtlleher  Bedeutung  und 
bat  es  sich  angelogen  sein  la-i-.  ii,  auch  die  gomoin- 
Bamcn  Interessen  der  HetricbBkriiükriikiiNM'ii  nach  jeder 
Hichtmig  liiii  wahrzunehmen,  l.r  hat  vor  allein  dafür 
gesorgt,  dftb  in  der  üffontUchen  Erörterung  von  Kraiiken- 
Icassen-Angoleganbaiton  auch  der  Standpunkt  der  Ite- 
triabskrankenkawaa  an  Worte  kam.  Bei  den  bevor- 
•taliaadan  groBaa  Aanderungen  im  Krankenkasscn- 
araaan  abar  kannnt  aa  darauf  aa,  dia  Stimma  dar 
Tarainigt  und  ainrafltig  ▼orgahandan  daalaeban  Ba> 
triobskrankonkaasen  zu  Gohdr  zu  bringen.  Die  Not> 
^endigkeit  ihren  Zusammenschlusaea  erörterte  Finanz- 

rat Klfipfi'l  in  rler  ihm  eigenen  fcinHinnigeti  und 
fosfi-lnden  Weise  in  einem  Vortrage,  den  er  jüngMt 
zu  EiBenarh  in  einer  Versammlung  von  BetriehH- 
krankenkassen  hielt,  die  denn  auch  die  GrQndung 
einaa  Verbandes  der  deutschen  BetriabakrankankaMen 

einattoimig  gaÜiiaB.  Diaiain  Vortraga  aigaat  aina  B«> 
daatang  >bar  daa  Anganbliak  iiinaoa,  vad  wir  nadiaa 
deabalb  auf  ihn  alle  die  Kraiae  anfmerkaaai.  Mit  tSm 
Interesse  daran  haben,  daß  fernerbin  nicht  w!a  blaber 
die  öffiTitlii  lii'  Erörterung  von  Krankenkaswen  -  An- 

gelegenheiten fast  auBBchlieKlirli  unter  dem  (lesichtM- 
punktc  der  Wünsche  und  Vorhiiltiii-<ae  der  *  •rtHkranken- 
kaaaen  erfolgt,  eondem  daß  auch  die  Stellung  der 

Betrieb»kriuikrnkahHen  in  allgemeinen  Angelegenheite  i 
der  Krankenversicherung  an  der  tieltung  gebraaht 
wird,  die  sie  verdient.  Dr.  If.  Beunur. 

Änfibj!<fs  tif  Uritish  (\uiIa  nnd  f  «Av  and  tlie 
Ckaracteristics  ot  the  cliii  f  eoal  seains  worked 
in  tlip  Britisli  Isit  s.  With  commercinl  indexes 

aud  iiia|).  Compiled  l»y  Allan  Green  well, 

F.  G.  S.,  Amoc.  U.  iMt.  C.  B.,  wA  5.  V.  EU- 

den,  F.  G.  S..  ]?.  Sr.  London  E.  ('.  VAO  and 
31,  Furnival  Street,  Holborn;,  Tlie  Chicliester 

Prem.    Creb.  ab  6/—  net. 
Da:*  viirlicgende  Werk  stellt  eine  Sammlung  bri- 

tiMi'iier  Kohlen-  und  Koksanulvbeti,  vorwiegend  aus 
dem  „('i)llierv  duardian"  dar,  (icssen  llerauHgober 
Allan  Ureenwell  ist.  Eingeleitet  wird  da«  Buch  durch 

Mitteilungen  von  ülarence  A.  Seyler,  B.  .Sc,  F.  J.  (  '., 
flbar  dia  Aaalyaaamathodan  nnd  Abar  die  Klaaailikation 
Ton  EoblaB.  Sajlar  bringt  biarbai  aina  aigena  Koblan- 
aintailang,  welche  auf  dem  Oeaamtgabalt  an  Waaaer- 
stoff  nnd  KohlenatofiT  beruht.  Abgesehen  davon,  daB 
»icli  iüiur  die  Richtigkeit  dic!<er  Klassilikation  sehr 
Hlrciteii  liißt,  dürften  rntereinteilungeti  wie  meta- 
bitimilMoiiH  coal,  Ortho-,  para-,  Huii-pi»r-l)itiiinin<ius  t  oal, 
ortho-scmi-bituminouB  coal,  snli-nieta-,  suh-ortho-,  sub- 
para-bituminoua  coal  und  per-nicta-,  per-ortbo-,  per- 
para-bitumiaona  coal  aicb  wohl  kaum  beaonderer  Be- 
nabttMit  afffraaaa;  eiafaeb  kann  man  aina  aolche  Ein* 
taitang  «anlgataiBi  idafat  aanoaB.  Vabarhanpt  blaibt 
aa  unTaratlndlleb,  waabalb  die  Seytersoba  KlaaaifikaUon 

angefahrt  wird,  da  die  Biimtlirhi  n  in  dem  Itiu-he 
wiedertri'getienun  Kohlen  in  der  htiiideIsQblicbon  Art 
mit  Antlirarite,  S|ditit-,  <  ias-,  < 'okillg-,  llooaa-,  StaaBli, 
Manufacturiog  etc.  coal  bezeichnet  sind. 
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1274    Si»hl  and  EiseD.      Nachrichten  rom  Ei»enmarh 

Sach  der  Beyleneben  EiateUoDS  werden  die  bri- 
Meehoa  HuptkoueafeUer  ia  eiaMheader  Weia«  be- 
■ehfieben  and  rwu-  1.  tfad  Seotäi  coelfielde,  2.  tiie 
coalfieldB  of  England  and  Vorth  Wales,  3.  the  Sonth 
Wftlc'8  coalfioKl  und  4.  tho  Iriah  coaltield«.  Das  fol- 

gende H«u|)tkA|iit(>l  bo^intit  alit>r  iiichi,  wie  man  an- 
nchincn  Bolltt',  mit  dun  HcliottiHcht  n  KuhlcnanaivHPn, 
sondern  mit  den  en(;li8chen,  und  anch  da  nicht  mit 
dem  im  vorhergeheudon  Kai>itcl  unter  2  zuerst  ge- 

nannten Dnrham  •  KohJenfeldi,  vielmehr  mit  den  an 
fflafter  Stelle  aufgefahrtea  Ch«iliire>Koblen,  wahrend 
die  DarluM^KoUiMMBaljiea  eni  aa  Ttmter  Stell«  be- 
■poefaen  werden,  «.  a.  m.  IHeee  manKelit^  üebar^ 
■ichtlirhkeit  füllt  um  ho  mehr  (M'wioht,  all  eia 
entj^iim  bendes  InhaltiivcrzcicliniH  fehlt. 

Wii»  nun  dio  Knlilrnmiiilvuen  dcH  UHUptkapitelH 
Helb.-it  anitulangt,  s«  werden  Hie  un»  in  »olclier  Vtdl- 
stindigkeit  und  AuBfQbrlichkcit  vor  Äugen  geführt, 
daB  die  obigen  Mängel  die  Itrauchbarkeit  und  den 
Wert  dcB  Buches  nicht  in  Frage  atollcn.  Insgesamt 

409  Seiten  nmfaflt  dieeea  KoUenMalfaen-Kapitel;  ee 
eathlit  bei  dea  eiaselaea  Koblenmarkea  Aagabeo 
Qber  Kohlengrube,  BlfeatBoMr,  Vemchiffnngehafen, 
Eisenbahnweg,  WaHserveg,  Kohlenart,  FlözroSchtigIcoit, 
chemische  Zumiirimeiihetzim:;  der  Kolile,  «poz.  Gewicht, 
Mowiü  über  AuBhoute  vün  jjiisfürmigen  und  Hüitiii^en 
Nebenprodukten,  über  Ki>k»nuHbeute,  lleir.kraft  uhw. 
Den  Srhluö  bildet  da«  Koksanftlysen-Knjiiiel,  d.is  unf 
'Ah  Seiten  Analysen  britischer  Hochofen-  iiii  l  i>i.  lierei- 
kokasorten  bringt,  ehenfalla  unter  Angabe  von  licr- 
kanft,  VenchifTungshafen  «ad  T^aaeportTerhAUnissen. 

Daa  Bneb  winl,  inabeeonder«  mit  BOekaiebt  auf 
die  aa  der  Ost-  und  Nordsee  aieh  eatwiokelade 
deataeh«  Hoohefaniadaetri«,  welebe  Torwiegaad  aaf 

—  Imiimtrirlle  Kuniitchau.         27.  Jahrg.  Nr.  35. 

dea  Beanc  britiacber  Kohlen  nnd  Koka  aacewiaaea 
tat,  aaflk  bei  na«  ia  Deatacbiaad  die  AnftnerkBamkait 
dar  Paehgeaoaaan  bMaapmchen. 

Onknr  Simmernfjach. 

Baedeker,  Diedrich:  Jahrbuch  für  Jen  Ober- 
beryamtshezirk  Dortmund.  VII.  Jahrg.  (1905 
bis  190(i).    Email  1907,  O.  D.  BMdekar. 

Geh  12    i  . 

Dies  Tom  (»eli.  Herj.'-rat  Dr.  jiir.  Weidtmann  ge- 
grfindete  Unternehmen  hat  auch  in  dem  vorlie>:enden 
7.  Jahrgange  eine  bedeutende  und  orfrouliche  Erweit«» 
rang  erfahren.  Eingeleitet  wird  ee  analchet  durch 
eineu  ia  mehr  als  einer  Besiebnag  iatereaaaatea 
LabaaiabriB  dee  Geh.  Bergrata  KraUar,  dar  aai  lt.  Ok* 
tabar  d.  J.  den  Tag  feiern  wird,  na  daai  ar  TOT 
60  Jahren  als  18  jähriger  Jüngling  auf  der  Oahnei- 
grube  A !t!>nlM  r(;  in  MorcMnot  ilie  ernte  bergniiiinii:-(  he 
Schiebt  verfuhr.  Im  übrigen  int  daN  Hueli  vitlli^'  »iil  der 
Höbe,  indem  all  die  wichtigen  HreignixMe,  die  in  Itetretf 
der  Zusammenlegung  großer  Betriebe  osw.  eingetreten 
sind,  gebahrend  vorzciciinet  werden,  die  Statistik  er- 

weitert und  fortgeführt  und  endlich  auch  der  Fort- 
schritte der  Elektrizität  eingehend  gedacht  ist.  Neben 

dem  wolügeiunxenen  BildniMe  Emil  Krablera  in  Uelio- 
gravflre  eotfaUt  daa  Werk  eine  farbige  Karle  der  Inda- 
ritriebäfen  am  Niedcrrbein  (nach  „Stahl  und  Eisen")  und 
drei  Skizzen  der  Kabelnetzo  von  tiibernia,  der  Outehoff- 
nungHhütte,  von  HheinpreuBen,  der  Oelsenkirchener 
HergwerkH-A.-G.  und  des  Khein.-Weatf.  Blektrizitdts- 
werkes  und  macht  auch  in  seinen  taBaraa  Oewaada 
der  Verla^handiung  allo  Ehre.  ^  j 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Die  Lag«  iv»  RnbelaengMchkfteB.  —  Auf  dem 
deutschen  Kolieiwenmarkte  ist  der  Abruf  in  allen 
Rohei»enHort<  11  iiiiiiier  noch  recht  lebhaft,  und  in 

einiiren  l'fillen  haben  ilie  Werke  «ogar  Mülie,  ilen 
S|ie/,ilikationen  rechtzeitig  nachzukommen.  FQr  das 
laufende  Jalir  gehen  nach  wie  vor  BOeh  aana  Ba* 
etellungaa  auf  Zusatzmengen  ein. 

Daa  englische  HuheisengescbAft  war  in  der 
vtrikaaeaea  Woeiia  siemlieb  atUi,  da  die  verbrauchea- 
dea  Hütten  zum  groBen  Teile  aaSer  Betrieb  waren, 
dagegen  blieben  die  Vorachiflfaagea  atftrker  als  sonst 
um  diese  Jahreszeit  und  betrugen  rund  108  000  tonH. 
Die  Inhaber  von  Warrant«  hnlten  »ehr  zurück,  und 

der  Umsatz  ist  nur  gering.  Die  l'reihe  hoben  sich 
bis  Mitte  der  Woche  auf  sb  .M  3  d  uml  Hcbliehen  mit 

sh  6*'j  7'/t  d  Abgeber.  Uicüereieisen  .Nr.  1  iKt  fa^t 
nnerbäitlicb,  Nr.  8  Q.  M.  B.  notiert  sh  57;:t  d  bis 
ah  68/8  d.  Ja  aaeb  Marke,  Oatkaaten-Himatit  in 
gleiehen  Maagea  1,  S,  8  ah  81/—  (Br  September- 
VersehüFang.  FBr  dla  WiatemUNMla  aind  die  Preise 
eine  Kleinigkeit  niedriger.  Connata  hiesige  i.after 
enthalten  jetzt  1^0  365  toiiN  ,  davon  Nind  HM'l"  tons 
Kr.  3  und  ba'J9  tons  Staudard-Qualitäton.  Die  Abnahme 
aeit  Ende  vorigen  Monate  batrigt  89681  toaa. 

aSaai  Streik  Im  Maaaba-Enbeilrka.*  —  Der 
Ausstand  im  Erzbczirke  am  Oberen  See  iat  bereits 

Heit  Itogiiin  diesch  .Alonnl-*  hIh  beeiidii^t  zu  betrachten 
und  die  Arbeit  i'eit  Anfang'  der  /.weiten  .V ujjuntwoche 
wieder  ftut'L'enoinineii  worden,  wenn  et*  aiirti  natiir- 
gomäü  noch  einige  Zeit  dauern  wird,  bis  die  Verhält- 
aiaae  ihren  alten  Znatand  wieder  erreicht  haben  werden, 

•  .Indnatrial  Worid^  5.  August  1807  8.  848. 
Vergl.  .Stahl  nad  Biaea*  1907  Nr.  81  8. 1147,  Nr.  88 
8.  1210. 

da  in  der  8lreikxeit  fortwibrend  efn  Abing  von 
größtenteils  tüchtigen  ArbeitKkrSften  Bfattgefunden 
hat.  Der  Erfolg  der  Üewei^un:^'  ir<t  für  itie  .^iis- 
stäudiscben  sozusagen  gleich  Null.  Wahrend  die 
Dockarbeiter  geringe  Aussicht  haben,  demnächst  eine 
unbedeutende  Rrhöhung  ihres  Lohnes  zu  erzielen, 
mnUten  die  Bergleute  sich  ohne  woitores  mit  den- 

selben Lohn-  nnd  Arbeitabedingungen  begnügen,  denen 
aia  froher  naterworfea  waren.  Die  durob  den  Aaa- 
atand  Twaraaehta  Biabnta  an  gefSrdertem  nnd  Ter- 
snhifTtem  Erx  bereebnet  aian  auf  rund  3  000  000  t,  doch 
hält  man  den  Auafall  nicht  fQr  bedenklich,  da  nach 

dem  l'mfange  der  voraufgegangenen  Verladungen  d-r 
vorauMtdchtliche  genamte  JalireHvernand  auf  etwa 
42 — 43  tMJU  000  t  i.'i  HcliHt/.t  worden  wiir.  und  mim  an- 

nimmt, dali  die  Hochöfen  bis  zur  Eröffnung  der  nächst- 
jährigen VersrhiiTungB|>eriode  mabr  ala  40000  000  t 

Erze  kaum  verbrauchen  werden. 

nie  (if^schäftslRge  in  der  Asiatischen  Türkei. 
—  Uober  diesen  (iegonstand  erhalten  wir  aus  Smyrna 

von  einem  gelogeutlioben  Mitarbeiter  den  nachate'hen- dea  Bariobt: 

Von  dar  MiBwirtschaft  in  der  Türkei  hat  man  in 
industrielien  Kreisen  so  viel  /u  hören  bekommen,  dsß 
man  schlieBlicb  Hnnebnn'n  ki  iiiitr,  .Ii.-  Türkei  sei  ein 
einziges  Schwindelt'.  !. iet.  tibwidil  dicH  durchaus  nicht 
zutrilTt  und  namentln-h  in  der  Asiatisrhen  Türkei 
tüchtig  gearbeitet  wird,  haben  die  törichten  Alarm- 

nachrichten doch  bewirkt,  daK  selbst  tüchtige  ouro- 
pftiaobe  üeecbiftsleate  daa  grofie  Auafuhrgebiet  der 
Adattaaban  Tirkoi  au  ihrem  eigenen  Schadea  nn- 
bariafcdebtigt  lassen.  Augenblicklich  steht  in  der 
TtAai  n.  a.  die  Frage  der  Wasserieitangen  im  Vorder- 
grnade  des  Interesses.  Zwar  hat  man  Wasserleitungen 
aaoh  fräher  schon  gehabt,  indessen  spielten  sie  für 
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28.  Aiij^ust  1907.  Saehrichten  rom  Hkfnmarkte 

di«  iÜMiiindaatrid  buber  keiae  ItoUa,  da  nun  (Mt 
MnefalietltohStoliigiMhrtBverweDdcto.  ]>i«M««rdMi 
nouordin^  aber,  wenn  »noh  langum,  M  dooh  tjete- 
matiBch  durch  goBeiaerneROhren  ersetzt.  Zn  den 
FortHfhrittori  im  Bau  Ton  WaHSi-rtoitungoii  kr)iiimt  noi  h, 
daß  jetzt  in  »nerkennenMwtirtcHtcr  Woini^  auch  priviito 
Kanalisation«- Einrichtiingen  «npi-lnirt  und  fprniT  ̂ 'uli- 
•iaerne  Abflußröhren  für  Haue-  und  Hegen waaaer-Abflutt 
gebraocht  werden.  Dootachland  wu  btalng  M 
dar  Lieferung  de*  m  «11  dieaen  NeaaraagOD  noi- 
wndiitfln  Matnlato  nr  ntdil  beteiligt.  Man  bat  «ieb 
swar  doutacheneita  HBlia  Mceban«  Baaiabangen  an- 
■nkoüpfon,  aber  die  Klldnlidlkeft  und  das  geringe 
geHchäftltche  Entgegenkommen,  Jas  man  dabei  /oi^'te, 
machten  es  anmöj;lic'li,  din  Frariz-osen  und  Hcl^jirr, 
die  den  Markt  t;rrilit<-ntf'ilH  bchcrrhrhi'ti,  /.u  viTd  ruiii.'H:i. 
8elbat  daii  gcBchüftskluge  England  hat  in  gubi-isc-rnen 
Rühren  gegen  Frankreich  und  Belgien  nichts  au8- 
riehten  kSnuen.  BeUauorliebarwaiae  apioU  in  allen 
Fragen,  in  denen  ei  sich  um  Kooatruktiona-  und  EiHen- 
material  handalt,  das  GlioMBwaian  in  der  Atiatiachen 
THrkai  aina  groBa  Bolla.  Hlaraalbat  Utige  fraaiflafacbe 
Oeaallschaften  beziehen  ganz  unabhängig  vom  ProiNO 
nnd  der  (»Qte  franztmiHchis  Rflhren  und  HonHtiire«  fraii- 
zSsischea  Material,  en^lini  iu«  en^ÜHclies  umw.  Indi  s-t.-n 
hofft  man  in  den  Kreiwen  der  eit^entlichen  Inter- 
eHHeiiten,  dab  man  dietto  Kngborzigkeit  abie^^en  und 
künftig  da  kaufen  wird,  wo  die  Preise  am  vortcilhuftesien 
Bind.  Auch  in  landwirtschaftlichen  0  e  r  ita B 
«üd  ueh  für  die  näohata  Zelt  daa  Oeaohftft  hiar  gaas 
flott  eDtwiekabi.  Da  dia  Banpiar  kanni  irgandvo 
freier  leben  kSnnen,  ala  in  den  aaiatiacli-tfirkischen 
Gebieten,  so  treffen  in  den  rielen  bedeutenden  KQaten- 
Btiidtcn  fast  tSglich  Scharen  rumänischer  und  ruHHi- 
Hchur  Flüchtlinge  griechiitchcr  Abkunft  ein,  die  Hi<'h 
durchweg  der  Landwirtachaft  widmen  oder  /uin  min- 

desten ein  Btttck  I^and  für  ihren  Hudarf  bebauen,  äiclielu, 
Rechen,  Schaufeln,  Sensen  und  kleine  einfache  PtiOge 
sind  daher  Oegenatinde,  f  Qr  die  der  Abaats  zur  zeit  hier 
■ahr  gflaatig  liegt.  Im  AnacblaB  aa  landwirlscliafl^ 
IMm  oariUe  mal  auch  daa  KaitaD»,  das  Kagal« 
and  des  Rnfnagelgeeehlftes  gedacht  «erden.  Daa 
hiesige  Rindvieh  wird  allgemein  an  Ketten  geföhrt 
und  befestigt,  und  auch  die  Kandare  der  Pferde,  der 
Kamele  und  Enel  wird  aus  Kettenmutoriul  genommen. 
Man  zieht  ferner  Ketten  von  Stab  zu  Stah  als  einfache 
Wegabgrenzangen,  wie  Überhaupt  Ketten  jeder  Art 
die  allerveraohiedenate  Verwendung  finden.  Weit  größer 
aber  ist  der  Yaibranch  an  Nägeln  and  HufnAgeln,  der 
iaabeeoadera  aagaaiebta  der  sehr  selilecbtea  tHrkiscben 
SahmiedeTerhimiaee  groBe  Aasdehnnag  aBBlmmt. 
Da  hier  fast  nur  englische,  Saterreichiache  nnd 
belgiache  Fertigeraeogniase  bezogen  werden,  so  hat 
Deutschland  biolang  den  geringsten  Anteil  »n  der 
Lieferung  gehabt.  Immerhin  fängt  man  an,  der  deut- 
schiM)  Ware  größere  Aufmerksamkeit  zuzuwenden  in 
Anbetracht  der  Tatsache,  daß  sehr  viele  der  Fabri- 

kate belgischen  Ursprungs  mehr  als  minderwertig 
aiiuL  Leider  beeinflaseen  aber  die  billigen  belgischen 
FabrUcAta  die  MarfcUaga.  Hintn  kommt  noch  der  Um- 
atand,  daA  man  vor  alii%ar  Zah  Daatseblaad  Bastei- 
Inngen  liatte  sagehaa  laasan,  diese  aber  In  der  ge- 
wfiBScbten  Weise  lueht  aiugefahrt  \\er<U'n  k<innten, 
weit  man  dort  zeitweilig  unt4T  .Mangel  an  Hh  ehen 
und  I)rHhti'ii  litt.  Dadun  h  liat  man  den  l'.in- 
druck  gewonnen,  daß  Deutschland  nicht  lieferungs- 
fähig  sei,  und  daa  Geschäft  damit  Terdorlian. 
Cm  es  wieder  zn  beleben,  wird  man  geradezu 
diplomatiache  Geschicklichkeit  aufwenden  müssen. 
Neuerdings  hat  naa  sieh  in  dar  Tflrkei  daran 
gemacht,  speziell  besaare  Hnfnlgel  im  Lande  an» 
zufertigen,  und  zn  diesem  Zweck  aus  Schweden 
Holzkohlenstabeisen  bezogen,  sowulil  in  Bunden  wie 
ia  Biagaa»  d«di  Mribt  abrawaitaa,  wia  sich  dieaa 

—  Indusfriflle  Rund$Aau.      Stahl  and  Eisen.  1276 

Selbstfabrikation  geataltaa  wird;  daB  sie  sich  lohaa« 
wird,  ist  angeriebts  der  tenren  acbwediaebaa  Preise 
allerdings  nieht  anzunehmen.  A.  D. 

Dflsseldorfor  FIson«  nnd  Drahtindastrle,  Aktien« 
Gesellschaft  zu  DUsseldorr.  —  Dur  Bericht  des 
Vorstandes  stellt  fest,  daß  im  Botriei>sjahre  1906,07 
der  Ueschäftsgang  im  allgemeinen  befriedigend  war. 
Dia  Preiae  fast  aller  Srzengniaee  der  Oesellschaft 
komiten  rieh  daak  dar  geeteigertaa  nachfrage  sam 
Teil  günstig  eotwlekebi,  während  allerdings  auch  die 
Kosten  der  nohstoffe  nnd  der  erforderlicbeD  Betrieba- 
gegenständc  Hirh  erhöhten.  Angesichts  der  stets  hin- 

länglichen, teilweino  Hogar  reichliehen  .VrheitHfjelegen- 

heit  war  es  zu  hekla^jen,  dalJ  diente  inlUlf^e  der  l'aMt 
unausgesetzt  anhaltenden  Knapjdieit  in  liohstoiTen  nur 
in  beschränktem  Umfange  ausgenutzt  werden  konnte, 
so  daß  auch  die  Leiatnngsfähigkeit  des  Werkes  nicht 
voll  zur  Geltung  kam.  CMSere  Unfllle  und  StAmngen 

traten  aieht  «1^  Bar  maBte  der  Betrieb  namentlich 
wegen  des  RollstoffmangelB  zeitweilig  verlangsamt 
und  vorübergehend  gänzlich  eingestellt  werden.  F,r7eut,'t 
wurden  35710  (i.  V.  3«'JCi;i  t  Kohhlöcke,  Pioyö 
(10310)  t  Luppen,  2'J0r,s  i  iiisTsfi  Walzdraht,  47740 
(47  530)  t  Draht  und  Druhtwaren  sowie  21  077  r21  092it 
Stabeisen.  Der  Umsatz  beliof  sich  auf  9  257  330,39 
(i.  V.  8  232583,03)  .4.  Die  Arbeiterzahl  betrug  am 
1.  Juni  1007  1162  gegen  1114  am  gleichen  Tage  des 

TorhargagaBgaBea  Jahrea.  Die  in  Torigen  Berichte* 
erwähnte  Herabeetnng  de«  Aktfenkapitalea  nnd  dt« 
Ausgabe  neuer  Aktien  wurde  durchgefflhrt  und  dl« 
gleichfalls  beschlossenen  Neuanlagen  und  Erweiterungs- 

bauten des  Werkes  in  .\ngrifT  genommen.  Nach  der 
Bilanz  beziffert  sich  der  Reingewinn  nach  240  000 

(i.V.  149  704,,')T)  «  .\bB(-hroibungen  bei  einer  Zinsen- 
last von  94  239,90  (128  720.23 1  <  auf  284  899,55 

(249  092,88)  .A.  Hlerrou  werden  28  489,55  dorRlük- 
Uge  angefahrt  aad  81842,86^  aa  Tantiömea  Ter- 
gfttet,  wihraad  ja  10000  Jt  ditm  ünteratHtanngifoBda 
nad  dar  baaoadaraa  ROeklag«  flberwieaen  sowie  aa 
OratUkatlonen  verwendet,  180000  J^  (6  7«)  Dividende 
verteilt  und  HehlleUlich  15507,76  Ib  B«B«  Bacbanwg 
verbucht  werden  sollen. 

Fa<,>onei8en -Walzwerk  L.  Hannstaedt  &  Cie.» 
Aktiengeaellflchaft  ra  Kalk.  —  Nach  dem  Berichte 
des  Vorstandes  war  daa  Werk  wfthrend  dee  letstaa 

Betriabajahres  in  allen  Teilen  sehr  stark  beeebBftigt, 
doch  könnt«  die  Erzeugung^räbigkeit  nicht  voll  aus» 
genutzt  werden,  weil  sieh  zu  grolle  Sehwierigkeiten 
bei  dem  Hezuge  von  Halh/euj.'  eiiihtellteu.  Die  Oe- 

sellschaft war  geii'itii^'t.  •  in/.  Iiii-  l  eierHehiehten  ein- 
zulegen, nnd  litt  noch  mehr  unter  dem  L  mstande,  daß 

sie  ihr  Walzprogramm  nicht  ganz  nach  dem  eigenen 
Bedarf e,  sondern  nur  nach  dem  zufillligen  Eingänge 
der  verschiedenen  Halbzengarten  einzurichten  ver- 

mochte. Erzeugt  wurden  an  Fasaoneiaea,  Stahl, 
Kupfer,  Messing  nad  daraus  hergestellten  Stanz-  und 
Proßartikeln  sowie  an  kleineren  Konstruktionen  47  846 
(i.  V.  39  494)  t.  Bescbäftiirt  waren  durchschnittlich 
7T.'i  li.  V.  708 1  Arlieiter.  Für  Neuhtiuten  wurden 
270001,79.*  aiifgegelien.  Der  l{oh;,'ewinn  unter  Ein- 

schluß des  letztjiihrigen  Vortrages  von  108  019,70  « 
beläuft  sich  naeh  .\h/.ug  der  allgemeinen  Unkosten 
usw.  auf  1  2«2  350,29  «;  ahgesehriebeu  werden 
202  259,50  Jt,  so  daB  aU  Reingewinn  1080090,79  Jt 
znr  Verfigung  stehen.  Hiervon  alad  146768,40  Jt 
als  Tantiemen  zu  vergOten,  femer  aollaa  aach  dem 
Yorachlage  der  Yerwaltung  5188,27  Jl  dem  Spezial- 
reservefotids  zugeführt,  je  luOOO.4  der  Arbeiter-  und 
der  Heamten-UnterHtützung.-iknsse  überwicHon,  H>HHK)0..a 
(20'i|.i  Dividiiih-  HUfigesetiütti't  und  die  al.-fdaiui  ver» 
bleibenden  109149,03  .«  auf  neue  Rechnung  vor- 

getragen wordea. 

^er^, Stahl  nad  Biaea«  1006  Nr.  18  S.  I16B. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Heinrich  Theodor  Wuppermann  f. 

Wieder  ist  der  Industrie  eine  markante  I'ürm'inlich- 
keit  entridsen  worden.  Am  Nacbmittagc  den  'J.  Au^'uot 
erlöste  ein  sanfter  Tod  H ei nricL  Theodor  Wu  ppe r- 
ni  a  n  n  von  schwerem  Leiden.  Der  Heiiiigegan^;ono, 
der  einer  alten  Fabrikanten- 
familie  de«  Wuitpcrtale»  ent- 
Btanimte,  war  am  Iii.  Milrz  1S35 
in  Uarnien  pelmren.  Nach  Bo- 
aucb  der  HealHi-hule  «einer 
Tatcrstadt  wandte  er  sicli, 

einem  'Aug»  der  damalig'cn  Zeit 
folgend,  anfantc»  der  ÖÜor  Jabru 
der  LandwirtMciinft  zu,  »•rlerntc 
diese  in  Pommern  und  ver- 

waltete schon  im  Alter  von 

2.'i  Jahren  Helbstäiidigein  großes 
lanttwirtricliaftlichoH  HoNitztuin 

clfH  (Irafen  Hake.  Sjiäter  er- 
warb er  ein  eigenes  Uut  in 

di-r  Provinz  Brandenburg,  ent- 
Hcblüß  aii-b  jedoch  IH71,  wieder 
zur  Industrie  zuriickxukubren. 

In  DÜHselilorf  übernahm  er 
Anfang  1872  ein  kleines,  von 
einem  liel<;ier  gegründet«.-» 
Hammern  erk,  in  dum  liau|it- 
HHcblicli  Schrottlupfien  zum 
Verscbmieden  und  Auswalzen 
hergestollt  wurden.  Da  einem 
zeitgemSUcu  Ausbau  dieMe.n 
Werkes  ilie  Htüdtiselien  Be- 
bauungsverhältniHse  im  Wege 
standen,  so  benutzte  AVupper- 
mann  IH78  eine  Uelegenbeit, 
das  in  Si-lili'buHoh  Htilliegende 
kleine  Walzwerk  zu  erwerben, 
um  daselbst  zunächst  den  DQMseldorfi'r  Betrieb  weiter- 

zuführen. Allmählich  entwickelte  e.-  das  Werk  nach 
zwei  Richtungen  bin:  das  Hammerwerk  mit  meeha- 
niücher  Werkstätte  für  die  Erzeugung  von  .Schmiede- 

MtQcken,  das  Walzwerk  für  die  Herstellung  von  Band- 
eisen. Die  AnpasHnng  an  die  BedQrfnisse  des  Markte» 

und  an  die  Kortsrhritte  der  Technik  brachten  ^Schritt 
fQr  Schritt  VcrgrüBerungen  dos  Werk«H  mit  sich,  so  daß 

seine  Jahreserzeugung  heute 
ungefähr  40  000  t  botrSgt. 

Der  am  meisten  bervor- 
trotondc  (.'harakterzug  des  Ver- 

storbenen war  da«  zähe  Fest- 
halten an  dem  einmal  für  rich- 

tig Erkannten  und  die  un- 
ermüdliche Tatkraft  in  der 

Durchführung  des  Gewollten. 
SelbHtiindig  in  der  Bildung 
seines  Urteils,  ging  er  oft  eigene 
Wege,  stets  aber  waren  diese 
gekcunzuirbnet  sowohl  durch 
ilie  höchsten  Anforderungen  an 
sich  selbst  und  das,  was  er  für 
seine  PHioht  hielt,  als  auch 
durch  sein  auHgeprägteBRechts- 
gefülil.  Diese  Eigenschaften  zu 
betätigen,  hatte  er  insbesondere 
Gelegenheit  als  Vorsitzender 
derVereinigung  rheinisch-west- 
fälischer  Bandeisenwalzwerke, 

die  ISW  infolge  seiner  Be- 
mOhungen  gegründet  wurde 
und  die  er  bis  zu  seinem  Tode 

erfolgreich  und  mit  l'eber- windnng  oft  nicht  geringer 
Schwierigkeiten  leitete.  Auch 
in  seiner  Eigenschaft  als  Halb- 

zeugverbraucher vertrat  er  mit 
Energie  und  Ueberzeugung  die 
Interessen  seiner  Borufsgenos- 

sen,  wobei  ihm  ein  .\usglcich  der  Gegensätze  stets  aU 
letztes  und  erstrebenswertes  Ziel  vor  .\ugen  stand.  Zu 
seiner  Familie  und  Freunde  tiefem  Schmerze  ist  er  nun 

aus  ihrer  Mitte  geäcliieden,  aber  sein  Andenken  lebt  fort. 

R.  I.  P. 

Fflr  die  Vereittsblbllothek  sind  eingegangen; 

(Dl«  EioModcr  tlnd  dun;h  *  br/<'lchnrl.> 

Die  flehäudf  und  Kinrkhiungen  der  Königlich  SiJcJtai- 
Mchfn  Beff/akademie  *  :u  Freiberij.  Herausi^ogeben 
von  Oberbergrat  Professor  Dr.  Pappe  ritz. 

Handelskammer*  Duisburg:  Erster  Jahres- 
brrichl,  für  tUOG. 

Handelskammer*  .Saarbrücken:  Jahresbtricht 
für  r.m. 

Handelshoohachale*  zu  Berlin:  yurlrgungen  und 
Ctbungrii  im    \Vin(i>r-Snnf»ter  l'.iO/iUS. 

Leon*,  Ing.  Dr.  Alfons:  /.  VrLtr  da*  ehiatigrhe 
filt'ichiieH'icht  derjeiiiffen  (ileichmdßiij  sich  dreheiultix 
Drth II ni/slrOrprr,  d r.rtn  Hau ptsjtan n u n gsrirhtuiKjen 
die  Koord%natenrichtungen  nind.  —  V.  Veber  dat 
eltmlifche  (lleichgrwidit  einer  Hohlkuyel,  be:u\  einet 
lloMztfUnderis.  —  H.  Die  erste  ilalieninchr  \ytlt- 
ausxtellung. 

.Maschinenbau-  und  K  1 0  i  n  e  i  a  c  n  -  B  e  r  u  f  8- 

genossenschaft*  zu  Düsseldorf:  Vertvaltunga- 
bericht  für  dag  Jahr  IlfiW. 

Mitteleuropäischer  Wirtschafts  verein*  in 
Deutschland:    1.  Iiechtnschafl»hrricht  über  die 

Tätigkeit  de»  Vereins  wihrend  der  ersten  drei  Jahre 
»einen  HtHteheus.  —  2.  Geschäftsbericht  pro  190t:  07. 

Torfverkokung  mit  Gewinnung  der  Nebenprodukte. 
Beschreibung  der  Anlagen  der  Oberba y  e  r  i «  eben 
Kokswerko*  and  Fabrik  chemischer  Pro- 

dukte, Akt.-ties.,  Beuerberg  (Oberbayern). 
Wcdding*,  Geh.  Borgrat  Professor  Dr.  Hermann: 

Ausführliche,-«  Handbuch  der  Eisenhüttenkunde. 
Zweite  Auflage.  IV.  Band  l.Lfg.  (Die  Rcnnarboiten). 

Aenderan^eu  in  der  MltgllederlUt«. 

Arnemann,  Conrad,  Dipl.-Ingenleur,  c/o  The  Bröken 
Hill  Proprietary  Comp.  Ltd.,  Smelting  Work»,  Port 
Pirie,  South  .\ustralia. 

Cremer,  Fritz,  Dr.  phil..  .Metallnrgical  Engineer,  South 
Works,  Jllinois  Steel  Co.,  South  Chicago,  JH.,  U.  8.  A. 

Pirsch,  Edmund,  Ingenieur,   Deuben,  Bez.  Dresden, 
Döhlenerstr.  11. 

WiUikens,  Carl,   Oberingonieur  der  Akt. -Ges.  Kote 
Erde,  Dortmund,  Ubeinischo  Str.  ID. 

Yerstorben. 

Claus,  H.,  Kommerzienrat,  Berlin. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  36. 4.  September  1907. 
27.  Jahrgang. 

Die  Eisengießerei  der  Firma  H.  Bovermann  Nachf. 

(Hierzu  Tafel  XVlll.) (Kiehdraek  warbolra.) 

Firma 
b.  H. 

indem 

Bover- 

1  |ie  Abteilung  VogeUang  der 
'  II.  Bovermann  Nachf.  G.  m. 

zu  Gevelsberg  entistand  im  Jahre  1904. 
die  damals  otTene  Handelsgesellschaft  H. 

mann  Nachf.,  Inhaber  Herrn.  Huth  Erben  in 
Hagen,  die  Vogelsanger  Anlage  der  Firma 

Wattelar-Francq  A.-G.  in  Brüssel,  in  der 
bis  dahin  Waggonbeschlag  hergestellt  worden 

war,  kauflich  erwarb  und  durch  entsprechende 

Umbauten  und  Einrichtungen  zu  einer  Grau- 
^eßerei  ausbaute  (siehe  das  Titelbild). 

Das  Gevelsberg  er  Stammwerk  war,  da 

von  drei  Straßen  eingeschlossen,  bei  der  stän- 

digen Steigerung  der  Fabrikation  von  Temper- 

g^uß  und  Grauguß  ziemlich  an  den  Grenzen  seiner 
Ausdehnungsfähigkeit  angelangt.  Auch  fehlt  hier 
der  Bahnanschluß,  der  mit  Rücksicht  auf  die  Lage 

des  Werkes  im  Tal,  gegenübt-r  den  seitlich 
hochliegenden  rheinischen  und  bergisch-mflrkischen 
Bahnstrecken  nicht  zu  erreichen  ist,  ebenso 

wie  ein  mechanischer  direkter  Waggontransport 

zur  Talbahn  Hagen  — Vörde  mitten  durch  die 
Stadt  Uber  eine  Provinzialstraße  nicht  möglich 
war.  Anderseits  bestimmte  das  Vorhandensein  alter 

geschulter  in  Gevelsberg  ansässiger  Arbeiter 
die  Firma,  das  nur  etwa  dreiviertel  Stunden 

entfernt  aul  Hasper  Gebiet  liegende,  zum  Still- 

XXX  VI.« 

stand  gekommene  Wattelar-Francqsche  Werk, 
welches  mit  Bahnanschluß  unmittelbar  am  Bahn- 

hof Vogelsang  der  Talbahn  Hagen  — Vörde  ge- 
legen ist,  zu  erwerben  und  die  neue  Betriebsstätte 

dort  zu  errichten,  zumal  der  dort  vorhandene 

Anschluß  noch  sehr  erweiterungsfähig  und  ein 
ausgedehnter  Grundbesitz  vorhanden  war  bezw. 
noch  hinzuerworben  werden  konnte.  Zudem  befand 

sich  die  Anlage,  die  erst  im  Jahre  1H98  in  ge- 
diegenster Weise  erbaut  war,  im  besten  Zustande. 

Abbildung  2  zeigt  den  I^geplan  des  Watte- 

lar-Francqschen  Werkes  im  Anfang  des  Jahres 
1904,  wo  es  noch  Waggonbcschlagzweckcn 

diente;  die  schraffierten  Flflchen  deuten  die  in- 
zwischen «eitenfl  der  Firma  Bovermann  vor- 

genommenen Erweiterungen  an.  Diese  Neu- 
anlagen wurden  In  der  Hanptsacho  im  Jahre 

1904  und  die  Verlängerung  einiger  weiterer 

Hallen  um  30  m  Lflnge  nach  Süden  im  .labre 
1905  vorgenommen.  Die  jetzige  .\nordnung 

und  Einrichtung  des  Vogelsanper  Werkes  geht 
aus  Tafel  XVIII  hervor.  Es  liegen  nunmehr  sechs 

Hallen  (bei  Watielar-Francq  5'/i  Hallen)  von 
abwechselnd  15  und  '20  m  Spannweite  und  je 
H7,0  m  Lftnge  nebeneinander,  an  die  sich  west- 

lich eine  siebente  Halle  von  1*2  bezw.  13  m 
Spannweite  anschließt. 
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TrftBiportverhftltiitsse.  SlntlleliaHalleii 
stoßpti  mit  einer  StirriRcito  an  das  Ent-  und  Be- 

ladegeleise, so  daü  alle  ankoiuueuden  QUter  un- 
mlUellMr  in  diesjealgeB  HaUen  uisg«Iail«D  werden, 
in  denen  sie  zur  Verwendung  kommen  sollen, 
wie  anderseits  sämtliche  zu  verladenden  Güter 
mmiittelbiir  aus  den  Venaodrlninen  in  die 

Waggons  gelangen,  ebenso  auch  die  Stückgüter, 
für  welche  ein  eigener  Waggon  den  Verkehr 
(wischen  dem  Bahnhof  Vo^elsang  und  dem  Wcfk 

vermittelt.  Das  ganze  innere  Hüttenniveau  beflndet 

dflh  mit  dem  Waggonplateau  auf  gleicher  HShe. 

£s  werden  in  Vogelsang  Gußstücke  von  dem 

Oewiebte  einiger  Gramm  bis  zu  40  000  kg  Stück- 

gttwicht  hergestellt.  Der  Betrieb  ist  dement- 
sprechend in  zwei  Alifeiliingen  gelcüt,  ebenso 

auch  die  Betrietj.sbuchlühruüg  unter  weiterer 

BerOekilchtigung  der  einzelnen  Fabrikationsspe- 
zialitftten :  Altteilung  I,  die  westliche  Hlllfte  der 

Anlage,  für  schweren  Sand-,  Herd-  und  Lehm- 
gufl,  und  Abtellnng  n,  die  «etiiebe  Hilft«,  fUr 
kleinere  Gußstücke  und  Massenartikel,  also  f&T 

Maschinen-  und  Uandformerei. 
Sandanfbereltnng.  Beselebnen  wir  die 

Hullen  (siehe Tafeli  von  links  nach  rrchts  mit  I  bis 

Vil,  so  liegt  die  Sandaufbereitung  am  Kopfende 
der  mittleren  Halle  IV.  Der  ankommende  Sand 

wird  vom  Waggon  gleich  auf  die  Sanddarre  ge- 
worfen, welche  sowohl  ̂ ene  Feuerung  besitzt, 

als  auch  von  den  Abgasen  des  in  die  Sandauf- 
bereitung hineinragenden  Glühofens  für  kleinen 

weichsten  Granguß  gebeizt  werden  kann.  Die 

Sanddarre  ist  nach  der  Stoebgrube  bin  geneigt, 
und  CS  befindet  sich  neben  dem  tiefsten,  heißesten 

Ende  ein  Siebkollergang  zum  Mahlen  des  neuen 
trockenen  Saiidea.  Ein  Deppeltrommeleleb  mit 

abklapi>l>aren  Sieben  dient  zum  Reinigen  de«; 
alten  Sandes  von  Eisenbestandteilen :  der  ge- 
mlseltte  angefencbtete  Hodellrand  wird  avf  einem 

Kollergang  durchgeknetet  und  zum  Schluß  in 

einer  Scbleudermühle  mit  fOnf  Stiltreihen  ge- 
lockert. Er  gelangt  von  dort  nrfttele  GeMee- 

wagen  oder  Schiebkarren  unmittelbar  in  die  Map 
aebinenformerei  und  in  die   sich  rechts  und 

links  anschließenden 

Gießereien  der  Ab- 

teilung I  und  die  Hand- formerei für  kleinen 

Grauguß.  Der  alte, 

gebrauchte  Sand  wird 
aus  sämtlichen  Hallen 
ZU  dem  hinter  dem 

ganzen  Südende  des 
Werkes  her  verlaufen- 

den Sebmalspnrgeleise 
und  von  dort  zur 

Halde  gebracht,  nach- dem er  Torher  mitp 
tels  eines  Siebes  von 

allen  irgendwie  darin 

befindlichen  Eisentei- 
len befreit  ist. 

Kupolofenanlage. 

Die  vier  vorhandenen 

Kupolofen  befinden 
eich  in  Halle  V  und 

Bomit  ungefähr  in  der 

lOtte  aller  Form-  und 
CMeßflftchen  (Abb.  3). 
DI«  beiden  rechten 

Oef en  grOBerenDnrdi- messers  (Gruppe  A  auf 
Tafel  XVIU)  bedienen  die  Abteilung  I,  die 
beiden  linken  kleineren  Oefen  (Gruppe  B)  die 

Abteilang  IL  E«  wird  tiglleh  gtsdimolieii, 

und  zwar  stets  aus  je  zwei  diagonal  gegenüber- 

liegenden  Oefen.  Den  Wijid  liefern  zwei  Jftger- 
geblftse  Nr.  9,  wovon  jedes  einzelne  dureb  ent- 

sprechende Anordnung  der  Rohrleitung  auf  jeden 

beliebigen  Ofen  umgestellt  werden  kann,  doch 

gentlgt  für  gewOhnlidi  nur  ein  Gebllae  mm  Be- 
trieb 'beider  Oefen.  Je  zwei  Oefen  einer  Seif- 

enden in  eine  Funkenkammer,  welche  unter- 
halb dee  Daehea  In  einen  großen  gemeinsamen 

Raum  von  der  ganzen  Breite  der  Gichtbühne 
(diese  ist  10  m  breit  und  22,5  m  lang)  mündet, 

auf  den  noeh  ein  weiter  quadratischer  Sebera- 
stein  aufgesetzt  ist.  Durch  die  großen  Ab- 

messungen der  Funkenkammer  wird  es  erreicht, 
daß  keine  Funken  und  kein  Gichtstaub  ins  Freie 

gelangen,  sondern  sich  in  diesem  Räume,  infolge 

der  großen  (^aerschnittsarweiternng  und  der  damit 
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eintretenden  WSndverlangsamung,  wirklich  ab- 
lagern. Von  hier  wird  der  Gichtstaub  durch  ab- 

wärts führende  Trichterrohre  in  Geleisewagrcn 

abgezogen  und  zur  Halde  geschaiTt.  Die  Zufuhr 
zur  Gichtbühne  besorgen  zwei  mit  Rüclcsicht  auf 

eventuelle  Betriebsstörungen  getrennt  voneinander 

aufgestellte  elektrische  Aufzüge ,  die  so  an- 
geordnet sind,  daß  die  ankommenden  Schmclz- 

materialien  unmittelbar  vom  Waggon  mittels 

Geleisewagen  auf  die  Gichtbühne  gehoben  werden 
können.  Die  Aufzüge  sind  unten  doppeltUrig ; 

auf  den  beiden  gegenüberliegenden  Seiten  der 

Aufzüge  liegen  Laufgewichts -Geleisewagen  mit 
Registrierapparaten,  so  daO  alle  Rohmaterialien 

sowie  Trichter-Einschlag  und  Wrackguß  die 

Wagen  zwang- 
laufig  passieren 
müssen,  was  im 
Interesse  der 

Führung  genau- 
er Schmelzbü- 
cher sehr  wich- 

tig ist. 
Vor  der  Roh- 

eisenwage  be- 
findet sich  ein 

hydraulisch  be- 
triebener Mas- 

selbrecher, den 

jede  lange  Mas- 
sel passieren 

muß,  damit  bei 

den  mit  Kück- 
aicht    auf  die 

Wftrmeaus- 

DUtzungsehrho- 
ben  Kupolöfen 
ein  Hangen  der 
Gichten  vermieden  wird.  Die  Gichten  selbst 

werden  auf  der  Gichtbühne  mittels  zweier  weiterer 

Wagen  vorwogen,  da  die  Sätze  täglich  für  die 

vielerlei  Arten  von  Gußstücken  bei  dem  umfang- 
reichen Gießprogramm  häufig  wechseln. 

Hauptgießhalle.  Die  Haupthalle  VI  (A)>- 
bildung  4)  ist  mit  drei  Laufkranen  zu  je  15  t 

ausgestattet.  Ein  2  t-Konsolkran  zum  Einlegen 
von  Kernen  ist  zum  demnächstigen  Einbau  vor- 

gesehen. Derselbe  soll  an  der  Kupolofenlängs- 
wand  unter  den  Laufkranen  entlang  laufen  und 
letztere  von  aufhaltenden  Arbeiten  entlasten. 

An  der  Trockenofenlängswand  sind  einige  Ma- 
schinen für  die  Aufbereitung  von  Sand  und  Lehm 

aufgestellt.  An  diese  Halle  schließen  sich  zu- 
nächst rechts  die  mit  einem  5  t-Kran  versehene 

Säulenformerei  nebst  Kernmacherei  und  zwei 

Trockenöfen,  sodann  drei  Trockenöfen  in  einer 

Länge  von  10,  8  und  6  m  und  entsprechender 

Breite  an.  Die  Trockenöfen  werden  jetzt,  nach- 
dem eine  Feuerung  mit  Bodenbeheizung  voll- 

ständig versagt  hatte,  von  außen  mit  Koks  ge- 

beizt und  vorn  mittels  eiserner  DoppelfalltUren 

geschlossen.  Sodann  folgt  die  Kernmacherei  für 
Abteilung  I  mit  Kerntrockenschrank  und  einem 

Zugang  zu  dem  kleineren  Trockenofen  III,  und 
ferner  außer  der  Kernmacherei  für  Ideinen  Grau- 

guß (Abteilung  II)  ein  Gußlager  für  Abruforders 
der  Abteilung  I.  Das  Kopfende  der  Halle  VU 
ist  wegen  seiner  Lage  am  Geleise  als  Schuppen 

für  Koks  und  feuerfeste  Steine  ausge))ildet, 
dessen  Boden  an  dieser  Stelle  auf  Geleisniveau 

ausgehoben  ist. 
Vor  den  Trockenöfen  liegt  eine  Dammgrube 

von  4^»  m  m  und  4  m  Tiefe.  Die  Lage  dieser 

Dammgrube  vor  den  Trockenöfen  erscheint  un- 
günstig, doch  hat  dieselbe  den  Vorteil,  daß  der 

Abbildung  3.  Kupolofenballe. 

Transport  großer  Formen  und  Kerne  aus  den  Oefcn 
in  dieselbe  erleichtert  wird.  Auch  ist  zwischen 

Grube  und  Oefcn  genügend  Platz  zum  Ausfahren 
der  Trockenofenwagen  unter  die  Laufkrane. 

Die  Putz  er  ei  für  die  schweren  Teile  mit 

Freistrahlgebläse  und  unterirdischer  Staub- 
absaugung  befindet  sich  am  Kopfende  dieser 
Halle,  von  welcher  das  unmittelbar  am  Geleise 

liegende  vorderste  Ende  mit  Rücksicht  auf  die 
schweren  Krane  als  mechanische  Werkstiltte 

zur  Bearbeitung  von  Kundenguß  ausgebildet  ist. 

Auch  befindet  sich  hier  die  Einrichtung  zum 

Beschlagen  gußeiserner  Fenster,  welche  aus  der 
links  anschließenden  Fenstergießerei,  soweit  sie 

beschlagen  werden,  hierhin  gelangen.  Aus  diesem 
Räume  findet  auch  der  Versand  der  mittels  Kran 
zu  verladenden  Gußstücke  statt.  Die  Kraue 

passieren  die  zu  diesem  Zweck  teilweise  zum 

Aufklappen  eingerichtete  Giebclwand  und  be- 
streichen gleichzeitig  den  jenseits  des  Bahn- 

geleises liegenden  Lagerplatz  für  schwere  Form- 
kasten and  große  Gußstücke. 
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Das  hintere  Ende  der  großen  Laufkran- 
halle VI  wird  quer  von  einer  tiefer  liegenden 

Laufkranbahn,  auf  der  zwei  elektrische  2',»  t- 
Krane  laufen,  bestrichen,  die  in  einer  Lilnge  von 

«'>  ro  diese  Haupthallo  sowie  den  hinteren  Teil 
der  Shedbauten  für  mittelschwere  Stücke  auf- 

schließt. Diese  Krnnbalin  reicht  zudem  noch 

freitragend  in  dio  tSauIeuformerei  hinein.  Auf 

diese  Weise  kann  jedweder  Transport  von  flüs- 
fligem  Eisen,  von  Gußstücken  oder  Kernen  bis 
f\  t  Gewicht  von  einem  Kran  zum  andern  und 

von  einer  Halle  zur  andern  bewerkstelligt  werden. 
Dio  Kupolofenhallc  V  ist  außerdem  mit  zwei 

elektrischen  .'»  t-Drehkranen  versehen  und  dient 

in  ihrer  linken  V'ordcrhalfte  der  Herstellung 
von  gußeisernen  Faltrikfenstern  und  sonstigem 

Abbildung  4.    Hliek  in  die  l.sufkranballc. 

Herdguß.  Hieran  schließt  sich  links  noch  eine 
weitere  Formflftche  für  mittelschwere  Stücke 

oder  Herdguß.  Der  V'ersand  dieser  Teile  findet 
von  dem  Kopfende  d<'r  Kui»«lofenlialle  unmittel- 

bar in  die  Waggons  statt;  es  sind  deshalb  auch 

an  dieser  Stelle  ein  von  einem  Kompressor  ge- 

trielienes  Sandstrahlgebläse  und  weitere  l'ulz- 
vorrichtungen  aufgestellt. 

Die  Haupthalle  IV  enthalt,  abgesehen  von 
der  Sandaufbcrcilung  am  Kopfende  derselben, 
die  Maschinenformerei.  Die  Halle  hat  20  m 

Spannweite,  die  Kormmaschlneu  sind  in  vier- 
facher Reihe  nebeneinander  aufgestellt.  Sämtliche 

Formraaschincn  sind  mit  .\bblasevorrichtungen 
versehen,  welehe  mittels  der  Kompressoren  der 
Sandstrahlgeblase  betrieben  werden.  Zwischen 

je  zwei  Reihen  Formmaschinen  befindet  sich 
ein  Schmalspurgoicise  zur  .Abfuhr  der  (fiißstücko 

in  die  links  ansrlilidiende  l'utzerei  bezw.  des 
Kinschlags  zu  den  rechts  liegenden  Gichtauf- 

zügen.    Die  Mascliinenformerei  erstreckt  sich 

bis  in  den  hinteren  Teil  der  Halle  III,  wo  zur 

Entlastung  der  Putzanlage  inzwischen  ein  weiteres 
(fünftes)  Sandstrahlgebläse  Aufstellung  gefunden 
hat.  Der  mittlere  Teil  der  Halle  III  enthalt 
die  Handformerei  nebst  Stube  für  die  Meister 

der  Abteilung  II.  Dieses  Meisterzimmer  hat 

direkte  Verbindung  mit  dem  Modell-  und  Modell- 
formraum  dieser  Abteilung. 

Das  Absticheisen  der  Ofengruppe  A  wird 

in  der  Hauptsache  durch  die  15  t- Krane  dem 
südlichen  Teil  der  Gießhalle  zugeführt;  doch 

kann  da«  Eisen  der  Ofengruppe  B  auch  dem« 
selben  Gießbezirke  sowie  den  Drehkranen  zur 

weiteren  Beförderung  durch  eine  Hängebahn 

zugeführt  werden,  die  Ende  des  Jahres  190.Ö 

eingebaut  wurde.  Dieselbe  ist,  wie  alle  Kran- 
bahnen, in  dem 

Grundriß  Tafel 

XVIII  strich- 

punktiert einge- zeichnet. Diese 

Hängebahn  bil- 
det einen  ge- 

schlossenen 
Kreislauf.  Ks 
wird  das  flüssige 

Eisen  aus  den 

links  stehenden 

Kupolöfen  B  di- 
rekt in  Pfan- 
nen von  800 

kg  Inhalt  abge- 
stochen, welche 

an  dem  Kran- 
trflger  hangen. 

Der  Trans- 

port der  gefüll- ten Pfannen  ist 

sowohl  inner- 
halb der  Kupolofenhallc  zu  den  Drehkranen  als  auch 

zu  den  hinten  liegenden  2';j  t-Kranen,  insbeson- 
dere aber  durch  die  Maschinenformerei  und  die 

Handformerei  für  kleinen  Grauguß  ein  sehr  be- 
(|uenior;  die  Bahn  bringt  sozusagen  jedem  Former 
den  Kupolofen  in  bequemste  Nähe.  Der  jeweilige 
Transport  der  leeren  Pfannen  zum  Kupolofen 
zurück  vollzieht  sich  s))ielend  leicht,  ein  Junge 

kann  denselben  im  Laufschritt  bewerkstelligen. 
Ein  weiterer  Vorteil  dieser  Hängebahn  ist. 

daß  sowohl  beim  Abstechen  des  Eisens  des 

Kupolofens  in  die  Kranpfannen  als  auch  beim 
Füllen  der  Hand]ifaunen  aus  dieser  Kranpfanne, 

kein  Tropfen  Eisen  verloren  geht,  was  sonst 
beim  Abfangen  vieler  Handpfannen  vom  Ofen 

direkt  aus  unbedingt  der  Fall  ist,  zumal  hier 

innerhalb  weniger  Stunden  etwa  20-  bis  30  000  kg 
mittels  Handpfannen  abzufangen  sein  würden: 
ferner  bleibt  das  Eisen  in  der  großen  Pfanne 

heißer.  Die  Halle  III  konnte,  besonders  in  ihrem 

südlichen  Teil,  eigentlich  erst  auf  diese  Weise 
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Abbildung  ö.    Hängebabn  vor  den  Kupolüfen, 

such  fUr  den  Guß  dünnwandiger  Gußstücke  nutz- 
bar gemacht  werden,  da  der  Transport  von  Hand 

auf  diese  lange  Strecke  zu  schwierig  war  und 
außerdem  das  Eisen  dabei  zu  sehr  abkühlte. 

Sodann  bat  die  Bahn  noch  den  wesentlichen  Vor- 

teil, daß  infolge  Unterbleibens  jeden  Vorschüttens 

flüssigen  Eisens,  wie  es  beim  Transport  der  Pfannen 
von  Hand  leicht  eintritt,  die  sonst  hierdurch 

entstehenden,  meist  sehr  erhebliche  Verletzungen 

mit  sich  bringenden  Betriebsunfälle  hintangehalten 
werden.  Abbild.  5  u.  ß  zeigen  die  Anordnung  und 
die  einfache  Konstruktion  der  Hängebahnanlage. 

Putzanlage.  Der  schwere  Guß  wird,  wie 
erw&hnt.  in  den  betreffenden  Gießhallen  VI  und 

V  geputzt.  Sämtlicher  Guß  für  Abteilung  U  wird 
mit  Sandstrahlgebläsen  oder  Putztrommeln  in  der 

vorderen  Hälfte  der  Halle  III  gereinigt  (Ab- 

bildung 7).  Hodann,  soweit  erforderlich,  ge- 
schliffen und  in  dem  daneben  liegenden  Teil  der 

Halle  II  sortiert  und  versandt  bezw.  aufgestapelt. 
Kleine  Teile,  welche  wegen  der  Bearbeitung  mit 

kostspieligen  Werkzeugen  ganz  besonders  welch 

sein  müssen,  werden  vordem  Versand  auf  dem  hier- 
für angelegten  Geleise  einem  Glühofen  zugeführt. 

Die  Sandstrahlgebläse  so- 
wie die  Sandstrahlrommel  wer- 

den bis  auf  eines  mittels  Kom- 

pressor betrieben.  Die  acht 
vorhandenen  Putztrommeln 

gewöhnlichen  Systems  werden 
von  einer  gemeinsamen  in  der 

&ütte  liegenden  Welle  ange- 
trieben, und  ist  jede  Rommel 

nach  amerikanischem  System 

für  sich  derart  in  ein  manns- 

hohes Holzgehüuse  eingeklei- 
det, daß  der  Antrieb  außer- 

halb dieser  Gehäuse,  also 

staubfrei ,  liegt.  Außerdem 
sind  die  Gehäuse  zur  Abfüh- 

rung des  leichteren  Staubes 

an  E.xhaustorleitungen  ange- 

schlossen. Jede  Rommel  ist 

für  sich  ein-  und  ausrückbar. 
Neben  Werkstätten.  Der 

übrige  Teil  der  Halle  II  sowie 

die  Halle  I  enthalten  die  Neben* 
Werkstätten.  So  schließt  sich 

an  die  Handformerci  bezw.  an 

deren  Meisterzimmer  das  Lager 

für  Modelle  und  Modellplatten 
für  kleinen  Guß,  verbunden  mit 
der  Modellformerei,  in  welcher 

in  der  Haujitsacbe  auch  die 

Musterseiten  für  die  Maschinen- 
formerei angelegt  werden.  Eine 

Tür  verbindet  die  Modellfor- 

merei mit  der  Betriebswerk- 
stätte, in  welcher  Arbeiten 

für  den  eigenen  Bedarf  und  Be- 
arbeitung von  kleinerem  Kundenguß  und  Massen- 

artikeln vorgenommen  werden.  Diese  Werkstatte 
ist  mittels  Geleise  mit  allen  Hallen  verbunden. 

Der  vordere  Teil  der  Halle  I  enthält  die 

Modellschreinerei  nebst  dem  in  halber  Höhe  ein- 

gebauten Holzlager,  in  welchem  das  Holz  an- 
mittelbar von  den  ankommenden  Waggons  aus 

gelagert  werden  kann. 
Die  ganze  westliche  Hälfte  der  Halle  I  wird 

von  den  Betriebsbureaus  eingenommen  (die  kauf- 

männische Leitung  befindet  sich  auf  dem  Zentral- 
bureau im  Gevelsberger  Werke).  Die  Zugänge  zu 

den  Werkstatten  belinden  sich  in  dem  dem  Portier- 

haus gegenüber  einmündenden  Flur,  welcher  bei 
der  alten  Anlage  das  südliche  Ende  der  Gebäude 
bildete.  Derselbe  wurde  bei  Halle  V  und  VI  bei 

deren  Erweiterung  entfernt  und  bildet  nach  der 
im  Jahre  IDO.t  erfolgten  Verlängerung  auch  der 

übrigen  Hallen  einen  bequemen,  zu  allen  Werk- 
stätten führenden  mittleren  Zugang.  In  dem- 
selben sind  rechts  und  links  auf  der  ganzen 

Länge  Schränke  für  die  Arbeiter  angebracht. 
Menage  usw.  An  diesen  Flur  schließt  sich 

noch  an  der  Modellraum  für  Abteilung  I,  das  Brause- 

Abbildung  6.    Iläogebabn  (EckkoD»traktion). 
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Abbildung  7.    PotzbauB  nebst  Schleiferei. 

bad  II  nebst  Garderobe,  die  Abortanlagen,  das 

Brausebad  I  nebst  Waschraum  sowie  der  Speise- 
saal nebst  Anrichteraum  und  Küche,  welche  tag- 
lich etwa  70  Portionen  verabreicht  und  für  etwa 

lOU  Teilnehmer  zugeschnitten  ist.  Diese  Mena^^e 

wurde  hauptsachlich  deswegen  eingerichtet,  weil 
besonders  in  der  ersten  Zeit  der  Uebernahme  des 

Werkes  ein  großer  Teil  der  hier  zu  beschäfti- 

genden Arbeiter  in  Vogelsang  keine  Wohnungs- 
gelegenheit fand  und  auf  diese  Weise  wenigstens 

mittags  die  Hin-  und  Rückfahrt  nach  Gevelsberg 
beziehungsweise  Haspe  ersparte.  Wegen  regen 

Zuspruchs  wurde  die  Einrichtung  bisher  beibe- 
halten. 

Kraft-  und  Lichtanlage.  Den  öst- 
lichen Abschluß  des  Hauptfabrikgebaudes  bildet 

die  neu  eingerich- 
tete elektrische 

Kraft-  und  Licht- 
zentrale (Abb.  8). 

Von  den  drei  vor- 

handenen Pied- 
boeuf-  Flanjra- 

rohrk«'8»eln  wur- 
de einer  zum  Be- 

triebe der  gleich- 
falls neu  ange- 

legten, das  ganze 

Werk  versorgen- 

den Dampfhei- 

zung eingerich- 

tet, wahn-nd  die 
beiden  anderen 

eine   400  F.  S.- 

Dampfturbiue. 

System  Brown 
Boveri  -  Paraons, 
betreiben.  Die 

Kondonsationsan- 

lage  nebst  Pump- 
werk   für  den 

Kiililturm  befin- 
det sich   4  m 

unter  dem  Flur 

des  Maschinen- hauses.  Die 

Dampfturbine 
liefert  Dreh- 

strom von  220 

Volt ,  und  ein 
Umformer  dient 

dazu,  die  Bogcn- 
lam[>en  sowie 
die  Akkumula- 
torenbatterie 

mit  Gleichstrom 
zu  versorgen. 

Die  Glühlicht- beleuchtung 

wird  wahrend 

des  regelmäßigen  Betriebes  mit  Drebstrom  und  die 

besonders  gelegte  Notleitung  vor  dem  Anlassen 
und  nach  Stillsetzen  der  Hauptmascbine  von 
der  Akkumulatorenbatterie  aus  mit  Gleichstrom 

gespeist. Modellager.  Der  Gnindriß  Tafel  XVUI 
zeigt  ein  in  Holzfachwerk  ausgeführtes,  innen 

mehrstöckiges  Fenstermodellager,  sowie  einen 
südlich  des  Zuganges  gelegenen  zweistöckigen, 
massiven,  feuerfesten  Modellschuppen,  welcher  in 

je  10  ra  Abstanden  mit  durchgehenden  Brand- 
mauern versehen  ist.  Der  Fußboden  des  ersten 

Stockes  ist  in  Eisenbeton  ausgeführt  und  das 
Dach  aus  Eisenkonstruktion  hergestellt.  Der 

Zugaug  zur  ersten  Etage  wird  durch  eine  außen- 
liegendo  eiserne  Treppe  und  Galerle  ermöglicht. 

.\ltbildung  8.    Klektrische  Zentrale. 
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welcbe  im  Falle  eines  Brandes  möglichst  lange 

den  Zutritt  zu  den  oberen  Räumen  gewfliir- 
leisten  soll.  Dieser  massive  ModellHchu]ii)en  ent- 

halt in  der  Hauptsache  Itleinere  Modelle  der 

Abteilung  I,  sowie  eigene  Modelle  und  kann 
derselbe  noch  um  zwei  Abteilungen,  wie  punktiert 

angedeutet,  verlängert  werden.  Ein  gleicher 
Bau  soll  noch  in  einem  Abstand  von  10  m  an 

die  südliche  Böschung  gesetzt  werden  und  es 
Ist  beabsichtigt,  den  hinteren  Teil  der  Halle  II, 

welcher  zurzeit  die  großen  eigenen  Modolle, 

wie  Säulenmodelle  usw.,  für  Abteilung  I  ent- 
halt, nicht  hierfür  zu  belassen,  sondern  ihn 

auch  noch  zu  Fonnzwecken  nutzbar  zu  machen 

und  die  dort  befindlichen  Modelle  gleichfalls  in 
den  massiven  Modellhfiusern  unterzubringen. 

Der  Kühl  türm  befindet  sich  nördlich  des 

Zufuhrweges;  er  liefert  das  gekühlte  Wasser  in 
ein  20  m  langes,  4  m  tiefes  und  10  m  breites 

Bassin,  welches  sich  unter  dem  ganzen  Ar- 
beiterspeisesaal und  den  Bfldern  entlang  zieht. 

Das  Kesselspeisewasser  wird  direkt  aus  einem 
kleinen,  unter  dem  Maschinenhaus  liegenden  Bassin 
entnommen,  in  welches  der  Kondensator  dan  warme 

Kondenswasaer  ergießt.  Der  Hauptteil  des  Wassers 

wird  durch  eine  elektrisch  betriebene  Pumpe  aus 
diesem  Bassin  auf  den  Kühlturm  befördert. 

An  den  Kühlturm  schließt  sich  ein  Kisten- 

schuppen sowie  eine  Remise  und  der  Pferdestall 
an;  südlich  hiervon  sollen  eventuelle  weitere 

Modellschuppen  errichtet  werden.  Der  freie  Platz 

dient  zum  Lagern  von  Kohlen  usw.  und  ist  im 
übrigen  in  einen  mit  Büschen  und  Banken  versehenen 

schattigen  Turn-  und  Spielplatz  für  die  jugend- 
lichen Arbeiter  verwandelt,  die  auf  diese  Weise 

die  Arbeitspausen  gern  im  Freien  verbringen. 

Der  Roheisenlager  platz  befindet  sich 
am  westlichen  Ende  des  Werkes  neben  dem  Koks- 

schuppen und  ist  hierselbst  auch  Iflngs  des  Gc- 
leise-s  ein  massiver  Schuppen  für  die  verschiedenen 
Sorten  von  Formsand,  Holzkohlen  usw.  erbaut. 

Wahrend  der  Gießereischutt,  wie  schon  oben 

kurz  erwähnt,  hinter  dem  Fabrikgebäude  entlang 
auf  Schmalspurgeleisen  zur  östlichen  Halde  gelangt, 
wird  die  Kupolofenschlacke  mittels  Geleisewagcn 

nach  der  entgegengesetzten  Richtung  zu  der 

Schlackenseparations  -  Anlage  (System 

Humboldt)  geführt,  in  welcher  die  Schlacke  zu- 
nächst in  einer  Kugelmühle  zerkleinert  und  im 

zweiten  Stockwerke  mittels  elektromagnetischer 
Walze  in  Schlackensand  und  Eisen  getrennt  vnrA. 
Das  Eisen  fällt  senkrecht  durch  einen  Schacht 

direkt  in  eiserne  Transportkisten,  während  der  Sand 

aus  dem  zweiten  Stock  durch  eine  schräge  Rinne 

unmittelbar  nach  außen  gelangt,  von  wo  er  entweder 
mittels  Fuhre  oder  Waggon  weggebracht  wird. 

Mit  der  weiteren  Entwicklung  wird  es  not- 
wendig sein,  die  Putzerei  sowie  die  mechanische 

Werkstätte  für  schweren  Guß  in  besondere  Ge- 

bäude zu  verlegen,  um  die  Haupthallen  V  und  VI  in 
ihren  ganzen  Längen  zu  produktiven  Formplätzen 

umzugestalten.  Es  werden  jetzt  täglich  etwa  45- 
bis  60  000  kg  flüssiges  Eisen  vergossen  und  es  sind 
rund  400  Arbeiter  in  dieser  Abteilung  beschäftigt. 
Unter  diesen  befinden  sich  in  der  Kernmacherei 

für  Abteilung  II  etwa  30  Mädchen,  denen  Ge- 

legenheit gegeben  ist,  sich  wöchentlich  abwech- 
selnd in  der  Menage  im  Kochen  auszubilden. 

Indessen  wird  von  dieser  Einrichtung  seitens 

der  Madchen  trotz  Vergütung  nur  ungern  Ge- 
brauch gemacht,  während  der  Arbeiterausschuß 

diese  Neuerung  freudig  begrüßte. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  umfaßt  die  Fa- 
brikation Abgüsse  von  den  kleinsten  Massen- 

artikeln bis  zu  den  schwersten  Stücken,  ins- 
besondere Maschinenteile:  Zylinder,  Schwung- 

räder ,  Seilacheiben ,  Walzenständer  und  alle 
sonatigen  Gußstücke  in  Sand  und  Lehm  für 

alle  Zweige  der  Industrie  bis  zu  40  000  kg 

StUckgewicht;  sodann  an  Bauguß:  Insbeson- 
dere Fenster,  Säulen,  Schaufensterfronten, 

Wendel-  und  Podesttreppen,  Shedrlnnen  usw. ; 

femer  feuer-  und  säurebeständigen  Guß: 
Roste,  Roststäbe,  Tempertöpfe,  Schalen,  Plannen 

usw.,  und  endlich  Teile  für  Spinnerei-,  Weberei-, 

land-  und  hauswirtschaf'tliche  Maschinen  usw., 
Herd-  und  Ofenbeschlagteile,  Bascules,  Tür- 

drücker, Gitter,  Bunde  und  sonstige  Massen- 
artikel für  alle  Verwendungszwecke. 

An  anderen  Qualitäten  liefert  die  Firma  noch : 

Temper-,  Temperstahl-,  Stahl-  und  Flußeisen- 
formguß, doch  werden  letztere  vier  Spezialitäten 

nur  in  dem  Stammwerke  in  Gevelsberg  (siehe 

Scblußbild),  dem  Sitz  der  Firma,  hergestellt. 
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Eine  neue  Richtmaschine  für  Schienen  und  Profile. 

Die  wichtige  Frape  des  Richtens  von  SchieBOl, 
die  Schukowski  ia  dieser  Zeitschrift* 

vor  didger  Z«it  behandelte,  gibt  im  Vemdaaeanp, 
dner  LSsung  des  mechanisclmn  Richtens  von 
Sehienen  und  andern  Frofileisen  naherzutreten, 
(He  den  Vorsugr  hat,  daß  sebon  längere  und 

gänstige  Betriebscrfahrungen  den  Beweis  für 
ihre  Brauchbarkeit  und  gute  Natzanwendong 
erbracht  haben. 

rti  r  kategorischen  Fordi-ning  Schukowskis 
nach  obligatorischer  Einführung  des  Richtens 

von  Scliienen  im  warmen  Zustande,  deren  Äus- 

und  zweckmißifren  Konstruktion  der  Wannbetten 

besondere  Sorgfalt  zuzuwenden  und  die  ge- 
aefanlttenen  erkalteten  Schienen  In  Bollen- 
R  i  c  h  f  m  a  s  ch  5  n  e  n  zu  richtf  n.  welche  nach 

einmaligem  Durchgang  die  äohienen  fast  ab- 
nahmefUdg  liefern,  jedeniUb  aber  den  Oebranch 
dvr  ilie  Struktur  der  Schienen  schädlich  beein- 

flussenden Stempelpresse  auf  das  geringst  mSg- 
liche  Ifaß  zurOckfUhren. 

Diesen  Bestrebungen  dient  die  von  der  Firma 
Carl  Klingelh  ö  f  f  e  r  in  Grevenbroich 

(Rheinland)  konstruierte  und  eingeführte  Kolleu- 

führbarkeit  er  als  Meht  besdchnete,  mußten 

wir  die  Hehaiijitnntr  cntjregensetzcn,  daß  l»este 

deutsche  Praxis  eben  diese  Forderung  als  un- 
dnrehfnhrbar  geftmd«!  bat.  Aueh  die  ameri- 

kanischen Schienenwalzwerke .  in  denen  das 

mechanische  Vorrichten  der  Schienen  (in  den 

sogeoannten  eambertng  roUs)  Im  warmen  Zn- 
stande vielfach  üblich  ist.  scheinen  mit  den  Wir- 

kungen dieser  Apparate  nicht  gerade  sehr  zur 
Nachahmung  anregende  Resultate  erzidt  zn 

haben.  Es  ist  ja  auch  festgestellt,  daß  diese  ameri- 
kanischen Schienen-Richteinrichtungen  weder  in 

EIngland  noch  auf  dem  Kontinent  nennenswerten 
Eingang  gefunden  haben.  ]y[an  hat  sich  daher 
bei  uns,  wie  schon  in  di  in  <)l)en  anirezoirenen 
Artikel  angedeutet,  darauf  beschränkt,  der  guten 

•  .Stahl nad  Baea"  IWt  Nr.  U  a  7*7. 

Richtmaschine  in  weitgehendem  Maße.  Abbild.  1 

und  2  zeigen  eine  derartige  Vorrichtiintr  zum 

Richten  von  Normalschienen  bis  45  kgj'm,  sowie 
▼on  schweren  Ombenschienen,  ferner  Ton  X' 
und  C-Eison  von  160  bis  300  mm  Höhe,  Winkel- 

dsen  bis  200  X  "■^^^  i>un  usw.,  wobei  entsprechende 
Rollen  zn  verwenden  sind.  Die  zn  riehtenden 

Scliicnt  ii .  h.  i  denen  natürlich  der  vom  Sage- 
achuitt  herrührende  Grat  vorher  zu  entfernen 

Ist,  werden  auf  dem  Kopfe  stdund  in  die 
Maschine  eingeführt.  Die  Ma.schine  Iwt  drei 

untere  und  zwei  obere  Richtrollen,  von  denen 
letztere  mittels  Haudkreuz,  Schneckcnfibersetzung 

und  Gewindespindel  einzeln  senkrecht  verstellbar 
sind.  Die  unteren  Walzen  werden  durch  einen 

Elektromotor  von  rd.  60  P.S.  angetrieben.  Sämt- 
liche Rader  laufen  in  Bronzebuchsen  und  kMmen 

durch  gebartete  Stahlscbrauben  genau  dngesteUt 
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werden.  Neben  den  horizontal 

gelagerten  Achsen  befindet  sich 
vorn  und  hinten  nocil  je  ein 

Paar  KuUon  mit  senkrechten 

Achsen,  welche  sich  der  H0he 
dos  Kichtmatorials  entsi>rechend 

einstellen  lassen,  wie  sich  auch 

die  Botfemniig  der  Horizontal- 
walzen  während  des  Betriebet 

re^^ulieren  laßt.  Außerdem  tit 
am  Analanfuido  der  KaaeUne 

noch  eine  horizontale  Druck- 
rolle  angebracht,  welche  sich 

sowohl  eenkreeht  ab  aneh  wage- 
recht verstellen  und  dalier  ao 

einstellen  laßt,  daß  der  Wala- 
stab die  Richtrollen  wagerecht 

Wl.lüt. Die  Horizontalrollen  be- 
stehen aus  je  drei  Teilen, 

swet  Seitenaehirfbea,  welche  ala 
Füliriinp  lind  zum  seitlichen 

Kichten  dienen,  und  der  da- 
swlflolienllogendein  Dnwkrolio. 
Die  oberen  DnickroUen  sind 

ballig  gedreht,  damit  der  Schle- 
neoftaB  nleht  efngedrBekt  wird. 
Die  untcron  Druckrollen  sind 
der  Form  des  Schienenkopfes 

angepaßt,  damit  steh  keine 
Flachen  aufdrücken.  Die  Dniok- 
rollen  werden  aus  Werkzeug- 

stahl hergestellt,  weil  Stahl- 
guß nicht  hart  genug  ist  und 

sich  stauchen  würde.  DieSeilen- 

schüiben  sind  aber  aus  Stahl- 

gttft  hergeatellt.  Alle  Teile 

sind  {TUt  trehflrtpt.  Die  Verl  ikal- 
rollen  am  Einlauf  sind  lose  in 
dl«  LaMhenkammer  dngqwOt, 

da  de  hauptsachlich  nur  zur 
FUinuig  dienen,  dagegen  pa^ 
len  die  Rollen  am  Analaaf 

schließend  In  die  Laschenkam- 
mer  hinein,  um  sie,  wenn  nötig, 

auszuweiten.  Damit  diese  Bol- 

len sich  nach  der  Schiene  ein- 

stellen können,  sind  sie  zwi- 
schen Spiralfedern  gelagert. 

Nach  den  bisherigen  durch- 

schniitliclion  Betrielisi'r^>-1  mis- 
sen werden  bei  einmaligem 

Durchgang  in  der  Stande  600 

bis  600  m  Normal-Eis>  ril'ahn- 
aehienen  gerichtet,  wobei  etwa 

40  ̂ /o  der  Schienen  abnähme- 
fühiir  die  Mascliinc  verlassen^ 

wahrend  der  Rest  noch  mit 
zwei  Ua  drei  Drldeen  mf  der 

Stenpelpreese  fertlgzuriehten 
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ist.   8«hr  weMtttHdi  tet  es,  daß  die  dnreh  du 
spätere  Erkalten  des  Schienenkopfes  entstandene 

Krümmung  in  dieser  Rollen- Rieh tmaschioe  »lu 
der  Schiene  vollständifr  herauBgebracbt  wird, 

ebenao  wie  fluhe  leltliehe  DnrohUegoiigeD  be> 
fleltigt  werden. 

NO  TMfw  Wim. 

Abbildung  9. 

Bondorantriob  der  Vortikal- 

roUen  am  Einlauf 

der  RoUeDrichtxnaschlne. 

AbbOd.  1  gibt  ein  BUd  der  KaaeUne  wAt  seit- 
lich auspre zoponem  Ständer ;  es  laßt  erkennen,  wie 

leicht  und  schnell  ein  etwaiger  Umbau  der  Köllen 
mw.  ZV  bewiricen  ist.  Abbildmig  8  zeigt  eine 

neuen'  Einrirlitunp.  hei  weirlur  dii'  Veilikal- 
rolleo  am  Einlauf  mit  einem  besonderen  Antrieb 

dnreh  dnen  seobspferdigen  Meter  yersehea  sind, 

wodurch  die  Einführung  der  Walzstabe  wesent- 

Ueh  erleichtert  und  eine  grO0ere  LeistuagaCftblg- 

kelt  der  HMohine  erreicht  wird.   Dw  Antrieb 

der  Vertikalrolh  n  ist  derartig,  daß  sie  sich 

frei  ziehen,  wenn  die  Un^fangsgeschwindigkeit 
der  HorizontalroUen  großer  vdri. 

Sehr  wesentlich  ftlr  die  Ausnutzung  der  rollen 

Leistungsfiüiigkeit  der  Maschine  ist  jedenfalls 
eine  praktische  Anordnung 
des  ZufUhrungsroilgangcs. 

Derselbe  müßte  zwt  ckmri(Mjr 

80  ausgeführt  werden,  daß 
er  sich  um  einen  an  der 

Maschine  befindlichen  Bol- 
zen drehen  und  mit  seinem 

hinteren  Ende  senken  llBt, 

um  die  richti;;rc  I.aprr  für  die 

einzuführende  Schiene  zu  fin- 

den. Da  iMi  den  greBen  He- 
dellen  dieser  Riclitmaschine 

eine  Umfangageschwindig- 
kdt  der  Blehtrollen  von 

19  m  erreicht  wird,  so 

kSnnte  man  also  ohne  wei- 
teres in  der  Stunde  60 

Schienen  von  je  lö  bis  18  n 

Länge  durchrichten ,  wenn 

es  möglich  wäre,  sie  ent- 
sprechend schnell  in  die 

zur  Einführung  in  die  Ma- 
schine erforderliche  L«age 

in  bringen.  Wie  weit  hierfür  sehen  eine  prak* 
tische  Lösung  gefunden  ist,  entlieht  slehonserer 
Kenntnis. 

Für  schwerere  SeUenen  Ms  so  60  kg/n 

Rowio  Trilger  und  f-Eisen  bis  450  mm  Höhe 
wird  eine  größere  Haschine  gebaut  mit  Antrieb 
dureh  «Inen  Meter  rm  etwa  80  P.S.,  deren 

Ausfuhrung  der  olien  besehxiehsinen  Uaschine 
entspricht.  0.  F. 

Amerikanische  Eisenbauwerkstätten. 

Auf  Anregung  der  Redaktion  sollen  in  den 
folgenden  Zeilen  ilie  znxa  ToU  eigenartigen 

und  für  uns  lehrreichen  Einrichtungen  der  amerika- 
nisehen  Brflekenbaaanstaltmi  erBrtert  werden, 

nad  zwar  an  Hand  eines  im  vorigen  Jalire  er- 

schienenen Buches  von  Prof.  Dr.-Ing.H.  Keißner* 
unter  gleichzeitiger  Benutzung  anderweitiger  Mit- 
tellungen. 

Das  genannte  Werk  zerfällt  in  zwei  Haupt- 
teilc.  in  dem  ersten  werden  die  gemeinsamen 

Merkmale  aller  amerikanischen  Anlagen  und  Ihre 
rnterschiede  gegenüber  den  deutschen  Werken 

beschrieben.  Es  sind  dabei  sorgfaltig  erörtert: 

dw  Bttntoif,  Nonualproflle,  Eonstruktionsnor- 
naUen,  die  wIrtsehafUiehen  Verhlltnlsse  der  Pre- 

•  Amerikatiim  he  ri»i'nliiiii Werkstation  (mit  69  Fi- 
gnren,  31  Tabellen  im  Text  und  11  Figurontaftiln). 
BwUb  180e,  R.  Oietso.  Pnis  12  jK. 

dnktion  und  des  Konsnraes,  die  Anzahl  und 

LeistnnL'sfähigkeit  tlcr  Werke  und  ihre  Trust- 
bildung, die  Organisation,  allgemeine  Anlage  der 

Werke  und  Ihre  Ausstattung  mit  Arbeltsmakehlnen 
und  Hebezeugen.  Der  zweite  Hauptteil  bringt 
eine  ausführliche  Einzelbcschroibung  von 

zehn  der  iiervorragendsten  amerikanischen  Eisen- 
bauanstalten, darunter  auch  die  der  größten,  des 

Aiiibn'l<re- W  erkes  der  American  Bridge  Co.  in 
Ambridge,  Pa. 

Dlewlrkliche  J  s  hrlleheProduktlon(440000 1) 

dieser  einen  Gesellschaft,  welche  26  Werke  um- 

faßt, ist  größer,  als  diejenige  aller  deutschen 
EisenbanwerkBtfttten  sosanunengenonunen,  wddie 

auf  etwa  850  ooo  t  (ohne  Bantrlger^Arbcit)  §»• 

BChKtzt  werden  kann. 
Die  Leistungsfähigkeit  der  Aneiieaa  Bridge  Co. 

soU  700000  bis  800000  t  betragen.  Bödmet 
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man  hierzu  eine  Leistungsfähigkeit  der  i)edeu- 
tendsten  unabhangig:en  Werke  von  etwa  500  000 1, 

iO  ergibt  sich  eine  gesamte  Leistunjrsf'filiifrkcit  der 
größeren  amerikanischen  Eisenbauanätalten  von 

«Iwft  1  200000  %  worin  «Uerdlngs  ein  «rheb- 
licher  Posten  Rnutr.lgpr- Arbeit  eingeschlosRen  ist. 

Die  Einzelbesclireibungen  der  Werke  sind 
sdir  etaigeliend  und  werden  dnreh  TonfigHehe 
Bildtafeln  und  Zeichnungen  unterstätzt.  Beim 

Durchlesen  derselben  wird  einem  auch  bewußt, 

welehe  große  Arbelt  bei  Beeehaffbng  und  Ver* 
arbeitung  des  Materiales  zu  leisten  war.  Man 

gewinnt  einen  genauen  Einblick  in  die  Arbeits- 
weise amerikanischer  BisenbauwerkstAtten,  wie 

man  ihn  schwerlich  so  gründlich  bei  einer  ein- 
fachen Studienreise  gewinnen  könnte.  Da.s  Werk 

ist  deshalb  auch  btsondcrs  geeignet  für  die  Vor- 
bereitung zu  einer  solchen  Reise. 

Allen,  welche  im  l^isenbau  tntig  sind  oder 

sonst  diesem  Gebiete  nahe  stehen,  kann  das 
«n«]i  Anfieriich  aehr  vonelini  «ngoitattete  Bndi 
auf  das  wltrmste  etnpfolilen  werden;  sie  werden 

durch  Vergleich  unserer  Betriebe  mit  den  amerika>- 
nieeheo  Werken  edir  IntM-esaante  ünteraeldede 
bemerken  und  gewiß  manche  wertvolle  Anregung 

ftndnn  für  beabsichtigte  Erweiterungen  und  Neu- 

aalagen.  Btafbdie  Üebertragungen  rfnd  oatltr- 
lieh  ausgeschlossen,  da  ein  Massenbedarf  gleich- 

artiger Teile  bei  uns  längst  nicbt  in  dem  Hafle 

besteht,  wie  in  Amerika.  — 
Die  amerikanische  Eisenindustrie  arbeitet 

gegenüber  der  deutschen  auf  wesentlich  anderer 

Grundlage.  Die  Eisenpreise  sind  etwa  50  o/o, 
die  Ldlme  und  Gebfllter  etwa  100  ̂   hSher,  da> 
gegen  sind  Kohle,  Petroleum,  Naturgas  und  Holz 

verhältnismäßig  billig  und  wirken  auf  eine  weit- 
gehende AnwendttBg  naseUneUer  Btarlehtangen, 

von  Spezialmascliinen  und  Hebezeugen,  wie  über- 

haupt auf  möglichste  Scbematisierung  aller  Ar- 
beitsvorgänge fordernd  ein.  Analog  den  Ver- 

hältnissen in  der  Maschinonindustrie  erfolgt  auch 

in  den  Eisenbauwerkstatten  die  AusfObrung  weit 
Öfter  als  bei  ans  nneh  KonstroktlonBnoriuinen. 

Es  Ist  «Ues  der  Fall  sowohl  bei  Brücken  bis  zu 

mittleren  Stützweiten,  als  auch  besonders  bei 

Hochbauten.  Unter  den  letzteren  besitzt  be- 
kanntllch  Amerika  in  seinen  Tnnüuiusem,  den 

sogenannten  Wolkenkratzern,  von  denen  jeder 

viele  Tausend  Tonnen  Eisen  enthält  (Park-Eow 
Boildlag  in  New  Tork  s  8100  t),  dnen  Haas- 

bautyp, den  Europa,  trotz  mancher  Ansfltze 

im  modernen  Warenhausbau  (Stollwerckhaus  in 

Köln  usw.),  eigentUdi  in  Mner  einzigen  Ans- 
fQhrung  aufweisen  kann,  ganz  abgesehen  von 

der  außerordentlichen  Uöhenentwickiung  der  in 
Rede  stehenden  amerlkanisehen  GesduUftshloser. 

Gerade  bei  diesen  Turmhüusorn  mit  ihrem  Massen- 

bedarf gleichartiger  Teile  ist  jedoch  die  An- 

wendung Ton  Spezialmaschinen  in  hervorragen- 
der Wdae.  lohnend;  sie  gaben  wohl  suerst  die 

Anregung  für  eine  ausgiebige  Benutzung  von 
Normalschablonen,  Vielfachstanzen,  auiDniaiisohen 
Teiltischen  und  vurziitrlicheii  Trausportanlagen. 

Diese  Jilinrichtungen  und  l  in  inöglichst  sohema- 
tisierter  Ariieltsgang  bild« n  i«  im  auch  die  Hanpt« 
Ursache  der  erstaunlichen  .Masscnerzengung  der 
amerikanischen  Ellseubauwerkstätten. 

Ln  folgenden  sind  fOr  dnige  amerikanische 
Eisenbauanstalten  die  Anzalil  der  Arln  itrr.  der 

Beamten  und  die  jährlichea  gesamten  und  spe- 
tlisehen  Prodoktlonslelstnngen  zasanunengestellt. 

Zum  Vergleich  ist  daneben  der  Durchschnitts- 
wert dieser  Zahlen  von  12  der  größten  deut- 
schen EisenbanUrnien  angegeben.  Die  Zahlen 

für  die  spezifischen  Leistungen  der  einzelnen 
deutschen  Werke  stehen  diesen  Durchschnitts- 

werten mit  wenig  Ausnahmen  sehr  nahe;  es  ist 

dies  eine  Folge  der  ziemlich  gleichartigen  Pro- 

duktionsbedlngungen.  Auf  Wunsch  einiL'^  r  Firmen 
unterlasse  ich  die  Mitteilung  der  Ein/olwerte. 
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Damit  ein  Vergleich  dieser  Zalilen  sachlichen 
Wert  liai)e,  ist  vor  allem  zu  beachten,  daß  von 

unseren  größeren  Eisenbauanstalten  sogenannte 

Bantrlger-Arbelt  selten  geliefert  wird,  die  Pro- 
duktion sich  vi>^lmihr  fnst  ausschließlich  auf 

mehr  oder  minder  schwierige  gegliederte  Kon- 
straktionen,  einschliefiUeh  Kuppeln  und  bewegliehe 

BrOdCMl,  erstreckt.  Die  gewöliiilicln  n  Bauträger, 
einschließlich  der  nötigsten  Verankerungen,  werden 
meist  von  Hindlerflrmen  gelieferk,  nihlen  also 
in  den  oben  gegebenen  deutschen  Werten  nicht 

mit,  wälirend  sie  bei  den  amerikanischen  An- 
gaben sicher  einen  größeren  Posten  ausmachen. 

Einen  gewissen  Einfluß  auf  die  Leistungsfähig- 
keit der  W^erke  hat  auch  wohl  die  Grölie  der 

Auftragsobjekte,  welche  bei  uns  verhältnismäßig 
kleiner  Ist  als  In  Amerika.  Anftrige  von  6000 
bis  6000  t  sind  bei  uns  so  selten  Wie  dort  soldie 

von  10000  bis  20  000  t. 
Wie  in  Amerika  das  technische  Bureau  der 

ausführenden  Werkstatt  noch  iM-sonders  in  die 

Hand  arbeitet,  und  welchen  Grad  von  Güte  die 
Detailkonstmktlonen  im  Vergleich  mit  den 

unsrigen  aufweisen,  soll  später  erörtert  werden. 
Unter  Würdigung  aller  besonderen  Verhältnisse 
kann  man  sMh  ober  dodi  nieht  des  Eindruckes 

erwehren,  daA  die  amerikanischen  Eisenbau- 
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•BSlalten  dank  ihrer  sorgfältigen  Werkseinridi- 
taagen  und  ihrer  vereinfachten  Arlx^tsverfahren 
allen  deutschen  Werken  in  der  »pezihsclien 

LeiitmigalUilgkelt  erheblleh  aboriegen  sind, 

such  hei  genieteten  Konstruktionen. 
Der  bei  uns  st&Jidig  wacliseude  Arbeitermangei, 

trotz  weeentUeh  steigender  LMme,  wird  gewiß 

dahin  fiiiiron.  <iaß  wir  <\i-r  trrlißi'rt'ri  T.eistungs- 
f&bigkeit  der  amerikauiscbea  luiseubauwerkst&ttea 
eriiShte  Beaehtung  sohenken  nnd  eotepreehend  der 
wirtschaftlichen  Entwicklunjr  die  mechanische 

AusrästuBg  und  den  Arbeitsgaag  unserer  Werk- 
stätten vervollkommneii  and  aclwwaläaierep. 

Im  folgenden  aoil  miB  auf  Terschii-ilene 
Einzi'lht'iten  eingegangen  werden,  welche  den 
aiuerikanischcn  Eisenbau  charakterisieren,  wobei 

gelegentlich  deutsche  Verhaltnisse  zum  Vergleich 
heranzuziehen  sind.  Wahrend  bei  uns  als  Ma- 

terial sowohl  für  Bruckenbauten  als  auch  für 

Hoebbaoten  aaaaehUeftUeli  das  baslsehe  Thomas- 

flußcisi'n  zur  Verwemlnnfr  konttnf ,  wird  in 

Amerika  zurzeit  das  basische  Flammofen-i^iSie- 
neiis-lIartltt-)El8en  als  das  für  Briieken  geeig^ 

notsto  hotrachtct ,  dagepcn  für  Scliii'ncn  inid 
Hochbauten  durchweg  Bessern ereisen  gewählt. 

Das  am  meisten  gebrftnehliehe  Material,  das  so- 
genannte mittelharte  Flußeisen,  ist  in 

der  Qualität  etwas  besser  als  das  deutsche 

Baueisen.  Es  hat  42  bis  49  kg/qmm  Festig- 
keit bei  22  7«  Dehnung  auf  20  «B  MeßlflugOf 

wahrend  für  das  deutsche  HaiieiHen  vorgeschrieben 

wird:  37  bis  44  kg/qmm  Festigkeit  bei  20°/o 
Dehnung  auf  20  cm  Heßlange. 

Die  Tabellen  der  am  e  ri  k  a  n  i  s  ch  e  n  Nor- 

malprofile zeigen,  daß  die  Prohic  dort  melir 
1b  dm  Mateiialdldreit  versddeden  dnd,  wihrend 
bekanntlich  <lie  deutschen  Normalprofile  ihre 

Aeuderungen  durch  sehr  zahlreiche  Abstufungen 
in  den  Bretten  nnd  HShen  erfahren.  Im  Inter- 
es.se  der  Eiiifr»(  liheit  der  Konstniktionen  und 

der  Leistungsfähigkeit  der  Walzwerke  könnten 
aaeh  wir  uns  eine  gewisse  Beadurtakung  der 

HShcn-  und  Breitcnwcchsel,  namentUch  bei  den 
Winkelprofilen,  gern  gestatten. 

Die  Verwendung  von  Stahldraht  hat  im 

ainerikaaisehen  Brttckenban,  wegen  der  dort  zum 
Teil  notwendigen  gewaltigen  Stützweiten  der 

Brücken,  seit  vielen  .Taliren  eine  bedeutsame 
Bolle  gespielt.  Der  deutsche  BrfiAenbauer  mdchte 

seine  amerikanischen  Kollefjen  um  ilire  Riesen- 
ströme beneiden!  8o  große  Briieken,  wie  sie 

in  den  letzten  Jahren  in  Amerika  teils  ans- 

geführt.  triN  in  ilcr  .Xusfiihnint.'  heirriften  sind, 
könnte  man  in  i^eutschland  genau  so  gut  bauen; 

es  mangelt  leider  an  Gelegenheit,  das  zn  be- 
weisen. St ützwi'itcn  \ou  iiIiiT  200  m  für  Straßen- 

brücken und  von  über  3U0  m  für  Eisenbabn- 
brttcken,  das  sind  die  Grenzen,  wo  enatodt 

eine  Kabelbrücke  erfulgreicli  mit  i  lner  genieteten 
Fachwerkbrücke  konkurrieren  kann. 

Eines  der  jüngsten,  sorgfaltig  durchgear- 
beiteten Projekte  einer  Kabelbrücke  ist  das  von 

der  üesellscbaft  Uarkort,  Duisburg,  welches 
fttr  die  in  Köln  zn  eriianende  zwdte  Straßen- 

brücke bestimmt  ist.  Diese  Krücke  hat  eine 

Stützweite  der  Mittelöffuung  von  220  m.  Ueber 

(^naUtfttsrorsehriftmi  und  Preise  von  amerikai- 

nisrhen  Kabelbrücken  -  .\nsschreibungen  bringt 
das  Keiünersche  Buch  zahlreiche  Einzelangabea. 

GelMnllger  als  das  eben  genannte  Konstrak- 
tionsmittel,  der  Stahldraht,  sind  dem  deutschen 

Brückenbau  sohon  Bolzen  und  Spannstangen, 

obgleidi  aneh  diese  bd  uns  viel  seltener  zur 

Anwendung  kommen.  In  Amat-tVa  findet  man 
für  Bolzen  und  Spannstangen  genaue  Normalien 
ausgearbeitet  und  für  die  Bestellung  zahlreiche 

Vordrucke. 
\'on  besonderem  Interesse  sind  die  Mit- 

teilungen über  die  Verwendung  von  Nickel- 
stahl nnd  die  an  dlesea  M^iterlal  gestellten 

Anforderunpen.  Die  mitgeteilten  amerikanischen 

Versuchsergebnisse  enthalten  das  Eesultat,  daß 

NlekelstaU  mit  nmd  8,2  ̂   Nlekel  In  Wals- 

[irofilen  eine  etwa  50°/o  höhere  Elastizit'its- 
grenze  und  Bruchfestigkeit  bei  derselben  Deb- 
nungsziffiar  beritzt.  Sehr  headitensweirt  sind 
die  Versuchsresultate  der  Bethlehem  Steel  Works 

mit  Nickelstahl-Nietungen: 

Nickelstahlniete  einaduiiitig .  .  .  eOOO 

,          sweischniMg  .  .  8800 Flafieisomiste  efaudmttttg  .  .  .  8050 

,         cweisduitHg.  .  .  8SS0 
also  eine  um  100  */e  größere  Festigkeit  der 
Nirkelstahl-Nietangen  gegenfiber  den  Fluflelsen- 
Nietungen. 

Da  der  Nit^lstahl  wegen  adnes  hohen  Präses 

(etwa  250  .  /'''i)  als  Konstrukf ionsmaterial  er^t 
bei  größeren  Stützweiten  in  Frage  kommt,  wo 

auch  auf  Eigengewiehts-Erspamls  Wert  zn  legen 
ist.  wird  dessen  Verwendung  als  Brückenbau- 

material in  Deutschland  wohl  immer  eine  sehr 

heaebrukte  bleiben.  Anders  ist  es  jedoeh  ndt 

den  Nieten.  Wenn  die  Mitteilungen  des  ameri- 
kanisehen  Werkes  wirklich  einigermaßen  den 
Tatsachen  entsprechen,  so  wftre  es  In  allen 
Fallen  und  ganz  besonders  bei  Baustellnieten 

lohnend,  die  gewöhnliclien  Flußcisonnicte  durch 
Nickelstahluiete  zu  ersetzen,  weil  dann  nur  halb 

80  viel  Niete  zn  schlagen  wBren.  Es  ist  des- 
halb außerordentlich  erwünscht,  daß 

von  einer  Hochschul-Tr üf ungsaus talt 
derartige  Versnobe  wiederholt  und  die 

Besill  täte  b  e  k  a  ii  n  t  ir  >■  <:  e  h  r-  n  w  o  r  li  e  n. 
Bei  allen  Vernietungen  kommt  es  allerdings 

nicht  so  sehr  darauf  an,  wie  iBe  Festigkeits- 
eigenschaften des  Nietmatcriales  seliist  sind,  als 

vielmehr  darauf,  daß  mit  Sicherheit  an  den 
Temleteten  Platten  nnd  Proflleo  ein  den  Enden 

entsprechender  Gleitwiderstand  erzeugt  wird. 

Wird  dnrch  die  Spannkräfte  dieaer  äleUwider- 
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itand  überwunden,  so  ist,  besonders  Im  F&Ue 
weebadiider  Kralirtehtuiigvin,  die  Nletverblndmif 

als  zerstört  anzusehen,  wenn  aiirh  din  Fesfip- 
keit  des  NietmateriaU  noch  wesentlich  weiter 
nidit.  BTentnelle  Vemehe  wihrden  mtthia  aueh 

diese  Verhältnisse  klarzustellrn  hallen. 

Von  den  „Abteilungen"  amerikanischer  Brückem- 
bauanstalten  ist  eine  berYorzoheben,  welche  dort 

eine  große  BoUe  ipiclt,  bei  unseren  deutschen 
Werken  dagepfin  kaum  besteht,  das  ist  die 

Augenstab-Äbteilung.  Obgleich  auch  die 
amerikanischen  BrQcken  mehr  und  mehr  wie  die 

deutschen  mit  jrenietetcn  Knotenpunkten  kon- 

struiert werden,  finden  Augeustabe  für  nur  ge- 
segme  0Bed«r  iieeh  Tldlhdie  Anwetidoiig.  ̂ e 

Herstelluntr  erfolgt  durch  Anstauchen  der  Kopf- 

eoden  in  Gesenkformen  mittels  großer  hydrau- 
Usehar  SdunledepreiBen.  Dami  werden  die  Bolzen- 
IScher  gestanzt,  die  Stnbköjife  durch  Walzen 

gerlohtet  und  die  Löcher  genau  auf  Maß  nach- 
gebohrt. » 

In  Deutschland  erfolfjt  die  Herstelluig  der 

für  Export-  und  Kriogsbrücken  benötigen  Augen- 
stflbe  stets  auf  kaltem  Wege,  aus  Flacbeisen 

von  der  Breite  des  Auges.  Der  Kojif  wird  an« 

gefräst,  der  Abfall  aiisgfhobelt  und  die  Bolzen- 
lüclier  werden  aus  dein  Vollen  gebohrt.  Auch 

die  Attgenstäbe  für  die  Kette  der  vor  drei 
Jahren  erbauten  Schwurplatzbrückc  in  Budapest 

«nrden  in  dieser  Weise  hergestellt.  Die  ameri- 
kanische Hentellungawein  der  Aogenttftbe  lohnt 

sich  nur  bei  ununterbrochenem  größerem  Massen- 
bedarf. Keines  unserer  deutschen  Werke  könnte 

eine  so  teure  Spezialelnrlehtung  gewinnbringend 
beschäftigen. 

Ein  auffftlliger  Unterschied  hinsichtlich  der 
Bearbeitungsmethoden  besteht  Inderfhst 

ausschlii'lMichün  Verwendung  von  Lochstanzen 
mit  nachfolgendem  Aufbohren  gegenüber  dem 

Bohren  aus  dem  Vollen  bei  Herstellung  der  Niet» 
löcher.  Da  meines  Erachtens  hierin  eine  der 

hauptsächlichsten  L'rsachen  der  hohen  spezi- 
fischen Leistungen  der  amerikanischen  Eisenbau- 

Anstalten  zn  erblicken  ist^  müge  auf  diesen  Punkt 
tAxk  wenig  naher  eingegangen  werden.  Das  Lochen 

spart  nicht  nur  Arbeiter,  sondern  steigert  vor 

allem  die  ErsevgoneisfUiigkelt  des  Werkes.  In 

Amerika  wird  für  Hochbauten  um!  kleine  Wcp:- 
brücken  selbst  das  Nachbohren  der  gestanzten 

TjOcher  nicht  verlangt;  aber  avdi  fBr  Eisen- 

bahnbrücken  ist  unter  der  Bedingung  eines  aus- 
reichenden Nachbohrens  das  Stanzen  der  Lecher 

durchweg  gestattet  und  ttbUdi.  Sowohl  Etsen- 
babngesellschaften  wie  Brttckenbauanstalten  haben 

si)ezic]1e.  durch  dieErfiÜirung  als  zweckmsüig  er- 
kannte Vorschriften  anfgestellt  betreffs  der  Ma- 

terialstärkcn,  welche  ül)erhaupt  noch  gelocht 

werden  dürfen  (20  dis  2')  mm),  sowie  für  den 
zulassigen  ätempeldurchmcsser  bei  einem  ge- 
wissan  NIetdnrobmesaer.    Das  Aufbohren  der 

Löcher  darf  bis  1,0  mm  größw  als  der  Niet- 
dnrehmesser  erfolgen. 

Die  in  Dctitsrbland  für  Tiriicken  ausnahmslos 

und  bei  Hochbauten  meistens  vorgeschriebenen 

Bedingungen  im  «Ministeriellen  Rnnderlaß  vom 

25.  November  1891"  schließen  das  Lochen  in 
allen  Stäben  und  auch  in  floüeisemen  Blechen 

vSllig  aus ;  gestattet  ist  es  nur  fttr  Belagblecha 
von  Brückenfahrbahnen  und  Futterstücke. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  die  eben  ge- 
nannten Vorschriften  in  dieser  Strenge  eine  er- 

heldiche  und  zum  Teil  wohl  unnötige  Belastung 
des  deutschen  Eisenbaues  darstellen.  Daß  hierin 

Erleichterungen  gewährt  werden,  erscheint  aus 
wlrtsehaftUdien  Riicialchten  dnrehans  w1in> 
sehenswert.  Als  allgemeine  Gründe  kommen 

hierfür  in  Frage:  1.  die  erhebliche  Verbesserung 

der  Eigenschaften  des  FInfieisen-Walsmaterlales 
seit  Aufstellung  der  Vorschriften;  2.  der  in  den 
letzten  Jahren  bei  fast  allen  Werken  zunehmende 

fühlbare  Hangel  an  Arbeitern  und  8.  die  ge- 
ringere Wettbewerbsfftliigkeit  eines  hauptsächlich 

für  den  Inlandbcdarf  eingerichteten  Werkes  bei 

Auslandsgeschäften,  namentlich  gegenüber  dem 
Wettbewerb  der  amerikanischen  Werke. 

Man  könnte  wolil  einwenden,  daß  in  letz- 
teren Fallen  auch  den  deutschen  Werkeu  das 

Lochen  gestattet  sei,  was  aber  insofern  nicht 

viel  hilft,  als  die  wenigen  vorhandenen  Loch- 
werke  meist  nicht  leistungsfähig  genug  sind, 
und  sieh  vor  allem  dem  dann  erforderlichen 

Arl)citsganga  nicht  systematisch  einfügen.  Ein 
gewinnbringendes  Arbeiten  ist  aber  nur  möglich, 

wenn  durch  systematische  AnfMellong  der  lfa> 
schinen  der  Arbeitsgang  möglichst  einförmig 
wird  und  nicht  mehr  Abweichung  vom  normalen 

Wege  erfordert,  als  durch  das  Arbeltsstllok 

selbet  bedingt  ist. 
Der  Unterschied  in  den  Leistungen  zwischen 

Lochwerken  und  Bohren  ans  dem  Vollen  ist  ein 

ganz  erheblicher.  Nach  Angaben  deutscher  Werke 
werden  bei  Löchern  von  20  Ms  24  mm  in 

Blechen  von  10  bis  12  mm  Starke  von  einem 

Arbeiter  hergestellt:  durch  Stanzen  rd.  8000 

Löcher,  durch  Bohren  rd.  600  Löcher  in  zehn 

Stunden.  Im  Ambridge- Werk  werden  von 

SS  Lochmaschinen  tigüch  100000  LSeher  ber> 
gestellt,  mithin  pro  Maschine  durch  Lochen  rund 
4400  Löcher  in  zehn  Stunden,  ferner  bei  der 
Pennsylvania  Steel  Co.  von  18 Lochmaschinen 

täglich  r>0  000  L5ober,  mithin  pro  Maschine 
durch  Lochen  rd.  5000  Löcher  in  zehn  Stunden. 

Jede  dieser  Lochmaschinen  Ist  ndt  ratfonellcD 

Transport-  und  Anhubvorrichtungen  versehen 
und  ist  in  Konstruktion  und  Ausführung  eine 

schwere  Präzisionamaachine.  Durch  eine  sehr  sorg- 
fältige Führung  des  Stempels  wird  ein  standiges 

Scharfhaltender  eingesetzten  Werkzeuge  wesent- 
lich erleichtert,  wodurch  eine  stärkere  unzulässige 

DeformattondesBrOekeanateiiales  vermieden  Wird. 
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Da  Ar  usere  KoBsCntMoB«!!  ein  AufMbtn 
der  LOcber  beim  Zusammenbau  der  Teile  dodl 

fast  immer  stattfindet,  diese  Arbeit  aber  für 

gestanzte  wie  fUr  gebohrte  Lßcher  fast  gleich 
ist,  so  ergibt  sieb,  daß  durch  Stanzen  der  Löcher 
die  Leistung  dea  Werlces  mindestens  auf  etwa 

das  Zweifache  gesteigert  werden  kann,  selbst 
w«iui  UM  OTeiitiieUe  Stockunj^  usw.  rekddkdi 

in  Ansatz  bringt!  Vorausfjesetzt  ist  dabei 
natürlich,  daß  die  Vorzeicbuerei  und  die  Nieterei 
in  gl«idi«B  KaB»  letetungsfUig  Ist  und  goto 

Hebezeuge  vorhanden  sind.  Daß  die  Erzeugungs- 
fahigkeit  der  Arbeit  durch  Lochwerke  ganz 
wesentlldi  gehoben  wird,  iteht  also  aafier  allem 
Zweifel  fest. 

Die  andere  Frage,  um  welches  Maß  ein  ge- 
•taoxtes  Lodi  anfn^eben  werden  muß,  damit 
ein  Einfluß  des  Lochens  auf  die  Festigkeit  des 
Materialos  nicht  mehr  wahrnehmbar  ist,  muß 
durch  Versuche  klargestellt  werden.  Auf  Grund 

mir  bekannt  gewordener  Erfahrungen  gentigt 

bei  scharfen  Lochworkzeugen  ein  Aufreiben  der 

Löcher  um  etwa  2  bis  3  nun  vollständig,  um 
alle  sohadUoben  Banflfleee  sn  beseitigen. 

Nach  den  Ausfühningen  von  Reißner  er- 
wächst für  amerikanische  Verhältnisse  die  Not- 

wendigkait  der  Varwendnag  Ton  Staasan  sehoa 
ava  den  betriebsteclinischen  Mißverhältnis  der 

Vorseidmartti  zur  Bohr-  bezw.  Lochabteilung, 
and  dieser  wieder  zur  Nieterei,  insofern  daa 

entsprechend  leistungsfähige  Mohrabteilung  gegen- 
über den  beiden  anderen  sehr  leislungsfahigea 

Abteilungen  vüllig  nnwirtsebafdleli  «id  andi 
rtnmlicb  fast  unmöglich  ist. 

Auf  Grund  sorgfältiger  Erwigungen 

und  nach  Vergleich  der  etwa  anzustel- 
lenden Veraiiclic  könnte  wohl  eine  sach- 

gemäße Umarlx'itung  dieses  Punktes  der 
Vorschriften  erfolgen,  ohne  Schaden  für 
die  SIcharhalt  unserer  Bauwerke,  bei 

ganz  außerordentlicher  Steigerung  der 

Leistungsfähigkeit  unserer  Eisenbau- 
anatalten! 

Zorn  Aufbotiren  der  Löcher  dienen  in  Amerika: 

1.  bei  laagan  aekwerea  StOekea:  Portalkraa- 
BohrgerQste ; 

2.  bei  leichteren  kürzeren  Stücken :  Badtal- 
bohrmasdilnen  an  der  Wand  oder  an  einem 

Fachwork^rerOst ; 

8.  bei  unbequem  zugänglichen  Löchern  in 

sehweren  StfidtMi:  pneamatiseiia  Haadbohr» 
niasolilnen. 

In  den  Werken  Pencoyd  und  Ambridge  sind 

alle  drei  Einrichtungen  in  Gebrauch,  bei  der 

Pennsylvania  Steel  Co.,  Lassig  nnd  dar  Oambria 
Steel  Co.  nur  die  PortalknUHBohrwerke. 

Bemerkenswert  ist  bei  den  amerikanischen 

ElaenbaaaBstaltan  ferner  die  g^Oa  ZaU  ron 

Niatpressen  mit  gruppenweise  abgestuftem 

Prefidmek.  Nietung  mit  einfachen  Preßluft- 
hBmnatn  wird  nur  an  den  minder  wtohtigen  oder 
an  sehr  unzugänglichen  Stellen  angewendet.  Die 

kleineren  bis  mittleren  Nietpressen  haben  hydro- 
pneumatischen  Antrieb  und  hängen  an  liebten 
Laufkranen.  Die  größten  Nietpressen  dagegen 
stehen  fest  oder  sind  nur  in  vertiluilem  Sinne 

bydranllsoh  verstellbar.  Der  Antrieb  der  Preß- 
stempel  erfolgt  hier  rein  hydraulisch.  Für  das 
Heben  und  den  Transport  von  Blechträgem  usw. 

ist  an  diesen  Pressen  ein  Bediennngskran  ror- 
handen.  Als  Arbeitsleistungen  werden  mitge- 

teilt: für  Uandnietung  250  Niete  ̂   für  Luft- 
hammemletung  500  Niete  und  fBr  g^tta  Ifa^ 
sobinennietung  etwa  4000  Niete  in  10  Stunden. 

Die  Verwendung  von  Preßluft  fdr  Nietpres.sen 
wie  aucli  für  Aufreibmaschinen  ist  übrigens  bei 
den  größeren  deutschen  Werken  schon  seit  Jabrea 

üblich  und  hat  sich  auch  für  grSflare  BanateUea 

als  zweckmäßig  erwiesen. 

ffigentliebe  Zulagen  nnd  Hontagehallen 
kennt  man  in  Amerika  nicht.  Wird  bei  Aus- 

landliefemngen  ein  Zusammenbau  der  ganzen 
Konstruktion  ansaalimswtdsa  verlangt,  so  geschiebt 

dies  auf  dem  Lagerplatz.  Die  Konstruktions- 

teile werden  gewöhnlich  in  der  Nietabteilung 
einfach  versandfertig  genietet,  ohne  Paßprobe 
der  anschließenden  Teile.  Fahler  sollen  trota» 
dem  sehr  selten  vorkommen. 

Von  hohem  Interesse  ist  die  Art  der  Or- 

ganisation der  amerikanlsehen  Bisenbau- 
anstalten.  Man  spricht  oft  vom  .freien 

Amerika'  und  vom  ,  freien  Amerikaner Dieser 
Ausdmek  ist  aber  tut  stets  auf  das  Privatleben 

einzuschränken  und  besagt  eigentlich  nichts  mehr, 

als  daß  man  in  Amerika  weniger  unter  polizei- 
lleher  Bevonnundung  zu  leiden  hat,  in  gleichem 
Maße  aber  auch  oft  des  polizeilichen  Schutzes 
entbehrt.  Was  das  Geschäftsleben  anlangt,  so 
ist  die  menschliche  Tätigkeit  in  keinem  Lande 

so  differenziert  und  schematisiert,  wie  gerade  in 
.\merika.  Weit  mehr  als  l»ei  uns  üi)lich,  ordnen 

sich  tüchtige  Beamte  und  intelligente  Arbeiter 

in  ein  Betriebsschema  ein,  dessen  indlvldualla  Bin- 

seitigkeit  manchem  Deutschen  beängstigend  er- 
scheint. Eine  dem  Durchschnitts-Amerikaner  all- 

gemein aaebgesagte  NQehtemhelt  der  Lebens- 
auffa.ssung  und  seine  Stellung  der  Kunst  gegen- 
ülier  erscheint  mir  zum  Teil  als  eine  notwendige 

psychologische  Folge  der  ataifc  BobematlBlertea 
Arbeitsleistung. 

Die  Organisation  der  Amcricau  Bridge  Co. 

mit  ihren  26  einzelneu  Werken  gliedert  sich  in 

jedem  der  zwei  BezUe,  dmn  datUohen  und  dem 
westUahan,  wie  folgt: 

I.  BetriebsahtoOmig, 
8.  Elnkan&abtBilang, 
3.  BucUMaterel, 

4.  Ing«aleai^Abt«UuDg ;  hierbei: 
te.  Baaabteltaag.  . 
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s)  allgemeine  fQr  den  Bexirk  zar  Anfertigung  Ton 
Entwflrfen  und  KoatdOMteUigen  and  dar  Har- 
angslM  VW  ITninallaBj 

ß)  besondere  für  jedes  einzelne  Work  zur  An- 
fertigung Ton  Werkzeiclinun^'en,  AuHarbeitung 

Bchwieriger  AufHtellungen  usw.;  getrennt  in 
BiHckenbaoabteilang  and  Hoohbauabtailung. 

41».  MMdiloeBtaehiiiMlM  AbtoUaaf, 
6.  MontafaabMIoBf» 
S.  Bpadittin. 

Nadi  den  IDttelliiiigeii  yon  Bd6ner  tofc  der 

Gang  des  GreschAftes  BttB  etwa  der  folgende: 

„Zur  Bewerbunp  um  eine  Lieferung  fordert 
die  American  Bridge  Co.  of  New  York 
KoitoiMiiwahUge  tob  dam  KalkalattondNirMii  d«r 
technischen  Abteilung;  (siehe  4a.)  des  Bezirkes 

ein,  zu  wekbem  der  Ort  der  Lieferung  gehört. 
Falls  dl«  Uefemngr  ngeadilageii  wlH,  llberweiit 

sie  den  Entwurf  zur  DurchfQhrung  wieder  an 
den  Bezirk  zurück.  Dort  verteiit  ihn  das  Be- 

triiebabureaii  an  diejenigen  Werke  der  Ctoaell- 
■obaft,  welche  nach  den  Erfahrungen,  statistischen 

Jahresermittlungen,  Lage,  Arbeitslöhnen,  augen- 
bUekUcbem  Beschäftigungsgrad  und  nasdiinellen 
Eiiiffehtiingen  sich  am  bestea  IBr  dl«  Arbeit 

dgnen,  entweder  im  ganzen  oder  nach  den 

ohig^u  Gesichtspunkten  geteilt.  Auf  den  cin- 
selnea  Werken  werden  nun  so  schnell  wie  mög- 

lich aus  dem  generellen  Projekt  die  Material- 

bestellungen gemacht,  damit,  wenn  die  Werk- 
leiehHiwgan  hrUg  aind,  daa  beaStigte  Walsdaen 

aageliefert  ist." 
Auch  bei  den  unabhängigen  groflea  Elaen- 

banwarken  flndet  deb  dnrohweg  elae  aehrsorg^ 
lUtlgO  Organisation  der  Leitung  und  Verwaltung. 

Die  Torstebenden  Bemerkungen  betreffs  der  all- 

fl^eonlneB  Orgaalaatlon  laaien  erwarten,  daß  be- 
aonders  auch  die  Anlage  und  der  Arbeitsgang 

im  Werke  selbst  sorgfaltig  erwogen  werden. 

Omndaatt  ist  bei  allen  Anlagen,  daß  das  Ar- 

beltsstflok  möglichst  gleichförmig  in  einer  Bich- 

tung  bewegt  wird  und  die  Einzelteile  sich  sozu- 
sagen von  selbst  am  Orte  des  Zusammenbaues 

msammenfinden.  Dieses  SBel  kann  erreicht  werden 

sowohl  hei  Zusammenfassung  aller  Werksabtei- 

lungen zu  einer  geschlossenen  Baugruppe,  wie 
es  tn  den  Werken  der  Biter  and  Conly  Works, 
der  Marshall  Mc  Clintic  Construction  Co.  und  der 

Pennsylvania  Steel  Co.  zum  Ausdruck  konunt. 
Bei  den  anderen  Werken  sind  die  einzelnen  Ab- 

teilungen meist  in  besonderen  Gebrmd.  n  unter- 
gebracht, diese  jedoch  in  ausreichender  Weise 

mit  dem  Lagerplatz  nnd  der  Hauptwerkstatt 

dsrob  GMeisanlagen  verbunden.  Es  wären  hier 

zu  nennen  das  Ambridge-Werk,  das  Pencoyd- 
Werk,  die  Cambria  Steel  Co.  usw. 

Mindestens  ebenso  bedeutungsvoll  oder  noch 

•wichtiger  als  die  eben  erwähnte  .Anordnung  der 
Gebäude  ist  die  Wahl  der  Transport-  und  Ar- 

beltswege in  der  Hauptwerkstatt.  Büm  tot- 
borraebMide  «InfSndge  Liagabewegaag  llndet 

aldi  bd  der  Ponnsylvanla  Steel  Co.  nnd  der 
Riter  and  Conly  Co.  Einen  slufenffJrmig  diagonal 

gerichteten  Transport  haben  Lassig,  Marshall 

McCBntie  sowie  in  grOfttem  MaSstabe  das  Pen- 

coyd-Wcrk  und  das  Ambridge-Werk.  Vorherr- 
schende reine  Qaerbewegung  ist  vorbanden  bei 

der  Brftokenbaaanstalt  Edgemoor. 

Die  Festlegung  des  Hauptarbeitsweges  ist 
insofern  von  größter  Bedeutung,  als  dadurch  die 

SteUiiug  der  Arbeitsmaschinen,  die  Lage  der 

Geleise,  die  Anordnung  und  Zahl  der  Kranen- 
bahnen und  damit  auch  die  Konstruktion  des 

ganzen  Gebäudes,  insbesondere  des  Daches,  be- 
dingt wird.  Der  Längstraaspovt  oniSgttebt  dl« 

einfachste  und  billigste  Konstruktion  des  Daches 

und  eine  reichliche  Beleuchtung  durch  Oberlicht 

nnd  Seltenlicht.  Die  LSngsballe  gestattet  aUer- 

dint,'s  nur  die  Anordnung  einer  Hauptkranenbahn, 

deren  Mängel  sich  aber  durch  ausreichende  An- 
ordnung Ton  Wandkranen  fast  ganz  beheben 

lassen.  In  Deutschland  finden  sich  die  Haupt- 

werkstätten ausnahmslos  als  Längshallen,  even- 
tuell mit  Seitenschiffen,  ausgeführt. 

Ein  Haaptvorteil  des  stufenförmigen  und  des 
reinen  Quertransportes  wird  wohl  darin  eriillckt, 

daß  sie  die  Anordnung  einer  fast  unbegreuzten 
Anzahl  von  Kranenbahnen  ermöglichen,  nithln 
sicher  keine  Maschine  auf  ihren  Kran  zu  warten 

braucht,  was  bei  Massenfabrikation  natürlich 
Ton  grofior  Wlditlgkalt  ist.  D^Br  stellt  sieb 
aber  auch  die  Notwendigkeit  ein.  die  Kranen- 

bahnen an  den  Bindern  aufzuhängen.  Trotz  der 

Anordnung  von  MlttolstOtzen  wglbt  sieb  dne 
sehr  schwere,  unübersichtliche  Dachkonstruktion, 

welche  auch  die  günstige  Anordnung  von  Ober- 
Bebten  etwas  sebwleilg  macht.  Die  Eisen- 

konstruktion der  Haupthalle  des  nach  diesem 

Prinzipe  gebauten  Ambridge- Werkes  wiegt  de^ 
halb  aneb  etwa  250  kg/qm  überdeckter  Fläche, 
wahrend  Lttngshallen  mit  80  bis  120  kg  qm 
Grundflache  einschließlich  Kranenbahnen  und 
Fachwerkwändeu  herzustellen  sind. 

FQr  schwere  Brückenbanarbeit  bat  sieb 

übrigens  der  „Längshallenbau  mit  Querschiffen' 
der  Pennsylvania  Steel  Co.  gut  bewährt  und 
durfte  dieses  aneb  in  Deutsebland  mehr  oder 

minder  vollkommen  durchgebildete  Bausvstem 

für  absehbare  Zeiten  hei  uns  das  einzig  richtige 
sein  nnd  bleiben.  Anf  weitere  Blnzelbelten  der 

Werksanlagen  einzugehen,  wünle  hier  zu  weit 

führen;  es  sei  deshalb  wieder  auf  das  am  An- 

flmg  genannte  Werk  Torwiessn.  Die  vorstehen- 
den Ausführungen  dürften  die  wesentlichsten 

Unterschiede  und  Beziehungen  zwischen  dem 
amerikanischen  und  dem  deutschen  Eisenbau  er- 

kennen lassen,  wann  anob  zum  Teil  nnr  an- 
deutungsweise. 

Hinsichtlich  der  wirtschaftlichen  Entwicklung 

stehan  wir  Amerika  näher  als  jede  andere 

Kation;  ein  Anstans«^  der  hüben  wie  drftben 
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semaditeii  Erfahmag«!!  kann  d«ibalb  fBr  beld« 
VTilkcr  nur  von  Nutzen  sein.  Es  ist  beniaiAaill- 

wert,  daß  waliread  der  letzten  Jahrzehnle  lehr 
Tielfodi  DevtMili«  oder  I>evtMli-AiiierlkaiMr  In 

leitende  Stellen  der  Eisenbauanstalten  eingetreten 
sind  and  daß  noch  heute  bei  melireren  der 

größten  Werke,  n.  a.  bei  der  American  Bridge 
Co.,  Deutsche  an  der  Spitze  der  Werksleituntr 
stehen  um!  .nich  in  Kntwiirfsliear))oitun}ren  viel 

zur  Entwicklung  des  amerikanischen  Eisenbaues 

beigetragen  haben. 
Im  allpfinpinen  muß  man  allpniings  sagen, 

daß  in  Amerika  geniale  Ideen  vielfach  nicht  In 
ebenso  volleiideter  DetaUdurebblldang  aasgeführt 

WOfden  aad  der  Sinn  für  fi:uto  Proportionen  und 
Formen  an  den  Bauwerken  seltener  als  \m  uns 

beMedigt  wird.  Als  Istlietiidh  rorzOglieh  ge- 
luntrenes  Brückenbauwerk  wjlre  u.  a.  zu  nennen 

die  Bogenbriicke  Uber  den  Niagara;  ein  soblinunes 
Beispiel  ist  in  dieser  Hlndobt  die  im  Bau  be- 

findliche Quebcck-Brücke,  welche  die  Firth  of 
Fortb-Briicke  an  freier  Stützweite  übertreffen 
soll,  ihr  aber  leider  ancb  in  der  Häßlichkeit  der 

Linienfuhrun;;  den  Ran^  streitig  macht.  Die 
amerikanisrlien  Turmliauser  haben  von  Jahr  zu 

Jalir  durchweg'  Ite.ssere  CTestaltung  erfahren. 
Der  billigen  Werkstatt-Ausführung  zuliebe 

werden  oft  bei  der  konstniktiv.n  Iturcbhildun;,' 
Konzessionen  gemacht,  welche  die  Güte  des 
BanwerlceB  Termindem.  Einen  Bewds  für  die 

Sorglosigkeit  und  die  manirelhafte  konstruktive 

Durchbildung  yon  Bauwerken,  wie  sie  bei  einer 

bolTentlieh  kleinen  Anzahl  von  Finnen  berrseht, 
pilit  das  Erd!)el»t;n  und  die  Feuerslirunst  in  San 

Fr.mcisco.*   Man  kann  wolil  ganz  allgemein  aus- 

*  .Stahl  and  EiMn"  1907  Kr.  11  &  581. 

spredien,  dafi  In  keinem  Lande  ndt  soleher  Sorg- 
falt auf  statisch  korrekte  Querschnittsbildung, 

Stdfl«  and  Ansdiiasse  biagearbeitet  wird,  wie  in 
Detttseiilaad.    Dfeeer  Gnndaatz  wird  bei  uns 

nicht  nur  an  der  Technischen  Hochschule  gelehrt, 
die  technischen  Leiter  der  Eisenbauftrmen  sind 

vielmehr  sehr  oft  selbst  die  Bahnbrecher  ge- 
wesen zur  Schalung  statischer  Klarheit  im 

Ganzen  wie  in  den  Einzelheiten  ihrer  Haiiwerke. 

Die  Werkstattarbeit  ist  in  Deutsclüaud  auch  für 

minder  wichtige  Konstruktionen  meist  sehr  soi^ 
fältig.  und  für  Brücken  peinlich  genau.  Bei  der 

Aufstellung  größerer  Bauwerke  werden  eventuell 
besondere  y<H4celirungen  getroffen,  damit  der  für 

die  Rechnung  angenommene  Spannttngsinatand 

spAter  auch  wirlüich  eintritt. 
Die  Stuke  des  amerlkanlseben  ISsenbanes 

liegt  meines  Erachtens  zurzeit  noch  weniger  in 
dem  Streben  nach  ästhetischer  und  statischer 

Vollendung  der  Konstruktionen  als  in  der  flot- 

ten,  rationell  organisierten  Werkstatt* 
arbeit  und  den  schnellen  und  vielfach  kühnen 
Montagen. 

Die  Entwicklung  unserer  deutschen  Eisenbaoh 

Industrie  und  ihrer  .\rbeiterverh;i!tnis8e  drangt 
hier  wie  dort  darauf  hin,  die  Leistungsfähigkeit 

der  Werke  sn  steigera,  wobd  anfier  einer 
weiteren  gegenseitigen  Annflherung  der  Betriebe 

selbst,  als  Hilfsmittel  hauptsächlich  in  fietracht 

kommen:  Schematisierung  des  Arbeits- 

gan e  s .  V  e  !•  m  e  h  r  i  e  .\  n  Wendung  von 
Spezialmaschinen  und  von  guten  Hebe-  und 
Transportvorrichtungen.  und  eben  diese 
Faktorrtl  geben  den  amerikanischen  Eiswibau- 

werkstätten  ihr  typisches  GcprUgc. 

J.  H.  Bandhols,  Doiabarg. 

Bestimmung  der  Gichtgasmenge  und  deren  Wärme-Effekt 

bei  Eisenhochöfen. 

Ein  Vorsehlag  von  Professor  Josef  Ton  Ehrenwerth,  Leoben. 

Seit  die  Gichtgase  der  Hochöfen,  inbesoudere 
dnreb  ihre  Verwendung  in  Oasmasdrinea, 

eine  wesentlich  erhfihte  Bedeutung  eriangt  haben, 

ist  es  auch  im  erhöhten  Maße  Bedflrfuis  ge- 
worden, deren  Henge  genau,  und  insbesondere 

rasrl]  liestitiitiien  zu  künni-n.  Es  erscheint  mir 

daher  angezeigt,  den  hierfür  aufgestellten  Gang, 
welcher  am  raschesten  snm  Ziele  fBhrt,  im 
folgenden  der  Oeffentlichkeit  zu  ttbergelien. 

Softem  nicht  auch  anderes  verlangt  wrird, 

braucht  man  für  die  Bestimmung  der  Gichtgas- 

mengo  bei  Eisenhochöfen  nur  die  Mengen  Kohlen- 

stoff", welche  auf  die  Einheit  Roheisen,  also 
z.  B.  auf  100  kg,  in  die  Gichtgase  Ubergehen, 

und  eine  auf  alle  Bestandteile,  welche  man  ehi- 
bezidien  will,  dch  erstreckende  Analyse  der 

Gichtgase.  Die  in  die  Gichtgase  übergehende 
KohlenstoffiDBenge  ergibt  siidi  als  DUfereos  des 
gesamten  KohlenstofT.s  aller  Gichtmaterialien, 

weniger  jener  Mengen,  welche  in  das  Bobeisen 
und  in  den  Gichtstaub  Qbergehen.  Die  Analyse 

der  Gichtgase  soll  sich,  außer  auf  die  Kohlen- 

stoft'verbindungen,  des  bedeutenden  Gewichts- 
▼olnmens  des  Wasserstoffs  wegen,  jedenfalls  auch 

anf  diesen  erstrecken,  obgleich  seine  Gewichts- 

menge  ja  niemals  bedeutend  ist. 

Die  Berechnung  ergibt  sich  aus  der  ein- 
fachen Ueherlegung,  daß  die  Gasmengen  auf 

die  Einheit  (z.  B.  100  kg)  Roheisen  mit 

jenen  der  Analyse  im  selben  Verhältnis 
itelieii  mftssen,  wie  die  Kohlenstoffmeageii 

in  beiden.    Besdebnen  wir  die  auf  100  kg 
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Roheisen  in  die  üaso  übergehende  Kohlenstoffe 
menge  all  C,,  so  Ist 

Cf«      2C      -     (Ci     -H  C«) 

Angenommen,  man  wolle,  wie  das  fruwöhn- 

lich  der  Fall  ist,  die  Mi-ngeu  CO»,  tU,  (  II*, 
CiH«  vnd  H»  nebst  N«  bestimmen,  sowie  deren 
Oesamtmenge,  nnd  es  sei  die  Volumannlyse  der 
Glohtgase 

•  00*  +  b  00+0  CH«  4- d  CiH«+e  H  +  f  K  =s  100, 
so  ist  in  100  obm  dieses  Oases  an  Kohlenstoff 

in  kg  enth.iltcn: 

»/.i  •  1.978  a  +  V:  1,252  b  +  »/i  •  0,669  ■  o  +  •/»  •  l,lö  •  d 
oder  in  runden  Zahlen 

0,M8  (a+ b)+0,4t  •  c  + 1,00  •  d  s  e« 
Dann   orgcWn  sieh  die  auf  100  kjr  Roh- 

eisen cutfalloDdcn  Mengen  der  einzelneu  Uase 
in  cbm  vrie  folgt : 

obm  COi  Cg 

»00  = 

Gasmosgo  in  der 

ebm  CO         :      —  Xp„  :  b 

und  so  fort;  allgemein  also: 

Ctasebm  saf  100  kg  RoheiH(>n 

AnalvBo  (&,  b,  .  .  .) 

In  derselben  Art  erhalt  man  natürlich  auch 

itte  Ctosamtgasmengo 

£0^-^.100 

Zu  dieser  GaHnienge  ist  noch  der  VVjisser- 

dampf  sasQseblai^D,  welcher  aas  den  Oiebt- 
matorialion  in  dif  Gichttrase  kommt. 

Dies  ist  die  einfachste  Art  der  Bestimmung. 
Sie  Icann  selbstTomtandlleb  nur  fBr  xusammen- 

gehörige  (rask  oh  lenst  off  mcngenundGieht« 
gasanalysen  angewendet  werden. 

Für  eine  Temperatur  t  und  einen  Dmok  1/ 
orhiilt  man  cinz^On,  wie  In  Snnune,  das  Volumen 
der  Oase  durch 760 

Ol,  b-       —  Oo»7« 

Wärmeleistung  di-r  (Hchtgase.  Gase 

mit  obiger  Zusammensetzung  besitzen  eineWürme* 

leistung  pro  cbm  für  0*^  und  760  mm  Druck  von 
cal 

Wi.  =  30,6 1  b  -)-  86,00  0  +  148  d  +  20,3  e 

bei  trockenem  Zustande.* 
Lcobcn,  15.  Juli  1907. 

•  nie  Hrrechniing  der  (iiclit^;a»meiii;e  im«  «ioni 
(ie»nnitkolilfiiHtort};fhttIt  der  Bc-tcliirkiiii;,'  iiiitur  Zu- 
^'ninilelo^'un^  der  ZuaammenKctzung  der  (lictit^'aitc  ist 
im  I'rin7.i|i  nicht  neu  (verffl.  z.  H.  , Stahl  und  Eitteu" 
1888  Nr.  9  .S.  592).  Wenn  VerfasBcr  dio  vom  Uicht- 
stsnb  mitgoriaaoDon  fcaten  KoblenstoiTmcngon,  deren  ge- 
nan«  Bestimnniig  übrigens  erbeblictae  Scbwiarigkoitfln 
bereiten  dlirfte.  In  den  Kreie  seiner  Betraobtangen 
xieht,  80  muß  er  snch  die  Im  Hochofen  stattflndenden 
KohlengtofTabscheidongeii  berQclulcht!|feii.  Was  die 
Augfahruns:  des  YorBchlegs  im  prAktUehen  Ht  irieb  bo- 
trifTt,  MO  dürften  bei  dem  raiieh  aufeiniimlcrfoli^i  ndoii 
WediHcl  aller  in  Itetraclit  kommpnclon,  iliin  h  A  luilx  yi  ii 
sa  ermittelodcD  Werte,  üurchitcfaDittawerte  nur  durcb 
eine  laago  Selbe  von  AaalyHn  ss  erbelten  sein. 

Anm,  d.  Hed, 

Die  Knappschafts-Berufsgenossenschaft. 

Aus  dem  umfangreiohea  Bericht  für  1!K)()  gobon 
wir  folgondos  wieder:  Die  Fürsorge  fUr 

Verlt'tztü  innerhalb  der  orston  15  Wochen  nach 

dem  Unfälle  ist  von  dor  l^orufsgenos.fonscliuft 

in  Itj'Jl  l'^ällen  Uberuoniineu  worden.  Dio  Ver- 
letzungen untOFBohieden  sich  in  ß8ß  Knooken- 

brliclio,  low  Augon-  und  047  sonsti<^o  Vorlot zungon. 

In  1<)78  Fällen  fand  AoMtultspflege,  in  13  i'^ällen 
ambulante  Behaadlunir  statt  Der  Erfolg  der 

Bolmndlung  war  in  l'{77  Fallen  piinstit;.  in  814 
Fällen  ungünstig.  Die  aufgewendeten  Kosten 
beliefen  sieb  auf  296068,20  Jt\  daron  wurden 

durch  die  Kn.ippschaftskassen  erstattet  S7ö1K5,.Vk«, 

so  daß  der  freiwillige  Aufwand  fUr  diesen  Zweck 
206439,65^1  betrag:  Im  Yoijahre  wurden  idB& 
FHlle  Uberaommeo,  woduroh  186d06k61  Ji  Kosten 
entstanden. 

Dio  Zahl  der  auf  Urund  der  §§  Ö7  bis  (iü  des 

Statutes  freiwillig  versicherten  Betriebs-  und 
Biireüuheiiniten ,  Marksciioitier  und  Gonusson- 

sohafttfuiitglieder  betrug  HNO  mit  einem  Jiibres- 
arbeltsverdlenst  von  6667062*«.  Die  Zahl  der 

Vorsiflierten  hat  sieb  gopon  da«  Vorjahr  um  1H0 
und  der  Juliresarbeitsverdienst  um  lOliüUUü.« 

•rIlOht 

Die  durch  dio  rechtspredionde  Tiltij^keit  ilor 

Sohiedsgerichte  erwachsenen  und  l>ei  der  Knupp- 

sohaftti-BerursgenosKcnschuft  von  jeder  Sektion 
für  sich  zu  tni^'onihMi  Kosten  boUugon  für  das 
Jahr  llXKi  löüUMti,»»«  ̂ . 

IMe  cur  Anmeldung  gelangten  UnflUle  des 
.luiiros  v.vts  nach  den  oinselnen  Woohen tagen 
verleilen  sich  wie  folgt: 

SoDBlHr        Kwilac        DtoMMf  MHtwitrt 
1S74         i:?(iSl        14-»«)         14  274 

14  834       14266  14974 

Zusuiumen:  878f)2. 

Im  Boriohtsjahre  war,  wie  im  Vorjahre  nicht 

der  Dienstag,  sondern  dor  Samutng  dor  unfalN 

reichste  Tag,  in  zweiter  Linie  kommt  dor  Diens- 
tag, darauf  folgen  dor  Oonnorslag,  ilor  Mittwoih, 

der  i''reitäg,  in  letzter  Linie  eräclielut,  abgeseliou 
von  dem  nicht  in  Vergleich  su  siehenden  Sonn- 

tage, dor  Moiilatr,  an  doni,  wio  in  friiliort>ti  Be- 

richten bereits  erwähnt  wurde,  weniger  l'ensoneu 
arbeitMt  und  deshalb  auch  woniger  Unfälle  eich 

ereignen. 
Die  meisten  Unfälle  weiiit  dor  .März  auf,  dio 

wenigsten  der  Dezember.  Im  vergangenen  Jahre 
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ualiiuen  die»<o  Stollen  der  Junuar  und  der  Juni  4.  Au  dm  YerwallnagskottaD  d«r  tUk- 

ein.  Bei  don  Monaten  ist  eino  RoK^olinüßigkeit  iii  tionen   MÖ177,M 
der  Unfallhüufipkoil  wio  l>»'i  <ioii  Wuclientapen  5.  Aua  don  Ton  den  SoktionangemeioBMl 
noch  nicht  festzuHtelieu ;  jedenfallt»  kuiiuiit  dafür  zu  tragenden  Luten: 

die  Ton  manoherlei  weidiMlndea  UnutBnden  ab-  •)  die  Yarwattuitikoaton 

hiingige  SSaU  der  beaddUtigten  Peisonea  in  Be-  dea  OononnNohaftnor- 
tracbt.  aUiude«   6&130,07 

Di«  Zahl  d«r  angemeldeten,  der  ent*  b)  die  AvbIIII«  an  Umhi^ 

B'chiädiguuKSpfl  icht  igen  Unfälle,  sowio  fTir  IGOfi   4890,98 
deqenigen  mit  tödiioliem  Ausgange  betrug:  c)  der  zur  ErgAnsung  des 

■b«rh.upi  ̂ ^^^  Betrlebrfoade  aalka- 

Angemeldete  üalUl.                 87  89«      m,6«  l>rlageade  Betray  tea  .  lOOOOJ» 

Ent«chadlguneHpflicht!Ke  UnfSIlo    lOSJT         15,71  „                   ...  80M1,05 
Unfällo  mit  tödlichem  Ausgatijje      I  21  I  l.iii 

naag  dio  /inHon  des  Bn- 
Die  Zahl  der  augomoldotcu  LuriÜlo  erhühto  triebufondB,  die  Strafen 

•ich  gegen  das  Vorjahr  um  6021  oder  1/W  auf  der  Betriebtaateraehmer 
1000  Versicherte,  <lio  Zahl  der  ontsohüdigungs-  w»d die aaehtrlgUeh  «Ib- 
pOiohtigen  UnfäUe  um  7ül  oder  0,16  auf  lOOO;  ge,,anf;..„en  ümlageaae. 
dagegen  ging  die  Zahl  derUnfÜlle  mit  tltdliehem  ^^^^  15420  84 

Anspnnpo  um  24  oder  0,1")  auf  Uyxt  vorsidiortö    «»•n««! 
Personen  zurück.    Bei  den  tödliclien  Unfällen  ,    .  °  «©«».«l 

ist  die  VerhHltnissahl  von  1,7B  auf  1000  Vei*-  *•  ̂   ™ 
«icherto  nooh  in  keinem  Jahre  seit  dem  Bestehen  «eeerrerond«  .        .

  ,  8798847,88 

der  BerufsgenoBsenschaft  so  niedrig  gewesen  wie 
 Darauf  koniineniaABrech. 

im  Berichtsjahre.    Die  Verhaitnis/^hl  der  ent-  «•••• ,  ,                    .  .     ...      ,  ,  .  Poads  mit   1976844,49 
schäaigung8pnicl)tiK*'n  unralle  ist  «eit  dem  Jahre  — 

1880  von        auf  15,71  auf  KifJÜ  Vorsicherto,  also  bleiben  2422403.34 
fast  auf  das  Zweieinlialbfacho  geHliegon.  Zasammen  23067083,75 

OrOflere  UniUle  (Maaaenunflille)  d.  h.  solohe,  Daven  kommsB  in  Abrng  die  Ebnahmen 

bei  denen  zehn  oder  mehr  Personen  einen  Unfall  aas  NaehtragahebendlaB  mit  .  .  ̂   423.19 
erlitten,  ereigneten  sich  5.   En  wurden  hierbei  bkibaa  23067160,56 
7B  Personen  verlefat.  Die  Stetgerung  der  Gesamt-Unfallkoeten,  auf 

Innere  Ursachen   der  ent^chädigungspflich-  einen  Arbeiter  berechnet,  beträgt  nur  0,19  .Jt, 
tifren  Uurällo:  Zahl  <ior  riifiiüc,  veraniafit  durch  was  darin  seinen  Grund  hat,  daß  sich  die  Zahl 

die  tiefUulichkeit  dea  Betriebes                   *  der  Versicherten  um  41  7Ö0  erliülito.  Auf  lÜOO  Ui 

  7504     09,81  Lohnsumme  berechnet,  ist  der  Durchschnittasats 

Mingel  de»  Betriebes  bn  be-  infolge  der  bedeutenden  Krhöhuug  der  Löhne 

■onderen                                   85      0  78  sogar  um  2,10 .«  zurückgegangen,  trotztem  die 

die  Sebald  der  Mitarbeiter   !  .      851      8^84  Umlage  gegen  das  Vorjahr  um  IVt  Millionen  Mark 

.      ,     dea  Terietilm  eelbet     9887     98,87  o'l«""      >  gestiegen  ist. 
Zasammen :    10  827.  Am  81.  Dezember  1905  betrog  der  Be- 

Die  Zahl  der  entschädigungMpflichtigon  Un-  serrefeada   49209758,68 
fiUle,  welche  durch  die  ,GefShrlichkeit  des  Be-  Für  das  Jahr  190t;  Hiud  demselben  gemäß 

triebes*  an  nich  entstanden  sind,  ist  auf  <)!t,Hl  "  -S  34  Onwi  rlio  -  Unf.  -  Vers.  -  Oes.  S'/o 
gegen  ()8,51  o/o  im  Vorjahre  gestiegen.    Bei  den  dieaea  üeatandea  zuzuführen  mit   .  .  3798247,03 
Übrigen  Uraadhen  iat  ein  entsprechender  Rttok>  so  dal  derselbe  am  BdUasie  dee  Jahrea 
gang  eingetreten,  und  zwar  bei  „Mtingel  des  Be-  1906  betragt   46001001,51 

triebes  im  besonderen"  von  0,UÜ  o/o  auf  0,78  %  Wie  im  Vorjahre  ao  maoht  auoh  im  Berichts- 
b«l  ,Sflhuld  der  Mitarbeiter«  von  3^73      auf  jähre  diese  Einlage  von  nahem  4  MiHionen  Mark 
3,24  7«,  ''oi  .Schuld  des  Varietäten  selbst"  von  ig^o/o  „der  den  sechsten  Teil  der  Gesamt unilago 
2b,.^>7o  auf  2li,ii7  7o.  aus.    Ib^fTentlich  findet  der  borochtiglo  Wunsch 

Die  Umlage  setzt  sich  zusammen:  der  BerufugeunsseniichafteD,  sie  von  dieser  ebeuäu 
1.  Aas  dea  Gntsehldignagen  aadi  Abaag  unnötigen  wie  schweren  Belastung  zu  befireien, 

der  wieder  vereinnftlimton  Hnträffe  .  19815970,87  bei   dem   in  Vorberoitun^r  befln<!li(hon  (Jesetz- 

8.  Aua  den  Kosten  derl  üraorge  für  Ver-  entwurf  Uber  die  V'ereinl'auhuiig  der  sozialpoliti- 
letsta  toaerbalb  der  Wartetelt  .  .  .     808489,65  sehen  Qeaetce  Berttoksiohtignng. 

8.  Aas  den  Konten  der  ünfallTeraiche-  Die  Verwaltii!iL'"''l<(i^tf>n  des  Gonosson-^cbafts- 

rang  eaw.,  dea  Rocbtaganges  ond  der  vurstondes  und  der  doktionen  zusammen  betrugen 

UafaUverhOtaag                             610899,94  im  gansen  und  in  Proientan  der  Jahreaumlage: 
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4.  Saptombar  1907. Stahl  uad  Haan.  1S96 

im  Jahre  1»Ü5  tiö844U,(J6  »  3,1  >.  im  Jahre 

lfm  710908^1  Jt^S,l*h' 
Dip  Klinten  der  UnfallunterHunhunpon.  ilnr 

FuBUit«lluug  der  £nt8ohädiguiigea,  die  Sohieds* 
geriohtB>  und  ünfallTerhtttnngakoaten,  sowie  die 
K'>stoa  des  Heilverfuhrons  innerhalb  der  ersten 

13  Wochen  nach  dem  Unfälle  stellen  sioh  wie 

folgt:  im  Jahre  IflOÖ  880879,77  =  2,11  »/o,  im 
Jahre  liOG  718,831,89         8,1  o'„. 

Seit  IHSJi  erhöhten  sicii  die  Zahl  der  Hotrioho 

vun  Kiöb  auf  2186,  die  Zalil  der  venicherleu  I'er- 
sonen  von  843700  auf  689248  oder  um  3455^ 

^=inO,5  7o,   die  Oosamtlölino   von  2r)07fl5617 
auf  8U1 222054     oder  um  t>4042Ü437  Jt  =  255,4  V> 

Bericht  Aber  in-  und 

Patentanmeldungen, 

velche  veo  dem  angegebeoen  Tage  an  wihrend 
iweier  Monate  zur  Einsichtnahme  Für  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

'^5.  Juli  l'JOT.  Kl.  31o,  C  15212.  Vorfabreii  zur 
BcBeitigunj^  von  Lunkern  buh  .Stahli^uBhlöckt n  li.ircli 
anhaltondos  EinfließenlaMsen  von  Metall.  (  lieiiiiKc  liu 
Fabrik  OrieMheim-Elektron,  Frankfurt  a.  H. 

Kl.  49  f,  L  21  760.  Rad,  wclchos  aus  durch 
Paaktachweifiung  verbandenen  Bl«cben  hergeatelU  ist. 
Laaranoe  8.Laäunan,  New  York;  Vertr.:  Meliert  nnd 
Dr.  Sali,  Pat.-A.owKlte,  Berlin  8W.  IS. 

29.  Jiiü  1907  Kl.  1  »,  B  32  147.  EntwÄBaernnga- 
fönlerliiiiul  imt  Siebböden  für  Kobleu,  Ena  und  der» 
gleichen.  Zub.  z.  Patent  144  481.  MaseUBeilfiabrlk 
Baom,  Akt.-Cies.,  Hörne  i.  WeBtf. 

Kl.  7  a,  St  8967.  Walzwerk  zum  Walzen  von 
Aobren  mittaU  Btete  in  deniHclliL'n  DrehuagBainne  um- 
lanlaDder  Walzen.  K.  Vh.  Htiefel,  P^lwnod  City, 
LawraBce,  nad  J.  fi.  Hiotaolaon,  Pittsburg,  V.  St.  A.; 
Tertr.:  F.  C.  Olaaer,  L.  Qlasar,  O.  Hering  und  B.  Paits, 
Pat.-Anwilta,  Berlin  SW.  68. 

Kl.  7  b,  G  22  284.  MaHchine  zur  Herstellung  von 
Rohren.  Iviwin  Truman  Greenfield,  Monticello,  (irnfHch. 

Sulli»an,  V.  St.  A.;  Vortr. ;  Paul  Müller,  I'at. -Anwalt, 
Berlin  SW.  61. 

Kl.  7  c,  W  26  0Ü2.  Verfahren  zur  Verbindung 
von  Scheiben,  inHboHondore  von  RaduchellMn,  mitTrieb- 
eehtffw-    Paul  Waili,  Nambarg,  BargBchmietastr.  88. 

KL  40  b,  D  17  531.  Yarfabren  aar  HentoUaog 
vea  Legterungan  Ton  Kapt«r  and  Biaen.  Frita  Dauaer«, 
Berlin,  SpenerstraBo  SO. 

1.  AufriiBt  1907.  Kl.  7  a,  D  17  043.  Schleppvor- 

rlchtnng  für  Btabt'örmipe»  Material,  im  bcaondoren  für Wnlieiaan.    Franz  Dahl,  Hriickiuiiihtni  a.  üh. 
Kl.  24  e,  B  44  879.  Uaserzeuger  für  Uatima8chiuen, 

bei  dem  die  Scbwelgaae  durch  einen  Injektor  aua 

dar  BntgaaongBzone  abgesaugt  nnd  in  die  Qlutzone  go- 
drftokt  werden.  Wilhelm  BraMeSi  Getbenborg,  Schwed.; 
Yertr.:  Bebert  Braadaa»  Haoaevert  Laveaatrafle  81. 

Kl.  86  a,  B  84011.  OfantBr,  iaabaaoiidere  für 
Ent-  und  VergaaoBgelfea.  HaaaÜea,  Mflnolien,  Mai- 
Htraße  9/0. 

KJ.  49  g,  N  7636.  Verfahren  zur  llerntellung  von 
Hafeiaeniitollen,  in  deren  Htollenkörper  aus  weichem 
Stahl  ein  Kernznpfen  aua  hartem  Stahl  eiDgoaetzt  wird. 
Tho  NeTorfllip  Manufacturing  Co.,  New  Branawiek, 
V.  St.  A.;  Vortr.:  Ibffwt  and  Dr.  Seil,  Pal.^wilto, 
Berlin  SW.  18. 

5.  Angoat  1907.  KL  19  a,  M  S7iM7.  SddaMii- 
9t<jtWerbindang  mit  BtoSbrilok«  für  Eiaenbahngelaiae 
Dach  den  Patantan  141684  und  151881;  8.  ZeMli 

und  dio  auf  einen  N'eruiciiorten  ontfuliendo  Lohn- 
Munme  von  729,89  Jt  auf  1298,04  Jt  oder  um 

668;96^»77,2« Daa  ftirohtbare  Urubeaungliiek  zu  CourritTos 
(Frankreich),  bei  dem  mehr  ah  1000  Bergleute 

den  Tod  fanden,  veranlaßte  den  (ieno.'i.sonschnfts- 

vorstand,  geleitet  durch  kamorutii^ehartliciios  Mit- 

gefühl, unter  den  Mitgliedern  der  Knap{>8ohaftfi- 
BerufiBgenoBsenacbaft  einn  Sntumlung  freiwilliger 

(Jaben  zu  voran-itaiten.  Dieselbe  (»r^al)  da.-i  «rfrou- 
liohe  K«8uU«t  von  21)5  7Ü2,35  welche  der  fran- 

aösischen  Regierung  durah  den  deutadhen  Bot- 

scliaftor  in  l'aris  zur  Untersttltzung  der  Hinter» 
bliebeueu  übermittelt  worden  sind. 

ausländische  Patente. 

zum  Patent  141594.  Fraoa  MahMB,  Cbarlottoobarg, 
HardenbergatraBe  9  a. 

Kl.  86e,  B  48867.  AaarOektorriehtaof,  beaaadera 
IBr  Hei8hiftaiotoren  bei  LuftBaaaneagera.  Biebard 
Boaeli,  Hannoror,  An  der  Chnatnakirebe  10. 

Kl.  49b,  <)  ,5311.  Vorrichtung  zum  Richten  von 
Werkstücken  in  dio  zutreffende  ArbeitsHtellung.  Karl 
Oertol,  Berlin,  Lcipzi^jerstr.  103. 

Kl.  80a.  H  3^998.  Kollergang;  Zus.  z.  Patent 
172  291.    Heinrich  Horn.  Görlitz. 

8.  August  1907.  Kl.  7  a,  K  30  100.  Fübrunga- 
Torricbtung  fQr  Stabeisenwalzwerke  mit  einer  fasten 
ood  einer  bewagUehen  FOhrangabaaka,  die  awiaehea 
den  Wallen  liiadnrchraioben.  Karl  Koriel  und  Hein« 
rieh  Becker,  Luganalc,  Sad-Ru61.;  Vortr.:  V.  F.blirt, 
O.  Lonbior,  Fr.  Harmaen  und  A.  Hüttner,  Pat.-.\n\vrilto, 
Berlin  SW.  r,i. 

Kl.  7a,  U  26lil.  KnUengang,  bei  nek'hein  das 
Abwerfen  des  Walzgutes  durch  HchräggeMtellt«  Köllen 
erfolgt.  Union,  Act.-OoH.  für  Bergbau,  Eisen- und  .Stahl- 
bdnatrie,  Dortmund. 

Kl.  24  k,  A  18847.  Zweiteilige  Feaerbrfleke  aar 
Kegelnng  der  DarehtrittiIHfnan»  fBr  die  Heiigaee. 
Johannes  Aulitzky,  Dresden-N.,  KurfBratenstr.  9. 

Kl.  49  c,  0  22  695.  Luftbammer  mit  einer  Fampo 

zur  al)« ecliBfinden  I''rzi'up;unf,'  einer  Saug-  und  Druck- 
wirkung' auf  den  Biirkollion.  William  Graham,  Lon- 

don;  Vortr.:  H.  X<ubart,  I'at.-An\s.,  Berlin  SW.  (iL 
Kl.  50  b,  S  2."!  U7  Beachickungavorricbtung  für 

Arbeitemnschinen,  wi.<  I  rockenapparate,  KollergAnge 
und  dergleichen.  Louia  Soeat  &  Cia.  m.  b.  H.,  iiaia« 
hell  b.  DOsaeldorf. 

KL  AOe,  L  88949.  Donpeltaadbieeher  mit  ebev- 
balb  nnd  nnterbalb  etnsa  «af  einer  Biala  tatgaaohaaea 
KiigelU^'erR  an  geordneten  Brachkagaln.  JehuB  Lthne, 
Aachen,  Karlstr.  17. 

Gebrauchamustereintragungen. 

29.  Juli  1907.  Kl.  24  f,  Nr.  313  142.  Luftabsperr» 
Torrichtong  an  Wanderroaten.  Wilhelm  Kremier, 
Berlin,  BeTematraOe  5.  , 

KL  84  f,  Nr.  818 148.  Vorriehlang  aar  TarhOlmf 
von  eeifUehen  Klemninngen  an  Wanaerroatan.  Wil- 

helm Kremser,  Berlin,  Bovernatr.  5. 
Kl.  31  c,  Nr.  313  199.  Modellsrhraube  für  (Ht  lien  i 

zum  .^unlieben  von  Mndellen,  bei  der  IlolzBohrauliu 
und  Schraubenzieher  in  eine  lliilBe  oingeletjt  werden. 
Heinrich  Michel,  Vogelsanf,',  Kr.  ScLwolm  i.  W. 

Ki.  49  b,  Nr.  313173.  Metallwarmsiige  mit  wipp- 
bar angeordnetem  Kreiaaifelllatti,  desaen  AbwArtB- 

bawafog  (Atbaitagang)  Im^iiamer  ter  ai«h  gaiat  ai« 
■efaie  AohrlrtolMwegnng  (Leergang).  Mirkiacha  Ma- 
echinenbaDanstalt  LädW%  Stamahols  A.-0.,  Wetter 
a.  d.  Ruhr. 
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1S96  8tabl  nod  BiMn. BeridU  über  im-  und  aiuiAndüekt  FtiUmte. ST.  Jahif  .  Hr.  89. 

Deutsche  Reichspatente. 

KI.  12e>,    Nr.  17«462,   Tom  S.  MJtn  1904, 
Ei  (  her  H  il  1 1  o  n  -  V o  r  <•  i  n  Motz  &  C  i  o.  in  Bleb. 

liti xoinliurj;.  \'i>rrii:ltluiiij  zur  \'n>-r>  iniffung  von 
G ichlf/asrii,  /textrhfiid  <ius  tiiur  An/uhl  hutt,  n  nxi mit  r 

angeordttt'tfr,  durihhrochener,  •hn  rh  l''lii.<sii;k'  it  hi>\- durtMewrater  MrtnU»rhfifirn . 

Die  VorriebtuDg  wU  aebun  der  V.irrrinignni; 
•in«  «»itgebeiid«  AbUhliag  der  Oiebt«;»'*''  >><>vrirken, 

nm  thren  knioriaebon 

i_,.^.^_J^  _  Wert  dvreb  Hersb- mindorunj;  ibree 
Fl"  u  ch  t  iirk  i  I  »jrehal- 

tl'H  /II  itIimIkTI.  I)'l,-f4(i Alikiihluni;  hoH duri  li 
Motallinn»>eii  t-rzielt 
wordrii,  (lio  ittSnilit; 

wifiliT  ali^i'ktlhlt 
werden.  Demzufolice 
werden  die  dareb- 
brochenon  Met«!!» 
srheiben,  dioziimpfa- 
riTi'n  trnitiTeiiiiin  l'  r 

in  «'inwni  f^t'Hi-lilojiÄeMcn,  ziitn  Teil  mit  einer  Kiilil- 
flÜHMij:kfit  L'ffiillti'ri  Hihiilier  auf  einer  Welle  a 
montiert  üinil,  ni  Iip  ̂ rroü  und  nin^itig  ituii;;t>bilde(. 
Sie  hcHteheii  hii->  mehreren  Sc;.'tiu«iiten  h,  welebe 
iSeber  an  inetalliitcben  Annen  heFeHtifft  Hind. 

Für  die  Sebeiben  wird  ein  Durchmemcr  von 
ittbideetem  S  m  ▼erKoeebU|;en,  fflr  die  perforierten 
KtthllMcben  h  eine  MetnUeWrlie  von  5  mm  odf>r  eofern 
«io  AUS  DrahtceHecht  bestehen,  eine  Dmhtetirlte  von 
inindeMtoiiN  2  nun. 

Kl.  31»».  Nr.  177.Vi4.  vom  21.  NoTcmbcr  I90B. 
|t  n  |i  |)  \    t{  V  11  t  Ii  <•  r    i  11    M  «  II  n  h  e  im  -  W  «  1  d  h  o  f. 

<l ri  IthiD  t  r    hliiihllpintft . 
{•ie  mit  der  iMirch- 

zieliplalte  ii  durch  Bol- 
zen b  starr  verbundene 

Drurk  platte  e  beeitti 
l'nterMtiklzun(f«kdrj|Mr  4, 
die  den  Zweek  hnben, 
die  darüber  befindüohen 
hehvvnchen  SuuHtörperc 
liiini     Ausheben  oder 
l>iir<li/:!i'ln  ii  'i  Miulrl- 

IcH  f  «o  ZU  Htiltzen,  dnli  nie  vuii  der  lijtu|iinifi.-'Hti  der 
Form  ni<'ht  alireilien  und  in  der  Modollplntte  xteeken 
bleiben.     Die  ülirijje  r.inrielitiitiL:  ist  die  iibliehe. 

Kl.  7I>.    Nr.  vom    2.  Augunt  1904. 
ChriHtian  llülHrneyer  in  OSeeeldorf. 
fahren  und  Vorrichtung,  um  Kohm  odtr  Vollkörper 
durA  mt$attweife$  Aut$treeken  99m  grSflten  umrh 
dem  UeituttH  iturrhmetter  hin  tontirik  m  cicAefi  erfer 
tu  ttalren. 

/unriebi<t  wird  ein  Teil  dex  \V(  rk«tiii  k  "  niiter 
Vfren(;uii(;  den  Kaliber*  ItoniHcb  eini.'e/<iL;i  ii  uinl  iluiin 
der    liliriije  Teil    mit    detn   klein^dwi  Knlilii  f  jiar.ill.  ; 
wandit;  «.'ir  r-  Ilii-rnuf  wird  im  AnHcbliili  an 

Duixiiiiehfuntnniiiichiiir  ni  ii 

t 

den  ersten  konisohen  Teil  ein  Teil  ile«  xyl'ndriKeli(-n 
Endes  unter  Reiheballnni;  der  irleir  hen  Knni/itüt  auf 
die  (fleielii-  Wrinr  k.ini».  h  eiii:;c/ni;i  n  iiriil  dn8  öbri(;c 
Knde  den  N\  erk-<tii<  l<(  H  jmriillelw aiid ic  weitenrezoj;en 
und  zwar  no  oft,  Ii:h  die  Aneinander  ^'ereibien  koniHelien 
Teile  »ich  über  die  };anz<>  Lötifje  des  Werkstiieke» 
eretrecken. 

Die  Ton  den  Kalibern  zurflck|;cdrftMf;le  Metall- 
wird liei  dieaem  Verfabren  nnf  mebrore  Kaliber 

verteilt  und  hierdurch  ein  ObcrmSBif^r  Zug  anf  das 

Werkhtürk  vernii''di'n. 
Zur  Aunfilbrun^^  den  Vorfahren«  dienen  Wal/en- 

trru|)|>eii,  dil'  !4ii'li  ̂ am  oder  teilweise  drehen.  I>iehen 
Hieb  ilie  Wal/eii  rnii/,  ho  Mind  sie  auf  ibretn  l'mffnf^ 
mit  koiiisrhen  iin.l  |i:u  ri I l-  l w.indi^on  Teilkalibern  »er- 

sehen, von  denen  der  koniHebe  Teil  bei  den  cinselnen 

Waliengmppen  fortacb reitend  zu-,  der  parallelwandige 
bingeifen  atetig  abnimmt  Er  betrigt  baispielaweiae 
bei  der  Waise  a  bei  der  Waise  d  *ft  nnd  bei  der 
Waise  *  •/*  l^infandes.     Hei   Walzen   mit  nur 
koniaokan  Kaliber  wird  der  |>arallelwandi^e  Teil  dn- 
dnrell  ereetsti  dall  die  Walz«  n  in  dem  .Vii;;enbliek, 
wo  sonst  der  parallelwnndi;;e  (iuer(«-hailt  erreieht  iHt, 
durrh  eine  Sperruns;  festf^nsetzt  werd«in  und  ilas 
Werkstück  darcbgezo^on  wird.  Die  koniechen  Kaliber 
nehmen  bieriwl  an  Liege  sn,  deagMchen  die  Teil- 
drehunjren. 

Kl.  iNn,  Nr.  ITHlsH.  vom  1.  Mira  1904.  Mon- 
taRue  M  (lo  r  e  in  Melbourne  und  Thomas 
James  lieskett  in  JiruUMwiek,  Auntr.  O/Vn- 
nnlngr  zur  Erzeugung  von  trhrninlltarrm  EUrn  un- 

mittelbar au»  feittkSrnigrm  Kiiieners  durch  »avlt- 
rintindt-rftigendeis  lithatidrln  der  Krze  in  einem  Ronf- 
oder  Vorwdrm-,  einem  Beduktiou»-  und  einem  Sehmtlz- 
raume  mU  redutterendeu  Goten, 

Die  feinkörnigen  EfawneRe  (tnabeeondere  aoUan 

die  Majrneteiaonaande  Van -Seelands  verarbeitet  wer- 
den) werden  tn  einer  OfenanlH^'e  behandelt,  die  auH drei  zuHammenbSnifen- 

den,  aller  dureh  Schie- 

ber fjnK'-'neinander  ab- BcblieObaren  lUiumen 
besteht  In  den  ersten 

Raum  a  wird  d«a  feln- 

VlcSniiga  En  nnantor^ 'breeben  daroh  ein  Be- 
cherwerk b  oder  derirl- 

oinifotrapen  und  dureh- läuft  diesen  Kaum 

langsam  von  Stufe  zu Stufe  fallend,  wobei  es 
dnreb  einen  Strom 
heiBer  Qaae  anf  Ro^at 

erbltst  wild.  Bs  ge- 
langt sodann  unter 

einem  Schieber  c  vor*' 
bei  in  einen  zweiten, 
dem  ersten  übnlieben 

Kaum  d,  in  dem  e- 
durch  aufl  dem  Kohre  r 
eintretendes  und  ihm 

ent^-ei;en8trömende8 

JKedttkttonagaa  su  Me- taUacihnranim  rednsiert 
«bd.  Diasar  aammelt 
aleb  in  dem  Kanal  f 
an  und  wird  von  da 

dureh  Oefl'nen  der 
Schieber  <)  und  h  zeit- 

weilig in  den  Herd- 
ofen t  abgelassen,  in 

dem  er  p-Nebmolzen  und  su  einer  Luppe  snsammen- 
gesehweiBt  oder  in  flblieher  Wala»  in  Stald  nm- 
gewandelt  wird. 

Ein  Teil  dos  in  dem  Redaktionaranm  d  hoeb- 
>;eMtief;enen  Keiluktion8t;atieK  wird  durch  Rohr  k  zum 
Herdofen  i  geleitet,  der  Kp»t  gelangt  unter  dem 
Schieber  c  vorbei  in  den  Erbitzungsraum  <t  und  wird 
hier  mit  dureh  /  zuntröniender  Luft  verbrannt. 

Hei  einer  zweiten  und  dritt<^n  Aucfübrungtiform 
der  Ofenanlage  int  entweiler  nur  der  Hrhit/unguraum 
oder  auch  noch  der  Keduktionaraum  als  geneigt  ge- 

lagerter Drebofen  ausgebildet  Der  Betrieb  Ut  der 
gleich«  wie  bei  der  smiaadan  Anlag«. 
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Kl.  ilh,  Nr.  17ß4')r),  vom  I.Juli  1905,  Zu^nt/. 
M  Nr.  126606  (vorgl.  „ätabl  un.l  HIhom-  1002  Nr.  10 
8.578).  Metallargiaka  I>  n  t  <■  ii  t  a  k  i  i  o  bola^ot 

in  Stockholm.  Etektriteher 
ItiitikthiuofeH  nach  Patent 

meoß. 
Dio  Kriindung  bozwcrkt, 

ilii'  /wini  hon  dorn  MauiTwerk  a 
iIi'K  Indtikiionsofi'nt  (Kinne  /<) 
lii'gt>n<li'  I  t:iliikti<)ii'^h|Mil<'  r 
^oj^cn  ilif  llit/i'  ili'rt  <  »fentt  zu 

DieH  goacliieht  durch  eim-n  <li>|i|M'lt4}D  Ton 
lUUwMMr  dDrchatrOmkoo  MAntei  d,  der  *uf  «oinar 

fuien  Llngo  b«i  e  ufgweblitzt  Ut,  am  di«  Bat» 
stohuiig  f»a  Iad«ktt«iMiir9nen  in  ihm  tu  verhBten. 
f  uud  g  «iad  Rohre  fOr  dt«  KilUflOuigkeit. 

Britische  Piiente. 

Nr.  «426,  V.  J.  HfOC  H.ihcrt  A.  II  ml  fi.' 1.1  in 
Sheffield.  Verfakrtn  zur  HrrtUlluuy  und  lithand' 
lung  ron  KUenle§krtim§*n  für  dektromagHetiae/ut 
Afanchhien  uinc. 

Um  die  Fermoabilitfit  des  Blwns  zu  vermehren 
aad  Mine  Hjsteresu  tu  Tarringorn,  irwden  fiueawrton 
bemitat,  die  arm  aa  KohlaintolP  nnd  Haogan  und, 

die  aber  mit  Vorteil  einen  Oebalt  (1  bta  5  */c)  an 
Silizium,  Pho8|>hor  oder  Aluminium  aufweisen.  Diene 
Legicniii;;!-!!  wonl'-n  liif  nuf  1U50'  C  erhitzt  und 

m  IftiiLrrtaiii  aljL'.'külilt,  ftwu  10"       in  der  Stande. 

Nr.  MOO,  V.  J.  \'MM).  Louis  Stt-rn»"  in  Do- 
mlnK*""  IIiiusi',  i;iii,'liind.  Trorkmn  vi"  ( • ''■l^i -riu fl. 

Die  Luft  wird  ziiii.ii'hHt  in  einem  HoKi'iikuhler 
darch  kaltes  Waaiter  uli^'rkühlt  und  von  einem  Teil 
ihrer  Feuchtigkeit  befreit  und  dann  durch  einen 
zweiten  Kühler  geleitet,  in  dem  sie  mit  durch  ein 
KOhlmittel  atark  abgskaUten  Obarflflehen  in  Berabrung 
kommt.  An  diaaa  gibt  aio  dan  Baal  ihm  Fanehtig- 
kalt  »b. 

Nr.  24047,  t.  J.  I90S.  Lonia  Stern«  in  Do- 
mington  Ilouiie,  England.  TrorJcuen  von  Oe- 
Udteiriiid. 

Die  Luft  wird  durrh  einen  Koni|>rpNSf)r  ziiniicliHt 
waaentlich  höiuT  vit  H.  hti  t,  aU  für  den  lieabsichti^'len 
GobrauchHZW ei  k  crr'inlrrlicli  i-»t.  Si(<  wird  dann  ilun  h 
einen  KQhler  t.i<lii'l>i;;iT  Art  „-«li'itft  uml  hier  vnn 
dem  gröBten  Teil  ihrer  Feuchtigkeit  befreit.  Hierauf 
wird  ihre  Yordiehtung  auf  dan  für  den  beBonderen 
Torwandungaivack  boabitiehtIgtM  Qnd  banibgaaatzt 
and  durch  die  infidge  der  AuedeliSBU  aiatrataBd« 
weitere    Abkühlung  der   lieüt  ilex  In  dar  Lnft  aol« 
baitenen  WaHserii  auHgeHchieJeu. 

Nr.  17  1.31,  V.  J.  1906.  Montague  Moore  in 
Melbourne  und  Thumaii  JanieH  Heitkett  in 
Brunswick,  AuHtralien.  Virftihrfn  dir  direktrn 
Sttthlifit  iii  tiuiitj. 

Das  Kinüchmelzon  von  Eisenerzen,  dio  in  einem 
Tmrgiagigan  Verfahren  zu  Eiscnichwamm  reduziert 
wordan  atnd,  erfolgt  Tielfaeh  in  «liiem  Hardofen  unter 
eiiiM>  BahlaekoDafiDleht,  «aloba  dan  EtaoBidiwnmm 
gagaa  dan  oxjdlerandaa  finiuB  der  Ofengaao  nahtttma 
aou.  Hlerbai  tritt  trotsdem  regelmäßig  eine  teilwoieo 
Kcoxjdation  dos  MetallschwammeH  ein,  die  nach  An- 
Hicht  der  Erfinder  diinh  die  oxydierende  Wirkuni; 
der  Fcrriverliiriii Hilgen  der  Schiarke  liervorijerufen 
wird.  SJie  sorgen  deshalb  dafür,  dall  jene  Schlaeken- 
daflka  keine  Eisenosyde,  »ondorn  nur  Eiscnoxydul 
enlhllt,  und  swar  dadurch,  daß  Hie  die  ächlacke  vtm 
Zelt  n  Zeit  mit  Kohlenstoff  oder  tSchmiedeisenabfälleu 

tranetMD,  die  etwa  vorbandene  Kiaenoxydo  an  Eisen- 
ozjdal  xn  red  olleren  trarmSgen,  daa  auf  dan  Mutail- 
aefawamm  aioht  «xydlatiaad  wirkt 

Patente  der  Ver.  Staaten  von  Amerika. 

Nr.  890144.   Rrwtn  C.  Sharmaa  nndW.W. 
•M  c  K  e  I  Y  I  V  in  V  o  u  n  g  s  t  n  w  n ,  Ohio.  Kifpmgen 
für  Si  hlnrki  n  inid  <ii  rifh  irhfn. 

An  liciili  n  Si  it  Ml  (irr  Priimie  <i  liiid  Tragzapfeu  ö 
angebraeht,  ilie  niitteih  /iiliiib<i;;«Ti  r  mit  ZahnstHllgcn  d 
in  Kingriff  Htehen.  .\n  den  Zahnhöiren  sind  auf  dar 
Uberseite  zwei  Irfippon  e  angebracht,  an  deren  einem 
aia  Kippgaatlaga  f  mittela  alaaa  Bolzens  g  angcleukt 

ist.  Das  andora  Ende 
dlesM  Oeotlnges  ist 
an   einem  auf  zwei 
Kohrführungen  h 

gleitenden  und  mit 
der  Kollientttange  i 

ei  neu  Trieb  werk /.y  lin- 
dern k  verbundenen 

Joehitlflck  /  gelenkig 

befestigt.  In  der  Mitte 
deaOaatiagaa^iatain 
Loeh  m  vorgesehen ; 
soll  die  Pfanne  nach 

d«'r  niulerri  Si  itr  ̂ »1»- 
kijipt  wenb  II,  HO  wird lirr    |!iil/r!l    7  ijrlÖHt 

nnd  durch  /urückbi'rt ,  j;i'n  den  Trii  liwerkkolbeiiM  das 
Loch  m  vor  einen  der  Lapiien  <•  >;ebrat;ht  und  der 
B(dzen  wieder  eingesetzt.  Eine  Verriegelungsstsnge  m 
mit  Nocken  •  ist  cum  Halten  des  Jocbsittckes  /  in 
beiden  Steiluagea  Mm  Kippen  nach  rechta  nnd  links 
Torgeaaben. 

Statt  des  Triebworkzylinderm  und  -KolbenM  kann 
auch  eine  von  einem  Klektronmtor  mitteln  einen  /.ahn- 
radtriebet»  in  Unulrelmni;  versetzte  Spindel  verwendet 
werden,  die  in  einer  Muttor  in  dem  Jochstack  l  ge- 

führt iat. 

Nr.Sl.<i<|.S4.  11.  Ori  y  in  New  York,  libnkform. 
Sollen    für  Walzen  von   Doppel-f-  und  ähn- 

lichen FrolileiKen  bewits  dta  «IMIwalMMidaB  Blöcke  in 
entsprechender  Form  gegoaaan  werden,  ao  macht  sich 
der  Naebteil  bemerkbar,  daO  durch  die  einaadar  ant- 
gagangaaetit  wirkende  ZnaammanziebuDg  den  «rluiteB* 
den  Broekes  nnd  der  Ausdehnung  der  mch  erwirmen- 

den  Form  Beschädigungen  beider  auftreten  ki'mnen. Till  diese  zu  vertiieiden,  wird  geniüli  der  Lrbiidunjr 
die  Forin  zweiteilig  und  nachgiebi;;  genia<lit.  aiiliiT- 
dern  diese  so  gestaltet,  datt  siiintliehe  Teile  de»  Pro- 

fites mßglicliHt  allmäh- 
f  lieh  ineinander  öber- 
'  gehen.  Die  Form  «  ist 

der  yUige  nach  geteilt 
nnd  wird  dnrcb  vtar  BoW 

zon  b  zusammengebnl- 
ten,  dio  mit  Lappen  r 
vier  Form  ver^-ehraubt 
sind.  Ku\  ilcr  i'iiieii  Soite 

ist  z»  i-i'lii  ii  liii' und  tlie  linlienilen  .Mut- 
tern d  je  eine  kräftige 

Spiralfeder  eingelegt  In 
den  Bolzen  ist  ein  iing- 

lieber  Seblifat  eingearbeitet,  in  den  je  ein  KoiL  t  ete-  ° 
gesetst  wird,  der  sieh  gegen  dio  Sehlitzwand  und 
den  einen  der  Lappen  c  iinU  irt.  Nachdem  das  Metall 

in  die  l'ortn  eirii,'eg(isM'ii  it.t,  dehnt  diesi'  Hieb  durch 
die  /uiiebniende  Erwiirinu;  Hcitlieh  ;;egeii  den  llriiek 
der  Federn  aus.  Die  Keile  »inken  dabei  von  Helbst 
tiefer  in  die  .Schlitze  ein  und  verhindern,  dat>  die 
Formhälften  sich  beim  Erkalten  wieder  nähern.  Sie 
erleichtern  auf  iliose  Weise  auch  das  Ausziehen  des 

Blockes  ana  der  Form.  2um  Schutte  der  ächraaben- 
muttara  und  dar  Federn  gegen  überHieBendea  Metall 
sind  tbar  diesen  Sebutshnuben  f  angeordnet. 
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Statistisches. 

Dl«  BiMBlBdiitrto  Loxenkw«!  In  iakre  MM.* 

l'i  lior  ilii  Hfii  Gcf;en8tftn(J  pntncbmcn  wir  d««ni 
kiirxlicli  vrHcliiuuenen  JahroBbericbto  der  Kuxcm- 

bnrifischen  HsndeUkammer**  nschstehonde  Angaben: 
Der  Eitenersborgbftu  im  OroBbenogtam 

LaMBbaw  fMtelMe  sieli  im  Jabi«  190«,  ««rgliehoa 
mit  1906,  nigaiidermal«!!: 

■ibalnit 
UM      1  MM 

dio  Anzal il  ilcr  (irulien  . 78  75 
die  (ioHin itfiirderuiij;    .  . 

.  t 
7  229  886,  0&9&860 

(liT  Wert i!i!r  Förderung Fr. 17  979108,16  614  690 
der  Durcbvctanittopreu  fOr  die  1 
Tonne  Fr.      8,49    i  8,60 

diu  An/nhl  der  Arboiter  iintor 
Taue  4479 4169 

die  Anzabl  der  ArbeiUir  über 
8896 8069 

•omit  dem  Zahl  iugeeamt 6876 6878 

Dif  /uiiafaine  der  Förderiin^^  ;:(  i,'i'nQber  1905  boläuft 
Bich  Bomit  auf  C33  525  t  oder  rund  10  •/»■  '"^^^t- 
jihrigo  durchxihuittliche  Leistung  des  ein^.i'lnen  Ar- 

beiten betrog  1051,647  t  im  Werte  tod  2615,15  Fr., 
wibread  rfe  rieh  Im  vorlmgebenden  Jahre  auf 
1060,680  t  Im  WMte  VM  8680,66  Fr.  beiiffert  bette. 
Anf  die  TeraeUedeiiMi  Beif  baabeiirfce  verteilte  lieh 
die  Eiaonorzfrirdorang  des  Beriohtejeliree  in  naofa- 
etebender  Weise: 

Beilrk 

I. 
•8" 

2| 

< t 

Wart 

Fr. 

AanM 
der 

AtMier 

Ewh  

D&deliD^en  -  IlQnie- 
üngen   

Diffeniingon  -  l'e- 

14 

89 

35 

2108681 

8  884704 

2  898060 

6616064 

7180498 

5168587 

1867 

8848 

8160 

Zasammen  «le  oImd 7  889  886 17  979I08I  6875 

Die  Verblttnla  sviaebeB  der  FSrderonir  der  En- 
^'rnben  und  dem  EltVWbrauchc  der  HochSfon  (obno 
BcrQciiBiclitiganf  dea  Uriprungee  der  iCrzo)  gestaltete 
aieb  in  dea  letiten  beiden  Jabren  wie  folgt: 

Im  JabM 

1905  . 
190U  . 

■»nH.n»,  E«..rb„«ck  i;:v™t™:;n 
t  t  d.  KördcniBC 

6  595  860  4  349  201  60 
7  229  386  4t;S8  9l9  65 

Kacb  L&ndcrn,  dio  uicbt  zum  ZollTcroinsgcbleto 
gehOranf  wnrdea  anegofObrt: 

Minatl«  Oemahlene 

1905    2  440  4.%0 
1906    2  308  150 

t 

14  878 
«8  350 

Die  Biafahr  tod  Hangaaerien  belief  rieh  im  Be« 
riebtejabro  anf  59  168  t  gegen  47588  t  im  Jabro  »• 

•  Vergl.  »Stahl  und  KiHnn"  l'.»üO  Nr.  18  S.  1155. 
**  ,OraDd«Dacbe  de  Luxembourg :  fiapport  04n4ral 

aar  ia  Hitaation  de  rinduetrie  et  da  Commerce  pendaat 

rAnnde  1906«. 

vor;  auf  die  eiruilm  ii  UrflprungslSnder  entfielen  Ue^ 
von  uachstühundu  Mengen: 

«  « 

Belgien   —         1 825 
Brasilien    8  246        3  021 
England   11650        5  897 
Oriecbonland   45        3  127 
Briti»cb*Indiea   21  818  4560 

Japan   216  — 
RnSlaod   13  782  22  138 
Spaolea   8406  6511 
Aaiatiaobe  Tdrkol    ....        —  464 

Inegeaamt  59168      47  688 

HpiiicrkfnKwort  int  tiii'rliei  der  starke  RQckgan^ 
der  £infabr  ans  KaBland  und  Üriechenland  zugleicb 
mit  dom  Aaaehwallan  der  aas  BrUiMh«  Indien  be- 

Hengen. 

YoD  Fraakreiob  Warden  anBerdem  151 457  t 
Minette  ̂ gefabri 

Uebor  den  Hochofenbetrieb  teilt  der  Bo- 
ricbt  mit,  daB  im  Jabre  1906  von  den  Tortaandanea 
88  (i-  Y'  88)  Hoeb6fea  88  (80/82)  im  gaaaea  1640 
(1568)  Woeheo  Undaroh  Im  Feaor  ataadaD.  Sie  or» 
lengtea  raeammen: 

im  Jahre  190« Ia  Jahr«  19üä 

Wstisva« 
WaiMtw 

■ t Vt. t rr. 

Paddelroboieen 188050 7466878 100765 
5578916 

Tbomaarohoisen 12S6681 
7790689J 

1098155{66745299 
OieSoreiroboiaen 1003741  5982165 169881;  10019311 

laageeamt 
1460105  81846485 1868861 

Darebiehoitte-  \ f.  d. Tanne 
f.  d. 

Tonne 

wert  .  .  .  ./|      68,56  Fr. 60,17  Fr. 

Dio  Anzabl  der  im  Hochofenbetriebe  boacbiiftigton 
Arbeiter  betrug  im  Bericbtsjabr«  4192  g^en  8728 
im  voraofgegaagenen  Jabie. 

Von  (i  i  t>  U  e  r  0  i  e  n  waren  in  beiden  Jabren  acbt 
im  Betriebe.   Uergeetolit  wurden  von  ibneo: 

- 

Im  Jahre  190« In  lakr»  itM 

t 

Im  Werte 

*M 

Kr. 

t 

In  Wart« Kr. 

i'otorieguB  .  .  . 
RObreu  .... 

Maeelüaen»  und 
■onetifem  Qn6 

486 
81 

16  871 

143  554 
4  869 

8858498 

660 

18886 

205  650) 

8500' 

1868859 

inegeaamt 

Dnrcbechnitta»  1 wert.  .  .  .  \ 

I6878'8407  915 18  686.8  077  409 

f.  d.  Tonne 
142,70  Fr. 

f.  d.  Tonne  i 158,44  Fr.  { 

Dio  Zahl  der  Oießereiarbeiter  bolief  eich  1906  auf 
817  gegen  804  im  Jahre  zuvor. 

.  Dio  Anzahl  der  im  Berichtajabre  Torhaodenen 
Stablworlte  wird  leider  aicbt  M&aaat;  für  1905 
betifferte  de  rieb  aafdrel.  UebwdiafKalileneuguog 
pbt  die  nacbetebende  ZaeammanateUnag  AnfeeUa6: 
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E*  «mrdoa 
Im  Jahre  lOM Im  Jabrr 

!■  Warte lai  Werte 
von 

( rr. 1 rr. 

BlSeken  .... 11185 lOOSlfiO 40490 8308081 
IlAlbfftbrikatou 

f.  d.  Verkauf  . luao 1 3 

FcrtigiTziMig- 
ninsen  : 

a)Si'bifnen  und 
LaHchon  .  .  . 36043 4184900 24000 2647518 

bjoi'h wellen   .  . 14385 1580194 18541 2068516 

c)  Handel«-  and 
1C98S1 21086178 185919 15546670 

d)Walzdra]it  .  \ 88511 4357405 84459 8884035 
e)  MMchtnen  .  . 1716 1089480 

4aöt84 481«B48t S96S50 407S5781 

Dnrtiknhnitt»'  t f.  d.  TOOM f.  d.  Tonn« 
mrt  •  •  •  •  \ 11<K7S  Pr. 101,77  Fr. 

Ad  Roheiun  Tsrbraoohten  di»  Stablwvriic«  im  letzten 
Jahre  58 II 92  t  and  im  vorietalen  5345801  Siebe- 
•cbtftigten  im  ganzen  8840  toiw.  8908  Arbeiter. 

8okw«4«w  Biamenlmiaitrie  !■  Jahn  ItM.* 
Die  geeamte  EiacnorzfördoruDg  Schwedens  betrag 

im  letzten  Jahro  4  501656  t  gogon  4  364  833  t  im 
Jahre  190r).  iC»  i.nt  rtomit  eine  Zunahme  ron  136  823  t 

oder  3,1  "/o  zu  verzeichnen  ^reweHen  und  damit  zugleich 
die  bislang;  höchste  Fönli  rz ,:T.  r  eiiicH  Jahre»  erreicht 
worden;  die  Steigerung  entfällt  hauptsächlich  auf  die 
F]rzTorkommcn  im  nürdlichen  SobwädMk  Der  dmehp 

acbnittUfllie  BlaeaMbalt  der  gtwiWMBMi  E^m,  von 
denmi  4  898  708 1  IfegnetoiMiutolM  waraa,  belief  eicb 
anf  64  */•.  Der  Preis  war  im  Dordudinltt  1S|0  Vi  Mhar 
ala  im  Jahro  1905,  und  der  Geiamtwert  der  letit- 
jührigen  Förderung  wird  mit  27  109  966  Kr.  an- 

gegeben. Dil'  Anzahl  der  Arbeitor,  die  im  KtHenerz- 
berghau  hesrhüfti^t  waren,  betrug;  1(>4'J5,  an  datl  sii  li 
für  den  einzelnen  Arbeiter  eine  durchschnittliche 
JaJireslaietaaf  ? aa  rnnd  489  t  atgibt 

*  .BatlaeariaiE*  1907»  88.  Aogml,  8.  887. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umsehtu  im  In-  and  Auslaiid. 

Amerika.  Die  amerikaniscbea  FaebieMiehriflen 
brinijen  die  Nachricht  von  der 

£Dtde€liang  gewaltiger  EisenenUger  2b  Jtayarl 
avTKate, 

welche  die  SpuniHh- American  Iren  Company,  eine  mit 
der  Pennsylvania  Steel  Company  in  nahen  Be- 

ziehungen stehende  Qesellschaft  gemacht  liat.  DioHc 
an  der  Nordostküste  gelegenen  Vorkommen  sind  nicht 
zu  verwechteln  mit  den  HAmatiten  im  SQdcn  der 

Inael,  ftbär  dto  vor  maliraren  Jahren  berichtet  wurde.* 
Die  Meldangen  tob  dieemi  BodeatehBtten  dfirften 
von  größerer  Bedeutung  fUr  die  amerikanische  Eisen- 
und  Htatilindustrie  sein,  als  irgendwelche  andere 
seit  den  nunmehr  U'  Jalirc  uUon  ersten  Nachrichten 
über  die  Vorkommen  de«  .Mt'hala-flehietes.  ZuvorläM- 
(ligcu  Untersuchungen  nach  lasriun  sicli  jetzt  schon 
die  neuen  F^rzlagor  auf  Qbor  60U  Millionen  Tonnen 
Bobätzen,  wobei  die  Möglichkeit  sehr  nahe  liegt,  daß 
weitere  AnftchlieBaagea  in  dem  TerUUtniamäBig 
wenig  «fonaliton  Galaada  daa  Batarag  weeeatlidi  er* 
kAben  werden. 

Das  Erz  ist  ein  starlc  tonhaltiger  jOngorer 
BrauneiHenstein  mit  nicht  unbedentendun  Mengen  von 
Chrom.  Da  es  sehr  phosphorarm  ist,  wird  es  für  dun 
Weiterbesuhuii  des  durch  den  Mangel  an  geeigneten, 
nicht  zu  teuren  Eisenerzen  im  Osten  der  Voreinigten 
Staaten  stark  bedrohten  BesHcnierprozessos  wesent- 

lich ins  Gewicht  fdJ,en.  Anch  dae  Klima  ist  als 

günstig  za  bemlehnea,  w  daft  Im  Gegensatz 
aa  dam  Torkommen  am  Obwoa  8m,  der  Ab- 

bau mitfela  D-iMififHchanfel  and  die  Yereehif- 
funpen  ununterliroclicii  würden  Htattfinden  können. 
Docks,  La^ierplritzo  und  Eisenhahnen  sind  im  Bau, 
5000  t  des  Muti naU  sind  liercitH  verschmolzen  und 

zu  Schienen  ausgewalzt,  die  auf  der  l'ennsylvaiiiarhon 
Eisenbahn  Verwendung  fanden.  Ob  die  Entdci  kmi^' 
dieses  Erzvorkommens  die  im  Küstengebiet  des  .\tlat>- 
tiechen  Ozeans  gelegenen  ilochofenwerke  zu  solcher 
BatwieklttBg»  wie  die  Indoatna  in  dea  Diatrikten  Ton 
Pittobatf  Mild  Chkaca  briagaa  wM  oder  aiaht, 
bleibt  afaaawarlaa.    Dar  Tiraaiporl  der  Etm  vaa 

*  «Vergl.  .8teU  and  fiiMa«  1899  Vr.  18  8.  V». 

Mayarl  nach  den  Docks  bei  Philadeldbia  und  Balti» 
more  oder  den  Hifen  dea  SetUehen  Virginiene  wird 

niolil  koitepielif(er  emn,  ala  die  BafOäaranc  von 
Maaabierzea  mit  der  Bahn  naeh  Dalath,  aaf  dam 
Wasserweg  sodann  zu  den  (lüfen  am  Brla» aad  M Ichlgail* 
>See  und  dann  wieder  mit  der  Bahn  zn  den  HoebSfen. 
Einen  ausführlichen  Bericht  über  diese  Vorkommen 
werden  wir  in  einer  der  nftcluten  Nummern  bringen. 

ca. 

Frankreich.  M.  Ch.  de  Freniinville  beaehralbt 
in  der  Kivue  de  MeUUnrgie  (Joli  1906)  Nr.  7  8. 488  ahd^ 

Tanaah«  ailt  laludaiaa  Mfaa 

zum  Zerschnaldan  von  gew&haliohem  Stahl  and  Werk- 
zeugstahl. 

Das  Sägeblatt  aus  weichem  Stahl  hatte  einen 
Durchmesser  von  300  mm  und  war  3  mm  stark.  Am 
Umfang  war  das  Sägeblatt  halbkreisförmig  ausgehöhlt. 
Die  Yartachaanordnang  adaabte  keine  gröfiere  Oe- 
aehwlndigkalt  ala  8888  umdrahaagan  i.  d.  Minnto  aafc- 
spreehend  einer  Umfangsgeschwindigkeit  von  rnnd  60  m. 

Um  diese  Geschwindigkeit  zu  erreichen,  mußte 
ciiio  zion\lich  umständliche  TrarHiniH-ijon  benutzt 
wnrden,  aber  da  die  beim  Leerlauf  dieser  Transmission 
verbraiuhte  Kraft  ilurcli  Messung  mittels  Aniprroinotur 
berechnet  werden  konnte,  so  war  leicht  die  .Vrbeit 
festzustellen,  die  nStig  war  zum  Schneiden  der  Stahl- 
atUta.  Dia  nmatehenden  Abbildungen  getwn  die  Anf- 
mlahaaBgMi*  daa  Ampiremelors  wieder  wihraad  daa 
8ckaaMaat  dar  varaekiadaBaa  8«idilatiba. 

Diagramm  t  (Stahl  von  gawShaliehar  Hirte) 

zeigt,  daß  eins  Kraft  von  '\  I'.  S,  während  4'  15"  aufge- 
wandt werden  iiiulite.  um  eini  ii  Sjab  von  10  ijcin  zu 

schniMdcn;  dii'Hcr  ( jucrhchiiitt  koniite  unter  Aul'wfiidung 
der  ̂ 'leichen  Kraft  von  3  l'.S.  in  iin^'efälir  einer  Minute 
geschnitten  werden  unter  Benutzung  einer  Säge  mit 
Zähnen.  Es  muß  noch  erwähnt  worden,  daß  hei 
diesem  gewShulichon  Stahl  die  zahnloso  Säge  beim 
gchaaidan  eine  aufiarordaatlieh  sarriaiaaa  Obarfliaha 
UntarlleB,  im  Gegenaata  ta  dam  Sdndtt  ndt  dar  Siga 
mit  Zähnen,  auBerdem  war  auch  der  Sfigeschnitt  viel 
breiter.  Die  anderen  Diagramme  (2,  3  und  4) 
wardaa  baim  Sehaaidaa  vaa  Warksaagatahl  arhaltoa, 

*  Durch  die  Art  der  Aufnahme  der  Diagramme 
ist  ee  nicht  möglich,  die  Zeiten,  die  durch  Längen 
rapriioatiort  wardaa,  uataralBandar  u  varylalahaa. 
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(r>ahnllch<r  SuU  !■  MT 
Jl  X  M 

(•«ihBliciitT  ta*nrr  6t*til  U  4 

OlayrftMS  I*  Srbnrldpii  Trr*<;hiv<l>'ni'i'  !>iaht»or(i'a  mit  clm-m  Saei-blatt  au 
aoo  mm  (^,8  mm  dick,  ZH3»  Uiudrrbaii(<'a  io  der  Sliaal«. 

welche  eino  f^fwObnlielw  Sige  nioht  würde  haben 
•ebnelden  künncn. 

Difl^jrrtinin  1  /.i'iirt,  il.id  i1i»h  .Srlint'iJi'n  vnn  Work- 
zcu^gUlil  mit  gc'riii<.>'oror  Aufwondung  von  Arboit  be- 

wirkt wurJi'n  konnit),  aU 
da«  von  ;>(>w>ibiiliclicin  Htakl. 
In  einigen  Tällen  urwftrmte 
eich  aber  der  Werkseagirtahl 
•0  lefar,  daB  or  wthread  dee 
Brkaltens  sich  spaltete.  Die 
Unterscbitulu  im  Kraftvur- 
braucb  beim  Srhnciiii'n  t,'lfi- 
(  ber  StahlBLirten  in  hinter- 

einander folgondon  Ver- 
»ucbon  rühren  von  iletii 
UnterBibiiHlu  den  VorMchu- 
bee  der  Vcntucbutacko  her. 
Im  allfemeinen  eatepraeh 
der  geringere  Arbeitaauf- 
wand  dem  gröfieren  Yor- 

Dieke  bestehen.  Die 
llmdrckuni^B^abl  der 

betrügt  etwa 
2000  i.  d.  Minute,  die 

lun  Aalrieb  verwea* 

deten  Motoren  be- aitxen  IOC  bis  ISO 

l'.S.  DieTrilp-rabtei- 
lun;;en  der  Jllinoi» Sti-el  Work»  und  der 

Carnegie  Steol  <■<». beeitxcn  %.  B.  goli  he 

Sftgen,  «nlehe  die 
grSBeren  Froiile  in 
weniger  ale  einer  Mi- nute darehaebnelden, 

die  KaHem  vronig  bc- 
■chädi^en  and  einen 

ganz  fjnten  Scliiiitt  liefern,  aber  ein  furchtbare«  Oe- 
kreiach  und  Htarken  Funkenrem'en  viTursiirhen. 

In  dem  i,'rtiiiiiiiti  n  huche  ittt  oinr  hi-IcIic  Roibungs- 
kaltajlge  aue  dem  iiauoisenJagerbaua  von  Joseph 

Schub.  Die  Erwftrmung  der  zahnlomon  SAge  beHchränkt 

Hieb  auf  eine  kleine  I'artio  dos  Umfange*,  die  gröBto 
Erwirmnng  trat  bei  dem  Schneiden  des  gewdhnliehea 
harten  Stahlei  auf.  In  allen  Pillen  zeigte  eidi  kein 
merklleher  VenehleiB  dee  Slgeblattei  ohne  Zihae. 

e  • 

lMa(fSinin  3.   Sr>in<Odc-ii  rinrs  W'i-rlii«u|rtUhlc>,  S.'i  X ''^  mm.  mli  ciucm  SlfeMall  WM 
««Ickern  Stahl,  900  mm  <]>,  S  na  alark,  84»  Uadrahaagaa  U  der  Mtaata. 

I'.  IteyerHon  &  Son,  ("hi- 
rat;o,  die  der  in  den  Jllinoiti 
Stei  l  Wink«  iiLifgtrHtellten  sehr 

ähnlich  iüt,  abgebildet  und  be- 
sehriubcn.  •  Säge  mit  Motor 
und  Kiemenantriob  eitlen  auf 
obiem  Hahmengeetell,  daa 

gegen  den  featan  Fandaraent- rahmen  in  Fllbrangsnulea 
liirrcli  (  inen  Luftdrurkzy linder 
Ui'^en  da«  üu  Melineidendo 
Werkstück,  welehuK  auf  ijuer- 
stehendem  Ktdlentiüch  zulAuft, 
vorgeticboben  wird.  Der  obere 
Rahmen  ist  gegen  Abheben  ge» 
Hiehert  und  die  SCge  tritt  von 

oben  in  den  au  eebneidoudcn  Triger  ein.  Daa  älgebbUt 
bat  eue  Stiirke  ton  9  mm,  einen  Dnrohmeaaer  von 
1880  mm  nad  eine  UmfangHgeechwindigkeit  tod  IST  m 

Otagtanat      Sckasidva  aloca  Wci1uctt(al«bU  36  X''  slaaai  Uc«Ualt 
MW  wdcbaa  BlaU,  SOO        <}),  •  mm  Dicke,  *kao  ir«drebBa««a  la  der  Mlaatc. 

Die  Hchicehten  Ergebnisse  der  Fr^miu- 
ville^cbrn  Vernarbe  be/üglich  dew  S<-hneiiienH 
mit  ziihnhixen  Sä^^en  hti'lien  in  Widi'iMjirueh 
mit  ili'M  l'.rtrieh^ri'p<iil(.'it>-ii  in  deiitsc  licii  und 
anierikanidchcn  Betrieben,  wo  da»  ziilinloüe 

HAgeblatt  wogen  seiner  guten  lu'istungen 
sieh  KcboD  ein  ansehDlirbes  Arbeitsgebiot 
erobert  bat.  Reissner  bescbreibt*  derartige 
»tteiboagakaltalgen" -mit  etnmpfea  aebaell» 
lanfenden  Sigehllttern,  die  aua  einer  am 
Banile  etwa«  ̂ jekerliten  StabUebeibo  von  10(.t 
bis  16U  cm  Durchmuititer  und  0  bi»i  9  mm 

*Roimner:  Amerikanische  Eisenbau  werk- 
«tiUen,  BerUn  bei  Biehaid  IHeti«  1909,8. 8«. 

lader  Sekunda  aateprccbendehier  Umdrebungssahl  von 

*  Siebe  auch  «boa  Aga"  1905  S.  846  sowie 
»Diadem  Poljt.  Journal«  1905  Heft  4S  8.  964. 

«aap, 

liUi,!  'UtiN  4.  Bekncidaa  «lac«  W«rkie«g«Mkls  S»X^  ■■>•  rlam 
8kf  ebiMi  aea  wslebra  aialil.  MO  am      S  aa  «««rii,  «SM  OoidMii.  I.  d.  ms. 
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1688,  dl«  dimh  eliMii  100  P.8,«W«ebM]fltrommotor 
Ton  220  Volt  and  580  Tooren  enengt  wird.  Di« 
Leirttungsfähi^keit  dieser  SXge  iet  so  oearteiten  »n« 
der  AngaliH,  daß  oin  J -Träger  von  B80  mm  FIölic  und 
ti2,ö  k<;/in  Uenictit  in  9  Setcunduu  und  ein  T-Traj^or 
Ton  610  nun  Höhe  md  14M  kir/m  in  10  9«k«iid«B 
g^eschnittüii  wurde. 

Rh  iitt  Übrigens  intorosiiant,  festzustellen,  daß  daH 
ILmltscIineiden  von  RtHcn  und  Stahl  mittels  zahnloser 
Slgen  eine  seit  fast  7ö  Jahren  bekannte  TatHaclie 
ist,  die  aUerdingfl  longa  Zeit  hindardi  In  vOüig«  Yer- 
geasenheit  geraten  war.  Ein  BngUliider  Barnea  In 
Cnrnwall  üoII  schon  im  Jahr«  1823  derartige  Verauohe 

goina<  ht  liaUen.*  Seine  Ide«  wurde  dann  Tor  etwa 
HO  Ja  1.1.  II  von  dem  Atnerik«o«r  B«««e  wieder  auf- 
gej^ritteu  und  ausgebildet.  0.  P, 

IXferlMentello  Stadien  Aber  die  RedukthM  nad 
die  Karbidbildnng  beim  EUuu. 

Exiiorimentelle  Studien  über  die  Oleidi^fi-wlohlo 
zwischen  Kioon,  EiBcnoxydiil,  Koblenoxyd  und  Kohli'ii- 
säure  haliun  bis  jrtzt  Sc  h  o  n  k  und  II  e  1 1  e  r  ,  **  H  u  ii  r 
und  (i  I  ft  H  H  ti  e  r  ••*  und  Boudouardf  f,'rliff,-rt. 
Die  von  8c  henk  und  Heller  gefundenen  /Cableu 
stimmten  aber  mit  den  Resultaten  der  anderen  P«r> 
•eher  otohttt  übenin.  Die  Ton  Bohsnkttt  var» 
antoto  BrUirnag ,  dal  die  T«rBeU«d«n«n  KohlMn^ofF- 
nnodißkationen  (amorphe  und  graphitiache  Kohle)  die 
Abweichungen  Terorsacht  hal>en  kSnnten,  hat  sich  als 
unriclitig-  herausgcBtellt,  da  ermittelt  wurdo,  dnli  die 
KurviMi  für  Graiihit  und  Kohlenoxydkolilo  tcmz  ver- 
Hcliiedenon  univariantcii  (Heichgowiirliten  fnuproclii'ti. 
Da  zwei  Oase  in  der  Uaspbase  vorhanden  sind,  bu 
sind  die  Oleiehgewichte  nicht  durch  die  Druckwert« 
alleia  eladeotig  Iwitinimt,  sondern  es  gehört  hieran 
nodi  dl«  Kenntnis  der  Zaeanmensetzung  der  Oae- 
phaaa.  Bah«ak,  B«inill«r  und  Falek«!  b«b«B 
Torsekiad«!«  dimrtiga  Tenaekarelken  dar«1ig«fabrt. 

I.  Sjatam:     Eisen,    BIsenoxydnl,  Kohl« 
(amorph),  K  o  h  I  c  n  <>  x  y  d ,  Kohlensäure. 

T«mp.  .  •  G.  556  596  651  566  t)29  U59 
Drnck  .  mm  IST  t06  »71  141  402  714 

n.-/>CO     68,7  65,6  57,9  53,1  65,6  59,5 

''*'\*ibOOk    46,3    44,5  42,1  46,9  44,4  40,5 
II.  Syetem:  Bi««B,  Bla«aoxjdal,  Graphit, 

Kohlonoxyd,  Kohlennaure. 
Die  Einstellung  des  Uraphitgleicbgew Lebtos  ist 

•Ina  viel  langsamere,  bei  650**  OL  braaäta  der  Yar- 
aneh  bis  zur  Konstanz  3  Tage. 

660  0       129  mm       50,6  7«  CO       40,4  O/b  Cüi 
100«      80«   »        «0,4  .    .       80.«  .  , 

III.  System:     Zemontit    FofO,  Eisenowdul, 

amorphe  Kohle,  Kohlenoxyd,  Kohlensäure. 

67S*      181  mm      8«,0«^  00      14  •/•  00t 
78S»      SM   ,        87,5  „     .        12,6  .  , 
714«      66S    ,        89,5  ,    „        10,6  ,  . 

Aus  diesen  Resultaten  ergibt  sich,  daB  der  Ze- 
montit laiehter  «nrdierbar  ist,  als  das  metallisehe 

Eisaa.  Zwlieben  Zemontit,  Ozydal  and  den  Kolüen- 
oxjd«a  besteht  folgende  Beziehung  : 

8  FeÜ  4-  5  CO  ̂   Fe»C  +  4  COi 

•  .PivaMtlwns«,  8.  Oktober  1806,  S.  12. 
Ber.  d.  T>.  Cbem.  Oes.  1906  B.  86  8.  8182,  2189. 

„Z.  f  phv».  Chem."  190»  B.  43  8.  869. 
t  ,Anu.  Chim.  Thys."  1901  B.  24,  5. 

tt  „Z.  f.  Btektroehemie"  P.ioo  R.  r>  8.  122. 
ttt    »  ,  •  I90Ü  B.  12  8.  220. 

$  Ber.  d.  D.  CSiem.  Oes.  1807  B.  87  8.  1704. 

17.  System:     Eisonoxy duloxy d,  Eisenoxy» 
dal,  amorpho    Kohle,    KobloBOXjrd  nad 

Koklaoeiur«. 
526*     121  mm 
560*     808  „ 

581«     699    „    42,6  e^  00   57,4  0^  CO*  (berechnet). 
Aua  den  angegebenen  Beobachtungen  leiten  die 

Verfasser  die  B«dingnngea  fftr  die  Bildung  and  Bsl- 
steni  des  Eisenkarbids  ab.   Die  Zementation  des 
metalliKchon  Bisenx  int  nur  mit  solchen  GcmiHchen 

von  Kohlonoxyd  und  Kohlenslure  mCglieh,  weli-he 
mehr  als  'Jt;  Uo/w.  *J'J  "  o  Kohlcudwd  «•rithaltcn  ;  Kisi'n- 
oxydul  dagegen  kann  auch  noch  bei  niedrigeren 
KohlenoxydkoBieBtratlOBea  la  das  Karbid  8b«rgerälirt 
werden. 

Weiter  haben  die  VcrfasHor  die  Bildungs- 
wirm«  d«s  Z«m«BtitB  bereehnet.  Sie  fanden: 

0  4-  8  Fe  SS  F^j  C  -f  8940  Kai.  bei  650  bis  700* 
Der  Zcmentit  ist  also  eine  o  x  o  t  h  e  r  ni  i  s  c  Ii  i' 

Verbindung.  Campbell  hatte  auf  kaloriinetritichem 
Wo^'c  fQr  die  Hildungswftrme  8494  KaL  bei  Zimmor' 
temperntur  ermittelt. 

Weiter  wurde  die  WÄrniotünung  der  Reaktion 
2C0  =  C  f  (JOt  zu  34730  Kai.  berechnet,  wShrend 
Bartbclot  39  000  Kai.  fand. 

Zum  Scbluft  wurde  noch  der  Einfluß  einet 

Maagangehaltes  anf  dl«  Zementitgleichgewicbte  unter- 
Bucht.  Die  Oieiebgowichtsdrocke  mflssen  der  Theorie 
naeh  hier  sehr  viel  kleiner  sein.  Du  nun  Mangan- 

karbid mit  Zeinentit  völlig;  homoj^jene  MiBchkriBtaile 
bildet,  80  ist,  wie  die  Experimente  bi'»täti;;teii,  die 
Erniedrigun«,'  der  Ci]eil;h^'L'wil•ht^^druc•ke  Htnrk  vom 
Maugangehalte  der  Legierung  iildniniiij,'.  S. 

Dl«  FaBtigkeitseigenschafteu  der  lletoU« 
In  Wärme  nnd  Kält«. 

R.  Banatana  gibt  In  seiner  HabHitationsscbrift * 
eine  Zasaamwaatellnn^  der  bisher  ««rOfientliolitea 
yersneh«  Aber  die  FestigkeitBeigeniehaflen  der  1|^^1« 
in  Wärme  und  Külte  und  verbindet  damit  «Ine  Bo- 

»prechung  der  einzelnen  VerHiiL-lu'  sowie  der  dabei 
verwendeten  Amirdiuinpen .  uii  ii>  ■  iiic  Heu  rici  1  im;; 
der  Firgobnisse  der  einzelnen  AiluiittMi  zu  erinrigliehen. 
Bei  dem  großen  IntcresMO.  welrhei«  die  wisitenschaft- 
licho  Technik  heute  diesen  Untersuchungen  entgegen* 
bringt  oder  vielmehr  entg«g«ibringen  muß  infolg« 
der  erhöhten  Anfordorungan,  welche  die  modern« 
Maiehia«at«ehBik  an  di«  Kon«truktIonemateriali«B 
stellt,  Ist  ein«  flbersicbtliche  kritische  Darstellnng  der 
bisher  in  dieser  Richtung  geleisteten  Arbeit  sehr 
willkommen.  Die  erwähnten  Arbeiten  beHchÄftii.'cn 
sich  zu  i'inoin  Teil  mit  der  Rrniittelun^  der  Ki'stij,'- 
keitsi'i;,''  iitii  Imftcn  ln-i  latii^HHin  liosvc^ter,  »tefij;  zu- 

nehmender Kraft  oder  auch  ruhender  Itelaatun;.;,  zu 
einem  andern  Teil  mit  der  Bestimmung  der  Wider* 
etandstibigkeit  der  ontersachten  Uetall«  gegenfiber 
Schlagwlrfciuigen.  Die  Iststerra  Versuche  sind  sehr 
wertroll  aar  B«nrt«UBng  der  Beaaspraehnng  das 
Hateriali  durch  8t66e,  Erxitternngen  usw.,  welche 
heutzutage  bei  der  fortwährend  steigenden  «ledcdi win- 

digkeit der  bewe>;ten  Maschinenteile  natiirlicli  immer 
^roHi  rt»  liiTiiekhieliti^junp  finden  miüksi'h.  Hl^vot  die 
Versuche  selbst  beHpruchen  werden,  wird  eine  Zu- 
sammonstollung  derjenigen  Bedingungen  gegeben, 
welche  die  Versnchseinrichtungen  erfüllen  mttssen, 
um  bei  Prüfungen  la  besonders  hohen  oder  besonders 
tiefen  Temperaturen  soTorUssi^  Basultato  an  llafern. 
Ott  diese  Bedingungen  fSr  Iwide  Arten  der  Unter- 

*  HnbilitntionH-iclirift  zur  r,ilan.,'iiiii:  der  Venia 
legendi  für  .Mnterial|iriifiiri::,  F.la^^ti/iiiit  und  F'-ii:jUi'it 
an  der  Tuchuischcii  Jioehsi-hulu  zu  Stuttgart  1U07. 
Unioa  Oeuteehe  Vertagsgesollsrhaft. 
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Hucliunt;  ninnu'f mfiB  ilii'  <;k'i<'lu'ii  nind,  »o  wird  dor 
Warmversueh  /n;;ruiulo  ni'l<'i»t.  Die  Ansprüche,  welche 
VcrfaiiKi'r  hinHiclitlicli  dir  Krliitziiiij;  der  ViTsnichs- 
HtPicko  un<l  hitiHichtlich  der  zur  ilfAtun^  vcrwcniletcn 
HilfHinittel  stellt,  sind  im  allgemeinen  die  gleichen, 
welche  Stribeck*  In  eeiuer  bezOglichen  Arbeit 
erwlbnt.   Ee  wird  Yerianj^: 

1.  Die  Krwflrmunfc  der  I'rohekör]ier  hat  fllr  tilt 
Teile  der  Verhiubflrin;;e  trleich  zu  sein. 

2.  I>cr  einmal  erreiclite  Helnirrun^'HZuMtand  in  der 
Krhit/un^  niuli  wAbrond  lier  Douer  dcH  VerituchB 
Kicichhieibcnd  erhalfen  werden  können. 

8.  Die  Temperatur  des  I'roliekruperB  (die  »mittlere" 
Temperatur,  aofern  ̂ 'crin^'e  VerHehiodonhoiton  in 
dor  Erwimuiiig  doMolben  vorluuiden  sind)  muB 

doreh  die  vorgonommene  'Wimem«M«Bg  genati liestimmt  nein. 

Dm  tur  lioianng  T«rwondetoa  Eilfimittal  mtttMn 
foifeiid«  Bedingangwn  »ifD]]«!: 

4.  Hat*  liiitiTHUclite  Material  darf  iiiflit  durch  on- 
beaiisii  liticte  chenilHche  oder  plivMikuliHcho  Ein- 
flü«»e  SL'riiiiiliTt  werden. 

5.  Die  vorwendete  rrUfungimaacbine  boU  durch  die 
HdsTorrielitiiagw«darTOffib«rgeli«iidiioehbleilMad 
beeinfluBt  Warden. 

6.  Die  zu  den  boabaiebtigten  MMiiagea  erforder- 
lichen Apparala  mllnMi  angebradilwardaa  kAoBen, 

ohne  dall  «ie  Not  leiden  oder  wBhraad  daa  Yar- 

'  iaeba  dauernd  unrichtige  Angaben  liofern. 
Erwilnacht  M  forner,  dnli  alle  Teile  leicht  zu- 

ginglich  und  BeläKligungen  durch  (iaao  und  Dlmpfe 
Tanniedan  aind.   Hieran  macht  der  Yarfaaaar  ainiga 
Bamarfcaagan,  von  denen  folgandea  mltgatailt  wardan 
mOga:  Olaieba  ErwArmung  der  ProbakArper,  zum 
wenigsten  Aber  die  ganze  MoBlangu  iat  erforderlich, 
um  alle  trci«uchten  KcBultale  luif  die  gleiche,  einwand- 

frei bchtiminti'  Ver«urh»temiK'rat<ir  beziehen  zu  künncn. 

HesondcrH  w'nlitii;  ist  diune  Itciliii^'un^-  für  diejenigen 
Wiirmegrado  und  Materialien,  lit>i  denen  die  Fcstig- 
keitsoigeuBchaftcn    innerhalb    oinof»  vcrhftitnismftßig 
kloinen  TomperalurinterTall»  wesentlichen  Aonderuniien 
unterworfen  aind.  Um  gleiche  Erwirmnng  des  Probo- 
kSrpon  su  anialon,  iat  dio  glaicbmABigo  Heimag  daa 
WlrmebadoB  ain  Hauptorfordarnta.   Hienn  iat  not- 

wendig, (laB  sich  die  Hoisung  mÖL'IirbHt  {il>er  dio 
ganze  Oberflüche  des  Ofens  erstrei  kt   und  daß  im 
Bnde  si^llist  durch  Kohren  usw.  tuiilicliiit  c-loichmiiliige 
Tem|ieratiir    erzielt    werde.     Sorgfältige  Hoacbtung 
verdient    dio    Wärmeableitung    aus   dem  Prohostab 
dorch  die  lüiiBpannTorrichtungen.   Hieraus  ergibt  Hieb 
dio  Notweiuiigkeit,  daß  nicht  nur  der  Stab  in  »einer 
gaaaen  Liage  in  daa  Bad  oiDtattcbe,  aneb  dann  noch, 
wann  dnrdi  Dabnnng  riob  aaina  Ling»  inm  Teil  w- 
hoblich  vcrgrSBert,  londani  auch,  daO  die  sich  nn- 
mittelbar  daranMcblioBcndon  Teile  der  Prflfungsma- 
Bcbine    auf   annähernd    die    c'ciibe  Temperatur  er- 

wärmt werden.    Detnnnch  int  ch  un^uliisHig,  dnll  daM 
Versueh»Htiiek   zur  Prüfung  aus  dem   Hade    hi  r.uiH- 
genommen   und   iu  dio  Maschine  eingespannt  wird, 
wla  es  wohl  aus  Mangel  an  geeigneten  Apparaten  bei 
oinigaB  früheren  Vereucben  geschehen  iat.  Einmal 
nntarllegt  dann  die  Veiaaobateraperatwr  mabr  dar 
Sebitsaog  ala  der  Jlaasung,  nach  wenn  dio  Blnapana- 
vorrlehtongen  nngcwSrrät  werden,  zweltena  mufi  der 
Versuch   i»o  raseli  durch;.'efübrt  werden,   dall  die  He- 
sultate  auch  dadurcb  un/uverlii«Hig  werden.    Hei  der 
lieMtimmung  diT  VerHueliKtemperatur  sind  drei  \Ve;;e 
möglich.    Einmal  kann  die  Touiporatur  am  Versuchs- 
kSrpar  wlbat  gomaawn  wardan.  In  dieaan  Fallo  aoU 

*  Stribeck:  Der  WannzorreiflTercneh  von  langer 
Dauer;  „Zeitnclirift  di  s  Vereinen  deiitsi  her  I  ri;;eiiiciire  " 

li*ü3  uder  „Mitteilungen  Uber  l''urrichunt;Harbeiteii* n.  a.  f.  Heft  18. 
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duM  Temperatur-.MeliinHtniment  in  innige  Herührunj; 
mit  dem  ProboBtiirk  gebriicht  und  nach  .Mfiglielikeit 
gegen  Hcbiidlielie  KiiiHiiKHe,  z.  H.  den  Uades,  iri  ̂ rliützt 
werden.  ZweitenB  kann  die  Temperatur  dea  lleiz- 
mediums  bestimmt  werden,  wobei  darauf  zu  acbt«n 
ist,  daß  vor  dem  Vcrauch  featgostellt  werden  muß, 
ob  Differenzen  zwisehou  Probekürper  und  Erwirmungs- 
flassigkeit  vorhaadon  aind,  waleba  avantnoU  in  jBeeh- 
nung  gezogen  werden  ratlnen.  Drittona  kann  dia 
Bestimmung  durch  kalorimotrischo  oder  Wärmoaus- 
dehnungs-Messung  geschehen.  Raumann  brilt  aber 
Temperaturbestiinniungen  auf  andere  Weise  als  durch 
direkte  Messung  nicht  für  empfehlenswert.  Bei 
Messungen  mit  Quecksilber- Thermometern  soll  die 
Liage  des  herausragenden  Fadens  möglichst  klein 

gabalten  werden. Dia  zur  Erwirmung  der  VaiaaobakSrpar  dianandaa 
BIdar  kBnnan  baatohan  au  Od,  Fattn,  ganaboiol- 
senen  Salzen,  Metallen  oder  ans  DimpfoB  imd  Oasen 
verschiedener  Art  Bei  KaltTsrsncben  werden  Kilte- 
mischungen  oder  KohiensSuresi  hneo  verwendet.  Diese 
Bäder  dürfen  natürlich  das  Vefhuehsmatorial  in  keiner 

"Weise  an;,'reifen,  wovon  man  t*i(b  \or  dem  Ver.tuch 
zu  überzeugen  hat.  Desgleichen  dürfen  sowohl  l'rQ- 
fongimascbine  als  auch  Meßapparate  durch  daa  Ter» 
anch  nicht  vorObergehend  oder  daaernd  leiden,  waa 
gleichfalls  vorher  antenacht  wardan  arnft.  Nach  dieaan 
dnleitandan  Ausfahrungen  kommt  darVarfaaMr  nna- 
mehr  zur  Besprechung  der  elBielnan  Temcbe. 

V.a  kann  imiürlieh  hier  nicht  im  ainialnen  darauf 

eingegangen  werden,  insbogondore  ist  es  nicht  mög- 
lich, Zahlen  oder  Diagramme  wiederzugelien,  und  es 

muß  deshalb  auf  dio  Arbeit  selbst  verwiesen  werden. 
Erwilint  sei  nur,  daß  die  bildlichen  Darstellungen  im 
allgemeinen  so  gewählt  sind,  daß  als  Abazissen  die 
Versucbstemperatnren,  ala  Ordinaten  die  EigeaMlinfteB 
des  Materials  bei  höherer  (oder  aiedarar)  TeaipeKtart 
bezogen  auf  diejenigen  bei  aorninler  Temperatur,  aaf- 
getragen  wurden,  so  daß  ein  Yergleieh  mOglicb  iat, 
auch  wenn  die  letzteren  vorschioden  sind.  In  den 

meisten  Källen  handelt  ch  sich  dabei  um  Brachfoatig- 
keit,  Bruchdehnung  iirul  (^iiorschnittsvermindemng. 
Die  mitgeteilten  Arbeiten  i't  gtreckon  sich  auf  folgende 
Metalle:  Schmiedeeisen,  Stahl  in  Form  von  Rnndatangen 
und  Blechen ;  Unßeisen,  Temperguß,  »tdllgnB;  Knpnr; 

Kupferiegiernngen ;  Zuzk;  Hartblei. 
Der  Yerfaaaer  bringt  dia  Arbeit«!  in  MltUeher 

Aufeinanderfolge  und  weicht  aar  in  den  FUlen  tou 
dieser  Anordnung  ah,  in  welchen  mehrere  Arbeiten 
von  einem  u;iii  (!einHi  !l.i  n  VerfaKHor  vorliegen.  Diese 
\v(>rden  alsdann  unmittelbar  aufeinanderfolgend  be* 
h|>rü<  ii<  n.  Ee  werden  tob  BanmaaB  folgende  Artieilea 
bebandelt: 

I.  Yermcbe  dee  Fraaklin-IaaHtntna,  18ST. 
s. 

if 

von Fairbaim,  1856. 
Knut  Styffe,  Sandberg,  1868. 8. n 

4. n n Charles  Duston,  1878. 
5. » « Dr.  Kollmann. 
8. • n A.  Le  ('hatelier. 
7. 

IT 

m Dr.-Ing.  A.  Martena. 

8. 

u ünwin. 

». 

• » James  Howard. 
10. n • M.  Rudeloir. 
11. 

II 

Dr.  0.  Charpy. 

12. 
n Stanger. 

13. n 

f. 

Ii.  C.  Carpentcr. 14. 
w Dr.-Ing.  (.'.  von  Bach. l.'t. 

9 

1» 

P.  (Iiarbnnaier  BBd  Cb.  Oal7-Aeh<. 
16. a 

r» 

K.  Stribeck. 

17. 
» ff 

K.  Vanderheym. 18. 

• » J.  A.  BrinelL 
19. m n A.  OIry  and  P.  Boaet. 

AuH  den  Ai  bi  iten  interessieren  dio  I.eser  dieser 

Zeitschrift  vornehmlich  diejenigen  Ober  die  verscbte- 
deaea  Eisen-  aad  Stableorten,  oe  tob  Martena  die 
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^Untenmchnng^sn  Ober  den  GinfluS  der  Wirme  «vf 
die  Fi>.Hti>;kcitiipij;<MiHcliafti'ii  »lu-i  Kisi-n»,  1890",  wclohe 
im  Auftrnge  iIch  Vereins  zur  Ucfönleruu^;  iIph  (le- 
woibrieißcB  und  dos  VcreiiiB  lirutsrhcr  Kinonhüttenleuto 
mit  drei  FluBoiBonsorteu  aagcHtellt  wurden,  und  ferner 

die  .Materialprüfung  durch  Sebln^vcriiuchc,  1891", 
nuf  welche  auch  der  Verfasser  nüher  ningcht.  Er 
erkennt  Martens  das  Verdienst  zu,  mit  den  rerwen- 
d«too  Einrielitoiigoo  eiiwn  •nkaeheidendeD  Fortacluitt 
K»bnMht  w»  ImIwb,  indem  «r  hierin  etwM  ToUttlndii; 
Neaes  geechaffen  hebe.  Ebeuo  «eiat  er  darcaf  hin, 
dafl  anSer  Martens  noch  fast  niemand  Versuche  an- 
pestellt  hat.  welche  ch  ermöglicht  haben,  dio  Größe 
di'H  l)i'linuii^'(tkoufti/.iüuten  für  Eigen  bei  vorHchiedenen 
W  armcLCrailen  zu  bestimmen.  l5oi  B<'H|iri  (  luin^'  der 
Arbeiten  von  liudeloff,  welche  Hich  zum  größeren 
Teil  Mf  dio  EigouBchaften  Ton  Eisen  und  Stahl  in 
Winne  und  Kälte  iMsiebeo  nsd  welche  Verfaaaer 
elMDfeUe  unfahrUdi  behandelt,  wird  wiederam  ein 
Fortaehrttt  gegenSber  denMarlenMehenBnrichtungen 
anerkannt,  inaofeni  Bndelolf  strOmende  Dämpfe  ala 
Hoizmittel  verwendet  und  ala  »oino  Foinmoßvorrichtung, 
welche  als  durchau«  neuartig  hervorgehoben  wird, 

dio  Abgicht  erkennen  billt,  eni|ihriillirhf'  l'i'ili'  ib'r 
Einwirkang  der  Wärnio  zu  entziehen.  Verfasser  int 
der  Ansicht,  daß  die«i  Aiuirdnnng,  obwohl  RodeloiT 
•elbst  sie  opiter  wieder  vorlassen  hat,  durch  geeignete 
Abinderongen  zu  einer  yoUkommen  befriedigenden 
Voniehtiag  aar  FrOfnng  ron  ZugatlbaB  bei  hölierer 

Tempawlnr  mdser  Ermittlung  ihrer  elaatiaehen  Ei|^n- 
ecbellen  uagebiUet  werden  kSnnte.  Die  Betrach- 

tangen, welche  er  an  die  Konstruktion  dieMer  Ein- 
richtung knüpft,  wollen  zum  Teil  Aiiri  L'(i:i;;''n  LC'ben. 

welche  bei  dorn  Entwurf  neuer  Vorrichtungen  lierück- 
riehtigung  verdienen. 

Die  Arbeiten  von  ('.  von  Bach  nind  insofern 
beneckenswcrt,  aU  »ie  allen  Anforderungen  durchaus 
ealepreehen,  welche  der  Verfasser  an  eine  einwand- 

freie PrUkngeeinriehtnng  and  an  eine  ToUkommene 
YereaeliednrdifBhning  eteUt.  Aehnlich  verliilt  ee  eich 
mit  den  Yersachen  von  R.  Stribccic.  Hier  teilt 
der  Verfasser  «elir  ausfQhrlich  diejenigen  Messungen 
mit,  welche  »u-h  auf  dio  Prüfung  der  Veruuehsein- 
richtungcii  vor  d(!in  Verouch  beziehen,  die  von  iStrilieck 
in  umfangroicbem  MaBe  angestolit  wurden,  um  damit 
die  Tielfachen  Einwände,  welche  er  im  Verlauf  seiner 

Beeprecban^en  anderer  Vereucbe  gegen  die  dort  be* 
nutslen  Binnehtuagen  erhoben  kn^  aNltZaUea  belegen 
au  kennen. 

Nicht  anfgenommen  h«fe  Terfinaer  an  sieh  wort- 
volle Untersuchungen,  aus  wvlehen  wegen  zu  geringer 

Mengen  rrobcmatGrials  oder  n  enger  Toniporatur- 
grenzen  Hieb  die  Gesetzmäßigkeit  n:i  ht  erkennen  lä&t, 
nach  der  »ich  die  Eigenschafton  des  Probematorials 
mit  der  Erwärmung  ändern,  und  ferner  solche,  bei 

denen  die  Abmessangender  l'robokSrper  (dünne  Drähte) 
von  den  gewiüinlioa  im  Maschinenbau  verwenduton 
Jdaterialetirkui  aa  etark  abweichen.  Auch  die  Er- 
gobalMc  der  Arbeiten,'  welche  eich  mit  der  Wider- 

standsfähigkeit Ton  Bauteilen  beschäftigen,  dio  dem 
Feuer  ausgesetzt  sind,  werden  nicht  mitgeteilt.  Knd- 
lich  imt  der  Verfasser  alle  dio  neueren  Versneho  fort- 
(jclattHen,  welche  die  Aenderungen  des  inneren  Auf- 
Itnues  der  Metalle  niii  den  TemperuturAnderuugen  zum 
(iegenataud  haben,  weil  hier  meist  die  Ermittlung  der 
FeetigkeitseigenBcbaften  unterblieben  ist. 

Der  Verfaaaer  bemerkt  nm  Sdiinfi,  daB  ein  sehr 
groBea  MaB  Ton  Arbeit  anf  dieaem  Gebiete  biaher 
gelelatet  worden  sei,  daS  aber  die  Aufaaben  noch 
keineswegs  erschöpft  seien.  Weder  an  Umfang  noch 
In  sninicrH  an  Zu verlfiasigkeit  könnten  die  erzielten 
Ki  Hulirtto  den  Ansprüchen,  welche  dio  Pra.xis  Btollt, 
genügen.  Eine  Koihc  von  Versuclion  müHse  wieder- 

holt worden,  weil  dio  eriialtenen  Werte  wegen  mangel- 
bnfler  Veraaehaanordnnngen  analoher  aeien.  Fttr  viele 

Materialion  habe  die  Rrfertchnng  der  Feetigkeita- 
pigcnhchnften  in  der  Würine  rjniiz  oder  feilweise  noch 
zu  erfolgen,  wofür  driDt,'<  ndi  h  Bedürfnis  vorlie"^'e.  Er 
erinnert  an  eine  Reibe  bochw erti;;er  Kupferlej^ieni ni;(  n 
und  an  die  zahlreichen  Hpezialstühle,  welche  zur  ller- 
slolluiig  Htark  beanspruchter  Teile,  namentlich  auch 
im  n.iinpfturhinenbau  Vorwendung  finden.  Besondere 
für  den  letzteren  Fall  hält  er  auch  die  Bestimmung 
dee  Dehnaagskoef&sientcn  bei  hfiheren  Temperataren 
▼on  prakllaener  Bedentang.  ZoTerllsaige  Meaanngen 
seion  dardber  noch  nicht  vorbanden  und  es  sei  daher 
einleuchtend,  daS  Versuche  in  dieser  Richtung  an- 

gestellt worden  mOssen.  Wichtig  erstbeinen  dem 
Verfasser  die  Prüfungen  der  .Metalle  auf  Widerstands- 

fähigkeit gegenüber  Schlagwirkungcn,  welche  er  zum 
Gegenstand  eingehender  Versuche  zu  machen  emjitieblt 
als  notwendige  Ergänzung  zu  den  Zugversuchen,  indem 
aie  AafacUaa  aber  das  Matt  der  Zähigkeit  and  Qieich- 
fBrnigkeit  dee  Haterlale  geben.  Er  echllgt  femer 
vor,  fdanaaiBIge  Teraoeha  darQber  anzustellen,  welchen 
EinBnfi  oft  wiederholte  Beanspruchung  (bei  verschie- 

dener Temperatur)  uni  Krwiirimin^',  erhebliche  'I'em- porttturuiitemchiede  beriachl'jirri  r  1  i  ile,  Howie  die  Pauer 

der  li^'liiHtung  und  Krwärin  un^^  auf  daa  X'erhalton  der Metalle  ausübon.  Zu  bea<  htou  und  tu  untersuchen 
seion  auch  noch  dio  verschiedenartigen  Beliandlungen 
und  Veränderungen  der  Materialien,  sei  es  durch 
meebaniache  Bearbeitung,  sei  es  durch  Wärmehehand- 
Inng,  welche  dem  Vorsuch  vorangclien.  Für  erforder- 

lich hält  er  Beobachtungen  Atter  die  BelmenguDgen, 
welche  die  Metalle  in  höherer  TempenUnt  gflmtig 
oder  ungünstig  becinHiisNen. 

Abgesehen  von  dem,  wa*  auf  dem  Ocbioto  der 
Warmvorsuehe  noch  zu  tun  übrig  int,  hält  er  die  mit 
Hilfe  der  biMher  anguwendeten  PrQfungsvurfahren  ge- 

wonnenen Resultate  im  Verein  mit  chemischen  Unter- 

st.riuuigen  für  den  Kongtruktour  fär  eine  Fülle  wert- 
ToUon  Material«.  WiescnechaftUche  Begründung  aber 
fnr  Tielfaehe  Vngleiehbeiten  bei  höheren  Temperatar- 

graden eonat  glefeber  Materialien  liefern  nach  aeiner 
Ansicht  die  bicher  Oblichen  Warmvorsuche  nicht.  Daa 
aber  hält  or  für  wünschenswert  /u  wissen,  wenn  ee 
bieh  darum  handelt,  die  Festigkeitht  igenstehaften  der 
Bau--4t<ine  in  höheren  WurmegradiMi  zu  vcripes.Hern 
oder  Materialien  zu  erzeugen,  welche  den  stetig 
waehaenden  Anforderungen  dos  Maschinenbaues  ge- 
.ntigen.  Diese  Erkenntnis  zu  fördern,  bleibe  dem  Zu- 
eammenwirken  der  drei  Arten  von  Materialnnter- 
auehttog,  der  cheariachen,  der  mikrograpliieehen  und 
der  raedianischen  Erforiehnng,  vorbehalten.  ~ler. 

Jnbilüuui  der  AdoIfshUtte. 

Dio  .'Vdolfshüttc  (FronkHchc  Eisenwerke)  bei 
D  i  1 1  e  n  b  u  r  g  beging  am  27.  August  die  seltene  Foier 
dos  äÜO jährigen  Bostohens.  Direktor  J.Frank  be- 

richtete Uber  die  Geschichte  dos  Werkes,  das  urkaod- 
Ueh  im  Jahre  1607  vom  Grafen  Naaaau-Catxnellnbogan 
in  DiOenlrarg  ale  Hammerwerk  in  Betrieb  genommen 
wurdo  und  1839  in  den  BeBitz  der  Firma  Frank 
&.Oiebeler  überging.  Heute  ist  daa  Werk  nach 

vielfachen  tecliniHcben  NViindiungen  eine  reine  I'.i~eii- 
gießerei  für  Ofen-  und  .Ma^chinenguß.  Der  l..iinlrfit 
des  Kreises  konnte  zwei  Beamten  den  Kroneiu.r  leu 
4.  Klasse  und  vier  von  den  vcrHammcltou  Arbeitern 

das  Allgemeine  Rbronzeichen  überreichon.  Dio  In- 
haber der  Firma  erh&htea  den  Beamten-  und  Ar- 

beitep-Utttaffatltaangcfeada  dee  Werkee  von  88000 
auf  110000  Dto  ̂ fache,  aber  aehr  wlrkaageroU 
verlaufene  Foior  bot  ein  schönes  Bild  harmonischen 
Zusammenwirkeii«  zwischen  Leitung  und  Belegschaft. 
Die  Mitteilungen  über  die  Verganirenbeit  des  Werkee 
bilden  einen  wertvollen  Beitrjiu' /it  i  Iii.  ht*'  uiiHorer 
Eisenindustrie;  wir  werden  daher  noch  ausfObrlich 
aaf  aie  aardcickommen. 
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BOcherschau. 

Hahn,  Dr.  Hans,  DipIom^Ingenienr;  Bisen- 
hliUt  ukiini}'-  l\is.  n-.\t>  tiill-(jrießere.i.  Srlnnif/lMf 
Watten,  (l  lilamls  Handbuch  fiir  den  prak- 
tischcu  Maschinen-Konstrukteur.  III.  Rand. 
II.  Teil.  1.  u.  2.  AJ.trilunir.)  Mit  224  Ahl  i: 

dunpren  im  Texte  und  3  ]>hi)tolitliog^raiiiiis<;lii  u 
Tafeln,  bt-rlin  C.  IKüü,  \V.  Ä  Ö.  Locwen- 
thal.    9e^,  geb.  10,60  JV. 

DftH  Hiii  h  Holl  „auf  («nffirni  Raum  r>iii  OborHicht- 
liclicft  Bild  iK's  lioutitfoii  HtandeH  dp»  Kiscnhüttcri- 
we«»>nH"  gfhi'ii.  F.H  kann  zwcifolliaft  orsrlioincn,  ol> 
ein  Wfrk,  da.-i  nach  Itihalt  und  Furin  die  Uei»talt 
einer  Eisenhüttenkunde  hat,  dioHi'ii  Zweck  xu  orfQllen 

Tflroia^,  ohne  vor  allen  Dingen  vergleicbeodo  Untur- 
mebttng«n  und  historiac-he  Uetrachtungen  anzuBtollen. 
Davon  wird  Jedoch  gerade  Abstand  genommen.  Soviel 
aber  aui  der  dao  Baeb  begleitenden  EmpfelUung  su 
onohen  ist,  soll  00  sogleieh  dem  Inf^enieur  eine  Art 
Handituch  Hein,  in  dem  er  Hich  Qher  Rinrirhtuii(;en 
und  Vorkoinmiiisse  der  Praxin  Hat  liidon  kann. 

Die  n|ilioriMtiHclic  Kunn,  ilic  dan  |{ii<h  ziiin  ̂ frolicn 
Teil    ailj^iMlüIIlincil    llilt,    H(-Il('illt    (lirsi'iil   Z■.^^^k  woni;^ 
dienlich  zu  sein.  Will  ich  mirh  nU  MiHonhüttenmauu, 
um  nur  oinoi  horauesugreiren,  ilbcr  Reduktion  und 
Oxydation  im  allgemeinen  unterrichten,  ho  kann  oh 
mir  «onlg  nAtzen,  neben  einer  sehr  knappen  Dar- 
•tellang  dar  aufeinandorwirkondon  Kürpor  und 
ibrar  TeTbreanun|ir«prodnkte  daa  wofto  and  breite, 
mm  Teil  recht  verwickdlo  (n  dirt  il«-r  Vi  rtin  iiruini: 
in  drei  oder  vier  I.ehreät/^u  zu«arii mi'u^-.'fnlii  rHi<i<-ii, 
in  vier  nackten  Sätzen  ohne  ji'iicu  liiiiwi  iM  auf  iliro 
praktiHcheu  Vorbedingungen.  Zum  iiiiiideittcii  imititen 
(tie  in  einer  Form  geboten  Bein,  die  bei  neh<'hreihiiti(^ 
der  Einzolprozease  die  allgomeingQltiii^en  Lehrsätze 
ine  Oedicbtni«  inrBekrafen. 

Aehnlieb  eloht  oi  mit  Torechiedeaea  anderen 
Kapiteln,  von  denen  daijenige  Ober  die  metaliaivi««be 
Cbomic  dos  Eisens  nur  ein  unTollkommcneH  Hild  ihres 

heutigen  Standen  f;\\>t.  Der  metallo^'rnphiriihen  Er- 
kenntnisse hatte  Hi'hr  wohl  mit  einigen  Sät/en  Br- 

wähnuni;  t;eHclielieri  können.  In  dem  Kapitel  Hiflcn 
und  KuhlenstiifT  ist  nur  vun  (irA|iliit.  Temperkohio 
und  dem  im  KohlonetitlTeison  vorhandenen  ;;el)un'Jenon 
KohlunstofT  die  Itede,  die  ililrtungskohle  und  Kurbid- 
kohle  iat  fiberbaupt  nicht  nühor  bezeichnet  und  io- 
folgodeeaen  aodi  der  Vorgang  dos  UlrtODi  nnr  an> 
dooUiflh  erUftrt. 

„Daa  Streben  nach  Kflrzo  und  Einfachheit  in  der 
Darstellung,'  i-^t  jr-lni  Ii  l  ine  schwierige  Aufgabe,  wclclie 
in  dem  beijri-n/.trii  Kähmen  des  Werkes  naturi.'i'mSti 
auch  nur  iiuvidlkommen  clM-^t  »erden  kann."  Da* 
mag  sehr  wahr  «ein,  ist  aber  auch  das  Yerh&ngnis 
des  Buches.  Um  mich  als  EisonhQtt«nmann  zu 
unterrichten,  verlange  ich  Ein:;chenderea  und  mehr, 
ala  die  144  Seiten  starke  Arl)cit  Uotet;  dem  Laien 
al>or  bringt  daa  Work  an  vioL  Der  oratero  wird  lieber 
nach  einem  vneerer  Tortrefflichon  HandbQchor,  der 
letztere  naeh  einer  gemeinraßliehen  Darstellung 
greifen.  .I>Mli>nfalls  stellt  man  sieh  da«  zwiHihcn 
beiden  Fat<t«iiii„-.'ii  lugende  Meal  anders  vor. 

Kur  »da»  Wielili;^ste  sctll  in  d<-m  Kiiclu'  Auf- 
nahme Hnden".  Um  auch  hier  auf  eini;;es  hinzu- 
weisen, möge  nur  erwähnt  sein,  daU  t.  Ii.  im  Ab- 

schnitt über  liasreinigung  das  System  ̂ schocke  ziem- 

lich auaffibrUch  beschrieben  und'  der  Theisenapparat, der  doch  aoeb  eine  anerkannte  Bedontang  neben  dem 
andern  hat,  mit  e  i  n  e  r  /eile  abgetan  ist.  Von  Be- 
triebsergobniHseii  findet  man  hier  nicht».  Bei  der 
Daratollung  doo  heutigen  StandoH  dos  GieBereiwesena 

iat  nntor  Formmaachinon  das  Bonvilbdooeho  Birotom, 
gogonwirtig  oino  anagoMiobaeto  Nouemag  aaf  diooom 
Öobiote,  Oberhaupt  niebt  genannt. 

indcsHen  soll  nielit  (geleugnet  wer  irti  .  ilati  Iii 
Dar.iitellunjren  der  verschiedenen  hiltleiinuiiiiii^i  h-  n 
St-liini'lzpro/.esso  in  ihrem  cliemiseh  -  jiliv.-iilv  iii-  lu  ri 
Verlaufe  w olilgeluniren  sind  und  daÜ  die  zalilreicben 
und  sauber  auH;,'efaiirten  Abbildungen  mancher.  Neue 
und  Wertvolle  enthalten,  so  dali  man  in  dieser  Hinsieht 
aoMedoB  aeia  kann.  Bei  der  Anordnung  des  Stolfea 
waren  andere,  bekannte  Werke  vorbildlich.     K  L. 

Höf  er,  Haus,  k.  k.  Hofrat,  o.  ö.  Professor  an 
der  k.  k.  montaniatlschan  Hodnehnle  in  Leoben : 

Das  Erdöl  und  seine  Verwandten.  (Tcschiclite, 

physikali seile  und  chemische  BescbatTenheit, 

Vorkomiue»,  Ursprunfj,  .\uftinduD(;  und  Ge- 
winnuniü:  «los  ICrdüles.  Zweite  Auflage.  Braun- 

schweig 1!U)6,  Friedrich  Viewag  and  Sohn. 
10        geb.  11 

Obwohl  die  Petroleumindustrie  TorhAltnismltig 
jungen  Datama  iat  —  aio  lifatt  Icaan  6  Doaennion  — , 
■o  hatte  die  ErdSi>Literatar  doob  aohoa  vor  Jahren 
oinon  dcrarti^^eit  Umfang  an^onommen,  daß  es  fur 
don  Fachmann  kaum  noch  möglich  war,  sie  nii  'li 

«Hell  Seiten  hin  in  crsprielilicher  Weine  zu  verl'ult:'-!!. Du/u  kam,  daü  gerade  auf  diesem  Gebiete  zwisehen 
dem  rriclien  in-  und  ausländischen  WoisOQ  viel  bunt- 
blühendes  Unkraut  wucherte.  Tnter  diesen  Umstäudou 
>^ar  das  Erscheinen  der  ersten  Auflage  des  vorliegenden 
Werkes,  fOr  dessen  Oediegonbeit  der  Namo  des  Yor« 
faaaora  üa  beato  Oewibr  bot,  mit  Frondo  tu  begrfiton; 
brachte  es  doch  in  manehor  Hinaieht  erat  einigor- 
maOen  Klarheit  in  die  weite  Flocht  von  Theorien 

und  Hypothesen  über  das  Vorkomun  n  und  die  Ent- 
stehung dos  Fotroleuma.  Don  uiiinittelliHren  Anstob 

zur  Herausgabe  dieser  gruiidlugeudeii  .NaturgeHebielite 
des  Erdiiis  und  seiner  Verwandten  gaben  diu  Vor- 

lesungen, welche  Professor  H6fer  aeinerseit  an  der 
Lcobener  Bergakademie  Aber  die  Ooologia  und  Techno- 

logie des  Petroleuma  hielt,  and  dwron  rieh  Sobroibor 
dieaar  SSailan  aoob  hdaflg  and  gora  arianari.  Vaa 
dae  Bneh  dem  LoMr  Uatot,  geht  ans  dem  üntertltot 
zur  Oenüge  hertor:  aafaton  uaturgomaOen  Abschluß 
tindet  es  in  einem  Werk  Ober  Erdölindustrie,  das  von 
Dr.  A  I  0  \  \  j  t  h  bearbeitet  und  als  besonderer  Teil 
von  HullevM  Uaudbueh  der  ehemischen  Technologie 
im  gleichen  Vorlage  erschienen  ist.  Die  vorliegende 
zweite  Auflage  des  Ilöferschcn  Buches,  das  von  W.  T. 
Brautt  ins  Englische  übersetzt  wordoB  iot,  iat  hin- 
aicbtUcb  der  Anordnung  doa  Ötoffoa  gagaafibor  der 
orataa  naverindort  geblieben,  Inbaltlidi  aber  Ma  auf 
die  aUeraaaeato  Zeit  ergSnzt  und  ausgebaut  worden. 
Auch  in  drucktechnischer  Beziehung  steht  die  Hüfersche 
Arbeit,  die  für  den  Faelimuiin  unentbehrlich  ist  und 
somit  lieiuer  weiteren  Empfehlung  bedarf,  durchaus 
aaf  dar  HSha.  Off«  VtfA 

La  carhont'  tt  non  indusfrii-.  I'ar  .1  «•  ,in  Es- 
card.  Paris  1901),  U.  Duood  &  £.  Pinai. 
Preis  26  Pr. 

Der  Verfasser  hat  sich  die  ebenso  dankenswerte 
wie  schwierige  Aufgabe  gestellt,  den  Kohlenstoff  und 
seine  Industrie  in  Form  einer  Monographie  zu  be- 

handeln. Hein  Vorhabon  iat  ihm  anc^  Im  groBen  und 
ganson  gelungen,  ao  da6  daa  Torliogondo  78B  Seiten 
umfassende  Werk,  das  sich  sehr  gut  liest,  jedem,  der 
dem  Uegenstand  einigermatten  Interesse  entgegen- 

bringt, oino  FiUlo  doa  Wiaaoaawartan  Inatet.  Leider 
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aber  üftt  dor  VerfasBcr  diMi  l'ulik'r  bci,'an<;fii,  die 
einzelnen  K()lilt)iist>illfi<riiK'ii  iiirlit  fjloitliworti;,'  zu  Ijc- 
taAndeln;  während  Am  dem  Diainiint  ̂ '-  wiilinete  Kapitel, 
welches  anscheinend  mit  beHonden  r  [1*1.»  bearbeitet 
worden  ist,  allalaSSO  Seiton  nmfaßt,  werden  die  Übrigen 
KohlenstoffartMi:  Onipbit.  Holikoble,  Minsnükdilo 
and  Kokt  «MMMMii  «Bf  etwft  «beuoTlel  Seiten  ab- 
g^etan,  wea  ans  bei  der  betiflgen  teebnieeben  Bedeutnnfr 
dieser  Produkte  durehaui«  un«;ore<htf«?rtif,'t  prnclicint. 

( 'ehorhaupt  i«t  der  tochiiisi-bo  Teil  (Ich  Werken  in 
den  let/tMii  KHpitelii  i'twaH  aar  /.u  stiefniütterlicli  be- 

handelt worden,  wa«  Bich  narnentiirb  bei  den  Ab- 
schnitten Verwendung  ton  (irapliit,  llolzverkidiliinf,' 

und  Kokserzougung  recht  unangenehm  fQblhar  nutebt. 
Auch  der  HtatistiHch-wirtitehaftlicho  Teil  mQBt«  unAert  M 
Er»obtena  bei  efaier  sweitea  Auflage  de»  Bacbea 
weMntliflhe  Erweitorangea  erfabren.  Die  den  ein« 
seinen  Kapiteln  beigegebunon  bibliographischen  No- 
tiien  laHHen  erkennen,  daß  VcrfuHoer  in  der  llatipt- 
*iirhe  nur  franzÖHim'be  (Quellet)  benutzt  Imt;  Niiinen 
wie  ÜDiiatb,  FiHcher,  Haunilini,'.  Muck,  Oiirlt.  Toubi, 
l'iiionie,  Klar,  Siinmcrabaeh  und  viele  auilere  Hollten 
indeasen  in  einer  Monographie  aber  den  Kohlenstoff  und 
aaiaa  Indaefarie  anter  keinen  Umitlnden  feblen.  O.  V, 

tHe  SchuU  dea  Wtrkztufmarhen  und  da»  Härten 
des  Stahles.  Von  Fritz  S  e  Ii  ö  ii .  liiLii  uieur 

in  Wien.  (Bil>liotht;k  der  p-sainten  rccliiiik, 

4y.  Bd.).  Zweite,  unigcarbeitt  te  und  erwc-itfite 
Anfinge,  mit  2!)  Abbildunii^en  im  Texte.  Han- 

nover 1M07,  Hr.  Max  Jänecke.  1,90  «.jK,  In 
Ganzleiiionband  2,30  ̂ H. 
Da«  kleine  Werk  Ut  von  dem  Oewerbedienat  de» 

k.  k.  UandeltnlnteterlBBU  In  Wien  baiw.  dar  ̂ Ana- 
■tellung  fflr  die  fflrtereiteetanlk*  empfohlen  worden 
und  in  erweiterter  Form  orachiencn.  l)or  Verfasser 

gibt  dies  in  si-inetri  Vorwort  und  aU  wciti^reii  (irund 
an  ,den  immer  inebr  iibertiun(inebnu>n<len  IIHrterei- 
Bchwindel,  der  zwar  hin  und  wieder  in  den  Fach- 

zeitungen gerQgt,  aber  meinen  WiMHeuM  noch  nirgcndi« 
ernsthaft  bekämpft  worden  ist  .  .  .  An  die  Stelle  der 
mystiitchen  Falschmünzerei  bebe  ich  besonders  neben 
dem  Belefarendeo  nnd  firfabrenen  das  praktisch  Qreif- 
bare,  wisBenechafiileb  Begründete  gesetzt  und  im 
letzton  Kapitel  auf  ein  TIürtcTcrfahren  aufmerksam 

gemacht,  daw  sieh  von  selbst  einführen  wird". 
Recht  wenif;  mit  diesem  Vorwort  iibereiiwtiiiimend 

i(*t  der  Inhalt,  soweit  er  sich  gerade  mit  den  Hiirto- 
tnitteln  beschäftigt,  denn  wir  finden  uuf  den  Seiten 
lÜÜ  bi»  106  eine  Auswahl  der  bekannten  Re/epte, 
wie  7..  ü.  :  4  Teile  gemahlene  Holzkohle,  1  T.  Kalk- 
atanb,  1  T.  kalzinierte  Soda;  oder  4  Teile  Birken- 

kohle, 1  T.  Lederkohla,  8  T.  Bat.  —  Bin  „onergiseb 
wirkendes"  HftrtepalTer  ist:  15  Teile  Salpeter,  7  T. 
Blotlaugensalz  und  2  T.  Kolophonlnm !!  —  Recht  fein 
l^pulvert  muli  dntt  beinahe  ein  Schieüpulvor  sein.  Sehr 
bGbscb  erscheint  auch  folijendes  Rezejit  für  Feilen- 
Hchmicde  :  \*'<  <;  llormiiriil,  s  < 'hiriariiid<<,  4)^'  ̂ 'cnir^* 
Jjlutlaugensalz,  2  g  gereinigter  Kalisalpeter,  4  g  Koch- 
•alz  und  30  g  schwarze  Seife! 

Trots  des  in  der  Vorrede  gezeigten  gaten  Wiilena 
hat  dar  TarCaeeer  «iailaloa  basw.  TertrananetoU  dia 
•Itan  aehllnwi  Baaapla  anfganornnian.  Sbanae  uHm 
aebon  die  Beselebnunir  deelTapItele:  „HSrIa- nnd  Re- 
generiermittel  für  »tnrk  ulf  rhitzten  Stahl",  und  noch 
deutlicher  die  Kezepte  »elliht,  <biß  diT  gewaltige  Unter- 
Mchied  zwischen  dem  Venierljen  des  Htablch  diir<  h  zu 
«tarkcH  Erhitzen  uml  dem  durch  Verzundern  (Entkohlen) 
gtt  nicht  einmal  j;emacht,  viel  weniger  erUatert  wird ! 

Die-Hen  Rezepten  folgt  als  Schluß  .Ein  Tlolaeitig 
erprobtes  IlArteTcrfahren".  In  diesem  spielt  eine 
Neuheit,  Qljzerin,  die  Hauptrolle.  Der  Wert  mag 
banrtailt  werden  naeb  den  Zumlecbungen :  Kidlodhim, 

Kochsalz,  Kolophonium,  Sülrniak,  Salz,  .\lnun,  aiieli 
konzentrierte  Salzsilure.  Nun,  ih  r  Verfassor  erkliirt 

•ii'lliht,  er  sei  kein  l'bemiker  unil  habe  die  Keze|ite 
vertrauensvoll  übernommen,  gibt  aber,  S.  112,  an, 

daU  ihm  kein  Buch*  bekannt  sei,  welohea  die  Härte- 
technik  bebandalt  nnd  amatbaft  gegen  den  Kenpten- 
aehwlndel  anging». 

'  Im  Obrigen  anthlH  dna  Werk  eine  frans  be- nrhtensn  erle  Znanniinen^^tellunf;  der  bekanntesten 
llarteverfuhren  und  au'  h  der  lliiiteöffti,  wobei  indessen 
unsert-s  Knu  lit' ii-i  ■.  i'  i  zu  viel  Wert  auf  den  •  i''liraii(  Ii 

der  Temperaturnie>sung  und  zu  wenig  auf  die  prak- 
tischen Bezeichnungen  gelegt  wird.  Pyrometer  sind  sehr 

brauchbare  Kontrollvorrichtungcn,  in  der  ausübenden 
l'raxis  aber  nicht  von  so  hoher  Hudeutung.  Das  Buch 
gibt  frellioh  am  £ude  eine  Yergleiebaakala  für  Tem- 

peratur und  CHfibfarbe,  In  der  aber  leider  gerade  daa 

im  Text  selbst  vielfach  genannte  «nraunrot*  fehlt. 
Die  geHchielitlic  he  Seite  des  Werkchons  rerdient 

.Xnerk.'nnun^'.  n.iinentiioh  da  dJeaar  Punkt  maiat  nn- 
beriirksichtigt  bleibt. 

Wenn  der  Verfasser  jedoch,  8.  10,  den  Mangel  an 

tüchtigen  WerkzeugsidilosHern.  Drehern, S4.'hmicdon  usw. 
auf  die  unterbliebene  systematische  Ausbildung  zurilck- 
fflbrt  und  den  Tadel  auiapricbt,  man  bätte  veraAumt, 
aie  dnreh  IMm  nnd  Schulung  heransubilden,  ao  maß 
darauf  anfbiatksam  gemacht  werden,  daß  os  doch  in 
Süd-  wie  In  Norddentscbland  eine  ganze  Reihe  von 
Schulen  gibt,  welche  sich  das  genannte  Ziel  iji  hti  llt 
haben.  Ks  fehlt  nicht  an  der  i lelegenheit,  sondern 
an  d4T  Lust.     Kntweiler    ist  die    bekannti'  Si  iieu, 
welche  viele  praktisch  gut  veranlagt«  junge  Leute 
Tor  der  Schule  haben,  oder  anderseits  die  Scheu  vieler 
SehOler  aolcber  Anstalten,  in  die  Fra.\is  zurlicksugeben. 
Mit  damwaBiganZaiefanen,  welcbeaaie  auf  der  Schule 
galant  haban,  natdan  ala  aioh  anf  daa  Baraana  ala 
„Teebntker*  und  freuen  eich  stets  Aber  die  aanberan 
Finger  und  weiRe  Wiihche,  sowie  Ober  den  schnall 

errungenen  »(iehalt*,  während  sie,  wenn  sie  in  die 
Praxis  zurüi  kzu^ji  lieii  hIcIi  ent^clilielieii,  zwar  auf  iliü 
genannten  Vorteile  verzichten  müssen,  dafür  aber  eine 
gute,  zum  Teil  sehr  gute  und  gesicherte  Lebensstellung 
in  Aussicht  haben.  Nach  zehn  Jahren  ist,  mit  ganz 

geringen  Ausnahmen,  der  „Techniker"  noch  wenig mehr  als  ein  vorgesobrittener  Pausknabe,  denn  mit 
den  Im  üebermate  Torbandenen  gut  Torgebildeten 
Technikern  kann  er  meist  nicht  konkurrieren.  Da- 

gegen schwingt  sieb  der  .Praktiker*  bald  zu  besseren 
Stelinngen  empor.  Es  liegt  also  nicht  an  der  Oe- 
logen  hei  t,  sondern  an  der  ungenügenden  Aus- 

nutzung derselheti. 
Zum  SchluU  kann  folgende  Bemerkung  nicht  unter- 

drttakt  werden:  Und  wenn  jemand  daa  ganze  iiiiehiein 
aaawandig  lernt,  wird  er  doch  ntoht  einmal  den 
swalten  Tai!  der  durah  dia  oben  angegebene  B«- 
zelchnnnggeatellten  Aufgabe :  „Daa  Birten  dea  Stablea* erlernen.  Denn  einerseits  fehlt  dem  Buch  die  wenn 
auch  noch  su  elenientare  w isgen«chaftli<'he  Seite,  die 
Erkliiruntc  der  Wi  rlihelwirkung  vim  Suuerstotl  und 
K I  hlrnstolT,  und  dann  ist  das  Härten  nur  durch  eine 
sehr  gediegene  Praxis  zu  erlernen,  wobei  die  Schulung 
daa  Angua,  dia  in  dam  Torliegendon  Buch  durch  Tem- 
narataraagaben  aiaatat  werden  aoU  (ä.  40),  in  den 
Vordergrund  su  traten  hat.  Wie  aber  die  durch  den 
araten  TeU  der  Bozoicbnnng:  .Die  Sfihnle  daa  Werk» 
Seugmachers"  angegebene  Aufgabe  durch  daa  Lesen 
de.s  lUii  lieH  i  rfüllt  wi  i  leu  soll,  ist  gänzlich  unklar.  Par- 
untur  versteht  man  in  der  Steiermark,  in  SchmulkoJdeM 
und  im  Bergiaehen  do«h  etwas  gans  anderaal  H, 

•  Aus  der  reichen  Literaiui  seien  nur  angegeben : 
Fr.  Reiser,  ,Das  Härten  des  Stuhles  in  Theorie  und 

Praxis",  4.  Aufl.,  Leipzig  190«;  II.  Haedicke,  ,Die 
Technologie  desfilsens",  Leipzig  1900;  0.  Tbullner, 
»Werkzeugatahl",  2.  Aufl.,  Freiberg  1904. 
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Nendeek,  G.,  Kais.  Marine-SeUflrbavmetoter : 
Dfift  kleine  Buch  ih  r  Technik.  Ein  Uandbucli 

über  die  Entwicklung  und  den  Stand  diT 
Technik,  nebst  Anfr.ibon  ülter  technischo  Schulen 

und  Laufbahnen.  Mit  'MV.\  Abbildungen.  Stutt- 
gart, Union  DeatocheVerla^sgeselUckaft.  Gel». 

4,80  Ji. 
In  CMneiuTorgtändlicbor  DantelhlB^,  die  allerdingu 

bin  au  wieder  die  bei  einem  popal£«n  Werlte  be- 
■ondm  wOneheiiewerte  Sorgfalt  in  der  Scbreibweite 
verminen  UBt,  bohandolt  der  V<>rfaKRDr,  natur^omilB 
nur  daa  ihm  liesonder»  wichtifj  KniclioiiuTide  beraiii»- 
grrifnn!.  liaa  peiiftiiitc'  (ii.'liict  des  toclinim-licn  \Vi.-<!-cnH 
Ton  «leii  HitcHton  Zoiten  bi»  lur  Hegenwart  in  fi>l- 
genden  Kapiteln :  (icHi'hichtu  der  Tci-hnik ;  Vorarboi- 
tnng  den  Holze« ;  Berj^bau  und  ilüttenweteo ;  Ver- 

arbeitung der  Metalle;  Maochinen;  Klektrizitit;  Ge- 
binde; fieideidanei  Bodenlcultar;  Malmuua-  nnd 

OennSmittel ;  Wonnnngieinriehtangen ;  Oebraaebe- 
Ke^eDBtiinde ;  Waffen;  StraBen;  Verkehrsmittel; 
Sfiraohe,  Hcbrift,  Druck  und  Bild ;  Chemische  Indn- 
Htricn;  Ocld  und  Scbmuckaachen ;  Maße;  Tochnit«<-bo 
Schulen;  Ttu'hniBcbo  Borufo.  Ri-i  dur  ViTHchiodun- 
heit  der  tvrlini^dtu'ii  /»lij^i',  auf  dif  diiH  Werk  ciii- 
goht,  ist  es  nicht  müglicb,  hier  in  eine  kritische  NV  ür- 
digang  dea  Ganzen  einmlreteD.  Wir  mleaen  deibaib 
naeer  Urteil  anf  die  unseren  Leeent  an  meisten  ver^ 
tranteD  Abaehniite:  Bergban,  Hflttenwesea,  Metall* 
nrarbeHaBg  and  HaeebineBweeeii  besebriidteB  nnd 
CS  dabin  znssTnmenfMsen,  da6  der  Tielgestaltig«  Stoff 
in  uiitji'nu'H-d'ncr  WcUo  und  unter  dankonswortor, 
auHiricliii^Httir  Botiut/unjf  von  .Mddldun^ou  durgOHtidlt 

int  1  H  iht  nur  Nchade,  daß  der  Umiin  p'inztdner  wich- 
tiger Kapitel,  u.  a.  auch  das  dea  Eisens,  durch  aus- 

f&rüoben  AbdraA  von  in  diesem  Raiinien  jedenfalls 

wenig  intereasiereBden  AbnabmeToraehriften  in  Aa- 
aaraeb  geBommea  wird,  wodareh  aadata  Gebiete  g«> 
litten  beben;  i.  B.  werden  die  Walswerke  in  etwa 
Ui  /eilen  abgetan. 

Somit  i^lauhon  wir  wohl,  daB  das  Hm  li  ttcincn 
Zweck,  nirfit  t.TlmiMi'h  jjcliildctt'  LcHcr,  inHbennndere 
jutigc  Leute,  die  sich  tedinischen  Berufen  widmen 
wolien,  in  diese  einzuführen,  erfüllen  wird;  ob  es 
aber,  wie  der  Verfasser  in  der  Vorrede  sagt|  als 
Nachschlagewerk  fflr  Angehörige  der  tfrftbBiäfiblHl 
Stlnde  anereicbt,  dOrfte  fcagUeh  sein. 

Bei  der  Redaktion  sind  nachttehende  Werke  ein- 

gegangen, deren  Besprechung  vnrlieliaUcn  IdciUt: 
ti  r  i  m  8  h  a  w  ,  Dr.  Kobert,  Inireiiieur  :  Der  hau 

einer  modeinvu  Lokomolice.  Zweite,  erweiterte 
AuKgntx'.  .Mit  42  in  den  Te.\t  gedrnckten  ̂ eta- 
fttzungt'ii.  Hannover  (FundstraBe  80)  1907,  Selbst- 
verleg  des  Verfassers.  l^Ui, 

TergL  »Stahl  und  Eisen"  1908  Nr.  7  8.  488. 
Sondermann,  Dr.  Frans:  Oaehichte  der  Biaen- 

iniiustrie  im  Kreise  Olpe.  Ein  Beitrag  zur  Wirt- 
!<<'Ii,iftiif;eHrtiichto  des  Siitiorlmidos.  (MSnstertche 
Jl'-ih-'h/i'  ruf  (ifHchiehtiifur.scIiung.  In  Verbindung 
mit  drii  mütiMterHchi'ti  Kacligeno8»en  herau(*gegeben 

vun  Dr.  .\loy»  .Meister,  Professor  an  der  l'ni- versität  zu  Münster.  Neue  Folge.  X.,  der  gaii/.on 
Reihe  22.  Heft.)  Mttnster  (Westfalen)  1907,  Uni- 
versitAtsbuchhandlung  Frana  Ooppenrath.  ZJSßH  Jk 

TergL  .Stahl  nnd  Sasa«  1907  Hr.  85  8.  S61  Ua  869. 
Wobersik,  Oottüeb:  OeogropkU^-tUOiatUehei 

Welllexikon.  Ein  XachHclilagcl)uch  über  die  Liindcr, 
StBKtcn,  Kolonien,  (ieliirge,  Klüsse,  Seen,  Int-elii, 
Stiidtc  jh'.v  d.  r  i'Tde.  Lieferung  1.  Wien  1907, 
A.  Hartlebens  Verlag.  0,75  Jl.  (Das  Werk  soll  in 
80  Lieferaagaa  ersobeüieB.) 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Vom  (englischen  Rohel'^enmnrkte.  I>er  Rob- 
eiHenmarkt  zeigte,  wie  uns  all^  M  nidk'Mbrougli  berichtet 

wird,  in  der  vergangenen  \\ m  hr  kaum  eine  \'cr- 
indorung.  Das  Warrantsgescliäfc  blieli  Nebr  beschrankt 
und  man  geht  darin  sehr  vorsichtig  vor.  Die  Nach- 

frage fflr  Eisen  ab  Werk  ist  rege.  Nach  Kanada 
wird  snebr  als  gewfihniich  TerschifTt,  und  betrAchtliche 
Anftrlge  gehen  ron  daher  ein.  Aneh  das  enropiieebe 
Feeäand  beginnt  grSBere  Abseblflase  In  OieSereieisen 
für  den  Herbst  zn  machen,  K&ufor  von  HXmatil 

halten  dagegen  zurück,  so  daß  die  l'reise  dafür  eher 
flauer  sind.  Die  Vorräte  i)ei  dc-ii  Hütten  bleiben  ge- 

ring. Die  Warrantwlftger  haben  im  Monat  August 
weniger  schnell  abgenommen,  was  teilweise  an  den 

vorwöchentliehen  Feiertagen  liegt.  Heutige  l'reiHc 
sind  für  Se  ptemlier,  t)kti>ber  0. -M.  B.  Nr.;)  sh  57  — 
bis  Ö8/—  je  nach  Marke,  Uimatit  1,  8,  8  in  cleioben 
QaaBtititen  ab  80/—,  dmtUeb  aatto  Kassa  ab  Warb. 
Hiesige  Warrants  Nr.  8  sind  aa  all  ö6/4Vt  d  gesucht. 
Ib  Connals  Lagern  hiersalbst  befinden  sich  jettt: 
18710ti  tonn,  das  bedeutet  fine  .Mitiahme  von  .'52  780  tims 
seit  dem  1.  August.  Dampfer  hind  stark  begehrt  zu 
Steigenden  liaten. 

l>liM)ldorfer  B«lireBljidiutri«,  l>lM«Marf> 
Obarbtlk.  —  Wie  dar  Votstaad  berlehtat,  bradite 
das  Rechnungsjahr  1906/07  dem  Werke  reichliche 
AnftrSge,  so  dafi  die  Anlagen  gut  beschäftigt  waren 

und  der  l'msHt/-  weiter  rrlieMicll  stieg.  Der  Hclinn 
in)  Vorjahr«-  liei^onni  ne  l'-tiu  der  neut-n  elektri-<i'hen 
Z'-ntr.>li'  wiiriie  iiri  1'rriclit.ijahre  liei-ndiirt  und  in  !!<•- 
trieb  genommen,  die  Wah-ergusHchweiUerei  vergrüüert 

und  eine  Anzahl  neuer  Werkzeugmaschinen  i>eKcha)l't; 
iaegeeamt  wurden  fflr  Neuaalagen  699257,70  J(  enf- 
gawaadat.  Die  am  10.  Oktober  1906  beaeblosaene 

Erhöhung  des  Hrundkapitales  um  450  000  «  wurde 
durchgeführt.  Für  die  Beamten  wurden  Lebensver- 
i-ii  lu'runj,'en  aufgenommen,  deren  l'rämien  größten- 
teil«  vorn  Werke  bezahlt  werden.  Die  am  30.  Juni 
d.  J.  abgeschlossene  Kechnung  weist  unter  Berfick" 
sichtigung  von  67117,95  Vortrag  einen  Hobgewinn 
von  932  595,97  aaeb.  HierTon  gehen  845  659,26  Jl 
Abechreibnacan  aaf  die  Aalacswerta,  85990,98  Jf  fOr 
die  gesetslidie  Rttoklage  nnd  88  472,89  .4  fOr  Taa- 
tiimen  nnd  Gratifikationen  ab.  Von  den  verbleibenden 
477  479,49  <.M  sollen  nach  dorn  Vorschlage  des  Auf- 
slcbtsrates  je  15  000  •  für  den  Arbeiter-  und  di'u 
Beamten-Unterstüt/ung^fondü  verwendet  und  371  250.^ 
(lö^/oi  Dividende  derart  ftiisgesehüttot  werden,  daß 
die  iii'uen  Aktien  nur  für  ein  halbes  Jahr  am  Gewinne 
ti'iinelinien,  SO  daß  noch  76  228,49  •#  aaf  das  aaaa 
Jahr  iiliertragen  werden  können. 

Slahlwcrk  Ookhig,  AktlengesellHchaft,  DÜAael- 
dorf-Lierenfeld.  —  i'ie  GeHell.'*chaft  hat,  wie  der 
Bericht  des  Vorstandei»  erkennen  läßt,  aus  der  guten 
wirtschaftlichen  Lage  im  abgelaufenen  GeKchäftsjahrc 
entsprechenden  Nutzen  ziehen  können.  Der  Umsats 

stieg  gegendber  1905/06  um  ü»"!»,  der  BrUs  am 
85*/».  Des  JSrgebnis  wire  nocb  gfinstiMr  «wasaa, 
weoB  daa  Werk  olelrt  fünf  Ua  aaelta  Maaaia  emp- 

findlich unter  Arbeitersperre  zn  leiden  gehabt  bitte. 
Der  Neubau  der  Maschinenfabrik  wurde  im  Berichts- 

jahre beendigt  und  der  —  zunilrhst  allerdings  nur 
bcHchrunkte  —  Betrieb  im  Januar  auftrenonunen.  Die 

Atihi^rr  II  viillii;  aiHZunutzen  war  nicht  tni'iijlirli,  da  es 
fortgcHetzt  Hcliw  ierig  war  und  noch  ist,  geübte  .\rbeiter 
heranzuziehen.  Unter  diesen  UmstAnden  erbraebte 

die  Maschinenfabrik  noch  keinen  Reingewinn.  Der 
Bawhaangsabaehlnt  weist  im  tbrlgan  aatar  Barftek- 
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aichtignng  Ton  95762,90  ><  Yortragftaa  1905/06  ainen 

Uüh(.rl."rt  von  610  487,16  .^  auf.  Xarh  Ali/aii;  von 
;)4I  "17,02  ,M  für  Abschreiboncen,  Zinnen  u»w.  Howio 
13  500  ̂ *  Zuwt-inunjf  zur  gosct/lichon  Hucklafjo  werden 
204  166,70  «  (10'';Vi  Hividendi'  auf  daa  ffir  190G/07 
dividradanberechtigtc  Aktienkapital  verteilt  und  di« 
•bri(eB  87319,30  Jt  aaf  neue  Bechnnng  vor- 
gateafMi.  Dm  Orondkapilal  balrlgt  jetit,  laut  Be- 
echlui  der  QMMnIvMMiiiBalnof  van  27.  Saptembar 
1906,  SOOOOOO  je. 

WestfiiUtsche  Stahlwerke,  AktlcnigespllHrhaft 
tu  Bochum.  —  Wie  der  Itericbt  de«  Vorstandf«  aus- 

fahrt, war  die  Oeaellecbaft  im  abgelaufenen  OeHchAft»- 
jahra  noch  in  ToUem  Umfange  mit  dem  Dmbau  des 
Werke«  beaohiftigt  Leider  haben  rieh  die  Erwar- 
tmigeo,  daS  der  gcBftta  Teil  der  Neaanlageo  in  der 
swelton  HlUla  dea  Rechnangajahree  mitarbeiten 
wQrde,  nicht  erfflllt:  durcli  vi  r^rhierleno  widrige  üm- 
stAnde,  ingbeHondor«  durrh  <lic  /unchmoude  Un^unHt 
der  ArboitcrvorliSltuiMsi',  ilii'  den  Hau  und  diu  Mon- 

tage nur  langitacn  vorwärts  koiiimen  lieben,  verxogorto 
sich  die  Inbetriebnahme  des  neuen  Htahlwerke«  uml 
der  SchienenistraBc  nehr.  Der  Kctrieb  der  Iet2toren 

lieB  aioh  erat  kurz  Tor  Ablauf  dcH  (ieHchäftHjahri<ti 
MfiMhniao.  Uaa  Walswerk,  «laa  gegen  £ade  April 
probewefM  in  Batrieb  kam,  ariwitete  aieh  von  Monat 
XU  Monat  beRser  ein  und  konnte  seine  Erzeugnisse 
alltnAblich  erhöhen.  Im  neuen  Stahlwerk  kam  von 
den  vorgesehenen  fünf  Martinöfen  zu  je  50  t  der  prhtf 
am  21.  Januar  1907,  der  zweite  am  8.  März,  der 
dritte  am  11.  .Mai  nnd  der  vierte  am  18.  Juli  in  Be- 

trieb. Alle  üefen  arbeiten  befriedigend.  Bedauer- 
llehanraiw  iat  es  nicht  gelungen,  das  Baaptogramm 
m  der  u^ttngüeh  Teraalagtan  Samne  tob  etwa 
7  Millionen  Marc  dnrobiaflihron,  die  Koaten  werden 

sich  vielmehr  auf  lO'/i  Millionen  Mark  belaufen. 
Die  Ursachen  lagen  einmal  in  dem  mit  großen  Kosten 
vorbund(>tii>n  BeHtrcbcn,  angesichts  der  Verhand- 
lun^'on  mit  dem  Stahlwerks-Verliand«  die  Erweito- 

rutiu'ulmuten  möplichbt  unter  l'oberw  (icr  <iliBn 
erwähnten  Schwierigkeiten  zu  fördern,  um  günstigere 
BataiUgnngtziffem  zn  erhalten,  lodaan  aber  auch  in 
aiehl  Torhargeaehenen  ErginnoffMi  nnd  TerboHe- 
tnogan  daa  aaflnglielMii  PlaaM,  dia  obeofalb  «AalH 
liehe  AnfWendnngen  erforderten.  Die  TerwaUaag 
glaubt  indeesen,  anf  dieie  Woise  eine  woaentlich  grOfere 
LuistungsfShigkeit  der  Neuanlaj^en  erzielt  zu  hoben. 
Die  anfänglich  mit  7  Millionen  Mark  vernnHclilauten 
Mittel,  utn  die  Bauton  durcluufübren,  sollten  einmal 

durch  die  im  Jahre  19Ü.'>  vort;cnoinmeno  Erhöhung 
des  Aktienkapitales  nm  3  Millionen,  ferner  durch  eine 
Anleihe  von  5  Millionen  Mark,  von  denen  anaftchat 

angeflhr  l'/i  Millionen  Mark  zur  Rttckiahinng  der 
aoeh  ashwabäadoB  Qmndacbald  baalinuni  wam»  nnd 
endlieh  ana  TerRlgbaren  Betriebamitleln  gadeekt 
worden.  Pa  aber  die  neue  Anleihe  infolge  der  un- 

günstigen Goldvcrhaltnisse  nicht  begeben  werden 
konnte,  ho  wurden  gegen  hypothckariHclio  Sicherheit 
3'/i  Millionen  Mark  auf  dent  Wege  de«  Bankkredits 
hcBchalTt,  nnd  es  fehlen  demnach  zur  Beendi^'ung  der 
B»nlen  noch  3'/t  Millionen  Mark.  Um  diese  zu  bo- 
oehaiTen,  beantragt  die  Verwaltung,  für  daa  abgalan- 
fane  Oeaehiftaiahr  luine  Difidand«  n  varlallen  nnd 

•uBerdem  8  lulllonan  Mark  Tormgaaktien  nan  ana- 
zugebon.  —  Nach  langvrierigen  Verhandinngen  trat 
die  ßesellsehaft  ab  1.  Mai  1907  dem  Stahlwerks- 
Yorbaiide  hei,  und  zwar  mit  einer  Beteiligung  von 
160  000  t  HahHtftlil  für  das  erste  16.5  000  t  für 
das  zweite  und  170000t  für  die  folgenden  Jahre. 
Von  diesen  Mengen  entfallen  51  700  t  auf  Lisenliahn- 
oberbaamatcrial,  17  500  t  auf  Formciscn,  GS  300  t  auf 
8t«bala«n  nnd  87  500  t  auf  Ouß-  und  SehmiedeatOoka; 
die  Znlaga  voo  je  5000  t  zu  Bogian  de«  tweitn  und 
dritten  Jahm  atfolgt  in  den  baidaa  mlatit  ganaantaa 
LrzeugnisaaiL  —  Ueber  die  allgemeinen  Terfailtaisee 

im  Berichtsjahre   wird  bemerkt,  da6  das  ̂ Verk  in 
allen  Abteilungen  reichlich  mit  .\ufträgen  versehen 

war.  Poch  wurden  die  Ergebnisse  durch  die  l'm- 
brtiiti  ii,  liie  crheMichon  Koston  der  InbetriehHi^tzung 
des  Martinworkes  und  der  Schienenstralle  sowie  durch 
Mangel  an  Kohstnbl,  den  das  alte  Stahlwerk  nicht 
zur  Genüge  liefern  konnte,  nngünatig  IweinfluAt. 
TroU  der  hOheren  Rohatofl^iea  biieban  die  BrlSaa 
für  Obarbaa»  nnd  roUendaa  Biaanbaiiamaierlal  tafolga 
der  hierfür  bestehenden  alten  Abechmase  mit  den 

l'reußischcn  Stnatshahnen  diesolhen ,  wahrend  die 
VerkaufM|irciwe  für  Schmiedestücke,  Stabiformguß 
und  Stabeiseri  entH|>ri  ' liend  stiegen.  Die  *;i  winn- 
und  Verlustrechnung  weist  bei  12ÜCü7,59.*  Uewinn- 
vortrag  und  1 929  439,27  (  Betriebsgewinn  nach  Ab- 

zug von  652  038,66.«  allgemeinen  Unkosten,  54 660.it 
ürundschuldzinsen,  14  291,65  -M-  Kursverlust  und 
654242,93  Abschreibnngaa  einen  Baingawian  von 
680818,62.4  auf,  der  in  oer  aehon  erwihnten  Wein« 
verwendet  werden  soll. 

Englische  Kiaen-  nud  .Stahlwerke  im  Jahre 
inOß;07.  -  Im  Anschlüsse  an  die  von  uns  frOher* 
mitgeteilten  letztjAhrigan  Ergebnisee  engiiseher  £iiett> 
und  M«hlwarka*AktiangawUaohaften  geben  wir  nach- 
■tahaiMl  eine  ZaaamiMiiataUwig  wiadar,**  mw  dw  s« 
ersehen  !al,  daB  aoeh  bei  einer  Reihe  wetterer  Werke, 

die  iliircliwc^^  nicht  Zum  H 1 .  Dezember  ihre  He<-linung 
all'«'  iili>'lii'n,  i'ine  bemerkenswerte  Besserung  der  Er- 
traL:iii84e  zu  verzeiehnaB  gawetaa  tat  DaaaMtbatrilft 

bei  dvr  Flrna  %  % 

Boickow,  Vaughan  &  Co   10  6 
Coghlan  Steel  &  Iron  Co.    ....  13  8 

Oooaat»  Iron  Co   40  27>/t 
Fox,  8amael,  ft  Co   11'/«  10 
Guest,  Keen  ̂ :  Nettlefolds    ....  15  10 
Hill,  Richard,  vS;  (  o   10  10 

Horbury  .hiiictiim  Iron  Co   10  7'/» 
Normanby  Iron  Workn  <"o    .   .       .  5  0 
Scott,  Walter   7'  »  5 
Sheffield  Forge  &  Holling  Mills  Co.  10  10 

Steel  Company  of  Scotland  ....  7'/i  7'/« 
Walker,  Mayäard  &  Co.   7>/«  6 
Wamar     Qo   St'/*  SO 
Wigan  Coal  &  Iron  Co   2»/i  P/t 

Workington  Iron  (  o  ♦••150  30 
Von  diesen  15  Oosellscbaften  haben  also  12  im 

letzten  Qesch&ftsjahre  eine  zum  Teil  erheblich  höhere 
Dividende  verteilen  können  als  im  Vorjahre,  wftbrend 
bei  den  tbrigen  drei  Werken  der  Proiantaati  wenigstena 
daraelba  geblieben  iat.  Za  baaehten  iat  dattal,  daB  die 
DividendenzilTcrn  allein  kein  voUstSndiges  Bild  der  er» 
reichten  Fortschritte  bieten  können,  da  in  den  meisten 

Ffillen  auch  vermehrte  Uiicklagen  »owie  ̂ rdlie  Uück- 
stellungon  für  Ncuanlagon  und  dergleichen  aus  den 
vorhandenen  UeberschUsson  gemacht  worden  Hind. 
■So  hat  beispielsweise  die  Fa.  Boickow,  Vaughan  &  Co, 
ihre  Dividende  nur  um  4  oder  109000  X  erhöht, 

obwohl  der  Beiogewinn  nm  265000  £.  gewaehaan  ist; 
von  diaiem  Batnga  alnd  indaaaan  104000  ̂   10  far> 
mohrton  Zuwendungen  für  den  ErnenerungnfDBda  be* 
stimmt  worden,  während  der  Rest  anf  neue  Rechnung 

vorgetrajjeii  wunle.  l?i  i  der  t'onwett  Iron  <'i>.  i^it  der  Ge- winn von  ct03  000  auf  4',tH0O0  £  i^eMtc^ew.  und  man  bat 

unter  Erhöhung;  der  Dividende  voti  27'  ■  auf  4(1  '  di'r 
Rücklage  dieses  Mal  143  000,£:  zugefahrt  gegen  nou 
im  Jahre  zuvor.  Daa  sind  gewiehtlge  Zahlen,  » ii  bti;;  r 
aber  iat,  daB  die  guten  Zaitan  angenaeheiniich  weiter 
aadanem,  indem  aieh  gaganwBrtig  noch  keinerlei  An- 
saichen  eines  ROckschlages  bemerkbar  machen. 

•  »Stahl  und  Eisen"  1907  Nr.  19  S.  «82. 
„Iron  and  Steel  Trade»  Journal-  l'.>07,  24.  Aug., 

8. 181  nach  ,The  Financier  and  Bailioniet". •M  fiiiaahliaBlieb  100  >  ExtradiTldenda. 
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1308    8tftbl  and  Bisen. Kem'fW-JtfadbrjeUm. S7.  Jdwg.  Mr.  St. 

Vereins  -  Nachriditen. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

F.  Laiifces  fHRfklgjftbrltres  RernfRjnhtl&am. 

A»n  31.  Au;;uBt  d.  J.  konnte  unser  ViTf  irimnitirlieJ, 
Hr.  HQItuiidirektor  F.  Lange  in  Hergt'horliet  k,  den 
T«(  IwKvhea,  mn  dem  or  vor  einem  balbon  JfthrbBndert 
Mino  TOtifksit  all  HoehofaBmuB  aaft^enomiii«!!  lut. 
Dieser  Ebrrntag  bat  dem  Yoratando  di>ii  Vereines 
dcutecber  Eisenbilttenlßuto  VerAnUüHun^'  ^^o^oben,  dem 
Jubilar  in  Würdignrii;  der  Htillen  rastloHen  .Vrbeit, 
dun-h  die  er  zu  den  irewftlti(,'pn  Kortsi  firittcn  der 
deiitirlii'H  Uohciit('norzouj,'unjj;  in  m  n  \  iTlIoHsciu-n 
50  Jalirou  mit  boigotrogen  bat,  im  ̂ amoii  aller  Mit- 

glieder herzliche  GIQokwSiuebe  nnd  eta  frohasOlOokaaf 
tu  fibermitteliL 

für  «•  TwtlMMUltftkak  ilat  «liigegBBfWS 
(PI«  VAnfndri  nlnd  durch  *  iM-ii-lchnft.) 

Könif;!.  Hergnkademie*  in  Berlin:  l'ro- 
(/ramm  für  dun  Studienjahr  1907— ISOd. 

Köni(;L  SAcbs.  Bergakademie*  t»  Freiberg: 
Prvframm  für  dat  St»tdit»iakr  1$07^1908, 

Rad weatdeat teile  Bieoit'Barafagenosaen» 
•  h  » tt  *  n  SaarbrUekea :  OneMfiBbericht  für  dat 
Beeknungitj'thr  t'.'»'!. 

N  o  r  d  ö  H 1 1  i  c  h  o    M  i  h  <•  u  -    und    8 1  a  b  I  -  B  c  r  u  f  a  - 

('  II  ()  H  H I'  II  ><  r  h  n  f  t  *  g«  Berlin:  Verwallung^MM 
für  fi'iM  Jahr  1906. 

Ol  <iu.l-  Diich^  de  Lu,rembo>irg :   Rapport  Q^itiral  »nr 
Iii  Situation  de  l'tnduttrie  et  du  Commerce  peHdant 
l'AuiUe  190$,  [Le  Cbembre*  de  Commoree,  Lexem« bourg.J 

Hände iikaramer*  ra  Bochum:  Jahrt^erieht 
für  1906.    Teil  IT. 

Handclakamtncr*  zu  Dortmund:  .lahrfsbericht 
für  l'joa.    IL  Tril. 

H  «  n  d  c  1 «  k  a  m  ni  «•  r  •  zu  E  1  b  e  r  f  c  1  d  :  .Tnhrexhrrirht 
für  rjdll.    Zur  Her  7V  i7. 

K ö n i  g  1.  T  c  ('  h  n  i  H ('  h  i-  II  (><-  Ii  fio  Ii  u I  r  *  zu  Aachen 
Programm  für  ilita  .Stulln njahr  J'.iii?  —  l'JOs\  KolMt 
Anlage:    Lekrpian  der  HandeUhoehechHle. 

Kftnigl.  Teelittiieho  Hoeheehnia*  an  Berlin 
(CkaflottanlMirg):   iVowwmN*  für  da»  Sindiei^eJa' 

Her  sogt.  To  c  h  n  i  m  <•  Ii  i>  11  o  <■  h  h  <-  h  n  1  c  *  zu  Brau  n- 
•  ehvreif^:  l'rogramm  für-las  Stu'/inii'ihr  /.'»/*'<. 

O  r  o  ß  h  c  r  z  o  g  I.  II  e  «  i-  i  h  c  Ii  r  T  o  «■  Ii  ii  i  h  .  h  r  1 1  u  c  Ii  - 
schule*  zu  üarmatadt:  l'rogramm  (är  dat 
Studiei^ahr  1907^1909, 

KSnigl.  Siehe.  Technieehe  Hoehsehnle*  an 
Dresden:     Verzeichnis   der    Vorhnmgtm  und 
Oebungen.     Winfrrsrme.iter  f907ll90S. 

König).  Te  r  h  n  i  •' r  h  0  II  d  i- h  h  c  Ii  u  1 1' •  zu  Han- 
n  o  V  e  r:  Proi/nimm  für  //f/v  St  utiitii  jähr  1907 —  /.WX. 

(}  r  ()  1)  h  (' rzü  ̂ 1.  Ti'ihn.  II  ik  Im  ch  ii  1  c  *  zu  Karls- 
ruhe; Programm  für  dati  Studienjahr  1'J'I7  l'JOH, 

Knappschafta  -Bernfagenoasonacbaft*  an 
Berlin :    kertoaUungtberi^t  für  da»  Jahr  1906. 

Tochniknm*  in  Bremen:  Jahre^ericht  4e» 
Direktors  fUr  19t) fi. 

Aendenufen  In  der  MltgllederUsto. 

Alberti,  Fe^ix  F.,  DipL-Ingonienr,  BaTollmtobtigter 
der  Oasmotoronfabrtk  Dwite  fir  Belgien,  14  rne 
d'Ecoaae,  Bruxellen. 

Baarf,  Fr.,  Ooli.  KduiiiuTzienrat,  Oeneraldiraktor  des 
Bochumer  Vereinn,  Bochum. 

Cla.*eu,    lifrnnrd,  Managing  dirtM-tor  of  tlu?  SlaLI- 
worka  Verband»  British  Agency.   Ltd.,  ̂ KudlaiulH". 
Pairfax  Road,  Teddington  nenr  L<iiiil»ii. 

LenHinf»^    I'iaml,   Oberingenienr,   Betriebaohef  der 
Akt.-6ee.  Weilorbaehor  HOHe,  Weüarbaeii,  Kreb 

Bitbnr;:,  Rog.-Boz.  Trier. 
Meetner,  Emil,  Inifenicur,  SchafThauiten,  Schweis. 
Müthr,  .JohniineK,  InijeniiHir,  HotriebnIcitiT  tler  Wetter« 

Wälder  Thonindustrio  (i.  in.  Ii.  II.,  Hn-it.'^cheid,  Dillkrelli. 
Schmidt,  llritirich,  hob.  Aütor.  .MiiHciiiiioabM-IageBienr, 

AuQig  a.  K.,  Dr.  SnhmuykalMtr.  12. 
Weber,  Paul,   Direktor  bei  der  Fa.  l'eter  Harkort 
&8ohn  O.  m.  b.  H.,  Wetter  a.  d.  Kühr. 

Windiech,   Adolf,    Ing.   Technolog,   Cham.  -  toeha. 
Bnreau,  Riga,  Valletr.  17. 

Zweigelt  S.,  Preknriil  der  Firma  Oart  Spaeter, 
O.  ta.  b.  IL,  ßaHel,  NoumatUtr.  21. 

Neue  Mitglieder. 
flaat,  Fritz,   Iiigonioar,  in   Fa.  Steinle  &  Härtung, 

liui'iiiiiiUurtr  II.  Ii. 

Ilt'itrichf,     h'riedrich,    lii'triplmingenieur  der  M&rk. 
KiHciisfielierei    F.    W.    l'rii'ilili.TL.'.    <>     m.    Ii.  IL, 
Berlin- Lberawaldo,  Ebcrawalde,  Eiaeabahnstr.  49. 

Kaeky  Carl,  Dipl -Ingenieur,  SaarbHIakea,  Hohen- toUematraBe  41. 

£e(acg*,  JSbitr,  Ing^nienr,  Directenr-O^rant  delaSoe. 
Anon.  des  LaminoirB  de  CbAtelet,  ChMelet,  BeM^e. 

Liehterfeld,  Carl,  Ingenieur,  Dniabnrger  JtaaenllÜNl- 
hau-.\kt.-Qe8.  vorm.  Boehem  &  Keelmaa,  Dniebntg, 
Mülbeimerstr.  72. 

r.  MiaskowBki,  Paul,  in^-eniour  der  Maeeblaeobaa« 
geseUachaft  NOrnborg,  Bamberg  M. 

PStAt  OMert,  Dniabnig-Wanheimerort 

Am  Tage  Tor  der 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisengießereien, 

nimlich  am  Freitag,  den  13.  September  d.  J.,  nacbmittec*  ^V*  Ulir,  Undet  Im  Gattbioic 

hModopoI"  zu  Vernigerode  a.  Harz  eine 

Versammlung  der  GieBereifachleute 

atat^  zu  der  die  Mli^ieder  des  Vereine  deutseher  Eiseohfittenleate  hlerdurcb  d«t*lidefl 
werden. 

Die  Tagesordnunf  leoiet: 

1.  Uel>er  Aufbereltang  und  BefBrderung  dee  Formsandes  in  den  Eisengießereien.    Vortrag  von 
Ober-Ingenieur  Kraus  von  der  Maschinenbauanstalt  Humboldt,  .X.-G  ,  in  Kalk  bei  Köln  a.  Rh. 

2.  Ueber  die  Geschichte  der  Eisenindustrie  im  Harz.    Vortrag  von  Hütteninspektor  Geyer- 
lleenburg  e.  H. 
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STAHL  iiiiii  ziSEB 

Ltitir  dei 
virtKkilUidMi  TtiM 

Nordwcitlkbai 
ia  Vermi 

EtaM-  Mi  ttiM> 
ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  37. 11.  September  1907. 27.  JahiigMig. 

Ueber  bleibende  Spannungen  in  Werkstücken  infolge  Abkühlung. 

Von  Frofeasor  £.  Heyn  in  Groß-Lichtarfelde. 

I  |it;  Bmitlnde,  die  zur  Entstehung  von 
Spannnn^rt'n  in  Wi-rkstücken  iiifolfre  Ab- 

kühlung oder  Erhitzuuf^  fiilinu,  uud  die  ein- 
zelnen VerhttltalMef  die  auf  das  GrSOenmaß 

dieser  Spannungen  von  Einfluß  sein  kßnnen,  sind 

zum  Teil  so  verwickelter  Art,  daß  ich  glaube, 
ntt  der  YerStfentllohiiog  folgmder  Betriditaiigen 

einigen  N'ntzt'n  zu  slifti'n.  l'er  eigentliche 
(iegeostaud  meiner  Üe^prechung  sind  die  bleiben- 

den Spannungen,  wie  •!«  t.  B.  In  Guß-,  Sebmlede- 
oder  Walzsliicken  auch  nach  erfol^rter  Abkühlung: 

auf  gewöhnliche  Temperatur  noch  zurückbleiben. 

Bavor  Idi  aber  anf  dlnw  Ibergaben  kann,  mflssen 

1 
i 

u 
1 * 

i 
1 

AbUMnng  1. 

erst  die  Bedingrungen  kurz  besprochen  werden, 

unter  denen  Spannungen  überhaupt  infolge  un- 
gletehmlBlger  Erwlnnnng  oder  AbklÜünner  der 
einzelnen  Teile  eines  Werkstückes  entstehen 

können.  Ich  habe  überall  die  leichter  Uber- 
alditliche  aebanUldllehe  Darstellung  gewählt 

Berechnungen  sind  nur  insowt'it  durchgeführt, 
als  sie  zur  Begründung  der  scbaubildlichen  Ab- 

leitungen erforderlich  schienen. 

Zunächst  soll  von  dem  in  At  iiiliiung  1  dar* 
gestellten  Fall  ausgegangen  werden.  Die  beiden 

Stabe  I  und  II  seien  miteinander  verkuppelt  ge- 
dadit.  Sie  aollen  bei  der  Temperator  ti  beide 
die  gleiche  T-änge  besitzen.  Dem  Stab  II  sei 

die  Temperatur  t,,  dem  Stab  I  die  Temperatur  t| 

erteilt,  nnd  zwar  werde  grSBer  lüa  t|  an* 

genommen.  Wären  (i'n!  lu-idcn  St.liie  frei,  nicht 
verkuppelt,  so  würde  II  die  Lange  1«  =  lo 

[1  -|-  a(t«— ti)]  annehmen^  wobei  «  der  Wirme- 
dehnnngakoeffizieat;  infolge  dar  Yerknpplnng  mit 

xxxmw 

I  ist  er  aber  daran  verhindert.  F.ills  die  Quer- 
schnitte beider  St.lbc  gleich,  die  Dehnung  di-s 

Materials  für  Zug  uud  Druck  ebenfalls  gleich 

Ist  und  Krümmung  der  Stftbe  verhindert  wird, 
müssen  sich  beide  st.ibe  aof  dner  ndttleren 

Länge  In  einigen,  wobei 

i„ — !?-+_!!  _  !?jHo  n  ± 

Hierbei  wird  aber  Stal)  I  verlängert,  Stab  11 

verkürzt;  d.  h.  es  entstehen  in  Stab  I  Zug-, 
in  Stab  II  Dntokbeanspnichungen.  Solango  diese 
Beausjiruchungen  die  Streckgrenze  des  Materials 

nicht  überschreiten,  solange  die  Formverände- 
rungen rein  elaatlieli  sind,  entstdien  alao  auf 

diese  Weise  in  den  Stäben  Spannungen,  im 

kälteren  Stab  Zug-,  im  wärmeren  Druck- 
apannungen,  die  man  bereclmen  kann. 

Die  Verlängerung  des  Stabes  I  Infolge  der 

Temporaturverschiedenheit  ist  Xi  =1,,  —  1«;  die 

Yerkttrzung  des  Stabes  II  ist  ==  1.  —  U ;  «Im 

i,  +  U[i+Mti-M] 

-I. 

Ic 

->j  =  +  Xi=  -«(U-ti). 

Um  eine  gleiche  Verlängerung  in  einem 
Stabe  von  der  Lange  lg  durch  äußere  Krftfte 

zu  erzielen,  mülitc  im  Stab  1  eine  Zngapannnng 

3,  und  im  Stab  II  eine  Druekspannong  —  Of 

erzeugt  werden,  wobei 

..)  >.,=V' 
und  E  der  Elastizitätsmodul  des  Materials  ist. 

Darob  CHetdueCsen  der  beiden  Werte  für 

Xi  in  61.  1)  nnd  la)  eriiilt  man 

nnd  daraus 

«) 

-.((i-t,)— g.. 

Die  t  nt stehenden  Spannungen  sind  so- 
mit proportional  dem  Elastizitätsmodul, 

dem  Wiraedeknnngskoeffizienten  des 

Materials    und   dem  Temperatoranter» 
1 
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IBIO  Btehl  vaA  Bmb.   Uäber  NMettit  ßptummtftn  in  WerktHUtm  ktfOg«  ÄNMUimt.  17.  Jihig;  Vr.  17. 

schied,  dagegen  nnabhinglif  yon  der  Lftnge 

der  Stabe.  Die  Spanniinf,'<  n  sind  folfrlicli  unter 

sonst  gleichen  VerhAltnissen  in  langen  Werk- 
stfieken  niebt  grBßer  ab  to  kOneren. 

Um  einen  Ueberblick  über  das  Größenmfiß 

solcher  Spannungen  zu  erhalten,  deren  Wirkung 
meistens  unterscbfttzt  wird,  soll  ennitkelt  werden, 

well  hi  r  rempentanuitersehied  tt  —  ti  nötig  ist, 
damit  die  Spannungen  in  einem  Eisen  mit 

40  kg  qmm  Festigkeit  und  einer  urspriiaglichen 

Streekgnnse  von  etwa  24  kg/qmm  die  Streck- 
grenze erreichen. 

Der  Elastizitätsmodul  E  werde  zu  20  000 

kg/qmm  and  der  WftrmedelinuBgskoefllxteDt  zu 
0.000012  gerechnet.  Ave  Gleiehnnff  2)  ergibt 
sich  dann: 

20000 
24  =  .  0,000012  (ti  —  ti) 

Ilii-rau 

At  - 

folirt 

ti  =. 24-2 

AbbiMoDg  a. 

=  200  *G. 20000  0,000012 

Also  ein  so  geringer  Temperaturunterschied 

wie  200  *  C.  TeriMg  berdts  Spanaungen  bb 
cur  Streckgrenxe  zu  erzielen.    Für  Siiannun^'en, 

die  dieStreckgrenze  über- 
schreiten,  bt  die  Formel 

nicht  mehr  brauclilirir, 

weil  dann  die  Form&ude- 

nmgeo  nicht  mehr  ela^ 
itischer  Art,  sondern  be- 

reits bleibend  sind. 
Der  in  Abbildung  I 

darjrt'st  eilte  Kall  wird 
sich  in  Wirklichkeit  sel- 

ten eiustellen.  Wir  kom- 
men der  Wirklichkeit 

nnher.  wenn  wir  wie  in 

Abbildung  2  einen  priämaiiscben  Stab  von  der 
Dicke  d  und  Brette  b  betrachten,  der  auf  der 

Fliehe  II  die  höhere  Tem;ieratur  tj,  auf  der 
FlAche  I  die  niedere  Temperatur  tj  besitzt.  Der 
Abfall  der  Temperatur  Im  Stab  werde  durch 

die  Kurve  A  B  veraaschnulicht.  Zu  jeilor  HOhe  x 

Aber  der  Fliehe  I  gehört  eine  bestimmte  Tenpc- 
ratordlf erens  t  =  GH.  DasGe^sdwKnrv«  AB 

wei  ausgedrttekt  durch  die  Oldchung 
i  —  U\\. 

wobei  f  eine  beliebige  Funktion  bedeutet,  die 
fttr  X  =  0  den  Wert  o  und  fElr  x  =  d  den  Wert 

(".\  — tv  —  ti  annimmt.  Wir  können  uns  dann 
den  Stab  ia  unendlich  viele  diinue  Schichten  von 

der  Dicke  dx  zerlegt  denken.  Jede  Schicht  hat 
den  Querschnitt  ImIx.  Eine  solelie  .Srhicht  ist 

in  Abbildung  2  gezeichnet.  Wegen  der  Tempe- 
raturdifferenz  t  miSchte  diese  Schicht  die  Ver- 

lanjrerung  U « t  annehmen.  Durch  die  Ver- 

ku]i)ilunp  mit  den  iilirl^'-en  Stahteilen  müssen  alle 
Schichten  eine  gcmeiuschaftliehe  Verlängerung  >.„ 
erleiden,  die  zunächst  niebt  bekannt  ist.  Es 

moB  also  eine  Spannung  0«  entstehen,  die  dem 

Unterschied  der  bidden  Veriinferungoi  pro* 

portlonal  Ist,  nlmllch 
—  lo  9  t  4-  ̂ m. 

Die  Spannung     ergibt  sich  aus  der  Beziehung lo  Ox 

Daraus 

-l.«t+X«  = 

3)     a»  =  —  Ea  t  -f  — 

lo 

Auf  die  Stahschicht  vom  Quersclinitt  b  d  s 

wirkt  danach  eine  Kraft  Px  =  3»  hd  x,  oder 

P.  =  Bb[_at.d.  +  X-''] Da  Gleichgewicht  zwischen  den  Zug-  und 
Druckkräften   herrschen   muB,   so  muß  sdn 

4 

abo 

E  b  /j^— a  t  d«  -H  ̂   d«  J  0 

worin  F  die  Fläche  CAB  in  Fig.  2  bedeutet; 

daraus  ergibt  sich 

4)  X.: 
Und  sonach  aus  Olelehung  3) 

F 0«  =  —  Eat  +  o^E, 

0  9x. Die  Spannung  bt  Zugspannung,  wenn  9«  po- 
sitiv, Druckspannung,  wenn  ^  n^atlv  Ist.  Die 

Größe      laßt  sich  aus  Abbild.  2  leicht  zeicb- d 

nerisch  ermitteln.  Man  bestimmt  planimef  riseh 
die  Fläche  ABC,  wandelt  sie  in  ein  Rechteck 

CEBD  mit  der  Seite  d  un,  dann  bt  BDs>CE 
F  F 

=  -j,  und  die  GrOfie  t  —      bt  gleich  der 
Strecke  I  II  in  .\l)bildung  2.  (Tleichung  h)  be- 

sagt also,  daß  die  Spannung  in  joder  Schicht 

proportional  ist  dem  Abstand  der  Tempe- 
raturkurve AB  von  der  Senkrechten  ED. 

In  Punkt  ,T  ist  dieser  .\li.stand  gleich  0,  fol-rlieh 
ist  dort  die  Spannung  gleich  0.  Alle  Scliichten 
oberhalb  J  haben  Druckspannungen,  alle  Sohlehten 
darunter  stehen  unter  Zugspanmincren.  Die  im 

Stab  auftretenden  Höchstspanuungeu  entstehen 
dort,  wo  die  Strecke  Fß  den  Hüchstwert  er> 
reicht;  d.  i.  z.  B.  in  Aldtildung  2  bei  EA  und 

BD.  Obige  Ucberlegung  gilt  unabhängig  von 
dem  Gesetz,  nach  dem  der  Teinperaturabfall  von 
Punkt  A  nacli  dem  Punkte  B  vor  sich  geht. 

Bedingung  hh  ilif  immer  nur.  Inl)  die  Klastizi- 
tfltsmodule  fiir  Zug  und  Druck  gleich  sind  und 

daß  die  Temperaturunterschiede  nicht  so  groß 

werden,  daß  Beanspmebungen  jenseits  der  Streek- 
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grenz«*  des  Materials  entsteben.  W^eiiii  z.  B. 
der  Temper»turabfa]|  wie  In  Abbildmig  3  vor 

sich  geht,  80  liegt  der  Höchstwort  der  Druck- 
spaonimi;  nicht  bei  £A,  Rondern  tiefer;  das 
Maximum  der  Zagspenimiig  liegt  bet  BD. 

Bisher  wurde  aiisdHieklieh  jede  Möglichkeit 

der  Knimniiinp  lU'^  Stabes  ausfreschloHHen.  TMosc 
Voraussetzung  wird  aber  nur  ia  seltenen  Fällen 
sntreffiBit.  Der  Stab  wird  vielmehr  dem  Be- 

streben, an  der  S«'ite  d<»r  höheren  Temperatur 
eine  größere  Länge  anzunehmen,  dadurch  nach- 
nkomraen  tndieD,  daß  er  ridi  dort  konrez  biegt, 
Wihrend  er  auf  il<  r  kälteren  Seite  die  kleinere 

Lange  dadurch  anninunt,  daß  er  sich  konkav 
einstellt.  Dadurch  las- 

sen sich  die  Spannun- 
gen zum  Teil,  unter 

gewissen  Umstanden 
aucli  ganz  aufheben. 

In  der  Entfernung  x 

von  B  bestehe,  wie 
Abbild.  8  angibt,  die 

Span nn HL'  rs,  entspre- 
chend der  Strecke  fu. 

Die«  entspricht  einer 
Druckkraft  !m1\  i^  auf 
die  Stabschicht  von 

der  Dicke  dx  nnd  der  Stabbreite  b  In  Entfer- 

nung X  von  TM)  und  einem  Moment  b\  dx  wi-nn 

B  als  Drehpunkt  gedacht  wird.  Das  gesamte 
den  Stab  auf  Krflmmnng  beaaqnmehende  Moment 
Irt 

lung  infolge  des  Momentes  M  ist  sonach  wie  in 
Abbildung  4.  Es  verbllt  sieh  somit 

Abbildnag  8. 

M  = 

Bezeichnet  man  den  Inhalt  dw  Flache  EAHJ, 

die  die  DruckH]>anuungen  darstellt,  mit  F,,,  den 
der  Flache  B  J  D  mit  F„  ferner  den  Abstand  des 

Schwerpunktes  Sj  der  Flache  Fj  von  BD  mit 
und  den  Abstand  des  Schwerpunktes  S,  der 

Flache  fi  JD  mit  x„  so  ergibt  sich  auch 

6)  M«bB.[F.z,-P4x4 

wobei  der  Drehsinn  im  Sinne  des  ührzdgers  als 

positiv  angenommen  wurde. 

Ist  W  das  Widerstaadsmoment  des  Stabes, 
so  würde  ein  Biegnngemement  M  von  obiger 
Größe  in  den  ftußersf  -  n  Schichten  des  Stabes 

für  X  =  0  und  x  =ac  d  die  üöclistspannungen 

eneafpen:  H 

wobei  das  iHwItive  Vorzeichen  Zug-,  das  negative 
Druckspannungen  darstellt.  In  den  übrigen  Teilen 

der  Stabdicke  verteilt  sich  die  Spannung  nach 
dem  bekannten  Gesetz  proportional  dem  Abetand 

von  der  neutralen  Faser;  die  Spannnngsvertei- 

d 

<> 

Ab- 

5'., 

Die 

AbbUdttBg  4. 

*  Streng  genommen  gelton  die  Q-leiehiingen  nnr 
bii  sor  PraponloiialHatigräse. 

Es  herrschen  nun  in  jeder  Schicht  im 
stanii   X    die   beiden   Spannungen   d,  und 

welche  sich  gegenseitig  aufzuheben  suchen, 
bleibende  Bestspannung  ergibt  sieh  zu 

Die  Restspannung  wird  Null,  wenn  für  alle  x 

die  Spannungen  3,  und  3',  gleich  werdt^n.  Da  sich 
nach  einer  Gerup 

i\m  JK  ändert,  kann  |  
dieser  Fall  nur  ein- 

treten ,  wenn  aneb 
die  Kurve  A  B  für 

das  Temperaturgefalle 
eine  Geradö  ist  und 

AB  und  JE  znsam- 
menf allen. 

In  diesem  8en* 
derfall  werden  die 

Spannungen  im 
Stabe  durch  die 

Krümmung  aufgehoben.  In  allen  anderen 
Fällen  werden  die  Spannungen  infulge 

der  Krümmung  zwar  vermindert,  aber 

nicht  gans  beseitigt.  Es  hinterbleibt  in 

jeder  Schicht  eine  Rosts]iannung  f/.  Die 
Verminderung  der  Spannungen  durch  die 
Ertlraraung  ist  um  so  vollkommener,  je 
mehr  sich  die  Kurven  AB  und  JK  decken. 

Für  den  Fall,  daß 

das    Moment  M  k— — JF- 

gl eich  0  wird,  also  ̂   X^H 
Krümmung  nicht 

eintreten  kann,  er- 

releben  die  Span- 

nungen ihrHöcbst- m  a  ß. 

Ein  solcher  Fall 

liegt  beispielsweise  in 
Abbildung  6  vor,  wo 

die  Kurve  AQB  fBr 

den  Temperaturabfall 

ihren  Höchstwert  in  Abbildung  6. 
der  IQtte  der  Stab- 

dicke erreicht.  Dieser  Fall  tritt  beispielsweise 

ein,  wenn  ein  heißer  Stab  oder  z.  B.  ein  Bledi 
von  zwei  Flachen  her  rasch  abgekühlt  wird.  In 
der  Mitte  der  Blechdicke  herrscht  dann  die 

höchste  Hitze;  sie  sinkt  naeh  den  Blechober> 
flachen  zu. 

Um  die  Spannungen  /u  bemessen,  legen  wir 
die  T;inie  KD  so,  daß  AKDB  tlachenirleich  ist 

mit  .\l^B.  Die  mit  Pfeilen  versehenen  Strecken 

zwischen  BD  und  AQB  sind  dann  den  Span- 
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nuagen  proportional.  An  der  heißesten  Stelle 

des  Stabe»  berrscht  Druekspanonng,  an  den  käl- 
teren Zu^'s)iannuiii;. 

Ist  AQb  volLstandiy:  symmetrisch,  so  ist  die 
RQÜ Fluche  AEK  =  BUl)  = Der  Schwer- 

punkt der  Fl&che  AER  lie^t  in  der  Höhe  d-a, 
der  von  BUD  in  der  Hohe  a  fiber  BD.  Folg- 

Ueb wird 

d 
P.  X.  —  Fd  •  Xd  =  AER  (d-a)  — 

2 4-  nUD  •  a  oder  A  KR  =  BÜD 

AtK  (d-a>  -  kOu  .  ;I  AfiR-a 
4 

und  da  AER 
2 Ist  also  Fa  x,  —  F« 

^1 

— ̂  

Abbildnog  6. 

und  mithlo  das  Btegiuti^onient  M  =  o.  Der  Stab 

kann  sich  niclit  kriininien.  IMc  Si>annur.^'i'n  int'olfje 
der  Warmeunterächicde  werden  also  voll  auftreten. 

Die  bisher  betrachteten  Formlndemni^en  waren 

rein  elastisch;  sobald  der  Grund  für  ihre  Eni» 

stchung,  der  Temperator- 
unterschied, beseitigt  ist, 

werden  auch  die  Span- 
nungen verschwimlen. 

Diese  Art  Spannung  soll 
als  vorQberirehende 

Sjirinnnntr  bezeichnet 
wurdco,  iiu  Creguosatz  zu 

den  spater  zu  besprechen- 

den  ilan  I' r  n  il  I' II  Sit.-in- 
uungen,  die  auch  nach 

Eintritt  vBllfger  Tempe- 
raturtrleichlifit  im  Stal) 
weiter  bestehen.  Auch 

die  Krümmung  des  Stabes 
infolge  der  Temperaturungleichheit  ist  elastisch, 

also  vorübergehend;  wenn  die  Temperatur- 
Ungleichheit  aufhört,  nimmt  der  Stab  seine  alte 
Form  wieder  an. 

Der  SpannungszuHtatnl.  wie  it  sii  li  z.  V>. 

in  Abbildung  1  einstellt,  so  lan^:»;  der  T«;iu- 
peraturuntersehied  besteht,  IflAt  sich  veranschaa- 
lichen  durch  das  Beispiel  einer  Violine  und  einer 

gespannten  Saite.  Die  Saite  cutspricht  dem 

Stabteil  I,  sie  steht  unter  Zug;  der  Violin- 
boden datrc'i,'fn  erilsiiricht  dem  Sfal-fcil  11,  er 

Steht  unter  Druck.  Oder  der  Spannungszustaud 

lAßt  sieh  auch  veransebanliehen  durch  Abbil- 

dung ß.  Zwei  Federn  I  und  II  sind  verbunden 
durch  zwei  Kopfplatten.  Die  Lange  der  Feder  1 
im  gpannungsloaen  Znstande  sei  ]„,  die  der 
F«d<T  II  Ij.  Wie  in  der  Abbildung  6  gezeigt, 
soll  der  Abstand  der  Kopfplatten  1„  betragen, 

dann  steht  1  unt<'r  Zug,  II  unter  Druck.  Wenn 
die  Konstanten  der  beiden  Federn  gleich  sind 
und  mit  k  liezi  irluK  t  «»Tden,  so  ist 

die  tjpsunung  von  I  k(l^  — 1,)  ■  .  .  Zug, 

,  U  kfl,  .  .  Dwek 

Beide  Kräfte  sind  einander  gleich,  also 

».-».  =  '.-'«. 
J.+  l.. 

1-=-,- Es  ist  nun  noch  der,  dem  biRher  besprochenen 
ontpepen^rrsftzte  Fall  zu  lietraehten.  Bisher 

wurden  nur  elastische  Formveränderuugen  zu- 
grunde gelegt.  Wie  Terbtlt  slc^  bub  aber  dn 

Material,  da»  keine  elastiscbc.  sondern  nur 

plastische,  bleibende  Form  Veränderungen  er- 
leiden kann? 

Man  mttllte  dann  in  dem  Beispiel  mit  der 
Violine  den  Vtolinboden  und  ebenso  die  Saite 

z.  B.  ans  OlaserUtt  oder  Wachs  hergestellt 
denken.  Es  liegt  dann  auf  der  Hand,  daß  durch 

Anspannen  des  Wirbels  Anspannung  dieser  Saite 
nicht  erzielhar  ist;  sie  streckt  sich  bleibend, 

und  der  Violinboden  staucht  sich  bleibend.  Span- 
nung bleibt  niclit  zurück.  Sobald  man  die  Saite 

zerschneidet,  zieht  sie  sich  nicht  zusauiuieu. 
Sie  hat  kein  Bestreben  sich  zu  verkUrzen. 

Es  foI<rt  also,  daß  liei  Temii.^ratiirun<rleich- 
heit  nach  Abbildung  1,  2,  3  und  d  bei  völlig 

plastisehon  EOrpern  zwar  ein  Llngenans- 
gleicli  auf  eine  fremeinschaftlicbe  Lnnj,'e  lu,  ein- 

tritt, daß  aber  keine  Spannungen  ent- 
stehen; nach  Aufboren  des  Temperatnmnter- 

schiedrs  nelitiieii  dir  eiiiztlnen  Stabteile  keine 

andere  Lange  au;  sie  behalten  die  Länge  1. 
unter  bleibender  Streckung  bezw.  Stauchung 

bei.  Krümmungen  kOnuen  eintreten,  aber  eben- 
falls nur  solche  plastischer  Art.  Sie  bleiben 

nach  Beseitigung  der  Temi»eraluruntcr8chiede  be- 
stehen. 

Eine  ijanzo  .\nzalil  von  Materialien,  z.  B. 

das  schmiedbare  Eiseu,  bilden  eine  Zwischen- 

stellung zwischen  den  bisher  betrachteten  auOar» 
stell  Fi'llleii.  Sie  können  bin  zu  einer  bestimmten 

Grenze,  der  Streckgrenze  3»,  vorwiegend  elastische 
Formverandemngen,  und  oberiialb  dieser  Grenze 

vnr\vie;rend  jdastiscbe  Fonnvcran<leriin<ren  er- 
leiden. Solange  die  durch  Temperaturunterschiede 

bedingten  Siiannnngen  weder  die  Streckgrenze 

für  7a\\i  noch  die  für  Druck  übersleitreii,  \er- 
halten  sie  sich  wie  rein  elastische  Stotfc  und  es 

gelten  die  früher  gemaditen  Ueberlegungen. 
Sobald  aber  die  Temperaturunteraehiede  so  weit 

Stelgen,  daß  die  der  Streckgrenze  entsprechende 

L&ngen&nderung  überschritten  wird,  so  treten 
sie  in  das  Gebiet  der  ]ilastischcn  Körper  ein. 

Die  Spannun^'en  können  nicht  weiter  gesteigert 
werden,  so  daß  die  jeweilige  Streckgrenze  des 
Materiales  als  oberste  Grenze  der  möglichen 

Spannunpen  anpeseben  werden  muli.  Liept  die 
Streckgrenze  hoch  oder  fallt  sie  nahezu  mit  der 
Brucbgrenze  zusammen,  wie  s.  B.  beim  Glas, 

so  kann  liei  peiiiipi  ndeiii  Teni]>erat uruntersehied 
der  Bruch  eintreten.  Aehnlich  liegt  der  Fall 

bei  Oußdsen.   Liegt  dagegen  die  Stroekgrense 
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niedrig,  so  vermögen  die  Sjiannungea  nur  ein 
geringes  Hafi  zu  errdeheD.   Das  ist  z.  B.  der 
Gmnil,  warum  man  Feuerkisten  für  Lokomotiven 
aus  Ku|ifer  herstellt.  Ein  weiterer  Grund  ist 

der,  daß  wegen  der  sehr  fluten  lifntunj^sffthig- 
keit  des  Kupfer*  iHe  Temporaturuntcrscliit  ilt;  bei 
rascluT  Krwarmun^  oder  Alikühlurif;  nicht  ko 

groU  werden  können,  als  bei  weniger  gut  leitenden 
BattttoÜMi. 

Zu  berücksichtigen  bleibt  abor,  daß  wenn  in- 
folge gröüerer  Temperaturunterschiede,  als  der 

vrqMrttngUchMi  Stredcgreiize  entapreehen,  einmal 
bleibende  plastische  Formveränderun^en  erzielt 

wurden,  die  Streckgrenze  dadurch  gesteigert 
wird.  Wenn  dann  die  Spannungen  bei  einem  spiter 
eintretenden  Temperaturunterschied  wieder  in 

demselben  Sinne  eintreten,  also  die  früher  ge- 
zogenen Teile  wieder  gezogen,  die  gedruckten 

wlador  gedrückt  werden,  ao  kann  nun  infolge 
dar  ffestei^erten  Streckgrenze  auch  eine  hShwe 

S^nnungs^n-enze  erreicht  werden. 
Sin  wichtiger  Punkt  ist  noch  zu  besprechen. 

Wenn  die  Tempentnronterschiede  sich  nicht  all- 

mAbllch,  son- 
dmi  plOtzlioli 

einstellen ,  so 

treten  die  Span- 

nungen sto6- 
weise  auf  und 

man  gelangt  so 
in  das  OeUet 

derdynamischen 
Beanspruchung. 
Man  denke  sieb 

▲bbilduDg  7. 

z.  B.  einen  Kessel,  der  zur  Winteraaait 

niedere  Temperatur,  beispielsweise  0",  angenom- 
men habe.  In  diesen  Kessel  werde  plötzlich 

flflasiger  Teer  von  hoher  Temperatur  abgelassen. 
Es  wird  dann  im  ersten  Aupenblick  eine 

Temperaturkurve  nach  Art  der  Kurve  1  (Ab- 
bildung 7)  mSglidi  aein.  SpAtar  urlrd  Ü»  Kurve 

sich  ändern,  etwa  nach  2  und  3.  Entsprechend 

der  Kurve  I  tritt  dann  im  ersten  Augenblick 

mit  auBerordentUeher  Selinelligkelt  dne  YorQber^ 

gehende  sehr  höh''  Druckspannung  auf  der  Seite  II 
und  eine  hohe  Zugspannung  auf  der  Seite  I  ein. 
Snr  läntritt  hat  dHe  Wirkung  einea  heftigen 

Schlages.  Der  ganze  Vorganfj;  kann  nicht  mehr 
statisch  betrachtet  werden,  sondern  es  wird  sich 

darum  bandeln,  ob  das  Arbeitsvermögen  der  ein- 
xelnan  Sckichten  die  Schlagarbeit  zu  vernichten 

vermag  o<lcr  nicht,  i>evor  der  Bruch  i'liifritt. 
Bei  öfterer  Wiederholung  des  Vorganges  kann 
dann  tatsächlich  Reißen  dea  Kaaaala  eintreten. 

Für  da.>^  Arbeitsvermfi^ren  eine??  Materiales 

einem  Schlag  gegenüber  kuuimt  noch  wesentlich 
in  Betraebt,  ob  Kerbwirknng  vorlianden  ist  oder 
nicht.  Sinii  z.  H.  infolga  Schlecht  pcstnßener 
Nietlöcher  in  der  Umgebung  dar  Nietlöcher  kleine 
AniiBehenvoriiaadaDfWlamandaahlnllgbaobachten 

kann,  so  werden  diese  als  Kerl)c  wirken  und  ein 
Material,  daa  bei  der  Kertnchla^^iirobe  geringes 
Arljeitsvt  riniitren  entwickelt,  unter  Vcrhaltnisaen 

wie  oben  beschrieben  schnell  zum  Bruch  brinpen. 
Würde  man  dem  .\ufreilien  des  Kessels  unter 

den  oben  beschriebenen  \'erhilltnissen  etwa  da- 
durch enttre^reiiwirken  wollen,  d.ill  man  die  Blech- 
dicke stärker  wühlt,  so  würde  das  ein  schwerer 

Irrtum  sein;  denn  dadureh  Terachlinunert  man 
das  Uebcl.  Je  starker  die  Wand,  um  so  starker 

können  die  Temperaturunterschiede  im  Innern 

und  ttuflen  werdeo,  und  damit  wAehstdie  jedes- 
mal auf  den  Kessel  wirkende  Schlagarbeit. 
Nachdem  zunächst  die  Ursachen  besprochen 

sind,  die  SU  ▼orQbergehenden  Spannungen 
führen,  sollen  nun  die  b  1  e  ib  e  n  d  e  n  Spannungen 

näher  betrachtet  werden,  wie  sie  z.  B.  in  Guß- 
stficken,  SchmiedestQcken  und  gewalztem  Ma- 

terial auftreten  können. 

Die  Erklärung  der  bleibenden  Spannungen 

in  Gußstücken  wird  meist  wie  folgt  gegeben: 
Die  schneller  abkühlenden  Teile  des  Gußstückes 

nehmen  zuerst  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkte 

die  ihnen  bei  gewühnliuher  Temperatur  zukom- 
nanda  Longa  an  und  adiwinden  dann  nleht 
weiter.  Die  lantrsamer  abkühlenden  Teile  haben 

zu  diesem  Zeitpunkt  noch  höhere  Temperatur 
und  sebwinden  noch:  sie  Iiaben  daa  Bestreben, 
sich  zu  verkürze  n,  werden  aber  daran  von  den 

bereits  weiter  abgekühlten  Teilen  verhindert. 
Sie  atehan  also  unter  Zugspannung,  wibrend  die 

bereits  schneller  abgekühlten  Teile  Druckspan- 
nung erfahren.  Das  mit  dieser  Ueberlegung  ge- 

wonnene Endergebnis  ist  richtig.  Die  dazu 
führende  Ueberlegung  ist  aber  nicht  überzeugend. 
Nehmen  wir  zwei  Stnbe  an  wie  in  .\bbildung  1, 

von  denen  Stab  11  lau}.'.samer  abkühlt  als  Stab  I. 
Beide  seien  zunftebst  wieder  so  verkuppelt  ge- 

dacht, daß  Krümmung  <ler  Stabe  ausgeschlossen 
ist.  Beide  Stabe  sollen  unmittelbar  nach  dem 

Ouß  dl«  Liage  l«  baben.  Die  Liag«,  die  sie 
nach  .\bkühlung  auf  gewühnliclie  Temperatur 

annehmen  würden,  wenn  sie  sich  beide  gegen- 
seitig niebt  In  der  Zusammenatehung  Indern 

würden,  sei  l^.  Infolge  der  ungleich  schnellen 
AbkOblung  werden  die  Stabe  zu  verschiedenen 

Zeiten  bestrebt  sein,  entsprechend  ihrem  je- 
weiligen Temperaturunterschied  verschiedene 

Länge  anzunehmen;  sie  müssen  sich  aber 

wegen  der  Verkupplung  auf  eine  mittlere  Länge 
einigen.  Die  Folge  davon  ist  daa  Auftreten  der 

Spannungen.  Diese  können  aber  nur  vorüber- 
gehender Art  sein ;  sie  können  nur  wahrend  der 

Abkühlung  bestehen,  solange  die  Temperatur- 
differenzen  vorhanden  sind.  Sobald  beide  Stab- 

teile I  und  II  die  Temperatur  der  Atmosphäre 
errelebt  baben,  besitzen  sie  beide  nur  noch 

das  Bestreben,  die  L.'lngc  1,,  anzunehmen.  Diese 

ist  fUr  beide  Stabteile  gleich.  Bleibende  Span- 
nungan wären  also  unmöglich.  Dia  geschilderten 
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vorühergelteuden  Spannungen  können  nach  den 
frfiheran  Ausetaandenetsiuigen  nleht  dem  oben 

ausgesiirochencn  Erfahrungfsatz  entsprechen ; 
denn  die  langsamer  abkühlenden  Stabteile  müssen 
▼  orabergehend  unter  Drnck  stehen,  wahrend 

hf\  ilnucrnden  (TulVs])annungi>n  der  langtamer 
abkühlende  Teil  Zugspannung  besitzt. 

Es  muß  also  liier  noch  ein  Unutud  eine 

Bolle  spielen,  der  in  der  Kegel  ttbenehen  wird, 
der  aber,  wie  gezeigt  werden  soll,  auf  die  Grffße 

der  auftretenden  Spannungen  von  wr  i  iH  licni 
Einfluß  ist.  Wahrend  der  Abkühluiifr  durchliluft 

das  Gußstück  bei  höheren  Wärmegraden  ein 

Tfm|ieraturintervall ,  in  dem  die  Streckgrenze 

sehr  niedrig  liegt,  in  dem  also  die  Formverlnde- 

gefUbrt.  Zwei  Stäbe  I  und  II  seien  auf  die 

Temperatvr  <z.  B.  Schoelstemperatttr)  er- 
hitzt und  kühlen  von  dieser  mit  verschieden 

großer  Geschwindigkeit  ab,  der  eine  (1)  rascher, 
der  andere  (II)  langsamer. 

Der  Einfachheit  wegen  si  i  anir'  nommen,  daß 

die  Temperatur  der  Atmospb&re  gleich  0  sei, 
die  beiden  Kurven  I 

und  II  stellen  die  Ab- 
kühlungskurven der 

Stäbe  dar,  wobei  die 
Zeit  als  Ahs/isse,  die 

zupehörijjen  Tempera- turen als  Ordinaten 

eingetragen  sind.  Die 
Kurven  I  und  TT  nähern 

sich  der  Abszissen- 

acbse,  die  sie  aber 
wat  nach  unendlich 

langer  Zeit  erreichen 
(vergl.  Abbildung  d). 
Fm  ein  ungefähres 

Bild  von  dem  Verlauf 

der  Kurren  zu  eiian> 

gen,  werde  angenommen,  dafi  die  AbkOhlunga- 

gesebwindigkeit,  d.  1.  ~  proportional  dem  Ten- 

]>eratur>refälle  t  und  einer  Konstanten  k  sei,  die 
aldulngif?  ist  von  dem  Verliälltnis  zwischen  Masse 

und  Oberfläche  der  alikülilcndeu  Stäbe;  also 

das  Minuszeichen  wird 

gesellt,  weil  mit  wach- 
sendem z  der  Wort  l 

abnimmt.  Durch  Inte- 

gration erholt dann 

7) 

AbbUdnaf  9. 

h^mim     —  —  _ 

.-ks; 

die  Integrationskon- 
stante r  erprilit  -^ich 

aus  derBedingung,  daß 

fBr  n     o,  t  SB 

und  somit  die  Clci- 
chim^'  der  Kurven 

8) 

•  ks 

runpron  im  wcsentlielien  nur  ]>lastiscln'r  Art 
Hein  können.  In  dieser  Periode  vermögen  die 

Stabteile  sieh  plastisch  zu  strecken  oder  zu  ver- 

kürzen, 'ihni'  «laß  Spannunfr  entsteht.  Nur  in- 
folge des  Durchganges  durch  diese  plastische 

Periode  ist  die  MSgliehkeit  des  Zurfickbleibens 

von  Spannun^ren  nach  viilli<rer  Abkühlung' denkbar. 
Um  zu  einer  richtigen  Vorstellung  von  den 

VerklltnisaeB  zu  gelangen,  werde  die  Ueber^ 

l^ping  an  der  Hand  der  Abbildung  8  durch- 

setzt man  die  Konstant»-  k  für  den  rascher 

abkfUiIenden  Stab  k^  und  die  für  den  langsamer 
abkOhlenden  kj,  so  eriillt  man  für  Kurve  I 

9)      l  =  t.-i- und  fBr  Kurve  II 

Da  die  Werte  t  der  Kurve  II 

höher  liegen,  als  die  der  Kurve 
k.  >  kk 

für  frleiehes  z 

I,  folgt,  daß 
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sein  muß.  Eiiipm  großen  Vcrliilltni»  von  Masse 

zu  Oberfläche  entspricbt  langsamere  Abküliluug, 
also  der  Ideinor«  Wert  lC|. 

Die  fol>ren(lt»n  Bftrachtunfri'ti  st-tzeti  nicht 

notwendigerweise  das  durch  Glcichuag  7>  aus- 
fedrftclcte  Oesets  flbr  die  AbkBUungsgescbwtn- 
digkeit  voraus;  sie  stfitzen  sich  nur  darnuf,  daß 

der  allgemeine  Verlauf  der  beiden  Kurven  I  und 

II  abnlleh  iit  irle  der  tn  Abbildung  8,  insbeson- 
dn-L'  ilafi  beide  Kurven  verschieden  schnell  der 
AbsziüsenaehBe  zustreben,  die  für  z  =  ao  ihre 
Tangente  wird. 

Aus  (Iciii  Schaubild  (AUbildunj;  8i  kann  man 
ein  anderes  ableiten,  das  als  Abszissen  liie  Zeit 

der  .\bkiihlung  und  als  Ordinalen  die  Verläuge- 
rangen  X  eatblllt,  die  die  Stabe  bei  den  Wfinne- 
{rraden  t  ̂ efrenülier  der  Temperatur  t  =  o  er- 

leiden (Abbild.  9).  X  ist  in  der  Abbildung  auf 

eine  Lange  1  a>  1  bei  t »  o  bezogen.  Bd  der  Auf- 

zeichnung ier  Abbild.  9  wurde  zunäch.st  ilie  \'or- 
aussetzung  gemaehtf  daß  der  Ausdebnungskoefli- 

zlent  a,  aho  die  Verlangeroag  bei  1*  Tempe- 
raturerlKlhinifr,  für  alle  Temperaturen  von  0  bis 

tp  gleich  ist.  Diese  Voraussetzung  trifft  in  der 
Regel  nicht  za;  sie  wurde  gemacht,  um  nicht 

unnötige  mathematische  Verwicklungen  zu  er- 
halten. Wie  weiter  unten  gezeigt  wird,  kann 

man  leicht  die  entsprechenden  Berichtigungen 

grairidsch  anbringen.  Da  die  im  folgenden  ge- 
zopfonen  Sclilüsso  nicht  rjuantitativer,  eondem 
nur  tjualitativer  Art  sind,  werden  sie  durch  die 

unzn^ffende  YorauMetzaag  nicht  beeinflußt. 
Die  Verlängerung  X  dnea  Stabei  von  der 

Lfinge  1  infolge  einer  Temperatursteigerung  Ton t"  ist  nun   ,  ^ 

t 

Setzt  mau  die  Verlängerung  für  den  Wanne- 

grad  tp  gleich  X^,  so  ist 

und  man  erhalt  aus  Olddnngen  9)  und  10) 
nach  Einsetzen  der  Werte  fOr  i  und  aua  den 

Gleichungen  11)  und  12) 

18)    AssX.-^  für  Karre  1. 

14)   x=x^  J    „    ,  n. 

Der  Stoll,  aus  dem  die  tjeideu  Stabe  I  und  II 

hergeatallt  sind,  sei  oberhalb  einer  I)e8timmten 
Grenztemperatur  T  (s.  Abbild.  8)  plastisch,  d.  h. 

die  Formveranderungen,  die  er  unter  dem  Ein- 
fluß von  Kräften  erleidet,  sind  bleibend;  de 

verschwinden  nach  Aufhfiren  der  Kraftwirkung 

nicht  wieder.  Unterhalb  dieser  GrenztemperaturT 

dagegen  sei  derESrper  elaatlBdi,  d.  h.  die  Form- 
venlnderungen,  die  durch  Außere  Krllfte  hervor- 

gerufen werden,  seien,  solange  die  Kräfte  nicht 

ein  gewisses  Haß  Oberschrelten,  nur  vor  Ober» 
gehend  und  verschwinden  mit  Beendigung  der 

Kraftvrirkung  wieder.  Eine  solche  scharfe  Grenze  T 

wird  es  nun  in  Wirklichkeit  bei  keinem  Stotl'  geben ; 
die  Materialien  werden  in  der  Regel  nur  die  Bedin» 

erunpr  erfüllen,  dali  die  FHrmver.lndcrunpen  ober- 
halb einer  bestimmten  Grenzzone  T  vorwiegend 

plastisch  und  unterhalb  derselben  vorwiegend 
elastisch  sein  werden.  (Sehlnfi  folgi.) 

Wie  muß  das  Hauptlaboratorium  eines  neuzeitlichen  Eisenhüttenwerks 

beschaflfbn  sein? 

Vorschläge  von  August  Kaysser,  Eiseuhütteuingeuieur  in  Mainz. 

Ents]>rechend  der  vermehrten  Bedeutung  des 
Laboratoriums  auf  einem  neuzeitlichen  Elsen- 

hüttenwerke werden  die  Gebaulichkeiten  für  das- 

selbe auf  neuen  Werken  immer  größer  und  statt» 
lieber,  wahrend  man  auf  alten  Werken  prezwnnfren 

ist,  zu  zeitgemäßen  L'nibauten  zu  schreiten. 
Die  Zelten  sind  vorQber.  wo  man  dem  Labora- 

tDrium  irireiiil  linen  beliebigen  gerade  leer- 
stehenden Kaum  zur  Verfügung  stellte.  Da 

dOrfte  es  an  der  Zeit  sein,  ans  einer  reichen 

Erfahrung  im  Ran  und  im  Betrieb  von  Eison- 
hüttenlaboratorien  einige  \Vinkc  für  einen  even- 

tuellen Nen-  oder  Umbau  zu  geben;  denn  wird 
^eni  jiiutreren  Herrn,  der  eben  von  der  Hooh- 
Bchule  abgegangen  ist,  oder  auch  einem  alteren 
Chemiker,  der  andere  Werke  nicht  gesehen  bat, 

eine  solche  Aufgabe  zuteil,  so  wird  er  sich  im 
liesten  Falle  unter  den  Laboratorien  des  Landes 

umsehen  und  sich  dann  etwas  daraus  zurecht- 

richten;  im  andern  Falle  wird  er  vielleicht  einen 

Bau  hinstellen,  an  dem  er  und  sein  Nachfolger 

wenig  Freude  haben.  ..Quidquid  dclirant  reges 

plectuntur  Achivi*.  Es  könnte  auch  gar  nichta 
schaden,  wenn  auf  den  l^Deliseliulen  nach  diesen 

Gesichtspunkten  gewissermaßen  Normallabora- 
torien  für  Eisenwerke  entstanden. 

I>if  ohiMi  "rwrihnte  vermehrte  Bedeutung  des 
Laboratoriums  auf  Kisenluittenwerken  hat  viele 

Wurzeln.  Hau  denke  zum  Beispiel  daran,  daß 

die  Erze  aus  der  ganzen  Welt  /i:ii>;animcn;reIio!t 
werden,  und  daß  man  einem  fremden  Erz  nicht 

so  ohne  weiteres  Ins  Herz  sehen  kann ;  man  be- 

denke ferner,  welche  Folir.  ii  .•iuii.r,.  Pro/rnt  Zink 
oder  einige  Zehntel  Prozent  Arsen  im  Gefolge 
haben  kennen. 

Bekannt  Ist  Ja  der  Vorgang  auf  einem 
Hüttenwerke,  wo  man  ein  fremdes  Erz  mit 

einem  bedeutenden  Arseugchalte,  der  aber  bci- 
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selten  nicht  fetslgestelU  war,  verhüttet  hatte. 
DsB  Eisen  wurde  verpudddt,  und  aUes,  was  maa 
daraus  walzte,  war  wrack.  Auch  dem  Eison 

und  Stahl  kann  man  nicht  ansehen,  was  sie  für 

FremdkSt^er  enthalten ;  nicht  einmal  dem  grauen 

Eisen  den  Siliziunifri'haU.  Ich  iriiincrc  mich 
noch  genau  einer  Sache  aus  der  Zeit,  wo  ich 
Laboratorlmnsleiter  attf  einem  aueltndlsohen 

Werke  war.  Man  halt»-  drei  Oefen,  von  denen 

zwei  gleich  groß  waren,  wahrend  der  dritte  Ofen 
älterer  Konstruktion  und  bedeutend  idedriger 

war  als  die  beiden  anderen.  Dieser,  Ofen  III 

genannt,  lieferte  ein  weißes  Eisen;  dasselbe 

muttte  nach  der  KlassitiJcation  1  *'/o  Silizium 
enthalten.  Das  sehr  mangelhaft  geleitete  La- 

boratorium fand  denn  merkwürdigerweise  auch 

nur  1  ''/o  Silisium ;  das  war  so,  ehe  ich  hin- 
kam, leh  «teilte  aber  sofort  4*/«  ̂ Uzlum 

fest;  hiermit  stimmte  auch  das  Verhalten  des 
Emsens  in  der  Birne  ganz  genau.  Denn  die 

Chargen  gingen  ttberaus  heiß;  bis  8  t  Schrott 
wiiriKn  zur  Abkühlung  jerebraucht.  Das  Eisen 

war  nicht  so  hoch  gekohlt  und  war  bei  dem 
hohen  Siliziumgehalt  weiß  geblieben,  wahrend 

das  Eisen  der  anderen  Oefen  bei  2,6  */»  Silizium 
schon  Garscbaumbildung  zeigte.  Die  ganze 
Klassifikation  nach  dem  Aussehen  ist  hinfällig 
und  fuhrt  zu  den  gröbstMl  Selbsttäuschungen. 
Also:  es  kann  nic.lit  trenufr  untersucht  werden, 

eine  Malmuug,  die  ich  in  ilireui  citrencu  Interesse 

neh  an  die  Eisengießereien  riclite.  Der  Vor- 

qirung,  den  die  amerikanische  (Jicßerci  vor  der 
nnsrlgen  hat,  rührt  eingestandeneruiaüen  daher, 
daß  dort  mehr  untersucht  wird.  Bin  eiaslger 

größerer  Fi-hle-nft  koniüit  oft  den  Kosten  der 
Unterhaltung  eines  Laboratoriums  gleich. 

Ifan  denke  furner  daran,  daß  heotsntage 
kein  Erz  ohne  Garantie  gekauft  wird,  daß  die 

Erze  demnach  gemeinschaftlich  zu  bemustern 
and  die  Analysenresultate  auszutauschen  sind, 

und  ferner  daran,  daß  sogar  der  Koks  nach 

Asehengehait  bezahlt  w^ird,  ferner  daran,  daß 
nach  dem  Ausland  gehendes  Halbzeug  nur  unter 

Innilialtung  der  gewünschten  Grenzen  zu  ver- 
kaufen ist :  da  kann  man  sich  die  wachsende  Be- 

deutung des  Laboratoriums  schon  erklären,  ganz 

abgesehen  von  der  fast  ins  Kiesenhafte  gebenden 
Erzensriiii;:  der  neuzeitigen  Werke. 

Man  wühlt  für  den  Plan  eines  Neubaues 

des  Laboratoriums  am  besten  die  Huf« 

eisenform  (sieli«>  Ahhihlnni:  Ii,  da  man  hcide 

Flügel  ad  libitum  verlängern  kann,  die  W&ge- 
zimmer  werden  nach  Bedarf  tmd  Belieben  an- 

geordnet. Bei  Berechnung  der  (Jr^iüe  der  ein- 

zelnen Käume  g<-ht  man  vom  Endprodukt,  dem 
Stahl,  aus.  Angenommen,  man  stellt  an  dnem 

Ta>.'e  (24  Stunden)  150  Chargen  her  (Thomas  und 
Martin).  Von  jeder  Charge  seien  zu  bestimmen 

Phosphor,  Mangan,  Schwefel  und  teilweise  Kohlen- 
stoff.  Es  wQrde  sich  also  um  Erledigung  ron 

600  bis  6U0  Bestimmungen  täglicil  handeln.  Nun 
kommt  es  darauf  an :  sollen  die  Bestimmungen  in 
der  frisch  erblasenon  Charge  angefertigt  werden 
oder  laßt  man  alle  Proben  zusammenkommen.  Im 
ersteren  Falle  kann  man  rieh  natOrUeh  mit  einem 

kleineren  'Raum  begnügen.  Im  zweiten  Falle  sind 
täglich  etwa  170  Pbosphorbestimmungen  mit  den 
entsprechenden  Kontrollen  auf  einmal  zu  erledigen, 

die  einzuwiegen,  aufzulösen,  zu  k  u  tien,  zu  fallen, 

zu  filtrieren  und  je  nachdem  zu  titrieren,  zu  trock- 
nen oder  zu  glühen  sind.  Gesetzt,  ein  Erlenmeyer' 

kolben  hat  15  cm  Durchmesser  am  BodOH, 

macht  \10X.15  =  26,rt  m;  da  man  nun  an 
beiden  Seiten  des  Tisches  arl)eiten  kann,  auch 

alle  Fklriben  nicht  zu  gleicher  Zeit  in  Angriff 

genonUBea  werden,  muß  also  Raum  für  einen 
ArbeitsUseh  von  6  bis  7  m  Longe  da  sein. 

Abbadong  1. 

ßehomaüsdier  OmndriB  eines  Laboffstarinms. 

«MMNMSMaaw.    •  K  ASgMi«!«««.    r  w  OetcItKlMtiaaiw. 
f  icr  tHogtLUf.  b  B  Kleldrrraam.  l  =  nihllnihclt  und  Kmfifjin  jrt- 
xlBmer.  k  =:  Zimmer  de«  Chef«.  1  -  Arbriurauiu.  m  =  Knt- 
varprol>eD.  Kribauplprobcn.     o     Ortanl.chc  AbwIUWf. 

p  —  lUam  für  Attfitirlluof  der  MueUocn.   q  e  Kaiaim. 

Ein  ebensolcher  Tisch  muß  vorhanden  sein  zum 

Titrieren.  Das  macht  zwei  Tische  für  Phosphor, 

einen  für  Mangan,  einen  für  .'Schwefel,  zu.sanimen 
vier  Tische  von  H  bis  7  ni  Lange  bei  1,5  bis 
2  m  Breite.  Hinzu  kommt  noch  ein  ebensolcher 

Tisch  für  Kohlenstoff  und  einer  zum  AufMellen 

größerer  Apjiarate.  Das  sind  im  ganzen  sechs 
Tische,  wovon  drei  au  die  Wände  und  drei  in 
die  Mitte  des  Baumes  kommen.  Hiemaeh  ist 

nun  der  benötigte  Raum  zu  berechnen.  Vom 

Stahl  geht  man  zurück  auf  Roheisen,  Erze  usw. 
Kan  merke  sich  noch  eins :  man  kann  you  Tom- 
herein  nie  groß  genug  bauen.  Auch  hier  wiril 

sich  bald  die  bei  fast  allen  Neubauten  ständige 
Klage  einstellen:  er  ist  so  klein.  Die  H8to  der 

einzelnen  Räume  lasse  man  5  bis  ß  m  betragen. 

Zum  Absaugen  der  giftigen  Dampfe  und  der  ver- 
brauchten Luft  kann  nur  ein  icraftig  ziehender 

Sohorastein  in  Betracht  kommen,  entweder  im 
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Anschluß  an  einen  schon  bestehenden  oder  ein 

ad  boe  gdmnter,  der  dann  aber  Tag  und  Nacbt 

(mit  Koks-  und  KohlenabfUlIen)  zu  beizen  i»t. 
Die  Scheiben  der  Fenster  der  Abzüge  (Digcstoricn) 
wähle  man  wegen  der  Reinhaltung  nicht  zu 
klein  und  lasse  die  Fenster  sich  ja  nicht  in 

vertikaler  Richtunt::  über  Rollen  an  einem  Dralit- 
seil  (das  bald  zerfressen  ist)  oder  Darmsaiten 

bewegen.  Man  riebt«  die  Fenster  ab  SeUeb- 
fenster  ein  und  lasse  sie  über  Rollen,  die  oben 

und  nicht  unten,  und  zwar  möglichst  der  Ein- 

wlrknag  der  sauren  Dimpfe  entrQekt,  anzn- 
bringen  sind,  laufen  und  unten  üher  Schienen 
gldteo.  Als  Bodenbelag  fiir  die  einzelnen  Käume 

empfehlen  rieb  Aspbaltplatten  mit  Ltnolenm  am 
■rieten. 

Die  Gasleitung  laßt  num  an  den  äußeren 
Pfosten  der  Abzüge  bi»imterlaiifeo  und  In  svri 

Gashllhnen  endigen,  von  denen  man  durch T-8tQeke 
das  Gas  nach  Belieben  abnehmen  kann. 

Die  Waagen  kommen  auf  eine  in  die  Wand 
einzulassende  schwarze  Marmorplatte  zu  stehen, 

damit  dieselben  vor  aller  Erschüttenint,'  bewahrt 

werden.  Sehr  bewiüirt  hat  sich  folgende  £inrich- 
toBg:  Man  glrieht  daa  Oewlelit  des  ▼orderen 

Waagnnfensters  nach  Entfernunfr  der  Sperrvor^ 
richtung  durch  ein  Gegengewicht  aus,  das,  an 
einem  SridenfiMlen  blngend,  Aber  mdurere  Bollen 

geführt  wird.  Zur  Vorsicht  stelle  man  an  die 

Stelle,  wo  das  Gegengewicht  beim  Zerreißen 
des  Fadens  die  Msimörplatte  beirOhren  wflrde, 
ein  15  bis  20  cm  hohes  Holzkastehon  auf,  dessen 
Boden  mit  Sand  bedeckt  ist.  Kan  bat  bei  einer 

solchen  Einrichtung  den  Vorteil,  daß  man  brim 

Ein-  und  Auswiegen  nur  eine  Hand  zum  Oeffnen 
des  Fensters  braucht  und  daß  dasselbe  in  jeder 

beliebigen  Lage  stehen  bleibt. 
In  allen  Arbeitsraumen  müssen  sich  durcb 

Dampf  zu  erhitzende  Platten  befinden.  Trocken- 
schronke  kann  man  durcb  Dampf  oder  auch 
dureb  El«ktrlilt«t  heizen.  Bn  ganz  ebifbeber 

Apiiarnt  ist  folgender:  Man  brintrt  in  einem 

aus  liLupterblech  bestehenden  Trockeuapparat, 
wie  man  ihn  frOher  durch  Gas  heizte,  zwei 

01fihbirnen  an.  mit  denen  man  sihr  gut  eine 
Temperatur  bis  100 erzielen  kann. 

Wir  haben  weiter  oben  schon  angenommen, 

es  bandle  sich  um  rin  Werk  mit  cim  r  jftlir- 

lichen  Erzeugung  von  600000  t  Rohstalü;  das- 
selbe liege  am  Wasser.  Hierfür  würde  sich 

folgende  Einteilung  ergeben.  Ich  schicke  voraus, 
daß  es  sieh  aus  verschiedenen  (ininilen  nicht 

etiipticlilt,  nur  einen  Arbeitsraum  zu  bauen;  es 

g«ht  nichts  Uber  rftumlich  getrennte  Abtrilungen. 
Das  Bureau  des  Vorstandes,  wo  am 

besten  auch  die  Bibliothek  unterzubringen  ist, 
ist  mehr  als  Konferenzzimmer  auszugestalten 

und  muß  ein  großer,  heller,  luftifrer  Raum  sein: 

denn  die  Verwaltung  eines  deral-tigen  Betriebes, 
wie  ihn  rin  soldies  Laboratorium  darstellt,  ge- 

8IbU  and  Biea.  1B17 

stattet  heutzutage  dem  Vorstand  nicht  mehr,  oder 

doch  nur  sehr  wenig  tatig  einzugreifen.  Die  He* 
thoden  sind  in  der  Hauptsache  ja  auagearbeitet; 
er  braucht  nur  die  für  seinen  Betrieb  passendsten 
auszusuclien  und  einzuführen.  Die  Kontrollen, 

die  er,  abgesehen  davon,  daß  sich  alles  schon 

sowieso  kontrolliert,  noch  für  nöti^'  linlt,  InlU  er 
uuter  einer  andern  Bezeichnung  von  zweiten  und 
dritten  Personen  ausführen.  Seine  Tfttlgkrit  ist 

ledif^lich  eine  verwaltende. 
In  dem  Geschäftszimmer  schaltet  und 

waltet  rin  alterer  GMdlfe,  der,  da  er  auch  den 
Fernsprecher  zu  bedienen  hat,  put  mit  Zahlen, 

den  XuUen  usw.  Besohrid  wissen  muß.  Der- 
sribe  tragt  iBe  Bücher  nach  und  rubriziert  die 

Erze.  Femer  hat  er,  da  die  Olassadien  usw. 

AbbUdong  1.  OloekenrnflUe. 

nur  fretren  Clut  schein  abijefreben  werden,  letztere 
einzutragen  und  am  Schlüsse  des  Monats  eine 
Ueberricht  Ober  den  Verbrauch  Jeder  Abteilung 
zu  machen,  indem  man  den  Vwbrauch  WOt 

100  Bestimmungen  basiert. 
Nun  folgt  die  Abteilung  fflr  Kohlen 

und  Koks,  ist  auch  oru'ainschc  .\hteilnnfr  zu 

benennen.  W^asdie  Probenahme  anbelangt,  werden 
die  ankommenden  Kokswagen  so  bemustert,  daß 

man  von  jedem  Wagen  6  bis  8  ganze  Stflcke 
heraussucht;  ganz  müssen  sie  sein,  weil  sonst 

beim  Abklopfen  leicht  die  Schieferstückchen  her* 

ausfallen  und  das  Resultat  dadurch  unriclitig- 
wird.  Die  Koksl»rUnde  anf  der  Kokeni  be- 

mustert man  nach  deren  Abkühlen  geradeso. 
Kohlen  werden  wie  Erze  bemustert,  was  spater 

beschrieben  wird.  Keim-  Kohlen  kann  man  auch 

bemustern,  iudeui  man  in  dieselben  ein  Kohr 
trribt  und  die  rieh  daselbst  ansammelnde  Kohle 

als  Prnht'  wi'It'  rverariieitet.  Der  Koks  und  die 

dickereu  Kohlen  kommen  zunächst  in  einen  Stein- 
brecher, dann  In  eine  GlookenmOhle  (Abbild.  2) 

W4e  muß  da»  BbrnpÜrnbonOarhrn  ittAafftn  aeinf 
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und  zum  FeinmaUen  in  eine  Koks-  und  Koblen- 
nflble.  Die  Koksproben  zur  Bestimmnni^  der  Asche 

werden  in  Platinschillchen  in  lii-r  ̂ lufld  ver- 

brannt, die  Kohli'ni>robeu  in  Porzellanschifichen. 

Der  üfisgohalt  wird,  \vit>  Itekannt,  bestimmt,  in- 
dem man  1  ̂   Kohle  in  oiuem  bedeckten  Platln- 

t}o<:*'\  in  tinor  bestimmten  Höhe  von  nnti'n  <  r- 

hiizt  und  dann  die  sich  nach  oben  vurzithcudi-n 
Gm«  entzündet.  Sobald  die  Fiunne  oben  am 

Dcck»^I  verschwunden  ist.  /ii  Iit  man  d<'n  Gas- 
brenner fort.  Schwefel  wird  nach  der  Methode 

▼on  Eschka  bestimmt  oder  indem  man  1  g 

K'ililr  (mIit  Koks  Im  Mahli^r-Iierthclotschf-n 
Kalorimeter  verbrannt;  Phosphor  bestimmt  man 

nach  einer  der  geiwSballehen  Methoden;  im 

westfälischen  Koks  sind  in  der  Regel  0,02  «/o 
enthalten. 

Zu  gasanjüytischen  Arbeiten  benutzt  man  die 

Rnntf- Bürette,  die  sich  am  besten  bewahrt  bat. 
Kalorimetrische  Versuche  nimmt  man  in  dem 

Jlaliler-lJerthelotsciien  Kalorimeter  vor;  dasselbe 
ist  in  tadelloser  Ausführung  von  Dosaga  in 
HeidelberfT  zn  bezielun.  Ammoniak  in  ilcin 
schwefelsauren  Ammoniak  bestimmt  mau  nach 

d«n  Kjeld  ab  Isdien  VerfidirMi.  Für  Benzol  sind 

die  Restimniunp'U  viiii  il'  i-  ̂ '•■^k,^lIfsvt'r('ini^'•unlr 
vorgeschrieben.  Audi  die  Kontrolle  über  die 
Verbrennung  unter  Kesseln  nnd  in  Generatoren 

wird  ilicsiT  A1>tetlttllg  iilHTtrng^'n. 

i-'ür  Untersuchung  der  Erze  hat  man  zwei 
Abteilungen  einzurichten.  Da  nftmlieb  die  meisten 
Erze  —  die  Minette  macht  wohl  noch  die  <  iii- 

zige  Ausnahme  —  nur  nach  Garantie  gekauft 
werden,  so  ist  es  unbedingt  nStig,  dieselben 

nach  ihrer  Ankunft  direkt  einer  X'orlieinnsternng 
zu  unterziehen  und  von  dem  Ausfall  der  Analyse 

abhilngig  zu  machen,  ob  die  iOr/e  geliisclit  werden 
sollen  oder  nicht.  Da  besteht  bei  dem  einen 

Erz  eine  l\u|iferfrarantie,  iiei  dem  andern  eine 

Phospliorgarantic,  und  bei  dem  dritten  eine 
Eisengaraatie^  unter  die  bezw.  Ober  die  nicht 

gepangen  werden  darf.  Da  diese  Bestiminunfren 
naturgemäli  setir  eilig  sind,  richtet  man  eine 

Abteilnng  für  Erz*Vorproben  ein.  Schon 

ans  dem  (Tnirul''.  daH  man  die  zwei  Abteilungen, 
die  aber  raumlich  getrennt  sein  müssen,  in 
edlen  Wetteifer  zueinander  bringen  kann,  was 

unter  Umstünden  sehr  angebraclit  ist,  emj^ehlt 

sich  diese  Einrichtung  ̂ nit.  Die  andere  Ab» 
teilong  ist  für  Erz-Ha  u  {i  t  p  r  oben  bestimmt. 
Was  in  einem  solchen  Laboratorium  alles  vor- 

kommen kann,  dafür  ein  Beispiel:  Auf  uner- 
klärliche Weise  kommt  iihos|thorsaures  Natron 

in  eine  für  die  Phosphorbestimmung  nötitro 

Reagentienflasche.  Die  .\bteihing,  in  iler  di's 
vorkam,  hmlet  in  einem  sonst  (ihosphorannen 
Erz  nach  zw<d  ftbereinstimmenden  Resultaten 

0,6  "/o  Phosphor :  die  Saclie  wird  wied.  rlioit,  .-s 
stimmt.  loh  bemerke  hierbei  nocli  besonders, 

daß  Ja  bd  den  Phosphorbestimmtmgen  mit  go> 

lioHum  hetehaffm  »ein  f  Vi.  Jnbrg,  Nr.  87. 

messeneu  Flüssigkeiten  gearbeitet  wird.  Alles 
•ehligt  sich  vor  den  Kopf;  das  kann  doch  nicht 
sein.  Kontrolle  in  der  andern  Abtdlung:  das 

gewöhnliche  Resultat.  —  Kasenerz  mit  stets 
wechselndem  Gehalt  an  Phosphor  und  Rückstand 

ist  auch  ein  sehr  beliebter  Tummelplatz  für  den 
Fl  lilerteufel,  Fehler,  die  für  den  Betrieb  die  un- 

angenehmsten Folgen  haben  können.  Man  sollte 
es  sich  deshalb  zum  Grundsatz  machen,  alle 

wichtigen  Bestimmungen  von  zwei  auch  räumlich 

getrennten  Analytikern  anfertigen  zu  lassen  und 
nach  Tcrschledenen  Methoden.  Das  bringt  mich 
auf  die  Absicht,  die  vor  Jahren  verwirklicht 
werdeu  sollte :  eine  Normaünetbode  auszuarbeiten 

fDr  jede  einzelne  Bestimmung  im  EisenhBtten- 
lalioratorium.  Nach  meiner  .\nsicht  ist  dieser 

Gedanke  nicht  richtig.  Je  mehr  Metboden  nnd 

je  veimhiedener,  um  so  besser.  Jede  Methode 

ist  gut  und  jede  Methode  ist  schlecht,  je  nach- 
dem. Stimmen  aber  zwei  Resultate,  auf  ganz 

verschiedenen  Wegen  erlangt,  überein,  so  kann 
man  sicher  sein,  daß  sie  auch  richtig  sind. 

Für  die  Fiseiiln'stimmung  kommt  hauptsach- 
lich die  Keiuhardtsche  Methode  in  Betracht, 

indem  man  sein  Angenmeric  darauf  zu  richten 
hat.  daß  alles  so  jiraktiseh  eingerichtet  Ist,  daß 

die  verschiedenen  Manipulationen  leicht  vonstatten 
gehen.  Das  Einitießen  der  ChamftleonlSsnng  mnil 

sich  leicht  bewerkstelligen  lassen,  die  Biiri-tte 
ist  mit  einer  Vorrichtung  zum  selbständigen  Ein- 

stellen zu  versehen;  das  schwefelsaure  Mangan 
Irißt  man  direkt  in  einen  großen  Zylinder  von 

1200  ccm  Fassung  laufen;  das  Quecksilberchlorid 
und  das  luftdicht  abzuschließende  Zinnchlorür 

sind  ebenfUll  aus  Vorratstiaschen  in  Büretten 

zu  leiten;  es  muß  alles  fast  automatisch  gehen. 
Das  Spülwasser  muß  unter  einem  gewissen  Druck 
in  die  Kölbchen  fließen.  Eine  Abflußscbale  ist 

in  der  Mitte  ib  s  'IMsehes  anzubringen.  .\uf  diese 
Art  kann  man  iu  ganz  kurzer  Zeit  20  bis 
80  Tiiaiddknieo  (alle  doppelt)  ansfOhren. 

Auf  die  Herstellung  der  Chamnlcnnlösnnir 

muß  die  grüßte  Sorgfalt  gelegt  werden,  eine 

Sorgfalt,  die  sieb  durch  genau  stimmende  Ana- 
lysen und  gewonnene  Sehiedsproben  reichlich 

bezahlt  macht.  Neimen  wir  an,  der  zum  Auf- 
nehmen der  ChaaiilemlQenng  bestimmte,  anBen 

schwarz  anznstrefadiMdc  Ballon  enthalt  '  1, 
so  setze  man  in  einem  Emailletopf  60  1  Lösung 
von  der  Starke  an,  daß  1  ccm  Lösung  ungefähr 

einem  Prozent  Eisen  entspricht.  Der  Inhalt  des 

Topfes  wird  unter  standigem  Nachfüllen  von 
Wasser  ( Brunnenwasser  t  einige  Tage  zum  Sieden 

erhitzt,  dann  vier  bis  sechs  Wochen  sich  selbst 
überla.ssen.  In  dieser  Zeit  setzt  sich  alles  ab,  was 

spater  die  Lösung  ändern  könnte,  und  man  erhält 

eine  klare  LOsung,  die  dann  bei  Bedarf  ab- 
t'elii  lu  rt  wini.  iiiilein  man  di-n  Bndrusatz  zurück- 

läßt. Zur  Titerstellung  verwende  man  Blumen- 
draht, der  vorher  gründlich  mit  Glaspapier  und 
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Fließpapier  zu  reinigen  ist,  oder  ein  sciiwediscbes 

Erz  mit  ganz  gerincrein  Titansfturegehalt,  dessen 

Eisengehalt  man  irouan  kt-nnt.  Man  kann  auch 
das  bei  fiiuifjtni  Hundt-rt  Grad  getrocknete,  von 
Kahlbaum-Berlin  zu  beziehende  Sörcnsonsche 
NatriumozaUt  renreiideB.  Li  dem  Blumendnüit 

nimmt  man  auf  1  p  0.996  ir  Ei^'-n  an.  Der  Hlumcn- 
draht  wird  iii  einem  Erlenueyerkölbchen  in  Salz- 
ifture  gelöst,  einen  Tag  gelinde,  einen  andern 
stärker  erwnrmt,  am  dritten  Tage  niriimt  man 

das  Trichterchen  herunter,  laßt  einige  Stunden, 
fast  bia  zur  Siruitkonsistenz,  abraueben  nnd 

titriert.  In  dem  Blniiiendraht  ist  natihlii-h  etwas 

Schwefel,  vielleicht  auch  noch  Arsen  vorhanden, 

die  'anf  diese  Art  ohne  gewaltsame  Mittel  fttr 
die  Titration  unscluitlüeb  gemacht  werden. 

Die  einzelnen  Erze  sind  individuell  zu  be- 
handeln. Schwedische  Erze  mit  einem  Gehalt 

au  Titansflure  muß  man  schnell  titrieren,  weil 
zu  befürchten  stellt,  daß  die  Titansilure  durch 
das  Ziunchlorür  reduziert  wird.  Ein  Aufscliließeu 

dea  RQekatandes  ist  In  den  meisten  Fallen  nicht 

nfitig,  sofern  das  Probegut  nur  fein  genug  ist 

und  das  Erz  lange  genug  auf  der  Dampfplatte 
erwirmt  wurde.  Das  Dalame>E!n  ist  indessen 
unter  allen  rmstrinden  aufzuschließen,  wobei 
mau  sich  natürlich  reiner  Aufschlußmaterialien 
zu  bedienen  hat.  Rasenerze  röstet  man  nach 

detn  Einwiegen.  Das  Einwiegen  kann  man  sowolil 

mit  dem  lufttrockenen  als  auch  mit  dem  bei  100** 
gtrtrockneten  Erze  vornehmen ;  in  erstcrem  Falle 
muß  man  dann  die  Feuchtigkeit  für  sich  ))esonden 
hestinuuen  und  in  Heehnung  setzen.  Das  liasenerz 
zieht  sehr  leicht  Wasser  au  unti  es  kann  da- 

durch, namentlich,  wenn  man  nicht  sdUMlI  wiegt, 
das  Resultat  beeinflußt  werden.  Benutzt  man  bei 

Kasenerzen  zum  Einwiegen  ein  Kührchen,  so 

achte  man  danmf,  daß  sieh  das  Erz  nicht 
cntmisi  ht.  indem  die  als  solche  in  demselben  vor- 

handene Kieselsaure  vorrollt;  eine  Entmischung, 
die  aneb  bei  anderen  Erzen  mit  reiner  Kiesel- 

saure in  Erscheinung  tritt.  Puddelschlacken  ent- 
halten in  dem  metallisch  beigemengten  Eisen 

zum  Tfill  viel  Schwefel,  den  man,  wie  bei  der 
Titerstellung,  durch  längeres  Erwärmen  der 

Lösung  unschädlich  zu  machen  hat.  Die  Gra- 

nalien berechnet  man  zu  90  "/o  metallisches  Eisen. 
Brauneisenstdne  sind  ebenfalls  nach  der  Lösung 

längere  Zeit  zu  erwnnnen.  damit  das  Chlor,  welchi'S 
Hieb  bei  Anwesenheit  von  Braunstein  beim  Lüsen 

mit  Salzsäure  bildet,  entweichen  kann.  .Spanische 

Hämatiterze  müssen,  da  sie  leicht  Wasser  an- 
ziehen, rasch  eingewogen  werden,  sind  aber  sonst 

bequem  zu  analysieren.  Von  afrikanischen  Erzen 
ist  Tafna  immer  aufzuschließen.  Im  übrigen  ist 
die  ErfiibniBg  die  beste  Lehrmelsterln.  Wenn 

man  so  jahrelang  imKreuzfeuer  der  ausgetauschten 

Analysen  gestanden  hat,  dann  wird  sich  von 
selbst  schon  eine  fast  tödliche  Sicherheit  in  der 

T^iif ersncliung  von  F.i<eni'tZfn  einstellen.  Mangan 
wird  nach  dem  Volhard- Wolfseben  Verfahren 
bestimmt,  indem  man  den  Eisentiter  nicht  mit 

0.2!t4C..  wie  Ledebur  angibt,  somiern  mit  0,304 

bis  0,305,  letztere  Zahl  bei  hochhaltigen  Erzen 
und  bei  Ferromangan  anwendend,  multipliziert. 
Das  zur  Fftllung  des  Ei.sens  nötige  Zinkoxyd 
bezieht  man  am  besten  schon  geglüht,  iiniem  man 

es  als  indiflereut  gegen  Kaliunijierniauganat 
bestellt. 

Phosidior  bestimmt  man  auf  verschiedene 

Art,  als  Magncsiumpyrojibosphat  —  dies  ist 
gewiasermaflen  die  Standardmethode  —  oder 

indem  man  den  gt-HuMi  N'ii  dt  rschlag  auf  ge- 
wogenem Filter  trocknet  oder  Um  glflht,  bis 

er  blau  wird,  oder  indem  man  ihn  titriert. 

Diese  Methode  ist  in  der  Nummer  vom  15.  August 

im\  (Nr.  16j  S.  866  vorliegender  ZeiUchrift 
von  Elookenberg  veröffentlicht  worden  und 
stellt  wohl  bis  heute  das  tur  den  Groß- 

betrieb geeignetste  Verfahren  dar.  Die  theo- 
retischen Bedenken,  die  seinerzeit  gegen  die 

WaschflUssigkeit  in  der  Chemiker-Zeitung  ge- 

Jlnßert  wurden.  niöL'en  ilire  Berechtigung  haben, 
sind  aber  für  die  Pra.xis  ohne  Belang.  Gewiß, 

der  gelbe  Niedenehlag  löst  rieh  zum  Teil  In 
einer  Lösung  von  neutralem  schwefelsaurem 

Natron,  wenn  man  ihn  drei  bis  vier  Tage  darin 
laßt.  Beim  Answaseben  des  Niederschlages  ist 
aber  doch  wenigstens  die  paar  erst-  u  Male  in  dem 
Filter  noch  etwas  Säure  enthalten  und  dann 

spielt  sich  das  Auswaschen  in  so  Irorzer  Zeit 
ab,  daß  die  Betürchtung.  es  könne  sich  etwas 

von  dem  gelben  Niederschlage  lösen,  ganz  und 
gar  nicht  angebracht  ist.  IMe  Methode  ist  nadi 

allen  Seiten  bin  geprüft  und  ftir  durchaus  zu- 
verlässig befunden  worden.  Für  Erze  halte  man 

sich  zwei  Lösungen,  eine  •  i  normale  für  phos- 
phorreiche und  normale  für  jdiosphorarme  Erze. 

Zur  Kontrolle  muß  man  unbedingt  auf  eine  andere 
Methode  eingeübt  sein.  (Schloß  folgt) 

Ein  verbessertes  Umsteuerungsglockenventil  fOx  RegenerativOfen. 

Das  nächst  der  Siemenskla]ipc  älteste  und 

verbreltetsteUmsteuerungsventD  für  Begene» 
ratlvöfen  ist  die  durch  eine  Scheidewand  ge- 

teilte runde  Glocke  in  Verbindung  mit  einem 

quadrantlseb  geteilten  Unterlraiten,  B1)er  welchen 

die  Glocke  um  !»0"  bin  und  her  i^M-iirclit  wird. 
Der  Abschluß  der  Glockenr&ume  untereinander 

und  nach  außen  wird  durch  Saud-  o«ier  Wasser- 
verschluß bewirkt  oder  dadurch,  daß  die  untere 

bearbeitete  Fl.tche  der  Glocke  auf  dem  elienfalls 

bearbeiteten  Unterkasten  schleift.  Letz  lerer 

kann  In  diesem  Falle  auch  als  Platte  ausgebildet 
sein.  Diese  Art  der  .Muiichtung  sowolil  als 

auch  der   Sandverschluß   kommen   für  Üefen, 
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welche  mit  Sleiiik(»hleiit.'.:neraturgas  gefmert 
werden,  nicht  in  Betracht,  da  der  ans  diesem 
Gas  sich  aussclieidende  Teer  mit  dem  Sande 

klumpige  Massun  bildet,  welclie  einem  dichten 

A1»8olilafl  Underlteh  sind,  oder  die  Belbong  swl- 
schoii  den  l»t\irli'  :t' t'  it  FIni;hcn  derart  erhälit. 

daß  die  Bcweguug  der  Glocke  sehr  schwierig 
wird.  Der  Wanervenehluß  wirkt  auch  nur 

dann  Tollkommeii  »iTerUtesIg,  wenn  das  Waaier 

AbbildBog  1  Bud  S. 

Umleaenmfi-OlocknTMillL 

dem  Untericasten  stetig  sngefQlirt  wird,  wenig- 
stans  in  dem  Maße,  wie  es  infolge  der  Erwtrmong 
▼erdvBstet. 

In  der  heute  gebrtncUiehen  Form  haften  der 

ümsteuerun^'s^'Ioeke  a««k  Tendiiedene  Han^^el 
an.  Besonders  unanß:enehm  wird  die  schnelle 

ZlMTStörun^  der  mittleren  Scheidewand  eni])funden, 

sei  es,  daU  »ie  sich  verzieht  und  dann  beim  Ein- 

sf-nken  in  den  L'nterkastcn  8ehwi«>ri}.'keUen  macht, 
oder  daß  sie  sogar  verbrennt  und  dadurch  die  Ver- 

anlassung SU  großen  Gasverltuten  und  schlechtem 

<  )t'«>n<ran^  wird.  Da  die  Scheidewand  dem  Ani?riff 
der  durch  das  Ventil  strömenden  heißen  Essen- 

gase einseitig  ausgesetzt  ist,  so  vermag  selbst 

eine  f;roHe  Mat<'rialst rirkc  dii  si-rn  ri'ln  l  nur  in 
beschränktem  Ualie  abzuhelfen}  dazu  kommt  noch, 
daß  sie  von  außen  nicht  sichtbar  Ist  und  ohne 

Str^run^'  d>^s  B<-triL'bi-s  auf  ihre  Beschaffenheit 
nicht  untersucht  werden  kann. 

Ein  weiterer  Uebelstand,  den  das  Glocken- 

ventil mit  allen  durch  WasserverscUuß  abgedich- 

teten l'msteuerungs Ventilen  gtuK  iusam  liat,  be- 
steht darin,  daß  der  durch  Verdunstuniu:  sich 

bihlcnde  Wnsserdampf  mit  dem  Gas  oder  der 

Luft  in  den  Ofen  gelaugt.  Für  solche  Betriebe, 

bei  denen  die  Verbrennungsgase  mit  Metallen  in 

onodttelbaro  Berilhrung  kommen,  bat  der  frei»' 
Wasserdampf  im  Ofen   wegen  seiner  starken 

AhUUnng  S.  OIookeiiTralil 

nil  hjdiaolis^r  OloekeolMboTORiohliuig. 

Oxydationswlrlning  den  Naehteil,  daß  der  Ab- 
brand  vergrößert  wird ;  im  Martinwerksbetriebe 
insbesondere  verursacht  er  hohe  Kosten  doreh 

seinen  ungünstigen  Einfluß  auf  die  Zostellong  vnd 

durch  einen  Mehrverbraneh  an  Mangan  su  Des- 

oxydationszwecken. 

Die  Sieg-Rhelnisehe  Hütten-Aktien- 
Gesellschaft  in  Friodrich-WIlhelmshUtte  (Sieg) 
brinirt  neuerdings  ein  Umsteuenin^rsglockenventil 

auf  den  Markt,  welches,  ohne  wesentlich  teurer 

oder  kompllsierter  sn  sda  als  die  aUe  Aus« 
flihrung.  d-^<. n  Xnehteile  vermeidet.  Dasselbe 
ist  in  Abbildung  1  und  8  dargestellt.  Die 
Glocke,  welche  aus  dünnem  Bleeh  besteht,  wird 

diircli  eini'  doppelte  Scheidewand  in  zwei  gleich 
große  Teile  zerlegt,  die  nur  an  einigen  Stellen 
miteinander  verbunden  sind,  so  daß  zwischen 
den  Scheidewflnden  ein  freier  Kaum  bleibt,  wel- 

cher eine  Besichtigung  derselben  jederzeit  obno 

weiteres  gestattet  und  weiterhin  den  Vorteil  ge- 
wlhrt,  daß  die  Schddewlnde  gekOlilt  werden 
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können  und  eine  Zerstörung  derselben  durch  die 

Bitze  daher  nieht  eintritt.   In  jeder  der  beiden 
Glockeiiliftlften  ist  ein  gunoisemer  mit  Quersteip 

versebener  Rahmen  eingenietet,  welcher  den  inner- 
halb der  Glocke  beflndllcben  Teil  de«  mit  Wasser 

gefüllten  Unterkastcns  vollstllndig  und  dicht- 
schHeßend  bedeckt,  so  tlaü  kein  Wasserdampf 

in  den  Ofon  gelangen  kann.  Der  Ralimcn  ver- 
leibt der  Olocke  zugleich  eine  proßc  Steifigkeit. 

Bei  scharf  betriebenen  Martinöfen  und  anderen 

sehr  beiß  gellenden  Oefeu,  deren  Essengase  mit 
hoher  Temper&tar  entweleheBf  wird  die  Oloeke 

allseitig  durch  Wasserbnrie'^i'Iung  gekühlt.  Das 
aa  den  Zwischenwänden  uie- 
dertropfende  Wasser  wird 

durch  den  Querstep,  der  für 

diesen  Zweck  belli  ausge- 
fÜhrt  ist,  abgeleitet.  Auf 

diese  Weise  wird  der  Quer- 
Bteg,  welcher  der  Hitze  der 

Essengase  sehr  ausgesetzt 

ist,  gut  geküiilt.  Bei  kalter 

gebenden  Oefcn,  WJlrmöfen, 
Koksöfen  u.  a.  genügt  die 

Kflhlnng  durch  die  Luft  voll- 
kommen, um  ein  Verzii'lien 

und  Verbrennen  der  Glocken- 
wftode  zu  reihindem.  Der 

I'nf  erkastcn  wird  aus  heitern 
Uämatiteiseu  hergestellt 
und  bietet  Merdardh  Ge- 

wilhr  für  einen  sjiannungs- 
freien  Zustand.  Die  durch 

die  (ln])]<i  ite  Zwischenwand 
bedingte  große  Breite  des 
Kreuzes  im  Unterkasten  Ist 

insofern  von  Vortim,  als  ein 

I  niliditwerden  der  gemaaerten  Treanongswande 
zwischen  den  verschiedenen  Kanülen  wegen  ihrer 

größeren  iJicke  nieht  leicht  oiutreteu  kann.  Zur 
Erzielung  eines  dichten  Abschlusses  zwischen 
Mauerwerk  und  Unterkasten  wird  letzterer  ult 

einer  besonderen  Masse  unterstampft. 
Abbtldong  8  zeigt  eine  Ansftthrnngsfonn  des 

Ventils,  bei  welcher  die  Glocke  hydraulisch  gc- 

liobeu  wird,  und  ly/ax  durch  Wasserleitungs- 
wasser von  4  bis  5  Atm.  Pressung,  welches 

auch  zum  Heben  der  Ofentüren  N'erwendung 
findet.  Die  Glocke  liangt  mit  zwei  Stangen  an 
einer  Traverse,  welche  auf  Kugeln  gelagert  und 
um  den  Plunger  drehbar  ist.  Der  Hub  ist  so 

bemessen,  daß  die  Glocke  bis  über  den  Hand 
4es  Unterkastens  gehoben  werden  kann,  wobei 
dann  die  Kanüle  von  außen  sichtbar  werden. 

Im  normalen  Betriebe  wird  er  jedoch  in  einer 

Höhe  begrenzt,  in  welcher  die  untere  Kante  der 
Zwischenwende  den  Band  des  üntericastens  um 

ein  geringes  Maß  überschreitet.  Die  Drehung 
der  Glocke,  selbst  bei  größten  Abmessungen,  er- 

folgt spielend  leicht,  ihre  Höbenstellung  kann 
durch  eine  einfache  Zeigervorrichtung  auf  der 
Bühne  sichtbar  gemnehf  werden.  Die  .Ste\ieninfr 

des  l'lungers  geseliii  ht  mit  einem  Dreiwegliaiin. 
Um  bei  etwaigem  Ausl>leiben  des  Druckwassers 
keine  Bttri"1isii!itirbrechung  zu  erleiden,  fließt 

das  Rücklaufwasser  zusammen  mit  deuijcuigeu 

aas  den  Hebezylindem  fhr  die  Türen  in  ein 

Sammelgefllfl,  weldies  mit  einer  Handptmipe  In 

▲bbildang  4.    QlockenTentil,  Ansbalanzierung  durch  Uevricbte. 

Verbindung  steht,  die  erforderlichenfalls  auf  die 
Druckleitunir  geschaltet  wird.  Die  stets  in  dem 
Bassin  betiudlicbe  Wasscrmcuge  ist  genügend 

groß,  um  auch  die  Kühlung  der  Glocke  für 

lAngere  Zeit  Ubernehmen  zu  können. 
In  Abbildung  4  ist  ein  Ventil  dargestellt, 

bei  welchem  die  Ansbalanzlernng  der  Olocke 

durch  (rewiclile  erfolgt.  Die  G'Virt'nu't'wichts- 
hebel  greifen  beiderseits  an  dem  unteren  Ring 
des  Kugellagers  an  und  sichern  dadurch  ein 
senkrechtes  Heben  der  Glocke,  welches  durch 

eine  solide  gelagerte  FUhrungsstange,  die  zu- 

gleich die  Drehbewegung  auf  die  Olocke  Tcr- 
mittelt.  noch  unterstützt  wird.  In  Verbindung 

mit  dem  Ventil  liefert  die  genannte  Firma  auch 

eine  zwanglftufig  betätigte  Vorrichtung,  welche 

das  Heizgas  wAhrend  des  Umsteuems  absperrt. 

OÜU. 
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Die  Entstehung  der  lappländischen  Eisenerzlagerstfltten.* 
Von  Dr.  0.  Stutzer  in  Freiberg  i.  S. 

In  den  lutzien  beiden  Jahren  konnte  ich  zwei<- 

mal  die  großen  Eisengruben  Lapplands  be- 
•ucben.  Im  .Tabre  1905  kam  ich  ̂ ni  >'iner 
StuilifnreisL!  durcb  die  skandinavis^  licn  llci^rbau- 
distrikte  auch  nach  Gellivare  uud  Kiruna,  jeueu 
bereits  nSrdlich  des  PolarkrelaeB  gelegenen 

großen  Eisenerzfeblern.  Im  vfrjrangencn  Herbste, 
1906,  konnte  ich  mit  Unterstützung  des  Iron  and 
Steel  Institutes  altenDalB  jene  nordisdien  Gegenden 

bosnrben.  Mein  Aufenthalt  in  Lapjjland  w.'ibrti' 
dieses  zweite  Mai  sechs  Wochen;  drei  Wochen 
dieser  Zeit  hatte  ich  in  Kimna  and  drei  Wochen  In 

Gellivare  mein  Hauptiiuartier,  von  wo  aus  ich  dann 

lüeinere  und  größere  Exkursionen  in  die  weitere 

und  nshere  Umgebnng  dieser  Orte  nntemahm. 

Die  lapplfindischen  Eüsenerzvoi  kommen  werden 
erst  seit  wenigen  Jahren  abgebaut.  Gellivare 
fördert  seit  18K8,  Kiruna  seit  1902  Eisenerz. 

In  diest  r  kur/j  n  Zeit  haben  aber  die  Upp- 
laudisclien  EisiMierze  lii  r'it>  i  der  ganzen 

schwedischen  Eisenerzproduktion  an  sich  ge- 
rissen, ein  Verhältnis,  das  sich  In  Znlmnft  zn« 

gunstfn  Lapplands  und  zniin^ninsten  lOttel- 
schwedens  noch  melir  verschieben  wird. 

An  den  Abbau  des  Eisenerzes  sind  In  Lapp- 
land zurzeit  nur  zwei  Orte  Jioteiliirt :  Kinina 

und  Gellivare.  Andere  große  Eisenerzt'elder, 
wie  Svappavara,  IjeTesnfemi,  EkstrOmsberget 
usw.,  harren  noch  des  .Vbhanes.  Viele  dieser 
Eisenerze  sind  erst  in  den  letzten  10  Jaliren 

mit  Hilfe  des  Kagnetoraeters  entdeckt  worden. 

Es  darf  daher  auf  das  .\uflinden  neuer  Lager- 
stätten mit  Sicherheit  noch  gerechnet  werden. 

Zurzeit  ist  das  Mutungsrecht  in  Lappland  ge- 
sperrt und  werden  neue  Funde  geheim  gehalten. 

Als  Kis<'nerz  tritt  in  Lappland  Magnetit 
uud  Eisenglanz  auf.  Die  Magnetitlagerstfttten 

lassen  sich  In  zwei  Gruppen  teilen:  in  Ütan- 

haltijre  Mat'netite  und  idiosphorhahiir''  M.ifrnetite. 
Erstere  sind  an  Gesteine  der  Gabbrureihe  ge- 

bunden. Ihres  Titangehaltes  wegen  werden  sie 
zurzeit  noch  nicht  abgel»aut.  Zu  ihnen  gehören  die 

Vorkommen  von  Routivare,  Tjabrak  und  Tjaveik. 
Ihre  Entstehung  wird  Ton  allen  Geologen 

stünarig  als  magmatische  Ausscheidung  innerhalb 
der  sie  umgebenden  Eruptivgesteine  angesehen. 

Die  Elsenglanzlagerstatten  hangen  meist  eng 

mit  den  pbosiduirn  ii  ln-n  Magnetitlagerstiltten 
zusammen.    Die  phospliorreicheu  Magnetite  sind 

*  Niheres  siehe  „Neues  Jahrbuch  fDr  Geologie, 
MiBonlogi«  und  i^aUtontologie"  1907.  O.  Stutzer: 
»Geologie  and  GeneiiiB  der  lapplAndigehen  Kiwenerz- 
lai;er!>iatt*>n<,  sowie  „Joarnal  of  tho  Iron  and  .Stocl  In- 

stitute' lyOT.  O.  Stutz. t:  .Tlh'  'i'-i-  nf  tli.' lupliuiil 
iron-ore  depoaitM«.  Die  folgüDilen  Mitteilungen  bringen 
knn  die  ä-gelmiiae  der  eben  sitierteB  Arbeiten. 

für  Gegenwart  und  Zukunft  die  wichtigsten. 

Sie  sind  stets  an  6e.<iteine  der  Syenitreihe  ge- 
bunden, besonders  an  .Xatronsyenite  und  Natron- 

syenitpori>bvTi'.  Zu  ihnen  gehören  die  Lager- 
stütteu  von  kiiruuavaara,  Gellivare,  Ekströmsberg, 

Svappavara,  Hertalnen,  PalnIrova  und  andere. 
Die  Mincralknmliination  lies  Erzes  ist  bei  allen 

diesen  Lagerstatten  die  gleiche:  Magnetit  und 

Apatit.  NnrSrappavanfBhrtnelNinbel  vlelKalzit. 

Die  Gestalt  der  Lagerstatten  ist  verschieden. 

In  Painirova  und  Mertainen  haben  wir  Magnetit- 
schlieren  in  einem  Syonitjtoriihyr,  bei  Kiruna 
Magnetitgänge  in  einem  Keratophyr  und  bei 

l'^kstnimslierg  Magnetitströme  in  einem  Syenit- 
porphyr. Uüi  Svappavara  ist  der  Syenitporphyr 

durch  Metamorphose  In  einen  Syenitgranulit,  bei 

Gellivare  in  roten  Syenitgneis  verwandelt.  An 
beiden  Grten  tritt  das  Erz  gangförmig  auf. 

Die  Entstehung  aller  diesor  Magnetitvor- 
koninn  n  i>f  liistier  in  verschiedener  Weise  be- 

antwortet. Alle  ernst  zu  nehmenden  Beobachter 

stimmen  al>er  darin  flberein,  daß  das  Etsen- 

molekiil  und  da.s  umgebende  eruptive  Neben- 
gestein urs)trunglich  einem  und  demselben  in  der 

Tiefe  gelegenen  Herde  entstammt.  Nur  Uber 
die  Begleiter  und  den  Moiekularzustand  der 
Eisenatome  während  der  Bildung  der  jetzigen 

Lagerstätten  herrscht  verschiedene  Ansicht.  In 
Painirova  finden  wir  einen  recht  frischen 

Syenit(ioriiliyr.  Dieser  .'^lyenitpnridiyr  führt  in 
kleineu  Kristallen  Magnetit.  .Nimmt  der  Mag- 
aetitgehalt  zu,  so  wird  das  Gestein  dunkler  und 

Magnet itneliel  durchschwjlrmen  den  roten  Por- 
phyr. Durch  weitere  Zunahme  des  Eisenerzes 

kBnnen  feste  Magnetite  mit  einzelnen  Feldspaten 
und  schließlich  reine  Magnetite  entstehm.  Der 

eruptive  Syenitporphyr  ist  magmatisch  entstanden, 
tmd  der  schrittweise  Vebergang  von  frischem 

Syenitporphyr  in  Erz  spricht  für  eine  mag- 
matische Entstehung  des  Magnetits.  Eine  weitere 

Begründung  für  die  magmatische  Entstehung  des 
Erzes  in  Painirova  liegt  in  der  Verteilung  von 

Apatit  und  Ma^rnetit.  Die  Magnetitschlieren  im 

Syeuitporphyr  sind  bisweilen  scharf  begrenzt 
und  in  diesem  dichten  Magnetit  stehen  dann 

senkreeht  zum  Kontakte  mit  dem  Nebeiitri-stein 
große  weiße  Apatitkristalle.  Diese  Erscheinung 
kann  nur  als  auf  magmattsehem  Wege  entstanden 

gedarlit  werden,  denn  die  vorlioL'i^nde  Mineral- 
kombiuation  und  Struktur  könute  bei  anderer 

Entstehung  (pnenmatolytiseh  oder  hydatogen) 

nur  durch  spatere  Metamorphose  unter  allsdtigem 

Druck  erklart  werden,  wogegen  aber  das  an- 

nntaBHn>i^osIerteNebeiigsateln,  derfttodieSyailt* 

porphyr  spricht. 
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DIo  Em  TOB  U ertftlneB  bilden  Sehller«! 

und  kleine  kompaktfi  Mandeln  in  (iineni  Syi'nit- 
porphyr.  Ihre  Geneüis  ist  der  von  Painirova 
AluilidL  Dl»  Enbreoeien  ron  HertaineB  spreeheo 

nicht  gegen  magmatische  Entstehung,  Magnetit 

kristallisiert  in  kleineren  Uengen  stets  zuerst, 

In  grSfleren  Uengen  aber  stets  zuletzt  au.  Es 
konnten  diese  Breccien  durch  Druck wirkiug  auf 
eine  noch  dickflüssige  MagnctitmaAse  innerhalb 

eines  schon  teilweise  verfestigten  Syenitporphyrs 

gedeutet  werden.  Die  Ideinen  Gange  waren 

dann  als  magmatisclie  Gange  aufzufassen.  Eint> 
große  Nebenrolle  ist  bei  allen  dit  s«;ü  Bildungen 

der  Pneumatolyse  cnsiisprecben.  r)ie  Gegenwart 
vieler  Mineralisatoren  weist  darauf  hin. 

Bei  Kiruna  haben  wir  als  Nebengestein 
der  Erze  Natroosyenitporpliyre.  Dieselben  gehen 

in  Natronsyonit  über.  Sie  zeigen  Reson'tions- 

erseheinungen  an  Feldspaten  und  Gesteinsein- 
sehlüssen.  Venehleden  alte  Porphyre  durob- 
setzen  einander.  Die  Porphyre  sind  als  Gang- 

porpbjre  und  nicht  als  Ergoßporpliyre  auf- 
sufusen.  Das  Erz  entstand  bei  Kimna  relatir 

gleichzeitig  mit  den  Porphyren.  Hierfür  sprechen 

das  Auftreten  kleiner  und  großer  Uagnetit- 
•eblieren  nnd  kompakter  Magnetitmandcln  im 

^eni^>or])hyr  sowie  einzelne  schrittweise  Ueber- 
gänge  von  Erz  in  frischfri  l^irpbyr. 

Das  Erz  durchsetzt  an  int  hreren  Stellen  in 

typischen  Gingen  das  Nebengestein.  Die  Füllung 
der  Gilntre  ist  kompakt  und  liesteht  aus  Matrnetit 

und  Apatit.  Die  Gange  zeigen  nicht  die  charakte- 
ristisdien  Merkmale  hydatogener  oder  pnen- 
matolytisch  hydatogener  Entstehung:  .sie  sind 

nicht  porös,  haben  keine  Drusen,  keine  Lageu- 
struktur  und  keine  Oangmrt.  Sie  mOssen  anf 

magmatiscliem  Wege  relativ  gleichzeitig  mit  dem 

magnattsch  entstandenen  Porphyr  sich  gebildet 
haben.  Hferffir  sprechen  weiter  pegmatittadie 
Schlieren  im  Erz,  Kesorptionserscheinungen  an 

Kornblendesäulcn  im  Erz,  und  die  Strukturver- 
haltnisse  zwischen  Ajtatit  und  Magnetit. 

Apatit  und  Magnetit  sind  bei  Kiruna  gleieb- 
zcitig  entstanden.  Wir  haben  .^p.alitsehlieren 

in  Magnetit,  und  Maguctitbreccicn  in  Apatit.  W  ir 
kennen  steh  pseudopodenartig  verzweigende 

Ajtatitmassen  im  Eisenerz,  schriftgranitilhnliche 
Strukturen  und  andere  Verwachäungen.  Meist 

sind  beide  Mineralien  so  innig  miteinander  ver- 
nienirf.  daß  sie  anf  mechanischem  Wege  nicht 

getrennt  werden  können.  Das  Eisenerz  ist  am 
Kontalrte  mit  reinen  Apatitünsen  in  der  Regel 

besonders  phosphorarm.  Es  s]>richt  dies  gegen 

die  Annahme  einer  spateren  Zuführung  der  Apatit- 
substanz. Die  Apatitaehlieren  im  Eisenerz  IcOnnte 

man    mit   .SeigoruSgaWScheinungen  vergleichen. 
Flirfistrukturen  von  phosphorreichem  in  phos- 

pburanuem  Eisenerz  sind  in  Kiruna  häufig, 
StrOme  von  hellem,  feinkörnigerem  Apatit  in 
dunklerem  Apatit  selten.    Ein  an  lüngelerz 

erinnemdea  Apatit-Magnetit-Porpbyrgestdn  fand 
man  anf  dem  Luossavaara.  üeber  die  Genesis 

der  KimnarErze  darf  man  daher  sagen:  Die 

MagneUte  der  Umgegend  von  Kiruna  hingen 

genetisch  aufs  mL'str  mit  den  sie  begleitenden 
Keratopbyreu  zusaiumeu.  Wie  die  Porphyre  sind  sie 
auf  magraatischem  Wege  entstanden  nnd  relativ 

gleichzeitig  mit  diesen  nach  oben  durchgestoßen. 
Ebenfalls  auf  magmatischem  Wege  haben 

sich  die  Eisenerze  von  Ekströ  ms  berget 

gebildet.  Die  Porphyre  sind  hier  jedoch  Erguß- 

gesteinc  und  haben  wir  in  dem  Erz  von  Ekstniins- 

berget  magmatische  Magnetit  -  i'orphyrergüsse. 
Bei  Gellivare  ist  der  Natronsyenit  ))czw. 

Natronsyenitporiihyr  in  roten  Gneis,  das  kom- 
pakte teste  Erz  in  körniges  Erz  umgewandelt. 

Als  Apatit  tritt  wieder  Fluorapatit  auf,  der  sieb 
in  allen  Verhältnissen  mit  dem  Erze  mischen 

kann  und  bisweilen  in  reinen,  linsenförmigen 
Massen  vorkommt.  Das  Verhältnis  des  Erzes 

zum  Nebengestein  ist  bei  Gellivare  dassell)e  wie 

bei  Kiruna.  Gange  von  Magnetit,  meist  mit 
Hornblende  und  Apatit  vennengt,  setzen  hier 

und  da  ins  Nebcngestdn  hinein  und  soliafl'en  eine 
Impragnatlonszone. 

Am  Kontakte  finden  wir  hier  wie  dort  eine 

chemische  Einwirkung  des  Erzes  auf  das  Nebon- 
L'estein.  ilie  Bihlung  von  .\niphiliol  und  Biotit. 
Das  Nebengestein  selbst  ist  an  lioiden  Orten 
ebemlseh  identlBch.  Der  Hauptbestandteil  ist 
stets  ein  natronreidier  Feldspat.  Mikropertliit 
und  Albit  sowie  Mikrokliu.  Nur  die  Struktur 

des  Nebengesteines  ist  verschieden.  Bei  Gelli- 

vare haben  wir  eim  n  ̂ Natronsyenitgneis"  und 

bei  Kiruna  einen  «Natronsyenititorpliyr".  An 
beiden  Orten  werden  diese  Gesteine  der  Natron- 

sycnitreilie  von  etwas  jüngeren,  mehr  saueren 

Gesteinen  durchsetzt,  bei  Kiruna  von  Quarz- 

k«ratopbyren  und  schließlich  von  Quara-Blaen- 

glanzgingen,  bei  Gellivare  von  «Natrongranit- 

gneisen*  und  Pegmatiten. 
Eine  genetische  Erklärung  der  Erzlager^ 

statte  Gellivare  fallt  und  besteht  demnach  mit 

einer  Erklärung  dnr  Erzlagerstätte  bei  Kiruna. 

Da  für  Kiruna  eine  epigenctisciie,  magmatische 

Entstehung  angMwmmein  wurde,  so  muß  auch 

für  Gellivare  eine  ursprünglich  e]>ii.'enetisrhe, 
uaginatische  Entstehung  angenommen  werden. 
Als  Endresultat  darf  daher  mitgeteilt  werden; 

Die  p  h  0  s  p  h  0  r  r  e  i  (■  h  I'  n  a  g  n  e  t  i  1 1  a  g  e  r  - 
statten  Nordschwedeus  sind  alle  an 

Eruptivgesteine  der  Syenitreihe  ge- 
bunden. Sie  sind  auf  magmatischem 

Wege  entstanden  und  zwar  entweder 
als  magmatitohe  Auaaeheidungen  in  situ, 

oder  als  gewanderte  magmatische  .\ns- 
scheidungen,  als  magmatiache  Gange 

und  Ergüsse.  Der  Pneumatolyse  ist  bei  Bil- 

dung dieser  Erze  eine  nicht  unbedeutende  Neben- 
rolle zuzuschreiben. 
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GleOerel-Miiteilungen. 

Der  Entwurf  und  die  Ausf&brung  von  Gießerei- 

twaten.* 
Wenn  der  Vortragendf,  Zi\ ilinL,-' iii'-ur  Odo.  K. 

Hooppr,  New  York,  kcinu  Zahluuau^'alifn  macht, 
wie  BIP  manchem  Ingenieur  oder  Architekten,**  diT 
•ine  Qiefieroi  bauen  oder  umbauen  will,  erwiiDHcht 
wlren,  so  UAt  er  uch  vielleicht  von  dem  üei^ichts- 
jMinkto  leiten,  d«8  eoleli«  ZaUeo  für  denjenigen,  der 
nicht  Spesieltet  itt,  eher  Mhidlieh  eh  nUtsIieb  aein 
können,  weil  sie  sich  nicht  in  einfacher  Weise  nuf 
andere  Vorh(iltni'<<('  ObertrApen  laNHcn  und  spütero 
Milierfolg-e  auf  ilon  Vurtrai^i  iiiicn  ziiriii  kL^ofülirt  worden. 
wAhrend  «eine  Anf;al)en  nur  nicht  riilitij;  aii^rcvsrndet 
wurden.  Ilooper  führt  auH,  daß  duH  (üul  urci^cschfift 
ein  speiialiiniertex  geworden  iat  und  daü  man  mit 
allgemeinen  Angaben  heute  nieht  «alt  kommt. 

Fto  die  Herstellung  von  achwerem  QnS 
wendet  er  mehrere  Arten  von  Entworfen  an.  Bei 
dem  ersten  wird  die  Ofenanlaj^e  und  dan  Material* 
depot  an  einen  Giebel  der  Oieüerei  i;cli'f,'t;  ron 
dicHür  Kaai-t  aun  t;i'h<  n  dr"i  Schiffe,  in  di  ron  mittel- 

stem die  Kranen  laufen,  /ii  der  am  uiidcrn  Giebel 

liejfen<lcn  l'ut/crei.  Yelozipedkrane,  welche  von  einem 
Ort  zum  andern  gesetzt  werden  kiinnen,  Kind  Howuhl 
int  Mittel-  wie  in  den  SeitenHchilTen  angt>urdnet.  Der 
Kupolofenraum  ist  gegen  die  Oiefierei  durch  eine 
Mauer  abgeeeUoeeen.  IHe  Ueiae  Arbeit  wird  in  der 
Kthe  der  KupoUlMi  «Mgoflllirt,  die  Mbwereve,  wia 
aberall,  entfernter  Ton  ihnen. 

Dhm  IlauptcebPinde  i-t  aus  Kisenfachwcrk  mit 
Zii  ̂ jeln  iiuMi»i'iuiiuert,  diiM  Duch  wird  uun  Sohlacken- 
bctiin  auf  1 1  mI lialun^'  hi'r;;c-*tcllt.  Itcr  FutJliodon 
buHtclit  AU»  i'orniHand,  Oberlicht  iht  nicht  notwetidi);, 
da  hohe  Seitonfenster  angeordnet  xind ;  große  Venti- 

latoren sind  auf  das  Dach  {gesetzt,  um  eine  gute 
Lnftzirkulation  herbeizufuhren.  Bei  der  VergrSB*- 
rang  einer  derartigen  Oiefierei  von  107  m  Lftnge 
mnBte  die  Pntserei  Terlegt  werden.  Man  bitte  dann 
auch  eine  zweite  Kupolofenanlage  anordnen  können, 
di>ch  dürft«  dieH  kaum  nötig  sein,  weil  ÜQssigos  Bisen 
fiir  LTM.«'  Stück.'  auch  aaf  Weitere  Entfemnngen  he- 
fiiniert  wiTiicn  kann.*** 

l)iT  zweite  Kntwurf  nach  dem  Hasilika-S) nteni 
für  mittleren  und  achweren  Gnfi,  wobei  sich 
beemiden  viel  EeragnS  befand,  bestand  ans  riaem 

*  Tortrag,  gehalten  aaf  der  TersanMdiag  der 
American  Foundrjmen's  Aseooialim  »i  Philadelphia, 
Mai  1907.  Verf(l.  hierOber  „Stahl  und  Eisen*  1907 
Hr.  29  S.  1073. 

•*  Es  kommen  tatsiii  lilich  nneb  heute  rfille  vor, 
da6 Oietlereicn  von  Arehitekt,  n  lun  ii  A !.L'iil!'  ii  dos 
GieBerineinter«  ohne  Beihilfe  einett  SjieziaUn^'eniours 
ausgeführt  werden. 

•••  Nach  dem  Prinzip  der  hier  bcHcbriebenen 
QHe6erti  dOrfto  die  Gießerei  der  Niles  Werkzeug- 
masehlnenfabrifc  in  ObemohOneweide  liei  Berlin 

erbaut  sein  („Stahl  nnd  Bisen"  190«  Nr.  19  S.  911). 
I'n«  ffillt  auf,  daß  eine  Uiellerei  von  107  m  liUn^e 
fiir  »chwercn  (iuU  bei  drei  gleichen  Schiffen  keinen 
(iuertranH|.nrt  Imt.  Wenn  diese  Oießerei  K|iäter  ver- 

längert werden  Kidite,  so  wird  sich  zwar  das  tlQssige 
Eisen  wie  die  fertigen  GuÜHtUcke  be<iuom  aucii  Uber 
107  m  befördern  lassen,  aber  der  Transport  des 
flAaslgen  Eisens  wird  doch  viele  Former  stören,  waa 
lange  nicht  in  dem  Hatte  der  Fall  sein  wOrde,  wenn 
die  KnpolSfen  nahe  der  GieBereimitte  im  Seitenseblia 
stehen  würden,  wie  es  bei  uns  Üblich  ist,  und  wenn 
man  dem  Mittelschiff  eine  größere  Spannweite  als 
den  BeitenschiffeD  gibt  Aitm.  d.  Rtfer. 

breiteren  Mittelschiff  and  zwei  Seitenschiffen.  Die 

Materialschuppen  wurden  an  eine  Seite  des  Grund- 
stQckes  gelegt ;  darch  dieselben  fuhrt  ein  erhrditea 
Geleise,  so  diiU  die  Materialien  von  den  ̂ V>l^'erl  ab- 

geworfen werden  können.  Die  Schuppen  nehmen  der 
(tietii>rei  wenig  Licht  weg,  weil  sie  in  etwa  4  m  Ab- 

stand von  ihr  angelegt  sind.  Auch  brauchen  der 
Sohmelzraum,  die  Oefen  und  die  Sandanlbei^tung, 
welche  in  diesem  Seitensehlif  Uagen,  au  und  f^ 
nieht  viel  Licht.  Der  Koks  wird  dnroh  einen  Plonger- 
aufzuf;,  da«  Unheisen  durch  einen  Veluzipedkran  ge- 

hoben. Die  geputzten  Gußstücke  werden  in  einem 
Hof  oder  Bau,  welcher  rechtwinklig  zu  der  llaupt- 
achne  lie;,'t,  und  an  die  .MaHcbinenbauwerk>«tätten 
«tölit,  uufireHtapelt.  Da,  wie  bemerkt,  Tiel  Kerngafi 
gemacht  wird,  so  gibt  es  in  der  Putzorei  viel  Rück- 

stände, welche  durch  Elevatorca  in  hochliegende 
BOmpfe  gebracht  werden,  ans  welchaa  sio  in  Kanen 
oder  Waggons  abgelassaa  wofdan.  VaBbodan 
dar  Qieftarei  bestellt  ans  Sand,  dar  der  Pntearai  ans 
Beton. 

Ein  dritter  Typ,  welrher  \  i  r^rliieiieiie  Arten  von 
trrolieni  ( iull  lier-tellt  und  betoiiderH  für  Kokillen- 
i.'  u  Ii  i  ni:,'eriehtet  int,  wurde  mit  Kücksicht  auf  Er- 

weiterung entworfen.  Der  Scbinelzraum  wurde  hier 
in  dia  lulte  des  Geblndas  gelegt,  wobei  der  Plati 
davor  von  dem  Pfannen-  und  KokiUearanma  ein* 
gonommen  ist.  Da  viele  Dammgmban  vorhaadsn 
sind,  mnS  der  FnBboden  um  dieselben  betoniert  sein. 
Eine  AnlAffS  dieser  Art  bann  drei  nnd  mehr  Schiffe 
haben,  wenn  die  Oefen  vom  Hauptschiffe  aus  durch 
Kranen  erreicht  werden  können.  Die  (üchtbilbne  widlte 
von  einem  Liiufkran  hi'striidien  \v.  rileii,  utn  peliwere 
Wrackstücke  bei  den  Gattierunj;  -n  benutaen  und  auch 

ganze  Waggonladungcn  von  Kolieiti'!)  sn  dOB  Knpol* oder  PMammöfen  befördern  zu  können. 
Im  allgemeinen  iHt  die  für  einen  Former  not> 

wendige  Orundfiicbo  bei  der  Herstellung  von  leiohtam 
OraugoB  ebenso  groß  oder  eher  grSBer  als  bei 
schwerem  OuB,  aber  die  behandelte  Oewichtsmenge 
ist  verbältnismÄßig  viel  kleiner.  Vielfach  sind  keine 
Laufkriine  n.iti^-  und  Waiden  oder  Laufkatzen  reii  hen 
auH.  Die  Kerniiifii  hiTci  kann  entfernt  von  der  liieüerei 

ani;i'lei;t  \verii>'n.  l'^in  he^^onderer  Raum  für  die  Modell- 
jil.ittrii  und  für  die  Instandhaltung  der  Formmaachinen 
i^l  i.i^'egen  notwendig.  Da,  wo  viel  Formraasdlinaa> 
guü  hergeetallt  wird,  sind  leichte  Lanfkraao  mm  OloBen 
wie  tarn  Bedienen  der  Formmasdiinsn  empfohlene- 
WOTt>  Auch  muB  ein  großer  Raum  für  die  Ablage 
der  Formkasten  Torbanden  sein ,  wozu  sieb  eine 
Galerie  eignet. 

G  i  o  Ii  e  r  e  i  e  n  für  S  p  e  z  i  a  1  f  o  r  m  ni  a  s  e  h  i  ii  e  n  • 
guß  kiliiiii-n  irii'hri're  Stnik\verki'  hoch  sein;  die 
Gießerei  w  ird  dann  im  oberen  Stock  und  die  anderen 
Abteilungen  darunter  angeordnet.  Dlo  sweistöckige 
Bauweise  läßt  sich  auch  da  anwenden,  wo  ▼erschiadeoa 
in  besonderen  Gebäuden  unterf;el>raehte  Oietarai» 

abteiluagen  ein  Oaaaeo  Uldan.  Diese  einzelnen  Ab» 
teilnngen  sind  dann  derart  zu  gruppieren,  dsB  sie 
«amtlich  ihre  Rohstoffe  und  ihre  Kerne  von  je  einer 
llauptHtelle  beziidien,  über  der  «ich  dann  die  Mmlell- 
ti^iehlerei  Oller  <ill^  M<Mlell(ii,'i'r  unterhrinixen  lassen. 
Die  unteren  Stockwerke  niüsnen  hoch  »ein,  damit  die 
Sandmühlen  bequem  beschickt  werden  können.  Der 
Fußboden  der  oberen  Stockwerke  kann  in  praktischer 
Weise  aus  Ziegelsteinen  hergestellt  werden,  welche 
auf  eine  Zwischenlage  von  Sand  aaf  Planken  gelegt 
sind.  Die  Planken  sind  mit  einem  wasserdichten 

Uobenog  zu  Tersehen.  Dieser  Fußboden  hat  den 
Yonug,  daB  er  apAter  leicht  geändert  werden  kann. 
Das  Daeh  S4dlle  stark  gebaut  nnd  geeignet  aein. 
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Laafsshionen  daranzuhingen.  Die  OaBatücke  werdsn 
•af  RnUchen  nach  dem  anteran  Stockwerk  beffirdait, 
wo  sie  npntzi  and  weiter  bohaadelt  werden. 

Anlagen  mit  weit^^ebender  Arbeits- 
t«iluBg,  di«  bMoiid«re  Yoniehtaag««  tOr  di«  Hand» 
baboB^  wn  Termra,  FtormkMtoa,  OaSatBekra  «tw. 
enthalten,  werden  nach  iwei  Typen  aoBgeffihrt,  entweder 
als  ein  zwei  oder  mehr  Stockwerke  hoher  Ban  mit  den 

Transportvorrichtuiijjon  in  limn  dbcrt-n  Stockwerk,  oder 

es  wird  die  ganze  AnUpe  in  einer  l'lncht  zu  ebener 
£rde  angeordnet.  Welche  Bauweiso  /u  t>nij>fi'hlen  ist, 
b&ngt  Ton  dem  l'roiao  dos  eirund  und  Bodena  ab  und 
von  den  Abmessungen,  welche  diu  fQr  die  Qußwaren 
nStigw  Kerne  beben.  Die  FoSbdden  eolcber  OieBe- 
Mien  werden  an  beataa  ia  Betoa  an^faflbH,  «etl 

das  OieBen  erfolg  wibrand  die  Vennkeatea  bl  Be- 
wegung sind,  ̂ e  DachkoaatmktioB  maS  gni  Tor- 

■teift  sein,  da  ni»  vlidt^i  Bofnrderungavorrichtungen  zu 
tragen  hat;  die  KisenkonHiruktion  muß  bpiiufim  f^eputit 
werden  können  und  gut  im  Anetrich  fjohaltun  «ein, 
da  sie  leicht  rostet.  Holzschalung  mit  Schlacken- 
betondeeke  gibt  ein  gutes,  billigee  Dach.  Die  Fenster 
werden  metot  iü  Holirahmen  geaetet.  Die  Mauern 
wordso  gewSballeb  ans  Ziegeletotaea  »H  und  ohne 
BjeeaeBelen  anageüBbit;  tb  luMBmanera  eiad  Hobl- 
riefel  n  ob^iCniImi. 

Winde  ans  Olas  und  Eisen,  welche  eine  Zeitlang 
beliebt  waren,  sind  im  allgemeinen  fflr  Gießereien 
weniger  empfehlenswert,  da  e\o  im  Winter  kalt  und 
im  Sommer  heiß  sind.  Die  Hälfte  der  Umfaisonga- 
wandnngen  von  OioBoreion  als  Fenster  augebOdeti 
wird  für  gewöhnlich  genOgeud  Licht  geben. 

Die  Knpolöfen  sollen  hochgestellt  sein,  damit  ein 
Haan  nater  Uumb  exbattan  kaui  und  damit  Pfaaaen 
vaa  ▼eieeMedeaer  OrSle  nnler  dea  Abrileb  geaMII 
werden  kflnaea.  Bei  den  kentfanleriloben  GieBerelea, 
d.  b.  we  aaob  einem  annnterbro«benen  Yerfabren  ge- 
arbeitvt  wird,  ist  ein  Mischer  zwischen  den  Kupolofen 
und  die  OieBpfanne  eingeschaltet.  Ea  wäre  zu  wünschen, 
dati  ein  praktischor  Windregniator  bald  orfundi'U  wird. 
Als  H3he  fQr  den  Kupolofen  werden  3,35  bis  4,27  m 
Ton  den  DQaen  bit  aar  <Udlt  empfohlen. 

FOr  kleine  Boheieenmeagen  gnnfigt  das  Zerklainem 
der  MaMeln  Ton  Hand.  Den  Yerleü  einer  Kupolofen- 
GbanrietBaaebiae  kaaa  Hoeper  aoob  abdit  efaMebea. 
Dea  Rebeleealager  Millte  tob  etaem  Leafkiaa  beatrleben 
and  Schmalspurwagen  so  wenig  wie  möglich  gebraucht 
werden.    Nach  dam  Gichtboden  fülirt  Hoopar  gewöhn- 

lich von  dem  Abstich  ein  .Sprachrohr,  waa  auch  bei 
BBS  sehr  empfehlenswert  sein  dflrfte. 

FOr  die  Handhabung  grofier  Formkasten  ist  ein 
Lokomotivkran  sn  empfehlaik  Der  Vortregende  tieht 
deuelben  einem  Lanfkrea  ver,  weleber  dnrnb  die 
Waad  der  Oeblade  gefBbrt  let.  FOr  die  Beftrdonnig 
dei  Sandes  werden  Riemeneleratoren  empfohlen. 

Bei  einer  kontinnierlichon  Gießerei  muß  große 
Sorgfalt  darauf  Terwendet  \v(«rilt)ii,  daß  alle  einzelnen 
Operationen  in  der  Fabrikation  getrennt  Toneinander 
durchgeführt  wcrdon  und  genQgend  Raum  zwischen 
denselben  bleibt,  damit  irgend  eine  Unterbrechung 
Blebt  den  ganzen  Betrieb  stört. 

Die  ̂ mneebetei  blagt  aatftrUob  tob  der  Ait 
der  aaiafertfgenidea  Ketae  m».  OroBe  Katve  aiaaeea 
ia  dar  QieBerei  angefertigt  werden,  kleine  kfianen  in 
etnem  beeonderen  Oeblade  hergestellt  werden,  von 
wo  sie  durch  Transporteure  zur  QieBerei  befördert  und 
dort  durch  .Tangen  vertfilt  werden,  (iroße  Trocken- 

kammern baut  Honjii  r  nut  Feuerung'  unter  deiB  BedeB 
der  Kammer,  kleinere  mit  Oolgasfouorung. 

Wenn  Krane  und  Laufkatzen  angewandt  worden, 
so  ist  aobtsngebea,  dab  bei  den  JLreosungen  der 
Bahnen  ein  ZoeaauaeaetoBea  eder  gegenaeUlgee  SMbea 
vermiedm  weiden.  — 

Ana  dieieiB  Tortrage  iat  ver  aOem  eieiobffidi, 
dafl  man  in  Amerika  GieBerelea  aUbl  aaob  Hemallea 
oder  schablonenhaft  baut. 

Vielmehr  werden  die  spe/iell  Torlii>i;endcn  Ver- 
hältnisse boriicksichtig-t,  und  auf  dic-u  lben  werden  die 

Erfahrun^'on  doe  .S[iüzialihlL'ii  ansjcwundt.  Kleinere 
GioÜoroion  scheint  man  drüben  nicht  mehr  zu  bauen, 
dagegen  scheint  es,  als  ob  sich  die  Gießereien  bis  anf 
das  laBerste  msiaüaieien  nnd  ia  bestimniten  Ar- 

tikeln mit  reiehlicber  Anwendung  tob  meehanisoben 
Hilfsmitteln  eine  bebe  Produktion  erreichen.  Ancb 
bei  uns  sollten  die  Gießereien  mehr  dahin  streben, 
als  es  ,j<'t7t  E:e8chioht;  daz.u  müssen  sie  aber  ihre  Ein- 

richtungen derart  vervollkommnen,  daß  sie  das  Beste 
auf  die  billiggio  Woiho  horstollen  nnd  jeder  Kea- 
kurrenz  die  Spitze  bieten  können. 

Ganz  kleine  Gießereien,  weiche  heate  eia  UmnMr» 
liebes  Dasein  fristen,  solltea  den  Betrieb  einstellea. 
Ob  aber  in  der  fiberm&Big  geetetgerten  Prodaktion, 
welobe  bei  nas  sebwev  abnaetma  ist,  ebi  Segen  liegt, 
mag  datatai  nslaUi  Ueibea. KCtaaelienbreda,  Jall  190T.      ̂   Freitag 

Die  Rheinisch -Westfiliische  HOtten-  und  Walzwerks -Berufs- 

genossenschaften im  Jahre  1906. 

Dom  Boriohto  für  lOfV)  entnehmen  wir:  Die 

Zahl  der  Betriebe  betrug  am  1.  Januar  1U07 

22^  dia  Zahl  dar  yafaidiartfln  PerBonan  iat  toh 

149888  auf  IßBTiOT  gestiegen.  Die  Höhe  <inr  pe- 
sahUen  Löbne  und  Gebälter  belief  sich  auf 

346887288  (L  Y.  811884263)  ui.  Auf  den  Kopf  daa 
Versicherten  entfiel  ein  Lohn  von  1508  (1413)  Jk 

Verletzte  Personen,  fUr  die  im  L<aufe  dea 

Berichtsjahres  Enteohädigungen  gezahlt  wnrdeiu 

2635.  Die  Folgaik  der  Vailatanmgen  ateUlen  aioh 
wie  folgt: 

Bei    201  PerHonen  Tod, 

.  ITTO  deaemde  teOwaiae  IrwerbaaaOUi^t, 

„  191  „  völlige  , 
g     473  Torübergehende  « 

Die  Kntsr  iiüdigungslietrilgie  baUafan  aioh  anf 

8886ÜÜ2,iM  (3ü25ö71,öö)  Jt. 
Die  Undag»  betrug  4666146188  Jt.  Diam 

Betrag  aetat  aioh  wie  folgt  anaamman ; 

■A 

Tenreltaagekoaten   St4l47,M 

Unfallentacbadigung   8  88«  002,94 

Einlage  in  den  Reservefonds  ...      729  168,66 

Ab: 

49M41M« 

264  STS.- 
4  nos  14ß  Sß 

Aus  dem  Bericht  des  techuisuhen  Aufuiotit«- 

beamten  Hm.  Freudenbeiig  teilen  wir  folgendee 
mit:  Die  Zahl  der  Reisetage  im  Beriolitsjahro 
belief  sich  auf  120.  Daron  onttielen  auf  die  Be- 

aitditigung  ron  Werksanlagen  und  Unfalluntar» 
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ISM   8taU  and  Bimn. BeridU  Mer  itt-  und  mtuUhuli$dte  Fatmt*. ST.  Jikff .  Kr.  BT. 

Huchiuigen  ä2,  auf  Teilnahme  an  ̂ iit^ungeu,  Besucli 
der  Btfindigen  AuBsteUung  für  ArbMterwohlfahrtr 
mit  BotriobKin^oniuuren,  Meistern  und  Arbcitorn 

88  Tage.  Die  Werksbesiobtigungen  und  Unfail- 
untennehungen  enreiohten  die  Zahl  151.  Dieselbe 
verteilt  picli  wie  folgt :  85  Eleeiohtipunppn  uline 

Veranlaasung  zu  Bemerkungen,  80  Besichtigungen 

mit  Bemerkungen  Uber  erforderliche  Schutsvor- 

kehrungon  und  mangeUiafte  Beachtung  der  Aua- 
fUhningsbestimmungen,  27  Unfalluntersuchun^en. 

Der  im  vorigjäbrigen  Bericht  erwähnte  Wunsch 
der  technischen  Aufaiohtebeamten  der  Kisen-  und 

Slalil-Borufsgenossonsi'haff eil,  der  Vt'rl);itiii  mi^Ljo 

eine  gemeinKchaft liehe  Konferenz  seiner  tech- 
niaehen  Beamten  mit  den  Maaohinenfabrikanten, 

V  elf'ho  sich  mit  der  Herstollunp  von  Pressen  nn<l 
Stanzen  und  vuu  Fallhämmeru  befassen,  ver- 

anlaaaen,  in  welcher  die  ndtigen  Sehnteror- 
kehriingen  an  diesen  geführüclieu  Miiscliinon  lie- 
raten  und  festgelegt  wUrden,  ist  zur  AiutfUhrung 

gebracht. 
In  Ausführung  dos  Beschlusses  tlos  ( lonossen- 

BohaftaTorstandes,  auch  im  Jahre  V.KRi  Meisier- 
und  Acbeiteneaaea  aar  Besichtigung  der  stÄn- 

digon  Auflatettang  (Dr  Albeiterwohlfahrt  in  Char^ 
lottenbtirg  zu  veranstalten,  besuchte  ich  die  Aub- 
stellung  7.weimal,  und  zwar  vom  3.  bis  G.  Oktober 
mit  4ü  Meistern  und  Arbeitern  und  vom  10.  bis 

13.  Oktober  mit  44  Moistorn  imd  .Vrhoitorn.  An 

diese  Besichtigungen  schloß  sich  eine  drille  an, 

welche,  durch  eitoen  cur  Geaceaensofaaft  geMfrigen 

Betrieb  unjrerogt,  in  den  Tagen  vom  15.  bis  17.  Ok- 
tober durch  Betriebsingenieure  ausgeführt  wurde. 

Die  allgemein  üblichen  Sohutsvorkehrnngen, 

wie  Verdeckunp  der  7:i1inräder,  gute  und  wirk- 

same AusrUokvorrichtuugen  usw.,  sind  bei  Be- 

Bericht  über  in-  und 

Patentanmeldungen, 

velche  von  dem  angefebenen  Tage  an  wibrend 
■welerMenate  inr  Elntlebtnabme  fBr  icdermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegett. 

IS.  ▲ngoat  1907.  KL  3  c,  B  44  »9S.  ZiehprawaL 
Beonar  Maaehiaenfabrik  and  ISasDgieBaiai  Fr.  MSake- 
mUIer  &  Cie.,  Bonn  a.  Rh. 

Kl.  7  c.  K  80  481.  Stanz-  und  Ziebpreaae  mit 
yow  -^temvpl  an|[;etri(')ient>r  ZnfQhnUlgavorrlehtBag. 
Otto  Kimnu'l.  Lambrecht,  Pfalz. 

Kl.  7  c.  >i  h  j::  JT.').  Vorrichtunp  zum  Lochen  von 
Blechen  nach  MaUgabo  oinur  .Muittt-rj^obevorricbtung. 
Moritz  Schindler,  Teplitz-Schuiiau,  Höhn.;  Yertraler: 
C.  0.  Qsell,  Pat.-ABW.,  Rerlin  S\V.  61. 

Kl.  Te,  W  tSlBS.  Vorrichtung  zum  Auftrages 
von  Dichtnngaauaaa  anf  die  Boden-  oder  Dackolriader 
von  OefIBan.  Arthnr  Vilzin,  OUehf,  Beine,  Fraakr.; 
Vertreter:  0.  Fehlort,  (L  Loubier,  Fr.  Harmaaa  aod 
A.  Büttner,  Pat-Anwüh.-,  Herlin  SW.  61. 

Kl.  10a.  K  M2  H.'»»;.  Kammer-  o<b>r  Ki  t.irtf>nofen. 
beiionders  7,nr  Kr/eiipiiii^'  vitnt»«^  unil  ki>kK,  bei  dem 
dafi  Hoizfra»  hoiÜ  zu^tlröini  uml  in  n  tiirmi;,'C'ii  (rUck- 
kehreDdou)  üeizzUgen  verbrennt.  Heinrich  Kopper«, 
Eaaan,  Bahr,  IieBMrgetr.  80. 

Stellung  der  Maschinen  aller  Arl  stetä  von  den 
Lieferanten  zu  fordern.  FHlr  die  Inatandhalttmg 
der  \<>rb:indenen  Sehnt /\i irkobrnntren  mllssen 

allerdings  die  Betriebe  selbst  verantwortlich  ge- 
macht werden.  Stete  Kontrolle  nicht  nur  Ober 

die  Sehnt zvorkohrungon  an  Mn.schinon,  sondern 

auch  Uber  die  Befolgung  der  AuafUbrungsbestini- 
mungen  kann  ich  nur  angelegentlichst  empfehlen. 

Da---  B-  r  I  liisjahr  brachte  einige  Mas-senun falle 
und  eine  bedauerlich  hohe  Zahl  von  Todesfällen. 

Bei  den  Anlagen,  bei  denen  das  gereinigte  Hoch- 
ofengas zum  Botriebe  von  Kraft mascliiuen  benutzt 

wird,  marbt  sich  liius-selbe  als  ein  sehr  unheim- 
licher (jast  bemerkbar,  der  durch  die  geringsten 

Undichtigkeiten  der  Zuleitungen  auatritt,  sieb 
unbemerkt  in  den  FundamentrKumen  vorbreitet 
imd  selbst  durch  dicke  Mauern  in  Nebenraiune  tritt. 

Von  den  sahlrdehm  BinseltodeefltUen  ist  eine 

grotlo  Zahl  auf  StdbstvcrHcluiIdoti  zuriir  kziiriihrt'n, 
Die  Zahl  der  im  Berichl^ahre  gemeldeten  Unfiiile 

betrigt  82441  gegen  29877  im  Vorjahre.  Von 
diesen  irnfällen  sind  2035  oder  S.Ci",,  entschädi- 

gungspilicbtig  geworden.  Atif  lOÜÜ  Arbeiter  ent- 
fbllen  16^1  Verieteungen.  Der  Anteü  der  Augen« 
Verletzungen  beträgt  auf  10000  Arbeiter  11.8. 

Der  Arbeiterwechsel  war  der  bis  daitin  leb- 

hafteste und  beträgt  4*Jo/o  der  diurohschnittlioh 
beschäftigten  Arbeiter,  gegen  4(5,  43,55,  42,^i  und 

.^{>,H*/«  in  den  Vorjahren.  Dementsprechend  ist 
auch  die  Zunahme  der  Verletzungen  im  ersten 

Jahre  der  BeadiBftigung  auf  den  Werken.  Die 

Zahl  der  Vorlelzungen  ist  4H,4o'o  gegen  RS.l, 

3ti,ü  und  34,0"/»  der  Vorjahre.  Im  ersten  Jalire 
der  BeechKftigung  mit  der  imfallbiingenden  Arbeit 

war  der  Satz  47,''.  o/«  gegen  44,8»  4^  und  40^7 */e 
in  den  Vorjahren. 

ausländische  Patente. 

Kl.  31c,  F  22  566.  Kern  aar  HarateUuv  der 
Sandform  fOr  stehond  zu  gieleede  Bohre.  Leieni 

FrobflMder,  Selb^  Oberbaaken.  * KL  80  b.  Seh  88908.   Terfahren,  die  nndekraft 
baaiaoher  Kalksilikate,  wie  Fortlandzement,  Horhofcn- 
BcUacke  und  dcrgl.,  durch  Zusatz  gemahlener  horh- 
kii'nL'lhiiurchiillij,'i  r  Stiillo  und  nachfolgcudo  Härtung 
der  Formliuge  mittele  gespannten  Waseerdaropfee  zu 
arhShen.  Dr.  W.Sehnaiaaber,  OaBabrflek,Lottertir.  188. 

Gebraucbsmustereintragungen. 
2!t.  .luli  1907.  Kl.  49b.  Nr.  813181.  Feile  mit 

krfihb'ii,'t'iifr>rniigen  Zähnen.  A.  Vernaz,  Genf;  Vertr.: 
l>r.  Ii.  Alcxander-Kaiz,  Fat. -Anw.,  Berlin  SW.  18. 

Kl.  49o,  Nr.  812  748.  Federzughammor,  bei  dem 
die  Lager  der  Hammervelle  verschiebbar  sind.  Emil 
Petermann,  Birmenitz  b.  Oitraa. 

Kl.  4»  f ,  Nr.  818040.  Biagavorriditaag  fOr  Winkel-, 
U-,  Xi  I-EiMB  and  Sehianan  naw.  Vereinigte  Kam- 
nerich'Bcho  Werke,  Akt-Qn.,  Berlin. 

Kl.  49  f,  Nr.  813  086.  Schniedeherd  mit  einem 
als  runder  Mantel  ausgebUdotaa  FeA.  Paal  SpNiBger, 
Herlin,  (iubenorgtr.  Hl. 

5.  Auj:u8t  rJü7.  KL  la,  Nr.  313506.  SiebroHt 
aus  Dreikanteieen  mit  Terbrocbenen  Kanten.  Arnold 
Morabaeb,  Dnanwald. 
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11.  StptwBbw  IMT. Bericht  über  in-  und  amMwrffadfc«  Patents. 8laU  od 18tT 

Deutsche  Reichspatente. 

Ml,  7a,  >r.  1H0080,  vom  29.  Jali  1908.  Max 
Manaetniftun  inPuri».  Italswer/e  zum  Streckm 
0«nBekrtn  und  anderen  Hohlkörpern  miiteU  mehrerer 
mrftinamdmr  fOgenitr  Weihtmpam^  oiet  IPoImmMm 
tnitaintkmender  Oesehwindigkeit  und  heweglidum  Dom. 

Dm  Walswerk  bMtoht  aus  mehreran  bintor- 
dmUHlMr  mgmiaatita  Wkkenpaaren  oder  Walzun- 

sStzen  a,  />,  r,  d,  von 
^  denen  dem  iiiidifol- 

genden  Paar  atets 
eine    größere  Ge- 
■ehwisdif  keit  ab 

tom  TorWgelnadeB 
fagabaavird.  Der  x.  B.  durch  die  endlose  Kette  f  ango- 
trialwBe  Dom  e  erbUl  eine  Oeichvindigkeit,  die  gloieh 
iat  der  Dreht^oRehwindigkeit  d«8  loi/ten  WAlzonsHtzen 

Durch  diimo  Kinrichtting  wird  (iie  Strickarbeit 
mSfliehBt  gegtei>,'tTt,  /unli  icli  nhor  die  Vorhcwr^nin^^ 
des  Materials  Tollständi^  geniehert.  dn  di  r  kit/te 
Walzcnsatz  d  in  Verbindung  mit  dem  mit  ̂ 'leirher 
OaMbwiadiakeit  durchgecogaaea  Dorn  r  das  .Material 
ta  NfobBlSigcr  Weiae  we^ahl  and  wegspinnt,  wAh- 
laadala  fordaraa  Waliaapaara  «,  c  die  Streekaag 
dea  Bohres  beeoigaa. 

Kl.  l»a,  Nr.  180041,  Tom  22.!-November  1904 

Kallcer  Werkzengroaschiaaa-FabrikBraaar,' Bobanacher  &Co.,  Ak tiea-Oatellecbaft  ia 
Kalk  bai  K91a.  Simritiatmf  aar  V«rkbiätrm»§ 
dee  Wandem$  mm  K$enbahn»ehienen. 

Die  I.ÄngHBchwellen  h,  die  mit  den  (Jiii'r-Ji  fiwen4>ti  ii 
XU  einem  Uansen  Tereinigt  sind,  beoit/en  unter  dem 

ScIiienenatoB  eine  Auspressung  c,  die  in  eine  ent- 
sprechend groBe  Anaaparong  d  der  beiden  SchienonfQBe 

hineinpaßt.  Statt  der  AaspreBsnng  e  kann  die  Ltlng«- 
achw«Ua6aBabdaLadliarhaUaii,iBaaaainaaatai»reobead 
gaetaltete  Platte  aiH  Zapfaa  alBfeialtt  wird. 

KI.  31h,  Nr.  180227,  vom  6.  Dezember  1904. 
Ott.o  Frick  ia  SaltejObadea  (Sehwadaa). 
EUktritcher  TVaneformotorofen. 

Die  Srhmelzriaaa  aad  der  sie  abdeckende  Dcrkpl, 
dar  bisher  igewShnlleh  ane  mehreren  aektorförmi^eii 

Teilen  bestand,  erfahren  bei 
elektrischen  Schmelzöfen 

infol^''-  den  Läufigen  Ab- 
decken» und  der  iingleich- 

mlBigen  Beachickung  eine 
ungleiche  Abnutzung.  Um 
diese  la  Termeidea,  eoilea 
Riaaa  aad  Daekel  gegen- 
riaander  drehbar  einge- 

richtet werilen,  «o  dixW 
der  Ofen  auf  seinem  gan- 

zen Umfang  durch  eine  oin- 
zigo  oder  nur  wenige  in  dein  Deekol  betindliehe  OefT- 
Dungen  völlig  gleiehfiirmig  bettchiekt  zu  werden  ver- 

mag. Eh  kann  sowohl  der  Ofen  a  fest  und  sein 
Deckel  Ii  auf  Rollen  c  drehbar,  als  auch  umgeikehrl 
dar  Ofen  drehbar  ead  der  Ofendeekal  b  Mt  aaga- 
ordaat  lata. 

Kl.  I2e,  >r.  180116,  vom  ü.  Juni  19ü5.  Wenzel 
HeB   in    Königshof,  Bdhmen.    Mit  ITatmiin 
mritsung  arbeitende  Vorrichtung  fur  MtkUftU^  eaa 
Outen,   imbtsondere   ton  OiehtgtUMf  ai0  AbtjfU'f 
•m<*lM  MI  den  Zu-  und  AbteUmutH. 

Dia  biiber  Ia  dea  In-  aad  Abfeitangen  der  Oiebt- 
ganalaiMr  TOrgeeeheaen  Absperrventile  »ind  inner- 

halb derStanbabscheidnngskummern  angeordnet,  iiuiein 
die  Miindiingon  der  /uliltmigeii  in  die  Kaminern 
him  iiiraLreii.  als  VentÜHitzi'  «iisL'idiilijet  und  ho  gebaut 
Hiiid,  diiii  liiT  DiehlungNrand  liiuMi  r  Mündungen  senk- 

recht gericiitet  ist.  Die  Absperrung  dieser  Mündungea 
erfolgt  durch  glockenartigo  Ventile,  die  mit  echarfaa 
DiohtBBgar&ndern  Tereeben  eiad  aiid  voa  aaiiea  ge- 
atoaart  wardea. 

Dia  Eiarioblaag  beiweakl^  die  Absonderung  voa 
Staub  Ia  daa  Lattu^ea  aa  Tarhindem,  wae  biaber 
an  den  StaUea,  WO  die  Yeatila  aiagabaat  waraa,  dar 
Fall  war. 

Kl.  24e,  Nr.  IM)  168,  vom 
23.  September  1905.  Friedrich 
Thiele  in  Hildeeheim.  Ooe- 
eneuger. 

Öar  ala  YanrlraMr  Ar  dia 
Lafl  dieaaada  Zwltehearaom  swf- 
Bchen  dea  beiden  Mänteln  a  und 

b  ist  nach  oben  gegen  den  Oas- 
austritt  c  durch  einen  Sandver- 
achluü  (i  in  solcher  Hulie  abge- 

schlossen, daU  ein  Kntweirhen  Ton 
Oaa  durch  die  Fugen  der  etwa 
zerborstenen  Schamotteansmane- 
raag  hiater  dea  Slaiaea  aaaiitt^ 
bar  nuB  Qaaaaetritt,  ahaa  daB 

ee  die  obaa  glSbeade  KoUea- 
schiebtim  Oeneratorscba«ht  durch- 

strichen hat  lind  möglichst  voll- 
ständig reduziert  ist,  verhindert 

wird.  Der  innere  Mantel  ti  ist  um 

den  Oeneratorscbacht  nachgiebig' 
gelegt  und  wird  durch  Bolzea  a 
nad  OmcUedera  f  ia  SkeUaap 

gahaltMi.  Dia  Laft  tritt  bai  ff  aia  aad  vaffawtrmt 
bat  k  «iadar 

Kl.  4»e,  Nr.  1801100,  vom  11.  August  190.^. 
KrtiHt  l'eters  in  Düsseldorf.  Steuerung  für 
Riemenfatthtmmer  mü  ttänd^  umlaufmder  Hub- 
Scheibe. 

Der  RieBMB  «  fOr  den  Hammerhir  b  wird  aber 
die  aaf  der  Aatriabwelle  c  siuenda  Bianaeheibe  d 
und  daaa  swiaebaa  awei  RoibroUen  e  «ad  f  geführt. 

Von  dieeen  ist  e  fest  gela- 
gert, wShrend  f  auf  dem  um 

Reizen  '/  drehbaren  Hebel- 
arm h  L'elut'ert  ist.  dereiner- 

ecit-  mit  ilcin  Striirrhobei  i 
vorl)unden  ist  und  andemeits 
den  Rahmen  k  für  die  Rio- 
mentragrollen/trSgt.  Durch 
eine  Feder  m  wird  der  He- 

bel *  (ttr  gawOhalieb  ea  weit 
aacabol>en,  daSdieSeibraUe 

/",  die  durch  einen  Riemen  n 
▼on  der  Riemscheibe  o 

ständig  angetrieben  wird,  von  der  Rolle  r  etwas  ent- 
fernt i»t  und  die  Tragrollen  /  den  Kiemen  n  von  der 

gleichfallH  umlaiifendeu  Üiemsclioibe  d  abheben.  Wird 
hingegen  der  Hebel  A  niedergezogen,  so  senken  sich 
die  Rollen  /,  so  daB  der  Riemen  a  auf  der  Scheibe  d 
zum  Aufliegen  kommt  und,  da  auch  gleichzeitig  die 
angetriebene  ReibroUa  f  gegen  e  geprallt  wird,  vaa 
latoteraa  adtgeaanmaa  wird  aad  dea  Haauaerblr  b 
haobitabt 
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Kl.  40 f,  Nr.  1799M»,  toth  4.  Mal  1905.  Karl 
K  o  h  u  t  in  N  ft  w  o  j  o  w  a  h.  N  o  u  -  S  li  n  d  i>  <■ ,  Oalizien. 
BUgema»chint  für  Flach-  und  Fa»«oneitt:r\  mit  drt-i 
in  ftHeker  BidUuHg  «ngetrieienm  Walsen. 

Um  bei  jeder 

/  \  Stellnng  der  drei 

/         ,1^-.  Biagewalzen  4 nd  e  einen 
anterbrodMiMB 

Eingriff  d«r  «nf 
den  AobMa  d«r 

Biegewalsen  be- 
feetigton  An- triebsräder (i ,  e 

und  f  zu  orziolen, 
sind  diese  Achsen 

durch  zweigleioh- 
ecbeakaUcfl 

BelnbknriMlg«- 
triebe  f  nnd  A  so 
miteinander  Ter» 
banden,  daB  die 

oigentlirhe  Biege- 
walzti  c  die  Kur- 

belzapfen dor  Kurbeln  g  and  h  bildet.  Die  eine 
der  beiden  unteren  Walsen  nnd  zwar  a  ist  fest 
gelagert,  die  andere  (b)  hingegen  entweder  in  den 
gerade  gefabrten  KrenzkSpfon  der  Schabknrbelgetriebo 
gelagert,  oder  wie  dargastaUt,  OMBittolbar  mit  den 
Znpnn  ia  gondan  Sehntien  dea  ViaehtneBstSad«» 
geführt.  Dorßh  Verschiobunf^  der  Krenzköpfe  bezw. 
der  Walzo  b  nnch  di>r  einen  od<>r  «ndern  liichtung 
—  im  ilar^'PHtellten  ni'isjiiol  durcli  dio  ( iowimli  ̂ pindol  i 
—  wird  die  obere  Walze  c  entweder  gehoben  oder 
gesenkt  und  damit  dM  VericsUek  k  aflawlahor  od«r 
BtArker  gebogen. 

Die  eine  der  beiden  Kurbeln  h  ist  so  weit  ver- 
Ungsri,  d«B  aaf  ih;  «in  oit  dem  Zabarada  l  io  Ein» 
griff  ttahmdM  AnMabnid  m  gelagert  werden  keaa. 

n.  81  b,  !fr.  1800B8,  rom  15.  Mai  1905.  Bopp 
&  Se  u  t  h  o  r  in  .M  ii  n  n  U  i>  i  tu  -  W  a  I  d  h  o  f.  JFmrm 
moMckiur  mit  Miidiü-  iin>l  Dun  hzfhplatte. 

Kür  Modolle,  die  aus  zwui  unsymmetrischen  Hälften 
Iwstanden,  niuÜtun Durcbsiehplatte  nnd  Modellplatte 

MrjedeModellhllfta 
uageweehaelt  oder 
für  jede  HSlfte  eiae 
bo.Mrtndcri'  Fiirmma- 
Kcliiiie  liiiiutzt  wer> 
lien.  Hi'idos  wird  ge- 
mitt  der  Erfindong 
dadnreb  virinieden, 
daß  die  Durchzieh- 
platte  a   fQr  beide 

ModeUhllftea  b 
branehbar  geraaeht 
wird.  Sie  orh&lt  einen 
Ausschnitt ,  in  den 
it^du  d.-r  .Modellhälf- 
tt-n  pnUt;  die  jeweils 
diir<  Ii  dio  .Mrtdell- 

hälfte  nicht  godeek- 
taa  Teile  dee  Ava- 

daidi  Deek- 
Bliadsiteke  « ia  der  Diekeder  Dardulehpiatteuiageftllfe, 
die  am  Modell  angebracht  sind.  Die  Unrehilehplatte  a 
kann  aber  such  olipn^^o  wie  diu  Modollplatte  f/um  Zapfpn 
drehbar  sein.  vsidM'i  dniin  ihr  Au!*-.  linitt  «iniT  der 
Modellhiilftcii  i  ti!-'|irit  lit.  Nurh  dem  AUfnniU'n  der 
einen  Modt-libiilftf  werden  dann  beide  l'latten  um 

It^O  "  gedreht  und  nun  die  andere  ModellhAlfte  ge- 
formt, die  jetsi  in  den  Aosachnitt  der  gewendeten 

DarebpreBplatte  hineiapaBt 

n.  49f,  Kr.  vom  IB.  JhauA&t  IfUL 
Otto  Heer  in  Zürich.  Btekhimdkim  ftr Mohn, 

Wellen  und  l'unaißiiei-nen. 
Der  l'retistenipel,  welcher  durch  das  Triebwerk  a 

b  auf  das  zn  richtende  Werkstflck  c  je  nach  dessen 

Btirke  nai 

und  nieder  bewegt  wird,  benteht  au*  den  beiden 
Teilen  d  und  e,  die  daroh  Feder  f  zusatnmen-,  aber 
durch  einen  wagerochten  Keil  g  aoseinaniiiT^etrieben 
werden.  Qestenert  wird  der  Keil  g  durch  ein  Gelenk- 

parallelogramm h  i  k,  dessen  Gegenseiten  •  Aber  ihre 
Orebponkte  h  hlaaaa  verilBgert  liad  und  Zapfea  i 
tragM,  welche  ia  Lflagieehntie  dee  KeOes  g  eingreifen. 

Kl.  40g,  Nr.  180002,  vom 
29.  Januar  1906.  Siemens- 
Schackert   Werke  0.  nu 
b.  H.  in  Berlin.  Yirfahrm 

«NT  Btfestigung  M»  tMlsM«M 
vtrtnkUn  Stiften  in  Platten. Xach  dem  Einsetzen  dea  Stiftee  in  die  Platte 

wird  boider4e!(F<  der  binterdtehte  Baad  dea  Stiflaa 
gegen  die  Platte  geprefit 

E1.4•^  Hr.  IMMV»  timb  B.  Jwnar  IBOt.  Starm 
&  Sahmits  ia  KBta.  Sdmi^itvnm  mA  KitU- 
keMtmtrM  und  vtrtttltbartm  Hub  wdftmMf  dst 
Oanget  der  Main-hine. 

Der  Stempel  a  wird  von  der  AntriebweUe  b  aus 
naler  Tennittlnag  van  iwei  KaiehabelB  anf-  nad 

niedorbew ejjt.  Der  obere  Kniehebel  c  wird  Tun  einoir 
ex7entrih<  h  nuHgebildeten  Welle  e  pestüt/t.  die  in  dem 

durcli  dus  lliindrnd  /"  einstelli'aran  !jrti,'erkii]if  v  mht. 
Dio  £.Y2cuterwelle  e  trS^t  nuäon  einen  Hebelarm  h, 
durch  den  der  .StQtzpunkt  dos  Hebels  c  wihrend  de« 
Oangea  der  Preese  von  Hand  geiadert  wetdea  kans,  am 
die  AfbdIihShe  der  Praiae  den  Werkatiek  aaiapeeiea. 
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Pitente  der  Ver.  Snaten  von  Amerikt. 

».  8188n.  Bw«rd  a  Jon«t  in  Sab  Fr»a- 
cisio,  Kai.  Oatreiniger. 

Der  /.um  Ki'inigen  von  WaHScrj,'»«,  ( i.  iuTntnrtjjih. 
flifhtffas  usw.  (lionciidi'  Appnrat  luriibt  auf  lii'iii 
i'riiizip,  das  v<'runri'inif,"t(>  OfiK  zuitmI  mit  Dampf 
gründlich  zu  miet  ln-n  und  dann  d«D  Dampf  mo  »tark 
abzukOhlen,  daß  er  hI«  L  zu  Wasser  kondOBliert  und 
hierb«i  dsn  Btonb  mit  oiedemilit 

Dm  Twaareioigte  Qm  tritt 
bei  •  Ib  einen  •tcli  narh  unten 
tricbt»rf5rml(7  Yerjanf^enden 
Kaum  b  eil),  in  dem  ein  zen- 
truK'H  Itdlir  r  biw  in  dun  Trich- 
tcrrohr  d  rüiclit.  Durch  das 
liobrc  wird  gespannter  Dampf 

eingeleitet,  der  da»  lias  an- 
saugt und  iich  mit  ihm  in 

dem  mit  eehraabenfOrmigen 
LeitUeban  <  Mtfettntteten 
Rohre  4  innig  mitcbi  Am 

(  ti  rem  tritt  daa  Dampfgaa- 
„M':iÜHoh  unton  ans  in  einen 
^roüen  Hehftiter  den  e« 

bei  g  wieder  TerUtit,  um  in  einen  OberflScbenkonden- 
Kator  h  zu  gtrömen.  In  dienen»  findet  eine  so  starke 

AbküblunK  statt,  daü  der  Datnpf  Hich  zu  Waaser  Ter- 
dichtet  und  zuHamnien  mit  den  Verunreinigungen  dea 
Oaaes  snr  ▲bacheidun^  kommt,  die  daroh  ilohr  «  nb* 
dielen,  wlbrend  dM  gerebigte  One  bei  h  «btieht. 

Nr.  »3O0((5.    Albreebt  B.  Neumenn  in 
.1  o  I  i  e  t .  Jll.    y'  rtf  ilungtvorridihM§  für  4k  Bt- 
lifliirkuiio  lott  Hochöfen. 

Zweck  der  Vorrichtung  ist,  uino  gleiohmSBige 
Yerteüoag  der  BeaolüolLaBg  Mf  der  Oiohtglooke  a  n 
endelea.  Ee  iet  n  dieaen  Zweelte  Aber  dem  greten 

i  ein  kleinerer  Falltriehlere  an- 
geordnet, deranf  ein- 

mal  nur  einen  kleinen 
Teil  der  Heschirkunf,' 
aufzunehmen  vermag 
und  der  unton  durch 
eine  zweite  kleinere 

Oicbtglocice  d  abge> 
BchloBsen  ist.  An  die- 

ser Oloeke  d  iet  «ine 

elliptiache  Scheibe  e 
so  schräg  angebracht, 
daB  »ie  den  ganzen 
Tritluerijiiirschnitt 
ausfülltunil  beimSen- 
kon  der  (»locke  diu 
Iteachickung  nach 

einer  Seite  lenkt. 

Nach  ieder  Entlee- 
rung ON  FUltiidH 

tera«  wird  die  Olodie 
d  mit  der  Scheibe  « 
ein  StOck  gedreht, 
so  daß  die  Einzel'- 

l)i'M'lii<  kuii;.,'!'!!  regelmäßig  im  Krt  iri  liuruin  in  dflO  Be* 
ecbickungstricbter  b  auf  die  Uichtglocke  a  fettoa. 

■a  iet  n  diceem  Zweekn  din  Olehtgleeke  «  na 
einem  Qeetdnge  f  anfgeliangen  and  mittele  eines 
JecbesA  mit  dem  Kolben  eines  hydranlischen  Zylinder«  9 
Terijundi  n.  Die  zweite  («locke  li  wird  mittels  cineM 
das  <ichtrtn;;n  f  umBchüeüenden  KohreB  i  von  einem 
(}e\N  ii  lit-ibeliel  k  getragen.  Dhh  obere  Ende  des 
Itohres  •  iot  drehbar  in  einem  (iohäuse  /  gelagert 
and  mit  einem  Zahnrad  m  Teraeben,  das  mit  einem 
sweitea  kleineren  Zahnrad  n  in  Bingriff  atebt.  Dieeee 
kleinere  Zahnrad  tat  an(  ̂ er  Aehee  e  befeettgt,  die 

&ÜH  dorn  (ichäuHe  /  heraustritt  und  mit  ihrem  oltercn 
schraubonförinlg  trewundeneii .  vierkjuitigeii  linde  in 
einer  in  dorn  .Joch  Ii  gelagerte  11  Kut;4d  ji  gleitet.  Der 
Kugel  ist  mitteU  einen  (iesperrcf.  nur  Drehung  in  einer 
Richtung  gestattet.  Heim  Senken  der  (tlocke  d 
gleitet  die  Achse  o  durch  die  Kngel  p,  dic-c^  dabei 
drehend;  beim  Heben  wird  ate  dagecea  aelbatta  eine 
Drehung  vereetxt,  en  der  dareh  «ne  Zehnradaber- 
tragong  m  n  daa  Rohr  i  and  die  Glocke  d  mit  ihrer 
TerteilungsBcheibe  «  teünebmeD.  Der  Grad  der 
Drehung  und  damit  auch  die  Zahl  der  Hinzel- 
beaeltielcangen  kann  durch  eine  Anzeigevorrichtung  g 
eiehtbar  genaeht  werden. 

».  SIT 747  und  si;7»0.  (icor-c  W.  Möll- 
mann in  Pittahurg  und  Erucst  W.  Marahall 

in  Yonkere,  N.T.  Ho^tfattdurdgaufgug. 

Der  untere  Teil  a  der  Fahrbahn  de»  Scbrigaaf* 
zuge»  ist  ateUer  gehalten  ale  der  fibrigc  Teil,  am  den 
FArderbehilter  4  für  dae  FOUen  mit  Krz,  itrmnstoff 

UMW.  in  eine  inSg- 
liehst  gute  Lage  zu 
bringen.  Um  nun 
das  Anfahrmoment 
für  die  Xatiehine  c 
zu  verringern,  iet 
der  Behllter  an 

welchen  die  Zap> 
Stangen  d  für  das Seil  r  beiderseitn 
liefi'iitigt  sind,  in 

seinem  Wagenge- 
stcll  /'  verschiebbar 

gelagert  Heim  An* ueben  des  Seilea  e 

■etat  uoh  eomit  sn- 
nleiut  nur  der  FAr- 
derbehSlter  b  nadl 

aufwärts  in  Bewe- 

gung, der  aich  in dem  etwas  llogeren 

Wagengeatell  mit  Rollen  in  S<  blitzen  führt,  und  da« 
Wagengestell  f  wird  erst  dann  mitgenommen,  wenn 
die  Vorderrollen  de»  Behälter«  b  die  SehlifaEe  de«  Qe- 
«telle«  f  durchlaufen  haben. 
'  Nach  dem  Patent  Hr.  BIT  710  wM  das  Anlaaeen 

der  FSrdemiaeehine  e  dadnreh  erieiehtert,  daB  da« 
F&rderseil  Obereine 

am  WH^ri'nkasten  /* 
angebraclite  Holle'/ 
geführt  ittt  und  mit seinem  einen  Endo 
e  vorübergehend  bei 
f  featge lagert  ist; 
zum  A  nfahren  ist  in 
dieaemFailenardie 
halbe  Kraft  nMig . 

Die  Seilsoheihcn 
d  sitzen  zu  beiden 

Seiten  des  Wagen- kastens //:  es  t*ind 

also  zwei  Seile  vor- 

banden, deren  eines 
Ende  c  an  einem 

Querstdok  g  befe- 
stigt iet.  Diesss 

Querstack  liegt  ffir 

gewöhnlich  in 
einem  am  Wagenboden  sitzenden  llrtken  h,  wird  jedoch 
beiin  Niederfahren  de«  Wagens  Helltwlt.itig  von  eirn'ni 

zwischen  dent  Auf/iijjircleisc  befestigten  Hock  ('  crfalit 
und  bleibt  hier  so  lange  liegen,  bis  der  Wni:i  11  f' 
beim  Wiederhochgebcn  mit  seinem  Ilaken  >•  da-  \Ni  r- 
stQck  g  erfattt  und  nun  mit  doppelter  Scboelligkeit 
boebgetogea  wird. 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Deutscher  Verein  für  den  Schutz  des 

gewerblichen  Eigentums. 

(Dfitiseldorfer  Koiigreb,  3  bi«  8.  S«pt  1907.) 

Eia  BmpfangMbeDd  im  Kappel-  nnd  Ehrenta«! 
dM  EmMteaMstellangtpalMteH  bildete  den  Auftakt  zu 
dein  Kongreß  fdr  den  gewerblichen  Rec-btuscbutz  und 
dif  iliitiiii  \orbunilc'no  Goneralvfrhaniinlun^  der  Intor- 
iifttiotialen  Vori>inifruiip.  Da»  rou  lio  ArbuiUiifOgraniin 
kiiniitt)  in  Hieben  SiUun^Mni,  Dank  (]<<b  aOMMMlldMl 

l-'leibes  der  Beteiligten,  erledigt  werden. 
Unter  Beteiligung  Ton  etwa  300  Vertrelern  der 

GroBiDdustri»,  d«r  grofien  üidaatrieU«n  Verbände, 
PdMrtMWilton,  YolkfwirtMktfttWB ,  Abgeordneten 
uw.  lulunen  am  Dienatag,  den  8.  September,  die 
Verhandinngen,  nachdem  in  einer  Toraafgehenden 
Festsitzung  der  Kongreß  von  den  Staate-  und  Mtildti- 
HoliQii  Behrirdon,  den  Vertretern  aunlindiscber  Kegie- 
ruiii;r:i.  lirr  H HndelekuBaieiii  uw.  begrflSt  worden 
war,  iliren  Anfang. 

Ueber  die  großen  Ziele  und  Zwoeko  dem  dieg. 
jihrigen  Kongrosaes  ist  in  dioior  Zeitschrift  *  von  be- 
rafener  Seite  berichtet  worden,  ho  daß  wir  uns  darauf 
beaebriakeo  Icönnen,  die  gefaßten  Beschiasae  lüer 
kwi  feettolegen.  Ee  eel  nnr  Torauageschickt,  daB  die 
Verhandinngen  nnter  der  geschickten  und  8a<  IiHchen 
Leitnng  des  Toraitzenden  Hrn.  J.  von  Schütz  einen 
auUiTiirdcritlii  li  anregenden  Verlauf  nahmen.  Die  zur 
Beratung'  ̂ 'ewKillten  Vorschl&ge,  die  in  langen  ein- 

gehenden KommigsionaTerbandluugon  zuAtande  ge- 
kommen waren,  führten  zu  sehr  ausführlichen  Die- 

kuBsionen,  die  noch  an  Wichtigkeit  gewannen  da- 
daroh,  daA  «neh  die  Vertreter  dee  ILaiaerlichen  Pa- 
tentamtei,  des  preöBladien  Jaaliiminlaleriaaaa  «nd  dee 
Beiehiianita  dee  Innern  Ton  Fall  sn  FaÜ  ihre  SteUnng^ 
■ahme  n  den  Vonchllgen  znm  Aoadrnek  braehten.  l>ae 
Ergebnie  der  BeeehlaifaMuifeB  iet  km  folgendee: 

Patentrecht. 

ErteilungsTorfahren. 

T.  Der  Antrag,  die  Prüfung  der  Krfindung  und 
die  Bosi'hlulifaHRunt:  über  Krtoilung  dei»  l'ateutea  statt 
der  Anmeldabtcilung  einem  HinzoiprUfur  /u/uwoiaen, 

wurde  angenonmiL'n. 
II.  Der  Antrag,  im  PatenterteilnngsTerfabren  drei 

Instanzen  zu  schaffen,  wird  angenommen.  Die  Frage, 
ob  die  dritte  Inetan«  eine  Ton  dem  Patentamte  un- 

abhängige BehSrde  wia  aoU,  wird  offen  geluaen. 
III.  Verechledene  Wanitche  und  ABrecnngen  be- 

treffend die  OrganlBation  und  den  Betrieb  dei  Patent- 
Amtes  werden  von  der  Tagesordnung^  abgi-netzt. 

IV.  1.  Der  VorHcblag,  den  Präsidenten  dos  Pa- 
tentamtes zu  erNuchen,  daß  in  den  Patanlscbrifteii 

der  Tag  der  durch  den  Keicbsanzeiger  erfolgten  Be- 
Icanntmaehnag  Aber  die  beeehloteene  ErtolMDg  dee 
Palentee  angegeben  werde,  wurde  angenommen. 

t.  Der  VorteUag,  dem  Anmelder  vor  Druck- 
legung der  Patentschrift  von  redaktionollen  Aendo- 

rnngen  der  nrfiprOngliehen  Beaehreibnng  und  Zeldi- 
iiuni;  Kerintnl'  /u  t^elien,  wird  nach  den  Krklirungeu 
di'H  PrafiiiiMit»'!!  des  Patentamtes  znrOckgezogen. 

3.  Der  ViirK'lilai:.  da"  i,'eltende  Vorfahren  bei 
Uebereinstimmung  einer  Anmeldung  mit  einer  älteren 
Patentanmeldung  abmindern,  wurde  abgelehnt. 

Die  W  i  r  k  u  n  ir  d  i'  s  Patente  s. 

Der  Vorschlag,  in  §  4  des  Patentgesetzes,  der 
die  Wirkungen  dee  Patentee  beetimmt,  eine  Oeneml- 

•  .StahTnnd  Eieen'  1907  Vr.  B4  8.  ISIS. 

klausel  des  Inhalts  aufzunehmen,  daß  der  Patent- 
inhaber auHSeblioßiieh  bofu^'t  ist,  die  Erfindung  );e- 

werbsniSßig  zu  nutzen,  inHbeMondere  den  Oegen^tand 
der  Krtindung  gewerbsmäßig  herzustellen,  in  Verkehr 
SU  bringen,  feüxulialten  oder  in  gebrauoheaf  wurde 

abgelehuL Die  Nichtigkeit. 

I.  Der  Antrag,  die  NichtigkeitsgrQode  auch  auf 
Verletzung  der  Vorschriften  doo  PatontgeootfOO  «00- 
zudehnen,  wird  abgelehnt. 

II.  Der  Kongreß  stimmt  den  Bestrebungen  einer 
Haftung  der  lleiohebeamtan  für  den  in  Aneflbung  dar 
▼on  ihnen  ▼ertreleaea  MlBnUklion  QownU  sugefOgten 
Schaden  mit  besonderer  Bodohnng  nnf  die  Boanton 
dee  Patentamtes  zu. 

III.  Der  Vorschlug  der  KoniinisBion,  dorn  wegen 
Entnahme  eines  Patentes  \  erlet/ten  einen  tor  dem 

l'fttentanite  geltend  zu  macbenden  Anspruch  auf  Ueber- 
traguug  des  i'atentes  zu  geben,  wird  abgelehnt.  Da- 

gegen wird  der  Grundsatz  der  l'ebertragung  solohor Patente  bei  den  ordentlichen  Oericbten  gebilligt. 
IV.  Der  Antrag,  der  Verniebtang  den  Patanteo 

dnrdi  anadrOekliehe  geaotaltdio  VomduUI  rfldnrir* 
kendo  Ecafl  n  gobon,  wird  ahgoluhnl 

Die  Ahhtngigkoitu 

Der  Antrag,  Abhftngigkcitserklamngett  eoitono 
des  Patentamtes  auasprechoD  zu  lassen,  wird  afefdehnt. 

Herauegabe  der  Beroieherung  und 
SchadenferRfttz. 

Die  VorHehläge,  eine  EntM  liäiUt,'ung«pliirht  für^nach 
Erhellung  der  Klage  erfolLrende  l'ntontTerletzuugen  so- 

wie einen  Anspruch  auf  iieraosgabe  der  Bereicherung 
unter  Ro<Annngulegiiag  in  daa  Pataatgeoats  aafan« 
nehmen,  worden  angenommen. 

PatentgebQhreu. 
Der  Antrag  dee  Voretnee  dentacher  Chemiicer,  dio 

PatoatgobOhr  Mr  die  entm  fSnf  Jahro  «nf  Je  50 
feetioMtien  und  diitalben  vom  aeolieten  Jakro  ab  nm 

je  50 , «  jahrlich  m  atrigom,  wurde  angenommen. 

A  uHabungeiwang  und  Zwangslizens. 
Ein  Antrag,  dem  !»  1 1  des  Patentgesetzes  die 

Fahsuni;  /u  geben,  daß,  falls  nach  Ablauf  von  drei 
Jahren  seit  der  Krteiluni;  de«  Patenten  die  Henutzun); 
der  Erfindung  durch  einen  aiuierii  ̂ jelioten  er-*<  lieint, 
der  andere  gegen  den  Patentinhaber  den  Anspruch 
auf  Gewährung  einer  Lizenz  gegen  Entschädigung 
und  genOgende  Sicherstelinng  habe,  wird  durch  eine 
Reeolution  oriedigt,  da  bei  den  auf  internationalem 
Gebiete  liegottdon  Sehwlorigkolten  ̂ no  ohraeitige  Be- 
gelung  nicht  dnrchfBhrbar  erachelnt.  Der  KongreB 
gilit  dem  Wunsche  Anadruck,  daß  der  AnsfOhrunga- 
zwang  international  im  Sinne  obigon  Antrages  ge- 

regelt werden  mOge. 

Vareaxeiehenfeelit. 

W  a  r  e  n  y  e  r  SOiohtt  i  B  oder  W  a  re  n  k  1  a  s  s  e  n. 

Der  Kummissionaantrag,  der  die  Einführung  eines 
Warenklaseensf  Stoma  an  Stalle  des  heutigen  Systeme 
ompflehlt,  wird  aagenonmon;  ohenao  der  Antrag,  die 
Einteilung  der  WurenklaMon  aott  naeb  den  OoMdil»- 
punkten  erfolgen,  die  eich  aus  der  natttrliohen  Grup- 

pierung der  Waren  im  Handelsverkehr  ergeben 
Hiernach  sind  in  erster  i/mie  der  OcbrauchBZweck 
der  Ware,  in  /.weiter  Stoff  umi  Art  der  llerstellang 
der  Ware  /u  lierrick*ichrii;eii.  i'cr  AiitrjiL'.  ilall  die 
Eintragung  von  tiammelmarken  zuläsBig  sein  soll, wird  vertHt^ 
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11.  8«ptoraber  lt07. 

Die  Sohatsfihlgkeit  Ton  Bochstaben, 
Z«hl«n  nnd  WOrtorn.  1.  Zahlen  and  Bach- 
■  tabsn.   D«r  Antrag:  m  wird  ampfoblen,  in  §  4 

ZifTcT  1  'WaronbezoichnunKAfr^oetzea   die  Worte 
.Zahlen  und  Hurhutaben"  zu  Htreichen,  wird  »beelelint. 

'J,  W  II  r  t  i' r.  Hier/u  wird  i'ino  Rf<oluti<m  ln^- 
8cblo88en,  dio  dem  8inno  des  KonnnioHionHitntrii^'e^ 
entapricht :  es  soll  die  Eintrajfun;,'  in  die  ItuUc  ver- 
•agt  werden  für  Würtur,  die  zur  itezeichnang  der 
Ware  lelbet  oder  zur  Angabe  ihrer  besonderen  Eigan- 
aahaflaa  nach  Spraoli^bnaaoh  notwendig  aind. 

Daa  Raeht  dar  Yorbanatiang  an  Waren- 
se iehen.  I.  Das  Reeht  des  Yorbenutzem  auf  Weiler- 

benuteong.  Der  Kommissionsantrag,  daB  die  Wirlcung 
der  Eintra»:ung  eines  Zeichen«  gegenüber  demjenigen 
nicht  eintritt,  der  das  Zeiehon  fQr  i;l*^'>chsrtige  Waren 
zur  Zeit  der  ersten  Aiiinelduu^  hIh  iIhh  seini;;*'  lipreit» 
bekannt  gemacht  liat,  wird  ann^enommen.  II.  Die  An- 
trige  aaf  Schutz  des  Torbenatzten  Warenzeichena 
gagan  die  snm  Zwacke  das  nnlanleran  Wettbewerbaa 
oawirkto  EiatragoQg  Warden  m  dar  van  dar  Kam- 
niltriflii  TaijgaaaiHfMMO  VtttKSf  angMHHBUMuti 

Dar  Antrag  betr.  Sdiiitt  gegen  den  dnrob  Ge- 
brauch eine»  Zeichens  hegan^onon  unlauteren  Wett- 
bewerb wurde  an   die  Koinmi-Shiuu   /uriickTcrvv ie^en. 

Das  V  r  r  f  a  Ii  r  e  n  /  u  r  K  ;  n  t  r  ii ii  n  de» 

Z  e  i  c  b  e  II  H.  iJer  Komniisaicnisantrag  eni|itii'iilt,  lias 
AufgebotsTerfahren  in  das  deutsche  Warenzeicbenrecht 
anfionebmen,  wobei  das  Patentamt  die  Schutzfähigicoit 
daa  Warenzeichens  prüft  und  eTentuoU  neine  Bekannt- 
machnag  bawblieSt.  Bin  avaataaUar  Biupmeli  kann 
«•f  diasahanptnng  gattllttt  werden,  dai  daa  Zelehan 
nicht  eintragungsfÜiig  ist  oder  daB  daa  angemeldete 
Warenzeichen  mit  einem  andern  fflr  dieselben  Waren 

früher  angemeldeten  Warenzeichen  des  I'.inH|>rucheH 
Aberuinstinitnt.  Dieser  Antrag,'  wird  abi^elebnt.  F.iner 
Resolution,  die  benagt:  hei  lebereiuBtliiiiiiung  eines 
Zeichens  mit  einem  andern  können  auch  solebe  In- 

haber Älterer  abereinstiminandar  Zeichen  Widerspruch 
•rbeban,  die  keine  Mitteilang  vau  Patentamt  erhalten 
lubaD,  irfrd  MgeellauMt  (SdilnS  folgL) 

Iron  and  Steel  Institute. 

Vor  die  dieej&brige  HerbetTersammlung.* 
die  am  23.  nnd  24.  Heptember  d.  J.  in  Wien  lira 
ITan»e  den  Oesterreiehischen  Ingenieur-  und  Arcbi- 
tekten-Veroin»,  I.  Er'i  In  iiliachgaTtho  9t  stattfindet, sind 
tolgonde  Vorträge  bezw.  in  gedruckter  Form  vor- 
ttegande  Abhaaolnngan  Torgaaehen: 

I.  Die  Fntw  ii  khing  der  EiwenindoHtrie  in  Oenturreidl 
seit  dem  .lahre  1  Hs2,  von  W.  Kes  träne  k. 

8.  lieber  den  EiHonerzabbau  am  steiriachan  Enberg^ 
von  Professor  Bau  ermann. 

5.  lieber  Stahl  und  Heteoreiean,  TOD  Profeeaor 
P.  Her  Werth  (Wien). 

4.  Die  Bestimmung  der  Gichtgasmenge  für  eine 
bestimmte  Piodidttion  Ton  Roheisen,  van  Profeeaer 
J.  von  Ehrenwerth  (Leoben). 

6.  Uaber  die  .Anwendung  der  Lehren  der  (diyni- 
kallschen  Chemie  auf  die  Metallurgie  den  Eimens, 
von  Haron  II.  Ton  Jüptner  (Wien). 

6.  lieber  dau  Einsatzhärten  von  Flufteiseu,  von 
(  .<).  Hann  Itter  (Losdaii)  nadJ.  W.  Lambert 
l  Woolwichl. 

7.  Ueber  einen  neuen  ächutzsnstriah  für  Biiaa,  ytm 
F.  J.  B.  Carnlla  (Derbr). 

8.  Uabar  daa  Hirten  T«n  Steht,  von  L.  Demasaj 
(Vniens). 

9.  üeber  die  Stmlctnr  gehärteten  Stahles,  von  P  e  r  c  y 
Longmuir  (Sheffield). 

10.  Ueber  das  Einsatzhürteu,  Ton  O.  Shaw  Seott 

(Birmingham). 
11.  Ueber  das  Altern  von  Flußeiseu,  von  C.  £.  Stro- 

me y  e  r  (Manohaatar  —  fal  Ergtninng  einea  frttaren Yortragaa). 

12.  Vabar  die  wirtielutfdioha  Yerteilang  von  bei  Hoch» 
ofemudafaa  gamaBaner  elaktriaoBer  Krall,  van 
B.  H.  Th walte  (London). 

•  VergL  j^Btabl  and  Eiaen"  1907  Nr.  16  8.  068. 
**  IHa  8ltsBBgan  bagianaa  morgaae  •'/■ 

Referate  und  Uemere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Daateebtaad.  IMa  Jetst  In  Angriff  ganammana 

Brwaltoraar  ic*  Xali«r-WllkeiM-KaBab 

wird  ia  der  teebnisehon  Welt  mit  dem  grSBten  Inter- 
aeae  Terfolgt.  Wir  gehen  daher  nachstehend  einige 
AnsfUhrangen  ans  einem  Vortrag*  des  Hrn.  Ueh.  liau- 
rat  Scholer  in  Kiel  wieder,  die  sich  mit  dem 

gegenwirtigen  **  und  zukünftigen  Zustand  diese*  be- 
deatsamen  Schiffahrtsweges  beschiftigen,  aowie  die 
Gründe  erSrtern,  die  nach  nur  zwSlfJdhriger  Betrieii^ 

.  arit  M  tiafgralleada  Umindeningen  adUg  machSB. 
Der  wtrtaehafllieha  Erfolg  dea  Kanala  herobt  in 

erster  Linie  in  der  Abkürzung  der  Wasserstraße 
zwischen  der  Nord-  und  Ostsee,  dnrrb  die  der  Weg 
▼on  der  Ostsee  heiHpioIrtweisu  iiarh  London  und  Diiii- 
kirchen  um  240  und  nach  Hamburg  um  42.'j  .Seemeilen 
kürzer  geworden  ist.  Nicht  minder  wertvoll  und  be- 

deutend Hteht  neben  der  ErsparniH  an  Wegelinge  der 
Umstand,  daü  der  Kanal  einer  großen  ̂  mahl  TOn 
Schiffen  die  gefUirliobe  Fahrt  am  Skagea  la  var» 
naiden  geatattet  nnd  aamit  laUraioln  varloata  aa 
Jlnaaehaniabea,  aa  wartrallaa  QOteta  aad  SoUffan, 

•  Nach  , Zentralblatt  der  Baaverw  altunir",  2S.  Aug. 
1907,  8.  461.  Verlag  Ton  Wilhelm  Ernnt  &  .S..hn, 
Berlin. 

TergL  «Stahl  nnd  Eisen"  1886  Kr.  1  8.  63, 
1898  Kr.  IS  &  »88,  1880  Nr.  4  8. 180. 

die  sich  sonst  alljJhrliob  in  jenen  (iewflssern  —  die 
nicht  oline  Qrond  den  Mamen:  .iUrclihof  der  Oeteee* 
tragen  —  errignetea,  vaili8let  werden. 

Dia  IlIwraaB  groBe  militlriaehe  Bedeatnng  dea 
Kanals  liegt  darin,  dafi  es  ans  »rmOgticht  wird,  in 
der  Xordnee  sowohl  wii'  in  di'r  ()ht»ce  mit  i^nn/  i  r- 
beblirh  stärkeren  .Seestreitkralt^'n  Hiit/.iitreten,  n\n  lia» 
früher  der  Fall  war.  8oll  aber  di  r  KiiMal  dii-hi-  hiihe 
Bedeutung  behalten,  so  muB  er  natürlich  auch  immer 
imstande  sein,  unseren  Kriegaaehiffen  den  ungehinderten 
Weg  zu  gewlbraa,  waa  belcanntiieh  jetzt  hinsichtlich 
der  groBen  Panier  mit  ihrer  Breite  und  groüem 

"nefgang  baraita  Behwiariglcattaa  macht  Dia  hanta in  Dienate  iMfindliahan  Sclilachtaehiffe  von  etwa 
13  200  t  Ht<!hen  mit  ihren  .VbmoHsungen  an  der  Orenza, 
welche  die  Durchfahrt  durch  den  Kanal  noch  gerade 
gestattet.  Das  Vorgehen  der  fremden  SciMiitichte  hat 
indessen  auch  die  dcuti«che  .Marine  zum  Hau  von 
18  000  t  -  Schiffen  ge/wuiigen,  deren  Breiton-  und 
TiefenabmeHHungen  die  Benutzung  des  Kanals  bei 
aainer  heutiuen  Beschaffenheit  nti  ht  mehr  gestatten 
werden.  Aaflardem  Icann  die  Marine  nicht  darauf 
Tafdebtaa,  da8  dar  Kanal  llr  die  Im  Kriegafall  ala 
EDlfaBohiffe  unentbehrlichen  groBen  Handelsschiffe  bo- 
nntzbar  ist,  die  Möglichkeit  einer  schnellen  nnd 
sicheren  Durchfahrt  für  alle  SdiilTe  ili'r  Flotte,  also 
auch  der  Hilfnkreu/er,  muß  in  Zukunft  erhalten 

werden.  Puhcr  i^t  die  Ve  rgri"!  üi-ruiig  des  KaiMcr- 
WUhelm-KanaU  notwendig  und  dringlich.  Auch  die 
BOflkalohtaa  anf  die  dea  Nordaaa-  nnd  Oataeavarkehr 
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vemtttelnde  Handelsflotte  MhdMlien  eine  VergröBe* 
rang  des  Kanals.  Der  aberhandnehin«ndo  Aufenthalt 
io  daa  Auwaiehen  und  bei  den  Drehbrücken,  die 
wuHu  nnd  mehr  ninahmaada  Enehwwug  der  Oniidi^ 
fahrt  fanffon  an,  den  dnreh  den  Kand  fahrenden 
Handelasohiifen  derart  hinderlich  zu  werden,  daB 
durchgreifende  YerbeHrtcrun^en  unaufMchiebbar  er- 
■cheinen. 

GcwiB  hat  der  Kanal  seine  Zwecke,  für  die  er 

gebaut  wurdi',  iu  judur  Ik'ziehung  urfüllt.  lUA  dorn 
Entwurf  da«  Kanal«  reclinoto  man  mit  Schiffen  der 
Znicanft  von  höchstens  145  m  Länge,  23  m  Breite 
md  8,S  m  Tieigang.  Man  glaubte,  diaae  Zaknnfta- 
abnoaiaiigen  uSidni  in  abiMibanr  Zeit  niaht  llbar- 
holt  werden.  In  dieser  Yoranasetznng  hat  man  sieh 
l^etSuBcht.  Die  Fortschritt«  der  Technik  im  Schilfban, 
ein  ungeahnter  Wettkiim[if  der  Staatmi,  dor  Ropdoreien 
und  IlandolsgoBellHchnften  liat  zu  Si'hiffBf;röl3on  gi-- 
fOhrt,  deren  Bau  frQher  fQr  unwahrscheinlich  an- 

gesehen wurde.  Die  Cunard  -  Linie  besitzt  zwei 
Dampfer  Lusitunia  nnd  Mauretania*  Ton  243,84  m 
Linge,  26,82  m  Breite  nnd  11,68  m  Tiefgang.  Die 
Hambnrg-Amerika-Linie  nnd  der  Norddentaehe  Lloyd 
iMcitaan  Damafer  tob  234  m  Linea  and  UJbO  m 
Brett»,  und  m»  Hambnrg^Araerika^iifDie  hat  einen 
Dampfer  in  Beatellanp:  gegeben,  der  rund  m  länger 
wird  als  die  grfifiten  Dampfer  der  Cnnard-Lioie.  Die 

■.Ktat 

großen  Hchnelldampfer  haben  Hchon  Jetzt  eine  gröUoro 
(irundflüche  als  die  Schleusenkammern  des  Kanals  in 
ihrer  gegenwärtigen  Oeatalt.  Es  sind  daher  folgende 
bauliche  VerAuderoagwi  geplant: 

1.  Liaienfahruag.  Die  Lini»  dea  haateheadon 
Kaub  mU  Im  waaentliehon  fttr  die  Erweitoruag  bei- 
behaltOB  werden,  da  eine  Vorbessorung  dieser  in  dem 
Sinn,  Kurven  mSglichnt  zu  Termeiden  und  den  Kanal 
flberall  riiri;;lirhf,t  i^iTmi«  durrluulegen,  cini'  iTniir 
oder  weniger  vDllHtiindi^c  ViTlpi^ung  des  Kanalbettcs 
erfordern  würde,  die  w.'ijüii  di  r  dadurch  entstehenden 
außerordentlichen  hohen  Kosten  eich  von  aoihst  ver- 

bietet. Nur  auf  zwei  utark  gekrümmten  8treclcen, 
aimliob  in  den  Ot>ereiderMen  nnd  am  dakUohaa  £nda 
da«  Kaaab  bei  Laveaaaa  Ist  ofaa  aoua  Linie  gowlhlt 
worden. 

8.  Daa  Kanalbett  Der  Querschnitt  des  jetzigen 
Kanals  mit  der  iceplaiittm  Crwiitcrimj^  int  in  der 
obenstehonden  Aldiildung  dargeHtellt,  Uli'  Tiufe  unter 
KaualmittelwaHHer  (-j-  l'.'.TT  nii  y<\l  sun  'J  mif  11  m, 
die  Hohlenbreito  von  'J2  m  in  y  ui  l  iefe  auf  44  m  in 
1 1  m  Tiefe  gebracht  wurden.  Dadurch  wird  die 
äpiegelbreite  von  rund  67  m  auf  101,75  m,  der  waaaer- 
fllhrendo  Qnertehaitt  vea  418  «af  rund  825  qm  nr» 
grOliert. 

8.  Der  Kanal  Itat  leil  leiner  Anlage  aaeh  der 
Entirlaiernng  anliegender  (irundtttilcke  gedient. 
Zu  diesem  Zwecke  mub  der  Kanal  Wasserstand  oft 
durch  EntwilftMiTuii^'  nach  der  KIbe  j,'c«t*'*kt  werden. 
Die  Kntwiirthcrung  aller  angrenzenden  Niederungen 
wird  ili'niriuciist  so  eingerichtet  Hein  und  werden,  daß 
sie  von  der  liühe  des  iiaaaiwaaaerapiegeli  nnabhingig 
iet  Die  KaaalaoUe  wird  auf  der  gamcea  Stroelce 

•  .Stahl  oad  £ii«i<  1907  Nr.  84  8.  1885,  1906 Xr.  18  8.  889. 

swieehea  Brunsbattel  und  Holtenau  wagerecht  gelegt 

weidoB.  Der  faak  gftujdiche  Fortfall  der  bisher  not- 
~  nnd  der  hierdurch  hervor- 

im  Kaaal  wird  eia  weeent- 
leher  Tortett  ttt  die  aehare  Dareltftihrl  dar  BaUSk 

4.  Ausweichen  und  Wendestellen.  Die 
beim  Neubau  auggefQhrten  Weichen  haben  sich  bald 
üftcb  dur  Inbi'triobnahme  als  zu  klein  orwieaen ;  sie 
hind  im  Laufe  der  Jahre  mehr  oder  weniger  ver- 

breitert und  vertieft  worden.  An  Stelle  der  bis- 
herigen acht  Weichen  sind  elf  vorgesehen;  von  diesen 

Böllen  vier  mit  Wendestellen  von  300  m  Durchmesser 
ia  der  Sohle  and  840  m  im  WaaMrraiegal  auiigeetattet 
werdea.  Die  Woadeetellen  ermtolteheD  dar  Flotte 
wihrend  der  Fahrt  durch  dea  Bjtaal  Jedendl  ̂  
RQckkehr  znm  AnsgangHpunkt  und  obeneo  den  ha 
Kanal  befindlichen  IlandelBHchifTen,  falls  die  Durch- 

fahrt unvorhergesehen,  etwa  durch  Sinken  eines 
HchifTes  mitten  im  Qaeiiebnitt,  aal  liagere  Zeit  g*> 
sperrt  sein  sollte. 

5.  Die  noaen  SchleuHen  sollen  eine  nutsbare 

LAnge,  gemieiea  awischen  den  Toren,  von  330  m, 
ein«  linte  Weile  von  45  m  und  Drempel,  derea 
ObaAaata  18,8  m  antor  Kanalmittelwaaeer  UmI,  er* 
halten.  In  Bnmabttttel  and  Holtenau  eollen  Ja  awal 
solcher  Schleusen,  getrennt  durch  die  gemeblMaie 
15  m  breite  Mittelmauer,  erbaut  werden. 

t).  Den  Kanal  kreuzen  durch 
Hochbrücken  die  Eisenbahn* 
linii^ii  N'euinünater — Heide  bei 
(irünenthal  und  Kiel — Flona- 
burg;  durch  Drehbrücken  die 
Manohlwlui  Elmahom — Toop 
dar*  bn  Tatarpfahl  und  die 
Llale  ITeumflnator— Wamdrnp 
bei  Kendsbnrg.  Die  Eiaenbahn* 
drehbrficken  bilden,  da  der 
Eisenbahn  das  Vorwegerecht 

^  ~  zusteht,  eine  große  Qefahr  fQr 
den  SchitrahrtHvt  rkehr  im  Kanal.  Große  Schiffe  müssen 
den  verhültniHmäbig  engen  Kanal  ohne  Aufenthalt 
glatt  durchfahren  können,  denn  ein  Anhalten  der  dem 
EänfinS  daa  Windes  atark  anigeaetzten  Fahrzeuge 
iet  itelB  mit  Qefahr  varbaaden.  Bs  koauut  oft  vor, 
daB  Sehiffe  vor  den  BleeabatandrelibradceB  aiae  halbe 
Stunde  warten  müssen.  Die  Verzögerung,  die  dain 
einzelne  SchifT  vor  der  Drehbrücke  erleidet,  pflanzt 
sich,  da  die  Höchstgeschwindigkeit  festgesetzt,  ein 
Ueberholen  auHgcachlossen  ist,  durch  den  ganzen 
Kanal  fort.  Am  empfindlichsten  wird  hierdurch  die 
Marine  getroffen,  da  der  Verzug  bei  der  Durchfahrt 
eines  Qeschwadurii  leicht  auf  mehrere  Stunden  an- 
waebaen  kann.  Beide  Verluhrewege,  Eiaeobahn  and 
Kaaal,  BiOifan  daher  voBilladlg  aaabhiagig  von» 
elaaadar  gemaeht  werdea.  FBr  aUe  KreasoagMtellen 
ist  deahalb  die  üeberfBlirung  dar  Eiaenbahn  mittels 
Hochbrücken,  deren  ünterkantan  in  einer  Breite  von 
74  m  und  42  m  über  dem  Wasserspiegel  liegen,  an- 

geordnet worden.  V'orHtcln'nden  Forderungen  ent- 
sprechend sind  zurzeit  nur  die  Eisenbahnlinien  in 

Orünenthal  und  Leveneaa  durch  Hochbrücken  über- 
fahrt Daa  Torgeeehene  aena  Kanalprofil  von  44  m 

Breite  in  der  Sonla  nnd  Ilm  Waaeertieii  kann  unter 
betdea  Brücken  durcbgofibrt  werdea,  wanii  an  Stelle 

der  flaehen,  jetzt  l'/ifaeben  KanalbSiebungen  fibar 
Waeeer  steilere,  stark  befestigte  ausgeführt  werden. 
Von  einem  Neubau  dieser  Brücken  kann  daher  ab- 

gesehen werden. Die  Eisenbahndrehbrücken  bei  Taterpfahl  und 
Rendsburg  können  bei  der  Kanalverbreiterung  schon 
aua  technischen  Gründen  nicht  erhalten  bleiben.  Die 

geringe  Tiefe  der  i'feilorfuudamonte  und  die  na- 
geallgeade  Liage  der  Drebarme  würdea  der  aot* 
wondiigaB  YergrBBerang  det  Qneraehaltla  entgegen» 
ateban.  Aach  fOr  diaaa  läaenbahnkrensungea  iat  eine 
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l'eberführang  darcb  eine  HocbbrDcke  Torf^cBchon. 
An  diese  HochbrQc-ken  schließen  sich  bei  der  nif>dri;;uii 
Lage  des  Gelindes  and  der  vorgeschriebenen  Steigung 
von  1  :  ISO  aaf  beiden  Seiten  der  Brücke  Kämpen 
von  rund  6  km  Länge  an;  die  an  die  HoobbrQcken 
•nschlieBenden  Strecken  worden,  Bow(>it  hieraus  eine 
Kostenverminderung  herzuleiten  ist,  als  eisern»  Via- 

dukte ausgeführt  werden. 
Da  sich  bei  der  beutehenden  ürehbrQcke  bei 

Rendsburg  bisher  keine  Schwierigkeiten  ergeben  haben, 
so  ist  auch  im  Entwurf  eine  DrehbrQcko  Torgeseben. 
Sie  erbJUt  80  m  Spannweite  und  wird  mit  tief  ge- 

gründeten Pfeilern  ansgestattet.  Durch  Luitwerko 
wird  ein  Schutz  der  Pfeiler,  soweit  dies  möglich  ist, 
geichafTon  worden.  Bei  Holtenau  ist  die  Anlage  einer 
Hochbrücke  als  Ersatz  für  die  jetzige  PrahmdrcbbrQcko 
TorgoHehen.  KonHtruktion  und  Abmessungen  sind  so 
eingerichtet,  da6  eine  zweigeleisige  elektrische  StrsUon- 
bahn  über  die  Brücke  geführt  werden  kann. 

Infolge  der  Kanalverbreiterung  müssen  im  ganzen 
13  kleinere  Schleusen  —  teils  Schiffabrts-,  teils  Ent- 
wSaserungaschleasen  —  beseitigt  und  in  dor  zukünftigen 
Uferlinie  durch  neue  Bauwerke  ersetzt  werden.  Sieben 

Lösch-  und  LadepIXtze  müssen  zurückgelegt  werden. 
Mehrere  Anlagen  des  Kanals  bedürfen  der  Erweite- 

rung: dio  Beleuchtungsanlagen  und  Wasserleitungen 
für  Brunsbüttel  und  Holtenau,  diu  Ilauptmaschinen- 
anlagen  daselbst,  sowie  die  Werft  am  Saatse«  bei 
Kendsburg.  Für  die  Unterbringung  der  Ari>eiter 
werden,  wie  beim  Bau  des  Kanals,  Baracken  errichtet, 

ist  dicht  neben  dor  Erzlagerstätte  gefunden  worden, 
Holz  zur  Gewinnung  von  Holzkohlen  acheint  in  un- 

begrenzten .Mengen  zur  Verfügung  zn  stehen,  die 
Northern  California  Power  Co.  kann  mit  ihren  Wasser- 

kraftanlagen  jede  beliebige  Menge  von  Strom  zu  bil- 
ligem Preise  (etwa  SO  Jt  f.  d.  I'ferdokraft-Jabr)  er- 

orzeugen  und  liefern.  Die  Erzgrube,  die  nur  eine 
Meile  von  der  Hochofenanlage  entfernt  ist,  fördert 

einen  Magneteisenstein  mit  68  bis  70  o,'o  Eisen,  0,01 
bis  0,018  du  Phosphor  und  sehr  geringem  (iehalt  an 
Schwefel.  Die  Rückstände  betrairen  etwa  2,1  bis 

2,3  */a.  Nach  .\nlage  einer  Heilbatin  kann  das  Erz 
für  weniger  als  1  $  am  Ofen  angeliefert  werden.  Bei 
den  Probesrhmelznngen  konnten  jeweils  Abstiche  von 
6  t  gemacht  werden;  wenn  dio  Oefen  in  geregelten 
Botrieb  gekommen  sind,  wird  ihr  t&glicbes  Ausbringen 
sich  auf  etwa  20  bis  25  t  f.  d.  Tag  stellen. 

Kommerziell  betrachtet  ist  dieser  Versuchsanlage 
ein  günstiges  Prognostiken  zu  stellen.  Gutes  Roh- 

eisen kostet  heute  in  San  Francisco  30  bis  32  /  für 
die  Tonne.  F.»  kommt  vielfach  als  Kallast  von  Europa 
und  die  Einfuhr  unterliegt  einem  hohen  Zoll.  Kali- 

fornien orzengt  sonst  kein  Rohoiion,  weil  ihm  ein 
billiges  Kohlcnmaterial  fehlt.  0.  P. 

Apparate  und  Einrichtungen  znr  wattmotriflcbfin 
ßestimmung  der  Yerlostziffer  ron  EUenblechen. 

In  allen  elektrischen  Apparaten,  bei  denen  eine 
wechselnde  Magnetisierung  auftritt,  wie  z.  B.  bei 
Dynamomaschinen  und  Transformatoren,  werden  be- 

kanntlich für  den  Aufbau  der  Eisen- 
körper dünne  Eisenbleche  verwendet, 

um  die  infolge  der  wechselnden  Magne- 

AbbUduDc  1.    ElM>Bprüfsppar«t  nx  h  Kpatrin. 

deren  Beaufsichtigung  und  Bewirtschaftung  in  doti 
Händen  der  Baubehörde,  des  Kanalamts,  liegen  wird. 
Die  Ausführung  des  Entwurfs  ist  zu  221  .Millionen 
Mark  veranschlagt.  Die  Bauzeit  ist  auf  7  bis  8  Jahre 
bemessen. 

Vereinigte  Staaten.  Mit  dor  kürzlich  er- 
folgten Inbetriebsetzung  einer 

Elektro-Sehmelzanlage  In  Kalirornien* 
eröffnet  sich  dem  Westen  der  Vereinigten  Staaten, 
falls  die  Anlage  sich  technisch  und  wirtschaftlich  er- 

folgreich erweist,  die  Möglichkeit,  einen  Teil  seiner 
reichen  Erzvorkommen  selbst  zu  vorarbeiten  und  sich 

damit  von  den  Lieferungen  der  östlirhcn  Industrie- 
zentren und  Buropas  wenigstens  teilweise  frei  zu 

machen.  Die  Anlage,  die  in  Ueroult-on-the-Pitt 
in  Shasla  County  gelegen  ist,  gehört  zu  den  Unter- 

nehmungen der  Noble  Electric  Steel  Company.  Die 
VerhältnisHO  dieser  elektrisch  betriebenen  Hochofen- 

anlage scheinen  bezüglich  Bahnverbindung,  Roh- 
materialien usw.  ausgezeichnete  zu  sein.  Eine  Haupt- 

bahnlinie befindet  sich  in  einer  Entfernung  von  etwa 
eecbs  Möllen  von  dem  Werke,  ein  Kalksteinvorkommen 

•  ,The  Jron  Trade  Review»,  22.  August  1907, 
8eito  318. 

Abbllilunc 

EltropHirapiMini  nach  MölUnfer. 

tisierung  entstehenden  Effekt  Verluste  im  Eisen  durch 
Hysterosis  und  Wirbolströme  möglichst  gering  zu 
halten.  Da  die  Güte  des  verwendeten  Eisenmateriale«  in 

AMilduog  3.  CUeaprüfapparat 
nach  Slirra«ii>  *  llitlaltr  (Klehl«r|. 

bezug  auf  magnetelektrisches  Verhalten  den  Wirkunjr«- 
grad  und  die  Erwärmung  dor  olektriechon  Apparate 
in  hervorragender  Weise  beeinflußt,  ist  eine  «tÄndige 
Untersuchung  des  Eiscnmnteriales  für  dio  Eisenblech 
erzeugenden    Firmen    sowohl    wie   für   dio  Werke, 
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AbbSIduo;  4.    Voll«UDdl|rr  KlnrlehtuoK  or  l'räruD(  «ou  EUcublecben. 

welche  Hisenblecb  lu  elektrotecbniocheD  Zwecken  ge- 
braucben,  yon  größtem  Interesee.  In  richtiger  Er- 

kenntnis der  Wichtigkeit  magnetischer  UnterBuchungen 
der  DTnamobleche  nach  einheitlichen  Mothoiicn  hat 
schon  vor  mehreren  Jahren  der  „Verband  duutxcher 

Elektrotechniker"  Normalien  fQr  die  Eieenblechprafung 
aufgettellt  und  auf  der  XIII.  JahresTereammlung  za 
Dortmund  1906  endgültig  folgende  Bestimmungen  ge- 

troffen : 
Dar  GoHamtverluMt  im  Eisen  ist  mittels  Watt- 

meter an  einer  an»  mindestens  Tier  Tafeln  entnom- 
menen Probe  von  mindestens 

10  kg  zu  bestimmen  und  wird 
für  B  msx.  =  10  000  und  öO 
Perioden  in  Watt  für  1  kg  bei 
einer  bestimmten  Temperatur 
angegL'ben ;  diese  Zahl,  be- 

zogen auf  sinusförmigen  Ver- 
lauf der  SpannungskurTen, 

heißt  „Vorlustziffer"  bei  der 
betreffenden  Temperatur.* 

Zur  AuHfQhrung  der  Mes- 
sungen wurden  bei  dieser  (ie- 

legenbeit  die  Apparate  nach 
Epstein**  (Abbild.  1),  .M5I- 
11  n  g  e  r***  (Abbildung  2}  und 
R  i  <■  h  t  e  r  t  (Abbildung  3)  als 
geeignet  eiklürt. 

Die  Siemens  &  HaUke 

A.-O.  stellt  alle  drei  Apparate 
her;  fQr  den  letzteren,  der  ihr 
durch  Patent  geschätzt  ist, 
hat  Hie  den  AlleinTertrieb. 

Uic  drei  Eisenprilfapparate 
haben  alle  die  gemeinsame 

•  „  Elektrotechnische  Zeit- 
schrift" 1905.  Xr.  30  S.  720. 

*•  Desgl.  1900  S. 

»•*       „'     1901  8.  379. 
t      .     1902  S.  •191  und 

1903  8.341. 

Eigenschaft,   daß  die 
Eisenprobe  bei  densel- 

ben in  geeigneterWeiHe 
zu  einem  magnetischen 
Kreise  geformt  wird, 

welcher  also  aus- schließlich Eisen  der 

zu  prüfenden  (jualitlt 
enthält.  Durch  berum- 

gelegte von  Wechsel- strom durchfloBsona 
Drahtwindnngon  wird 
alsdann  die  Eisenprobe 

magnetisiert.  Der 
durch  den  Wechsel- 

strom in  den  Windun- 

gen geleistete  RiTckt wird  mittels  eines 
Wattmeters  gemessen, 

außerdem  die  Strom- 
stärke und  Spannung 

mittels  Pr&zisions- 
inetromenten  abgele- 

sen und  daraus  unter 
Berücksichtigung  des 
EfFektvorlustoB  in  det 
Kupferwicklung  und 
anderer  Kurrektionen 

die  „ VerluBtziffer"  be- stimmt. Für  die  exakt« 
Ausführung  dieser 

Messungen    ist  dem- 
nach außer  einer  ge- 

eigneten Wechselrttromquelle  noch  eine  Anzahl  Ter- 
schiedener  .MeßiuHtrumente  erforderlich. 

Die  oben  genannte  Firma  hat  schon  mehrfach 
solche  komplette  EisenprQfeinricbtungen  geliefert,  die 
sich  bestens  bewahrt  haben.  Einige  der  geliefert«in 
Einrichtungen  mögen  im  folgenden  durch  Wort  und 
Bild  dargestellt  werden ;  so  sei  noch  besonders  be- 
bomerkt,  daß  die  Abbildungen  die  EiMenprüfeinrich- 
tungen  s»  darstellen,  wie  sie  sich  in  der  Praxis  im 
Betrieb  befinden.  Abbild.  4  zeigt  eine  EisenprOfeinricb- 
tung  in  einem  Hüttenwerke,  in  welchem  vorzugsweise 

AbbllduDf  y    lonrr«*  clacr  PrOftUdon. 

Digitized  bv  Google 



11.  Septemlier  lf07. Referate  und  kleinere  Mitteilungen. Suhl  and  Eiian.  1335 

der  Richter-Apparat  Verwttudun^;  tindot,  der  erlaubt,  viur 
ganze  Illocbtafpln  von  1000  X  2000  mm  Flächt»  ohne 
joden  BlechverluMt  zu  ontersucben.  l)i«.>  liicchtafeln 
werden  unter  Zuhilfenahme  eines  Oleitschuheti  auf 

einmal  in  die  Trommel  oin^Hchoben  und  ito  zu  (■incin 
Zylindermantel  ^eboKen,  um  welchen  die  frei  darrh 
die  Luft  gespannten  magnetisierendon  Windungen 
herumgreifen.     AU  Stromquelle  dient  der  im  Uilde 

.Vbblldunc  A.    MarDFll«lcruD([>«rb«lliiDK  nach  du  lloi«. 

sichtbare  (ileichatrom- WechteUtrom-Umformer,  der 
Ton  einer  besonderen  Akkumulatorenbatterie  ange- 

trieben wird,  um  wihrend  einer  Mesoung  durchau» 
konstante  Umdrehungszahlen  zu  erzielen.  Die  Fre- 

quenz und  Spannung  dei  Wechselstromes  l&Dt 
•ich  (zwecks  Trennung  der  ermittelten  Verlast« 
in  Hysteresis-  und  WirbelstroniTerlustel  bequem 
in  weiten  Grenzen  verändern.  Auf  der  Marnior- 
■chalttafel  sind  die  nötigen  Apparate  für 
Einschaltung  und  Einregulierung  des  Um- 

formers untergebracht,  nämlich  Schaltor, 
Sicherungen,  Strom-  und  Spannungs- 

teiger, Frequenzmesser  und  Uegulier- 
wideratände.  Die  eigentlichen  für  Be- 

stimmung der  VerlustzifTer  maßgebenden 
Ablesungen  von  Strom,  Spannung  und 
Leistung  erfolgen  an  den  auf  dem  Tisch 
befindlichen  PrAzisions-Initrumenten,  die 
unabhängig  Ton  PhaaenTerschiebung, 
Foriodenzahl  und  Kurvenform  anzeigen 
and  aperiodische  Kinstellung  besitzen. 
Die  Präzisions-Wattmeter  sind  für  den 
vorliegenden  Zweck  so  eingerichtet,  daß 
bei  voller  Strom-  und  Spannungsbelastung 
der  Rndausachlag  schon  cos.  ̂   =  0,5  er- 

reicht wird,  wodurch  die  (.Genauigkeit  der 
Ablesung  sich  wesentlich  erhöht. 

Abbildung  5  gibt  eine  ähnliche  Prüf- 
«tation  eines  andern  Walzwerkes  wieder, 
in    welchem  jedoch   ausschlieUlich  der 
Apparat  nach  Epstein  benutzt  wird.  Für 
diesen  muU  das  zu  untersuchende  Blech 
in  .Streifen  von  bestimmter  Länge  und 
Breite  geschnitten  werden,  welche  durch  Umwickeln 
mit  Seidenpapier  voneinander  isoliert  und  durch  Um- 

wickeln mit  Isolierband  zu  einem  festen  Paket  voreinigt 
werden.     Die  vier  Blechpakote  werden  dann  in  die 
vier    MagnetisierungHBpulen    eingeNobol>en    und  der 
magnetische  SchluU  durch  .\nziehen  der  Holzhacken 
bergostuUt.     Die  direkte   Berührung   au   den  Stoß- 

fugen wird  durch  eingelegte  Prclispanstttckchen  ver- 
bindert.     Die    für    die    Eisenprüfeinrichtungen  ge- 

lieferton   Umformer    und     Instrumente    werden  so 
(gewählt   bezw.  mit   solchen   MeBbereichen  versehen, 
dal)    nach    Wahl   die    Messungen   sowohl   mit  dem 
Richter-   wie   mit  dem  Epstein  -  Apparat  ausgeführt 
werden  können. 

Ebensogut  kann  auch  der  dritte  Eisenprüfapparat 
nach  .Millinger  (Alibildung  i)  benutzt  werden.  Bei 
diesem  baut  sich  der  Eisenkern  aus  einzelnen  ge- 

stanzten HIechringen  auf,  und  mittels  einer  beweglichen 
Wicklung,  die  um  den  Eisenkern  herumgelegt  wird, 
kann  bei  diesem  Apparat  jegliche  Stoßfuge  und  davon 
herrührende  Streuung  vermieden  werden.  Der  Apparat 
findet  mit  besonderem  Vorteil  für  die  laufenden  Eisen- 

prüfungen  in  elektroterhnisrhen 
Fabriken  Vorwendung,  indem  man 
dabei  Hlechringo  benutzt,  wie  sie 
in  einer  gangbaren  Dynamo  vor- 

kommen. Die  Blechringe  werden 
dann  nach  der  Messung  weiter 
verwendet,  so  daß  weder  das 
Material  noch  der  Lohn  ver- loren ist. 

In  den  eigenen  Betrieben  der 
Siemens  -  Schuckertwerke  werden 
tatsächlich  alle  drei  Apparate 
nebeneinander  für  Eisenunter- 
Huchungen  benutzt. 

Abgesehen  von  den  erwähnten 
wattmetrischoD  Untersuchungen 
sind  jedoch  für  die  Technik  auch 
noch  die  Apparate  von  Interesae, 
welche  die  Eisenverluste  durch 

Hysteresis  magnetostatisch  zu  ermitteln  gestatten  und 
welche  an  dieser  Stelle  kurz  erwähnt  worden  sollen. 
Es  sind  dies  die  Magnetisierungsschaltung  (Abbil- 

dung 6)  und  die  magnetische  Prti/.isionswage  nach 
dn  Kols  (Abbildung  7).  Die  erstere  beruht  auf 
der  elektrodynamischen  Wirkung  der  Kraftlinien 
auf  eine  stromdurchflossene  .Spule  und  gibt  in  ein- 

fachster Weise  durch  Zeigerau »schlag  die  Induktion 

Abbildung  T.    M»irDcllMl>p  frSilaloDiwaice  nach  da  floU. 

f.  d.  (juadratzentimeter  an,  während  die  noch  genauer 
arbeitende  magnetische  Waage  die  Zugkraft  des  mag- 

netischen Eisens  mißt.* 

*  Sämtliche  oben  genannten  .Xpparate  sind  in  der 
soeben  von  der  Firma  Siemens  &  Hnlske  A -O., 
Wernerwerk,  Berlin  -  Nonnendamm  herausgegebenen 
List«  66  .Meßinstrumente  für  Laboratorien  und  .Mon- 

tage' aufgeführt,  in  der  auch  die  in  den  Abbild.  4 
und  5  erNichtlirhen  MülfHinHtrumente  wie  PrA^isions-, 
Watt-,  Volt-  und  Aniperemeter,  ferner  dir  lieiiriCittten 
Spezial-Ueneratoren  und  -Motoren  und  ilie  kompletten 
Bedienungsschalttafeln  mit  allen  Kegulierungsapparuten 
enthalten  sind. 
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Bflcherschau. 

Lautlicu,  K.,  Dii>l.-in{f.,  Olierlt  hrL-r  au  der  Kfil. 
hSheren  HawhiiienbaiiBchuIe  in  Ha^^t-n  i.  W. : 

/■)!>  }fa<rhini iifhmi'tilr.  (Grundriß  des  Ma- 
schiueubaues.  lierausgegebeu  von  Dipl.-lag. 
Ernst  Immerflchitt.  Aehter  Bond).  Kit 

086  AbbilduuL'f  11  im  Texte.  Hannover  1907, 

Dr.  Max  Jänecko.    6,20  -.Jf^,  geb.  7  c^. 
DerVerfaiMr  bessichnet  in  der  Yomd*  dM  Baeh 

»Ir  ein  Lehrbuch  für  torhnlHcho  LohranstAlten ;  du» 
selbe  wird  inr!e8«en  auch  dem  Praktiker,  insbesondere 
<iein  Hftricli-'in;;i'nieur  von  NVert  «ein.  Die  Dulinitionon 
Biud  klar  und  kurz;  Zweck,  konstruktive  Aufü:i»ben 

und  AuHfilhrunii^itrilckgic'btun  sind  scharf  liervor^;<-hoben 
und  gut  bc};ründet.  Die  Textabbildunpon  aiiui  vor- 

tflgUch  gewAhlt,  geben  durrtiaus  iic-uzeitlichu  I'orrnen ud  sind  in  der  EaicluMiriachen  AoegeaUituiig  g«r«desn 
mnitorgflltig.  !>••  aar  «leniMitAre  Torkeoatain*  in 
Mathematik  und  Mechanik  Toranageietst  wanh«,  ant* 
aprieht  dent  Zwecke  dos  Ruches,  die  rechnaiiadi  danA- 
gefBbrten  Holopiel«*  zeii^i  ri  (ii  Nohick  in  dar  AaawaU 
nnd  in  der  Betiandlnn^  de»  Stoffe». 

Die  Formel  1  =  luO  \  J  zur  Bestimmung  der  Lager- 
cntfernung  bei  Wellen  ist  zwar  in  der  Literatur  yer- 
brt'itol,  entapricht  aber  nicht  den  tats&chlichen  Yer- 
hiUtniaaen.  Auf  Seit«  117  hatte  der  EintluB  einer 

Krauvarbindung  auf  die  l'estigkeit  berackHichtIgt wardaa  aoUaa.  Dia  Labaaadaner  richtig  disponierter 
Trialiaeile  iat  mit  6  Jahren  n  gering  angegeben,  die 
auf  Seite  125  an  erster  Stalle  abgedruckte  Tabelle 
widerspricht  der  a.  a.  0.  richtig  angegebenen  Regel 

>  SO  (beaaer  33)  aad  varfBhit  an  talaohan  Aa- 

Wendungen.  Die  Kettenkonstrnklion  Abbildaag  810 
hätte  aU  fehlerhaft  nicht  anfganomman  watdan  laUaa. 
Aaf  Saite  1S7  n.  f.  fahlen  Angaben  Uber  dan  Fllchaa- 
drurk  zwischen  Kolbenring;  und  Zylinderwand  und 
über  die  zuUssigo  Biegun^xspannung  der  Hinge,  die 
lieknnntn  Kontrolle  heidiT  Faktoren  durch  N/ichwiegen 
hätte  hier  erwSbnt  werden  mutagen.  Die  Antraben 
Uber  Stopf  büchi^iengchmicrung  «ind  unvollätiuidig ;  das 
PeitHchen  der  FlQgelstangen  ist  nicht  gonQgend  betont. 
Die  .Miitthctivertailang  bei  dem  Kreuzkopf körfier  nach 
Abbildung  895  iat  nngaaohiokt.  Die  Bemerkung  in 
AbMM.  865  and  868  tat  oarieMg,  aaeh  bitte  dla  la- 
Tarllaalga  Metiiode  dea  Anfziehena  dar  Kurbeln  mittele 
der  h  jdranlischen  Preaaa  nnd  die  Idaaaiaehan  Verauche 
Las.  hl  h  Ltin  r  Lagcrreibang,  latitera  wanigataot  knn, 
erwHiitit  wcrilun  Hollen. 

Die  Hcitiiire  und  verdienstvolle  Arbeit,  welche 
reiches  Material  in  geBcbirktcr  Auswahl  und  An- 

ordnung in  knapper,  vielleicht  fQr  den  Praktiker  allxn 
gadringtar  Form  bietet,  wird  fOr  die  Maachiaanbau> 
•ehalas  and  In  dar  Praxia  anagasdclinato  Dianato  laiataa. 

Eecke  -  Rheydt 

Ortlioy,  Max:  Die  Eisenhüthnchfinin'  Mit 
36  in  den  Te.\t  gedruckten  Abbildungen. 
HaUe  a.  S.  1907,  Wilh.  Knapp.    8  ut. 

In  dem  vorliegenden  Buch  nind  die  fQr  die  Praxia 
geeigneten  Be»timmiin)jt»mcthodi'n  diT  bei  der  Unter- 
suohuiiK:  in  Kifi  ulintlt-iilalioratiiricn  in  Betracht  koiu- 
mcuden  ciu/elni'ii  Körper  zusammengcHtellt,  wolini  die 
neuere  Literatur  aber  nur  teilweine  berück«ii  (itii,'t 
worden  iat.  Die  Anordnung  des  Stoffes  ist  die  gleiche 
wia  bei  Ihnlicben,  denselben  Stoff  bebandcinden 
Bttohara:  aa  folgen  «ich  dia  Untonuehang  dar  Erze, 
Zaaehllga,  Branamatari^n,  von  Elaan  and  Stahl, 
defalackea,  Oaaan  aad  fanerfeatoa  Prodaktan.  Bai 

jedem  Verfahren  aind  suaRchat  kun  dia  analjtiachen 
UrundlaK^^n  der  Methn  dann  die  zur  Hostimmung 
erfordurlithen  Manipuiatiuuen  in  «i'lir  eingehender 
Weise  beschriebet).  Kineit  eigenen  l  rtcilH  über  die 
praktische  Brauchbarkeit,  über  die  Vorzüge  und  Nach- 

teile der  einzelnen  Vorfahren  hat  sich  der  Verfasser 
leider  enthalten,  obwohl  gerade  dieses  den  in  der 
Pra.xis  stehenden  jungen  HisonhQttencbemikorn,  dia 
wenig  Zeit  haben,  aich  Ober  dia  Brauohbarkait  ainar 
Hatnada  aalbat  ta  nntorriabtan,  baaondera  wtllkoramaa 
fswaian  sein  würde.   Doch  auch  in  der  Torliegenden 
onn  wird  daa  Warit  ala  Nachschlogcbuch  dent  An* 

fingar  immarfain  gato  Dianate  leisten. 
Dr-Ing,  .V.  Phtlips. 

Oppel,  Dr.  A.,  Professor  in  Bremen.  IVirl- 
sehaftageoiirapMg  1»  dm  Vereinigten  Staaten 
ron   Xurd-niin-ikii.     III.  Serie.     '2.   Hfft  der 

Angewandten   (ieograplüe,   Uefte  zur  Ver- 
brdtnng  gcographlBobar  Kenntnisse  in  ihrer 
Beziehung  zum  Kultur-  und  Wirtscliaftslcben. 
159  Seiten  mit  11  graphischen  Darstelluogeo. 

Halle  a.  d.  S.  1907,  Gebauer -Schwetsefak» 
Druckerei  und  Verlagm.  b.  U.  Preis  geb.  8,S0 

Bai  dam  lebhaften  Intaraaia,  daa  wir  notwaadigaa- 
weise  allen  VorgSngen  auf  tochnlaeh-wlrtaehaftlieaem 
Oobiete  (l'.>r  ViTt  inigteii  Staaten  rntr;-pr.'onbrin?i-t>,  und 
bei  unseren  Icbiisften  HandelMb('/iihu[!i;i  u  zu  dicHcm 

Lande  kommt  üinc  „ Wirtschaft(t;;cn^'ra)ihi<'",  in  ib  in 
knappen  und  anHprucUsloHen  Kähmen  gehalten  wie 
die  Torliegende,  einem  Bedürfnis  entgegen,  da  die 
einschlägigen  Zahlenangaben  meiat  in  der  allerdings 
reichhaltigen  neueren  Literatur  weit  Tarntrant,  und 
ao  fOr  JauiandaB,  dar  der  Matena  faraar  ataht  and 
aieh  aehnell  Ober  einige  Zahlen  oriantierea  aehwar 
auffindbar  aind.  In  dem  Baelia  werden  nacheinander 
besprochen:  die  Landesnatnr  der  Vereinigten  Staaten 
in  ihren  (trundzQ^'on ;  Bcsiedelnng  und  aIlinHb1i<he 
Ausgeutaltun^;  der  wirtüchaftliehen  Orundlakien ;  (»e- 
samtbild  der  WirtHchaft  der  Vereinipton  Staaten  und 
ihrer  Hauptteile;  die  Mineralproduklion ;  die  Hob- 
Produktion  dea  Pflanzenreicha;  die  Rohproduktion  dea 
Tiarraiebt;  Gewerbe  und  laduatrie;  Handel;  Verkehra- 
wasan.  Daa  aprSde  ZaUannurterial  irird  darah  i&am 
Belke  graphiaehar  Datatdlaagan  sar  beaanaa  An- 
achanung  gebracht. 

£a  wäre  Tielleicht  /wockinilfiiir  gewesen,  die  ver- 
schiedenen OewichtH-,  Liin^'<>n-  uhw.  Angaben  in  dem 

Buche  durchweg  auf  die  entsprechendi  n  ib  iitM  ben 
Zahlen  gleich  umgerechnet  zu  bringen,  wodurch  Ver- 

gleiche leichter  gemacht  wQrden,  ebenso  wie  ein.  wenn 
aaeh  aar  kartea,  Schlagwortregiater  den  Wort  dea  Werk- 
ebene  ela  Maebeeblegeboeh  erhBlien  wOfde.    0.  p. 

Die  D^namMMitritehen  Matehinen.  Ein  Hand- 
buch für  Stttdlere&ie  der  Elektrotechnik.  Von 

äil  V  au  US  P.  Thompson,  London.  Siebente 
Auflage.   Debersetzt  von  K.  Streeicer  und 
F.  Ve-sper.  Mit  1111)  Textabbildungen  und 

54  großen  Figurentafela.  Hefl  1.  Halle  a.S. 

1906,  Wilhelm  Knapp.    '2  .4r,. 
Den  LTebersetzorn  K.  Strecker  und  F.  Vesper  iat 

ea  zu  danken,  dafl  aie  den  denteeken  Faclikreiaan 
schon  ao  bald  naeb  Erachelnen  dia  neue  Auflage  m 
der  «orliagaMlaa  enton  Liaferaag  aag8a|^iah  auehea. 
Denn  trati  daa  badaatoadaa  Zamebaae,  wakhan  die 
letzten  Jaliia  der  elektnilechalaeben  Idteralar  aa 
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11.  ScptmlMF  1907. Stalil  nad  ÜMa.  ISST 

nsuen  Lehrbüchern  ond  beftchreibenden  Werken 

brachten,  ist  eine  Neuauflage  dea  klaasischeii  Wrrki<^ 
von  Thoinp»on  immer  hoch  willkommen;  um  hü  itn'lir. 
•la  der  Inhalt  «Its  Wcrko«  entMiirL-chenii  der  fort- 

geschrittenen i:lntwicklun(^  der  aufgewandten  Kiek* 
trizitAtalebre  eine  ganz  weacntlicbo  Erweiterung  er- 

fahren hat.  Und  wenn  der  Terfeaaer  l>ei  dieeer  Br- 
«eilernng  beaeadetea  Wert  danwf  legte,  die  neneeten 
Forachongnergebniaee  and  Betriebeerfährungen,  an 
Rochnanfcabeiapielen  and  Konstroktionazpicbnnngen 
CTluiitort.  »einen  bekannti-n  thooretim  Ihti  Dftrlec-un^'ctl 
atizufü;;fii.  Bii  ;,'L'\vinnt  diis  Lehrbuoli  nicht  nur  für 
den  StuditTPiuii'n  wi'Hontliob,  Hondom  auch  dem  in 
der  Fraxia  stehenden  Ingenieur  wird  hierdurch  ein 
wertrolles  NachicbUgewerk  geboten. 

DieNenanflage  «irdaieli  iBaofem  auch  lufierlioli 
in  nenem  Oewanm  seiMB«  ala  eine  Unterteilug  de« 
OMMBtiraricM  ta  i«ai  BÄuto  liah  iweckniMf 
heramateUte;  det  etile  Band  «nfatt  den  Oleleh- 
atrommaacbineriMW  vnd  enth&It  neben  einer  geachicht- 
lichen  und  theoretiaebon  Einleitung  eingebende  Ab* 
handlungen  über  Horechnun^',  I^ntwurf  und  Betrieb 
der  Maschinen,  auch  der  modernen  Typen  für  Tar> 
binenantrieb  uaw.,  einaoHL  der  sngeiiBtigan  Sdialt- 
nad  Stenerapparate. 

Dieeem  in  12  Heften  eracheinenden  ersten  Teil 
•ted  anBer  57S  Textabltildaagen  aileia  80  grofie  Koor 
ilraliUoaelafeln  1>aigegelMn. 

Der  zweite  Band,  welcher  die  Wocbaolatrom- 
Maachinen  (Ooneratoren.  Umformer,  Motoren,  Tran»* 
formatoreni  behandelt,  int  fsHt  TolUtändii^  neu  und 
erscheint  in  10  Einrelheften  mit  5413  Textabbildungen 
and  24  Tafeln. 

Eh  bleibt  au  wQoachen,  daß  der  Uoberaetzer  and 
der  Verlag  fOr  «tae  beaehleunigte  Herauagaba  der 
eteialnen  LiefarnniceA  Sofge  tragen,  damit  in  nnoerar 
SMI  aUInnlader  BnlwiaUni«,  «o  eiaa  BrUndnng  die 
andere  dringt  and  eine  NenaehSpfang  die  andere 
ttherholt,  dieaee  Werk  auch  fDr  den  in  der  Praxia 
eteliendeB  Iitgaoiaar  leakt  lang«  Minen  vollen  Wert 
baklll  if.  7. 

Urb  ahn,  Karl,  Ingenieur:  ErmitUlung  der 
bHUgslen  Betrieb»kraft  für  Fabriken  unter 

Berürksifhtiijutiij  fhr  Ifeizuti(}f'k'>st''n  sowie  der 
Abdampf  Verwertung.  Mit  23  Figuren  im  Text. 
B«rlla  1907,  Julius  Sprlngw.    2,40  Jt. 

Das  unter  obigem  Titel  erachieneno  Hmh  von 
Karl  Urbahn  iat  von  großem  Intereaae.  nicht  Howohl 
wi'il  >>H  .Neuerangen  und  Unbekanntem  nuf  dem  (ie* 
biete  bringt,  sondern  weil  es  auf  unserm  Hiicbermarkte 
eine  LQcke  auHZufüllen  bentimmt  Hein  dürfte.  FOr 
die  Besitzer  kleinerer  Fabriken,  welche  an  die  Frage 
der  Beachaffung  oder  YergröBerung  ihrer  Betrieb»* 
kraft  lierantreten,  bietet  da«  Bneii  beaondeia  doroli 
Bamfcnng  der  graphiedien  Dantellongaweiae  einen 
fiberaieliffieben  ond  Mcbt  faSUeiien  Ueberblick  aber 
die  Terechiedenen  modernen  Betriebamaarbincn,  ihre 
Anln;,'p-  und  nrtriebskoston.  Einijjo  Stichproben  auf 
dio  KichtiKkeit  der  angegebenen  Werte  haben  über* 
zeugt,  daß  bei  FeMtle^uni;  dersellion  Kenntnisse  der 
Materie  und  der  Verhältnisse  und  vor  allem  Er- 
fahningen  Torhanden  waren.  Referent  hält  es  ferner 
fttr  einen  Vomg  desBaehea,  daB  ea  »ich  aoasoUieü- 
lieh  anf  ideinere  Anlagen  beeehrtelct,  angenadMinlich 
weil  der  Verfaiaer  richtig  erkennt,  daB  fSr  die  An- 

lagen im  OroBbetriobo,  wo  ea  aieh  nm  nmfangrciche 
und  komplizierte  Aufpabon  handelt,  eine  kurze  Wfir- 
diijunfr  der  zu  berücksichtigenden  Faktoren,  die  auf 
die  l.ömi]!;;  einen  Einfluß  haben,  unmö|^lich  ist.  Anf 
diese  Weise  bleibt  dos  Buch  in  dem  Rahmen,  wofür 

ea  bestimmt  i»t,  klar  und  übersichtlich.  Der  I'rois 
dee  Buehea  iat  im  Vergleich  au  aeiner  Aneatattung 
nnd  dam  Umfange  ria  miBiger.     C.  Rttmbtgen, 

Werneburg,         0.  Henze.   U.  Kupp  und 

Dr.  AI.  Tille:  Der  Handelshafm  der  Saar' 
st'i'ite.  Saarbrücken  l'JOT,  C.  Sohlllldtke  (In 
Kommiasion).    2  Teile:  3  Jt 

Für  den  Fall  der  Kanallaferang  Ton  Saar  and 
Moeel  hatte  die  KSnigl.  PrenB.  Stnatf<ire^ierun(:  einen 
Sieberheitshafen  mitten  zwischen  Louisental  und  Kur- 

bach vorgesehen.  Von  dessen  voraussichtlii  iier  Ent- 
wicklung zum  Handelshafen  befürchtete  die  iiandela* 

kammer  Saarbrflcken  eine  (iefabr  fQr  den  Waren- 
umschlag und  den  Großhandel  der  SaaraÜdte,  die 

einen  großen  Teil  ihres  heutigen  Warennmeehlag«  nnd 
ihrer  bentigen  QroBhandelaiAnaer  verlierea  aad  er» 
warten  mnftea,  daB  der  Bohwerpaakt  dea  Wareaver- 
kehra  5  km  anterlialb  der  8ohleaae  Saarbrflcken  rflcken 
werde.  Daa  bitte  nach  Analoht  der  Handelskammer 

eine  achworo  Schidigung  der  HaarstAdto  bedeutet,  und 
ea  galt  daher,  den  (geplanten  BielierheitHhafen  und 
den  (iarauH  zu  entwickelnden  llamlelHhufen  in  die 
Saaratädte  aelbat  boraufzuziehen  und  dieae  dadurch 
zu  einem  noch  weit  bedeutenderen  Umachlagaplatze 
la  macheni  ala  aie  saneit  achon  aind.  Die  vorliMeade 
Sebrift  betriebt  in  aaaiehender  Weiae  nnter  Ann« 
ngaaf  vonaaaaLacepUbMat  ChntadrlMMi  aadKaiiaa 
dieeee   Hafentorbaben,   fBr  daa  die  Keeten  aaf 
3  400  000  «  hererhnot  werden,  wovon  noch  die  vom 
l'reuliiHclieii  .Staat  für  den  Sichorheitshafen  zwischen 
Louisental  und  Burba<  h  ausgeworfenen  800000  .( 
abzaaiehen  wiren,  ao  daß  in  Wirldiohkeit  nur 
S600000  U  anfhawenden  «inn.     ̂ fc  BaMHmt. 

Hattebar,  Wllb.,  DipL-Ing.:  LeUfadm  für 

dm  Geolotfie-Vntem'eht  an  lierq-  und  Hilftfn- 
tektilen  und  anderen  technischen  Lehranstalten. 

Mit  89  Textflguren.  Nebst  Anhang:  Die  »Oehei' 
sehen  Erz-  und  Kohlenrorkoinmen.  Freiberg 
i.  S.  1U07,  Graz  &  Gerlach  (Job.  Stettaer). 

2,50  r».  Anhang  1  JH. 
Der  VcrfjihMür  rniielit  in  diusem  Wt'rivctien  eine 

nreprüoglich  für  den  (ieologie-Unterricht  an  den  sSchai- 
achen  Lebranatalten  von  ihm  ausgearbeitete  Zusammen- 

stellung der  wichtigaten  geologischen  Lehren  und 
Unterauchangaergebniaao  der  OefTentlichkeit  zaging- 
lieb.  Naeb  einigen  einleitenden  Bemerkungen  Aber 
die  Erde  ata  WeltkSrper  kommen  die  allgemeine 

Geologie  (in  der  Ueibenfolge  »LofthOlle',  «Wassor- 
hüllo*,  „Festland",  „Veränderungen der  Erdoberfliche") 
und  die  hiHtoriache  (Geologie  zur  Darstellung; 
außerdem  wird  mit  größerer  Ausführlichkeit  die  0  e  - 
ateinslehre  bebandelt.  Drei  Tabellen  Ober  dio 

wichtigsten  Eigenacbaften  der  verschiedenen  Kohlen- 
arten, aber  die  kriatalliniachen  Oeateine  nnd  Ober  die 

geologiaehen  Formationea  nobat  den  in  ihnen  ent- 
baUenen  nntilMren  Hiaeraliea  nnd  orgnaiaeben  Beaten 
erleichtern  den  Ueberbllek.  Dem  Teratlodnia  kommen 
zahlreiche  einfache,  tweckmiBtg  gewihlte  Abbildungen 
zu  Hilfe;  die  Abbildung  29  (Zickzackfalten)  könnte 
allerdings  durch  eine  den  tatsilcblichen  VerhftltniHHen 
bcaier  entsprechende  erHct/t  wer  kii. 

An  geeigneten  Stellen  werden  Erfahrungen  aus 
dorn  Bergbau  berücksichtigt,  ao  Selbstentzündung  der 
Kohle  and  Bodensenkungen  durch  Abbau.  Nicht  un- 
wideiaprochen  darf  hier  die  Angabe  bleiben,  daß 
(8.  85)  Haldenbiiade  darcb  Znrttekbaltnng  der  mit 
Kohle  Terwacbaenen  Schiefer  in  der  Oralie  an  be* 
kärnjafen  Hoien;  innn  wiril  immerhin  HaldeollfBnde 
noch  eher  hiniii'inin  ii  hIm  ( i  r  ibenbrflnde. 

Der  mHßiL'e  l'r.'i-i  wir<t  die  Verbreitung^  diene« 
praktischen  Mandweineri»  beL'üii8ttj,'en.  Durch  Kürzung 
des  Abachnitta  über  Geeiteinüb'hrp  —  ilie  He-clircibung 
s.  B.  Ton  Pegmatit,  Aplit,  Liparit,  Yofosit,  Eojait, 
Miaaelt,  Ditroit,  Darit,  Korit,  Terlolit,  Anameeit, 
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1B38    StabI  and  Bisen.      S'achrichten  com  Eisenmarkte  —  Imlustrie^U  Rundacfiau.  27.  Jahrg.  Nr.  S7. 

Eklogit  u.  dflrfto  Mwohl  für  dW  Im  Titel  fMutaatoii 
wio  auch  fBr  soMtiga  Bonatawr  im  Badm  n  «flil 
^'olioti  —  kSnnte  dar  Preis  vieneicht  noch  mehr  horah- 

gpBi'trt  w-<>nli'ii. 
Iu\  Anlmni;  werden  dio  HächHinclKMi  Zimu  r/lai^iT- 

«tiittiri  nn  Verhältnis  zu  ihrer  ht>uti^,'i'ii  liiili'utiinj; 
etwas  /a  htark  in  den  Vordorgnind  grrückt,  während 
andertteitn  )iei  den  edlon  Frciher^^  r  (iaiigrormationen 
keine  Abbildung,  namentlich  auch  keine  Oangkarte, 
gegeben  wird.  Dagegen  wird  iß»  flbattiehtlicbe  und 
dareh  Profil*  erliatarta  Zauounenatollwig  das  Wich- 
tigatan  fihar  die  Tenefaiadonan  aiehaiaehan  Stein- 
koblenTorkommen  manchem  Fachmann  anderer  Be- 

zirke erwünm-ht  »ein.  Herbgt. 

Bei  der  Bedaktion  sind  nachatohende  Werke  ein- 
gegangen, deren  Beepreehnng  verbehalton  hleiht: 

A  d  n  m  !« ,  Karl:  fnixin  des  internnlkmalen  ftpe- 

ditimi.'-  U)t(i  Schiff'iihrtiiwejieM.  Kiii  Kiitcc  hijtiiiua 
für  S|n>ilitt  ur'.-.  Kauriuiitt»  und  FHlirikuntiiii  mit  lii'- 
Hondt'rer  I )»ir«tellunj;  der  Uuchführung  des  (Spe- 

diteurs und  des  Briefwechsels  zwischen  Kaufmann 
und  Spediteur.  Mit  vielen  Formularen  aus  der 
Praxia.  Leipaig-R.  (Eilonburgorstr.  10>lli,  Verlag 
der  modemeB  fcanfmianiachen  Bibliothek  (vorm. 
Dr.  inr.  L.  Hnberti)  G.  n.  h.  H.  Geb.  S,76  Jt. 

Dit  ehemüehe  ÄntAfM.  Sannünng  von  Einzel- 
darstellungen auf  dem  Gebiete  der  chemischen, 

tochniscb-chomificbcn  und  physikalisrh-chenuHt^hun 
Analyse.  Unter  Mitwirkuu;;  jtahlreinhiT  Farh- 
gelelirten  beraus^^e^'oben  von  Dr.  Ii.  M.  Mar- 
goaohes,  PriTatdozent  an  der  Deutschen  Tech- 
mtehen  Hochschule  Brünn.  II.  Band:  Die  Unter- 
■ndinngametfaoden  des  Zinka,  nuter  beionderer  Be- 
rflokeiehtignng  der  teohniacii  wiehtigea  Zinkene. 
Yen  DinL»ug.  H.  KiaseBioB,  Direktor  <k>s 
Zentral-Laberatorfttoui  der  Akt.-Oea.  für  BergUuu, 
Blei-  und  Zinkfabrikstion  zu  Stoiber;;:  und  in 
Westfalen,  Stolborg.  Stutt^^art  1907.  Ferdinand 
Enk(.  it. 

British  Kngineeriiiif  Standard  Coded  Li»ts.  Issued 
bv  autliority  of  the  Engineering  Standards 

Committeo.  Vol.  III:  Copper  (.'ondurtors  and 
Thicknesses  of  dielectric  telegrapbic  MatarisL 
Standard«  fer  eleetrieai  MacJiinery.  Tnrbular  Ttmm- 
way  Polea.  TroUej  Oroove  and  Wlre.  —  YoL  TV: 
lUÄeilal  ased  in  tbe  Constrnction  of  Railway 
RoUtng  Stock.  Standard  LocomotiTCs  for  Indian 
Railway.  Lumlou  (W.  C.i  1906  and  1907,  Robert 
Atkinwoti.  Ltd.    .leilcr  Hiiiul  geh.  sh  25  —  net. 

J£r(jänzung.t!<lf  UfrgtM*  tz.  Tox taiK-i^atie  nii t  Annierkunf^en 
und  Sacbrogifiter  von  Geb.  Ubcrtinauzrat  A.  Fernow, 
▼ortr.  Rat  im  KönigL  PreuB.  Finanzministerium. 
(OuttentagaoheSanunlangpreoliiieberOeaetce.  Nr.lS.) 
IHettei,  vemekrte  «ad  verlwütrt*  Anfinge.  Beriin 
1907,  J.  Gnttentag,  YerlagebneUiaBdlnne,  G.  m.  b.  H. 
Geb.  2,40 

F  i  H  I- Ii  e  r  ,  (i.,  Kaihcrl.  Ri'i  hnuiii^srat :  /'l'w^»^7l•>■ 
Ei»'  nhn)nt  -  Aunk  unftubuch.  Nelnt  KntfiTniiii^'-i- 

anzi  ii:rr  für  die  Hauptbabnh>">fi>  Deutsi  hland«  und 
l'r*'iHta!<  In  \<\h  1500  km.  Dritte,  neu  bearbeitete 
und  Termehrtp  Auflage.  Leipaig  1907,  Q.  A. 
Oloeckner.  0,U0 

Gttotrhtordnumf  für  da»  DnOtdu  XeMk  nahet  allen 
AnafOhrungsbeatimmungen.  Teztausgabe  mit  AiH 
raerkungon  und  Sachregister.  UrHprQnglich  herana- 
geguben  von  T.  I'li.  Herger,  Regii'rungurat,  und 
Dr.  L.  W  i  1  h  e  1  ni  i  ,  (ieh.  OherreijiprungHrat.  (Outten- 

tagsche  Samnilniii,'  ikiit^clier  K'■i<•ll.^L't•s>■tze.  Nr.  6.1 
Siebzehnte,    vermehrte    Auflage,    liearbeitet  von 
H.  Spange  nberg,  Oberverwaltungsgericbtsrat. 
Berlin  1907,  J.  Gnttentag,  Verlagsbuchhandlung, 
O.  m.  b.  H.   Geb.  S 

Omiemfdder-Kmrte.  Uebernchtakarte  der  Bergwecke 
Im  Rhelniseh-Weatflliaehen  IndnaMeberirk.  t  Blatt 
Im  Maßstäbe  1:80000.  Auf  Orond  amtlichen  Ma- 

terials gezeichnet  Ton  F.  Traut  mann.  Ober- 
brri,'anu-/rii  Iw.er  Mit  Beilage:  VerzeichniH  der 
Steiükohlünbergwerke  de»  Ruhrbezirkii.  2.  Auf- 

lage. Dortmund  1907,  KoopponHche  Buchhandlung 
(Hans  Hornung).  6  aufgezogen  auf  Leinwand 
in  Taschenformat  10  ul,  mit  iätaben  zum  Anihlllfen 
llJi.   Eimeipreia  der  Beilage  0,50  Jf. 

Hmn4kt$di  d«r  IngenteurwimmdkafteH  in  fänf  IVvIm. 
Fünfter  Teil :  Der  Eiaenbahnhan,  anifenommen  Yer- 
arbeiten,  Unterbau  und  Tunnelbau.  Yierter  Band: 
Anordnung  der  Italinliöfe.  Ernte  .\bteilung:  Ein- 

leitung, Zwinohon-  und  Kndstftiionen  in  Durchgangs- 
form, Verschiebebahnhiife,  (iiiter-  und  llafenbahn- 

höfe.  Bearbeitet  Ton  A.  tl  o  e  r  i  n  g  f  und  M.Oder, 
herausgegeben  Ton  F.  L  o  e  w  e ,  ord.  Professor  an 
der  Technischen  Ilochschule  in  München,  und 
Dr.  H.  Zimmermann,  WIrkl.  Geh.  Oberbanrat 
nnd  vortr.  Bat  im  Miniaterinm  der  Offentiiehen  Ar- 

beiten in  Berlin.  Mit  480  Abbildungen  im  Text, 
9  Texttnfeln  und  5  lithographierten  Tafeln  sowie 
auafahrliehcin  Namen-  und  SachTerzeicbniH.  Leipzig 
1907,  Wilheln»  Engelmann.    14  *,  geb.  17 

Hartlcib,  Otto:  Praktische  Lohntabdlm  ;um  Ge- 
brauch bei  Accord-  und  Lohnreehnunffen.  Kleine 

Anagabe.  Yen  2  bia  00  Pfennigen  nnd  1  bis  120 
Standen,  für  Tlertel  nnd  halbe  Standen  berechnet 
Berlin  1907,  Alfred  Unger.    Geb.  2 

Stati.'ttische^  Jahrbuch  für  das  D'-utsrhe  Reich.  Her- 
ausgegeben viiiii  K  n  i  »  e  r  1  i  c  h  n  S  t  a  t  i  s  t  i  h  c  h  en 

Amt.  AchtLuul/.\vanzigstor  Jahrgang.  1907.  Berlin, 
Plrfftaagmer      Mahlbrecht.    Kart.  2  .4. 

Keeamnan,  P.  (Maina):  Die  Reform  der  ArbtUer- 
MrtUhermna.  Yertrag,  gehalten  in  der  Haoptrer- 
sammlaag  dea  DentMMB  HaftpttdiU  aad  Yeralelie» 
rnng»-SchnttTerbwiidea  n  DlMaildMrf  am  18.  De« 
zember  1900,  in  enrutorter  Faeenng.  Kaia*  1907, 
,1.  Dieiner.     1  ,K. 

Vergl.  .Stahl  nnd  EiKen"  1907  Nr.  1  S.  33. 
Mitlfilungen  über  For»chung»arbeiten  auf  (i<'tn  Ge- 

biete de»  Ingrnieunceten».  Herausgegeben  vom 
Verain  deutadier  Ingenieure.  Heft  42.  Biel, 
DipL-Ingenienr  R. :  Ine  Wirknagaweiae  der  Kreiael« 
pumpen  und  Ventilatoren.  Yerauchaergebnisse  und 
Betrachtungen.  Berlin  1907,  Julius  Springer  (in 
K  oninii  ■.■^ion  i.     1  Jl. 

Le  Tr,idiut,>ir.  IS"«-  Ann.'e.  1907.  No.  5— U.  — 
Thr   'ir>,,iy!;tor.     4'''  Volume.     1907.     No.    5  -14. 
I.  .a  Chaux-du- Fonds  (Schweiz)  1907,  Verlag  des 

pTraducteur»  („Translator").    HalbiÄhrlich  2,50  Fir. 
VergL  «Stahl  nnd  Eiaen"  l»0i  Nr.  16  S.  672. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Yem  englischen  Roheisenmarkte*  —  Unterm 
7.  September  wird  uns  aus  Middleebrongk  wie  folgt 
heriehtet:  Im  Laufe  dieaer  Woche  wurden  groAe  Ab- 
fabea  Ton  Ingatlich  gewordenen  Inhabern  bieaiger 
ITarrants  :;emai-ht  und  dadurch  die  Preise  nach  und 

nach  gedrückt,  bis  gestern  die  Käufer  die  so  ent- 
ataadeae  Gelegeaheit  wahrsaaehnea  begaaaea  nad 

infolgedeeaea  die  Preise  im  iiaafe  dea  Tagea  wieder  am 
6  bie-7  Peaoe  aatogen.  Dieae  kleine  Beeaeraag  braaUa 
anfib  iafart  attrkere  Nacbftttge  mit  MAafiem  Ge» 
achlfte.   Yerachiffungen  alnd  noeh  immer  achwer  ce 

bewerkstelligen,  denn  man  iat  für  Danipferverladuii::r'n 
auf  die  Warrantslager  augewieeen,  weil  die  Erzeugung 
den  Anfordemagea  aieht  aaehkommen  kaaa.  Heatige 
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Preise  für  U.  M.  B.  Xr.  3  notioron  »h  Ii  il.  für 
Hfimatit  1.  2,  3  in  tcK-iclion  (^nintitiitni  h\i  8n  -, 
BAmtlirh  netto  K«HMa  ah  Werk,  hicsi^'c  Warrant« 

ah  b4''9  (I  KaMHA  Käufer.  In  Connale  Ln^^ern  befinden 
•ioh  1S4  860  toDi.  Di«  Yaraehiffiuigsn  gleichen  nn- 
f  eühr  denen  dee  Terigen  Monate. 

Terlef^nni^  den  zweiten  («(«lelsoH  aaf  dor  Kl- 
btrlacheu  Elseubahn.*  —  Nftrlniom  kürzliih  vom 
ruHsiBcheri  Miiiiht'Trfit  ilio  VorauMi'lilü;:c  inr  ili<>  An- 
la#;e  eines  zweiten  U<>l»«isi'H  auf  (J<>r  SiliiriH<  lii'n  KiB<>n- 
habn  begutachtet  wonli-n  «inil,  diirftf  difse  jjrnBe 
Arbeit,  an  deren  Auaführung  die  rusaiecbe  und  aus- 
Undiedie  Eieenindnetrie  ein  erhebliehei  InlereBse  hat, 
bald  in  Gang  konnitn.  Hm  beatoicbtict,  ein  iweUee 
Oeleiae  von  dar  Station  Ornak  Me  tat  StattAn  Baikal 
und  ■»on  der  Station  Tauchai  h]»  zur  Station  Knrvm«- 
kaja  zu  leg«n,  die  BereBcktiunon  auf  lU-r  I-inic  \<ui 
AtBchinsk  bi«  Irkutnk  uiuzu  l  n-icii  und  die  Fülirc  iil>i>r  ili'ii 
Baikalsee  zu  Teratärken,  um  die  TranNportfalii^^kcit 
der  glänzen  Bahn  zu  ntei^ern.  I)it>  BaukoHtcn  des 
zweilen  OeleiNes  anf  der  Sektion  Umak — Atschinsk 
betragen  nach  einer  annähernden  Berechnung,  ohne 
BjMton  der  Traamort«,  die  keine  baren  An^gaben 
wfordam,  mnd  (OUlOOO  UP,  vaa  anf  dl«  Strecke 
von  nmd  1S06  km  gegen  53  300  f.  d.  Kilometer 
aaemaeht.  Die  Koeten  doa  zweiten  OeleiaeM  auf  der 
Transbaikal-Bahn  Ton  der  Station  IrkutHk  h\»  znm 
BaikaUcc  und  von  der  Station  Tauebai  bis  zur  Statitin 
Mandschuroi  liHtraRen  rund  104  Millionen  Mark,  oder 
hei  der  Strecke  Ton  rund  1318  km  go^ren  79  000  Jt 
f.  d.  Kilometer.  Derselbe  Betrag  f.  d.  Kilometer  wird 
auch  für  den  Teil  der  Linie  bla  Sur  Station  Karynia- 
ka>  angenommoBi  irobil  die  geaaniten  Kneten  dea 
swiiten  GMeiaea  aaf  dar  Strecke  von  Irkotak  bis 
ran  BaikalMe  nnd  von  Tanchu  bis  zur  Rtation 

Karrmakaja  (942  km)  auf  rund  "-1384  000  *  ver- 
anschlai^t  werden.  Die  Kosten  den  Bauen  c-inuH 
zweiten  (ieleiüpH  auf  der  Sektion  Aim  hin-<k  — lrkut»k 

mit  Umbau  der  Bergsektionen  betragen  ohne  'i'rana> portkosten  rund  123  Millionen  Mark,  wobei  sich  die 
Kosten  f.  d.  Kilometer  für  die  Union,  die  ohne  Vor- 
ftnderting  gebaut  werden,  auf  mnd  6Tti8  Jf,  fttr  die 
BtreckoB  mit  Umhantan  anf  mnd  180000  -M  belaafen 
wwdon.  Endlidi  loUon  ftr  Yorttitfcang  der  Dampf- 
fihre  über  den  Baikalsee  noch  gagen  mnd  6*/t  JIü- 
lionon  Mark  erforderlich  sein. 

Friedrich  Thom^e,  Aktlen-Of^sellachaft,  Wer- 
dohl. —  Daa  am  30.  Juni  abgelaufene  Geechäftajabr 

brachte,  wie  aus  dem  Berichte  dea  Yontandee  m 
•roobon  iat,  dem  Untamehmon  bei  rogelnUlgem  Be- 

*  Nach  „Nachriehten  für  Handel  nnd  Indnttrio" 
27.  Ang.  1907  8.  7. 

triebe  in  HHnitlii-hen  Abteilungen  für  fast  alle  Fabri- 
kate j,'üii-<ti<;en  Ab.Hiit/..  Hei  der  fortgeBetzt  außer- 

ordentlich reiehlieb  vorliegenden  Arbeit  bättc  die  Er- 
SOi^ng  hier  und  da  wohl  noch  etwaa  erhöbt  werden 
können,  ironndieRohnialerialien,inebeeondereUalbxeag, 
«Mgioblgar  and  ̂ eiehmiBiger  geliofert  worden  nnd 
geeignete  Arbeitakrftfte  leichter  so  haben  gewesen 
wiren.  Hergeatcllt  wurden  4210  (i.  V.  4973»  t  Schweitt- 

eisenlu[i[>en,  914"2  i8755i  t  Scliweil'.cisoM  und  -Spezial- 
wahdrabt.  .'1X7.5  tt\4'M'>)  t  StabeiMen  nun  SchweiÜeiHen, 
^"luBeigeIl  und  Stuhl  fowie  ti7:il  (t;t;.'it'.i  t  >;e/0Kener 
Drabt  und  Drabtatifte.  Der  Ueaamtumsatz  botrag 
8  22Ö  009.84  (2  767  648,45)  <4.  Verarbeitet  wurden 
4887  <5777|  t  Hobeisen,  5575  (6760)  t  Eisenlvppon, 
11  271  (9774)  t  FlnBeieen  nnd  Stablknflppel  nnd  6988 
(6985)  t  Walz-  und  Stiftdraht.  Daa  Unteraabmen  be- 
aohaftigte  267  (280)  Arbeiter  mit  inefreaamt  99!  295,90 
(.^94^■,(t2.90)  t  oder  durrhschnittlieh  Ic  14<u5  (14IOi  r 
Lohn.  Die  vorliej;ende  Bilanz  »rhliebt  unter  lii'riii  k- 

sifhtiifun^'  von  5045, .'is  *  Vortrag'  mit  einem  \l■^'h- 
j,'ewinne  von  383  202. 6H  ab.  Hiervon  i*ind  zunäehitt 
für  Skonto-  und  ZinadifTerenzen  21  970,47  und  für 
Handlungaunkoatcn  78  494.99  .4  abzuziehen;  femer 
werden  45  217.64  Jt  abgcaehrioben,  den  verschiodonon 
Rücklagen  89  800,40  Ji  Oberwieien,  für  Arbeiteninter- 
Stützungen  8597,06  Jt  nnd  fOr  Wohlfahrteeinriehtnngen 
1 794,96  Jt  bereitgeBtellt,anf  Delkredorokonto  3156,70.4 
vorbucht  und  endlich  naeh  VcrirOlunj?  Ton  17316,30  < 

Tantiemen  und  Belcdinun^en  noch  l.'ntono  .«  (12'  «"  o) 
Dividende  Terteilt.  Auf  neue  Kecbnung  bleiben  als- 

dann 82  887,57  Ji  Tomtmgan. 

S()pl»''te  des  Arl^riea  de  Longwy  In  Mont- 
Saint-Marttn.  Die  (lesellHchaft  förderte  im  ab- 

gelaufenen Oi'Mi  IniftMjiihre  il.  Miii  l'Jiu'  i.i-  BO.  April 
1907)  auH  dea  ei^'eneii  und  dun  in  (icmeltiichaft  mit 
anderen  Werken  betriebenen  Krzgruben  904  446  t. 
In  den  Hüttenwerken  wurden  256060  t  Koheiaen, 
247610  t  Rohblöcke  nnd  212118  t  Walzfabrikate, 
darantor  145851 1  Fertigeraengniaao,  hergoateUt  Der 
BrtgMPtnn  beMgC  bei  88857112  Fr.  UmMti 
9176195  Fr.  Hierron  aind  ranichat  821081  Fr.  fOr 
die  alltrcmcinen  ünkoaten  nnd  311  652  Fr.  für 
Abrtilireibunf,'rn  lu  kürzen:  von  den  verbleibenden 
804:i4(;2  Fr.  werden  Kodonn  2.'')3  UUO  Fr.  zur  Tilfjunjf 
von  l  eilHrtiuld verscbreibun;.'eti  vi  rvsendet,  200  OOO  Fr. 
dem  Erueuerungafonda  überwiesen,  4  095  797  Fr.  dem 
Tilgungsfonda  zugeecbriebon,  2UO000  Fr.  an  die  Ar- 
baiterkaaien  abgefOhrt,  891665  Fr.  in  Oeatelt  von 
Tantiimon  nnd  Gratifikationen  vergütet  nnd  endlich 
2400000  Fr.  DivklMid«  anf  die  aiteo  nnd  nonon 
Aktien  in  der  Wetae  ▼ertoDt,  dnfi  die  anf  den  Kamen 
laatendon  Aktien  je  4'<  Fr.,  die  Inhabaraktian  dagegen 

je  40,70  t  r.  erhalten. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 

Hubert  Claus  f. 

Am  21.  .\uguat  d.  J.  starb  zu  St.  Martirio  di 
Cnstrozza,  wo  er  «ich  zur  Kur  aufhielt,  unerwartet 
infolge  eines  Ilerzachlaj^e»  der  Oeneraldirektor  den 
Eiaenhüttenwcrkes  Tbale,  Hr.  Koinmerzienrat  Hu  bert 
Claus.  In  ihm  Terachied  ein  Mann,  der  in  den 
KreiHen  der  UroUndnatrio  eine  aehtangyebiatenda 
Stellnng  einnahm. 

Oaboran  an  8.  Fabraar  1854  an  Snhrort,  erwarb 
dar  Heimgegangene  aaina  Fachlnantaiaae  auf  der 
Technischen  Hochachnle  ca  Aachen  nnd  begann  aeine 

hiUteriinänniaehe  Laufliahn  auf  der  Dortmunder  l'nion, 
Abteilung  Puddel-  uoa  Walzwerk  liorat,  wo  rr  zu- 
nicbat  «a  Volantir,  dann  ala  Ingenienr  im  Hatten- 

betriebe  tätij;  war.  Im  Jahre  1875  trat  er  ala  Be- 
triebsinirenieur  in  die  liii'nMti'  den  FiHenhüttenwerkeH 
Thale.  Während  das  Werk  damal«  in  «einen  ver- 

schiedenen .Xbteihinjjen :  Puddel-  und  Walzwerk, 
Acbseufabrik,  Blechgoachirrfabrik  und  Ei>engie6erei, 
insgesamt  kaum  300  Arbeiter  beachäfti^te,  finden 
dort  heute  nahexn  5000  Arbeiter  lohnenden  Erwerb. 
Dank  adnor  harvorragendan  FlUgkoitan  nnd  seinen 
matloeen  Eifere  warda  Ciaaa  lehon  nach  fOaf  Jahren 
in  die  Direktion  berufen  nnd  Bbemahm  sodann,  nach 
Verlauf  weiterer  fünf  Jahre  zum  alleinigen  VorHtande 
beatellt,  die  gesamte  Leitung  dea  Werkes.  Damit 
begann  für  dieioe  eine  Periode  mieher  Entfaltung. 
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Ks  vftr  dio  Zeit  der  Uinwälzun;^  aller  V)>r(iältnifiao  in 
der  EiBeninduBtrie.  Mit  weitHchanendem  Klicke  führte 
der  Yerstorbene,  den  neuen  Anforderungen  Kechnuni; 
tragend,  schon  nach  Icarzer  Frist  darchgreifende  Ver- 
besaerungcn  aus,  indem  er  in  richtiger  Erkenntnis 
der  Kxistonzhedingungen  des  Werkes  auf  eine  denk- 

bar höchste  Veredelung  und  Verfeinerung  aller  nciner 
HQttenerzeugnisse  Wert  legte.  Bei  der  Umgestaltung 
der  Anlagen  wurden  sämtliche  Betriebsteilo,  die  in- 

folge der  großen  Errungenschaften  im  Eisenhütten- 
wexen  als  veraltet  anzusehen  waren,  nusgeschaltut 
und  als  SnndererzeugniMse  in  erKter  Linie  zunächst 
emailliert«  Qußwaren,  gestanzte  und  emaillierte  Blech- 

waren in  den  Vordergrund  gestellt.  Das  Haupt- 
matorial  für  die  Fertigfabrikate  war  jetzt  baBiHobes 
FlüBeiscn  geworden,  das  an- 
fftnglicb  von  westfSlittchen 
Hüttenwerken  in  Form  von 
Platinen  bezogen  werden 
mnßte.  Wiederum  in  richtiger 
Erkenntnis  der  Lebensbedin- 

gungen des  sich  immer  mehr 
ausdehnenden  Unternehmens 
wurde  im  Jahre  1899  be- 

gonnen, ein  Martin-  und  Blech- 
walzwerk zu  errichten  and 

daran  anschließend  die  vor- 
handenen Blechwalzwerke 

auszubauen.  Mit  Hilfe  der  so 
geschaffenen  Xeuanlagcn,  die 
im  Jahre  1900  dem  Betriebe 
Qbergeben  werden  konnten, 
war  es  möglich,  einen  in  sich 
abgeschlossenen  Gesamtvor- 

gang der  EisendarsteUnng 
durchzufahren  und  das  Werk 

Ton  den  großen  FluBeisenbc- 
irieben  des  Westens  unal»- 
b&ngig  zu  machen.  Hand  in 
Hand  damit  ging  die  Umge- 

staltung der  anderen  Betriebe, 
vorzugsweise  des  Emaillier- 

werkes, dessen  anerkannte 
Erfolge  dem  Verstorbenen 
den  Ruf  einer  Autoritftt  auf 

diesem    Sondorgebiete  ver- 
BchafTten.  In  suiner  heutigen  Vervollkommnung  das 
bedeutendste  auf  dem  europäischen  Kontinente,  dUrfte 
das  Kmaillierwerk  an  UröBe  und  LeistungsfAhigkeit 
ancb  von  keinem  gleichartigen  Werke  der  anderen 
Weltteile  Obertroffen  werden.  Das  rastlono  Bemühen, 
die  ihm  als  Ziel  vorschwebende  Verfeinerung  aller  im 
eigenen  Betriebe  hergnstellten  Kuhprodukte  zu  mög- 

lichst hoher  Vollendung  zu  bringen,  führte  Claus  im 
Jahre  1903  dazu,  ein  SjchweiBwerk  zu  errichten,  in 
dem  Blecharbeiten  aller  Art  unter  Anwendung  mu- 
demster,  erprobter  SchweiBverfabren  hergestellt  vrorden 
können.  Auch  hier  zeigte  eich  dun  Heimgegangenen 
weiter  Blick,  der  immer  neue  Anregung  gab,  die 
Fabrikation  auszugestalten  und  zu  vervollkommnen. 

Don  Fortschritt  des  Werkes  in  allen  Abteilungen 
zu  fordern,  war  und  blieb  dos  Verewigten  Lebensauf- 

gabe bis  an  sein  leider  allzu  frühes  Ende.  Als  das 
Unternehmen  in  der  ersten  HAIfte  des  18.  Jahrhun- 

dert« begründet  wurde,  waren  alle  natürlichen  Vor- 

aussetzungen für  einen  erfolgreichen  Botrieb  gegeben: 
das  Erz  lieferten  die  nahen  Berge,  die  Kohlen  der 
umliegende  Wald,  die  Betriebskraft  die  vorbei- 
ranschonde  Bode.  Die  schon  erwfthnten  Umwälzungen 
auf  dem  Gebiete  der  EisendarsteUnng  verschoben 
jedoch  die  Existenzbedingungen  des  Werkes,  und 
neue  Grundlagen  maßten  geschaffen  werden,  um  es 
in  seiner  jetzt  verhAltnism&Big  ungünstigen  Lage  and 
Abgeschlossenheit  lebensfAhig  zu  erhalten.  Diese 
große  Aufgabe  zu  lösen,  ist  dem  Dahingeschiedenen 
vermöge  seiner  hohen  Fähigkeiten  vergönnt  gewesen. 
Aber  nicht  nur  das  Ergeben  des  Werkes,  auch  das 
Wohl  seiner  Untergebenen  lag  ihm  am  Herzen.  Sein 
idealer  8inn  betätigte  sich,  wie  zahlreiche  von  ihm 
gnscbafTene  Wohlfahrtseinricbtungen  bekunden,  auch 

auf  Gebieten,  welche  die 

Pflege  künstlerischer  und  wis- 
senschaftlicher, erzieherischer 

und  fürsorgender  Bestrebun- 
gen zum  Ziele  hatten.  Da- 
her war,  als  Hubert  Claus 

im  Jahre  1900  das  25jShrige 
Jubiläum  seiner  Tätigkeit 
beim  Eisenhüttenwerk  Tbale 
feiern  durfte,  dies  für  alle, 
die  mit  ihm  arbeiteten,  eine 

Gelegenheit,  ihm  in  reichem 
MaQe  Liebe  und  Anerkennung 
zu  beweisen.  Die  Königliche 
Staatsregierung  ehrte  den 
Jubilar  durch  die  Verleihong 
des  Titels  eines  Königlichen 
Kommerzienrates. 

Trotz  seines  vielseitigen, 

ausgedehnten  Arbeitsgebietes 
fand  der  Dahingeschiedene 
Zeit,  auch  allgemeinen  Inter- essen seine  reichen  Gaben 
zu  widmen.  So  war  er  ein 

sehr  tätiger  Mitarbeiter  in 
den  Vorständen  des  Vereines 
deutscher  Eisen-  und  Stahl- 
industrieller  und  des  Centrai- 

verbandes Deatacber  Indu- 
strieller, ferner  war  er  Mit- 

glied des  Bezirkseisenbahn- 
rates  zn  Berlin,  der  Handelskammer  zu  Halberstadt 
und  des  Aufsichtsrates  vorachiodener  größerer  in- 

dustrieller Unternehmungen.  Als  solcher  hat  er  sich 
insbesondere  bei  der  Ascherslebener  Maschinenfabrik 

um  diu  Einführung  der  HeiBdampfmaschinen  ver- 
dient gemacht.  Ueberall  kam  sein  groBangelegter, 

entschlossener  Charakter,  wie  seine  wohlwollende, 
edle  Gesinnung  zum  Ausdruck.  Sein  Beispiel,  unter- 

stützt durch  die  Gabe  einer  glänzenden  Beredsam- 
keit, wuBte  anzufeuern,  wo  es  galt,  für  eine  gute 

Sache  einzutreten,  sein  zielbewußter  Wille  und  «eine 
kraftvolle  Energie  ermöglichten  ihm  die  Lösung 
schwerer  Aufgaben.  DaB  das  Eisenhüttenwerk  Thale 
heute  einen  Weltruf  besitzt  und  eine  ebenso  ge- 

achtete wie  einftuBreichc  Stellung  einnimmt,  dankt  es 
Hubert  Claus,  der  das  Unternehmen  aus  kleinen  An- 

fängen heraus  groB  gemacht  bat.  Das  Andenken  des 
Verewigton  wird  daher  auch,  solange  das  Werk  be- 

steht, mit  diesem  untrennbar  verknüpft  sein. 

Aendernng^en  in  der  Mitgliederllat«. 

OeH,  G.,  Dipl. -Ingenieur,  Vertreter  der   Fa.  Kloin, 
Scbanzlin  &  Hecker,  Frnnkenthal,  Pfalz,  St.  Johann 
a.  Saar,  Paul-Marien^tr.  9  lU. 

Hfrmaiin,  E.,  Ing.  der  Fa.  Henschel  &  Sohn.  Abt.  Hen- 
ricliMbUttu,  Hattingen  a.  Kühr,  Füssen-Ruhr,  Kosnstr.  44. 

KoMmann»,  Frum,  Inhaber  des  Technischen  Bureaus 

Kaumanns  &  ('o.,  Haag,  Scbeveningen,  Holland. 

Kliitdirorlh,    John,   L.,    Engineer,   24    Bavne  Ave, 
Bellevne,  Fa.,  U.  S.  A. 

Krugkopf,  Karl,  Diplom-Ingenieur,  Bochamer  Verein. 
Bochum,  SchillerstraBe  22. 

Michaelis,  H.,  Ingenieur,  Salzwodol,  vor  dem  Neuen 
Thor  15  17. 

Richard,  Otto,  Ingenieur  der  Firma  Thyssen  &  Co., 
.\bt.  Masrhiiienfabrik,  Mülheim  a.  d.  Ruhr -Styrum. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  38. 18.  September  1907. 27.  Jahrgang. 

Beiträge  zur  Geschichte  des  Eisens. 

Die  Eiseninduscrie  an  der  DIU.  —  Zum  300)ihrlgeii  Bestehen  der  »Adolfthfliie*. 

Von  C.  Döngei. 

Der  Keichtum  dos  Dillgebietea  au  Eisenstein 
OBd  Wald  ber«ebtifirt  so  der  Annaluiie,  daß 

hier  seit  den  flltpstfn  Zcitt-n  eine  (rewinnunfr 
von  Eisen  statttaud.  Die  Waldscbmiedeu,  die 
diese  Arbdten  von  der  BOmerzelt  her  besorgten, 

verhütteten  in  kleinen  Rennherden  das  in  ulier- 

ÜAchlicheo  Tagebauen  gewonnene  £rz  mit  den 
selbst  hergestellteo  HoIzkoUeB.  Der  Betrieb 
einer  Waldschniiede  war  80  einfach  wie  möglich. 
Der  Sctunelzofen  bestand  aus  einem  Iclcinen 

gemauerten  Herd  (Renuherd).  Das  Gebläse  bil- 

deten zwei  Sacke  aus  Ziegen-  oder  Rindshaut, 
die  .ilnvcchsi'lnd  rnit  Hnntl  und  Fuß  aufgezof»en 
und  zusammengepreßt  wurden.  Auf  dem  Boden 
dee  Herde«  sammelte  rieh  ein  Etoealdiuiipea,  der 
alsdann  durch  Klopfen  von  der  Schlacke  befreit 

und  durch  Schmieden  in  die  gewünschte  Form 

gebracht  wvrde. 

Von  diesem  ältesten  Ilüttenbetriih  ^'cbon  in 

der  Dillgegend  die  Anhäufungen  von  alten  Eiseu- 
schladken  noch  hente  ein  beredtes  Zengnls.  Der 

Eisengehalt  in  diesen  SehladEen  ist  in  den  hoch- 
gel^nen  Waldgegenden,  wo  nur  menschliche 
Krfifte  zum  Betrieb  verwendet  wurden,  ein  höherer 
als  bei  solchen,  die  aus  Tälern  stammen,  wo 

spater  Wasserkräfte  zum  Betriebe  des  Geblases 
verwendet  wurden.  Solche  Scblackenhalden  änden 

sich  am  Koohenberg  bei  Rittersbausen,  Kornberg 
und  Stahlberg  bei  Straßetiersbach.  in  den  Wiesen 

bei  Mandeln,  im  Distrikt  i3ergwiese,  auf  der  Eisern- 
hand bei  Obersdield  nnd  im  Distrikt  Oansbaeh 

hei  Hirzenhain.*  In  diesen  wurden  noch  ver- 

schiedene Gerate  gefunden :  Eisenstttcke,  Zangen, 

Hacken,  Haken,  Aexte,  Zirkel,  Keile,  Messer^ 
klingen  usw. 

Neben  dieser  frühesten  Behandlung  leicht- 

flüssiger Eisensteine  in  den  Renn-  oder  Zerrenn- 
f<MMni,  die  Ua  anm  Ende  dea  16.  nnd  dem 

Anfang  des  17.  Jahrhunderts  im  Fürstentum 
Dilleaburg  in  Oebraach  waren,  worden  auch  zur 

Ersiiaruntr  an  Rri'nnmnterial  niedrige  Schacht- 

öfen (Stück-  oder  Wolfsöfeu)  verwendet.  Durch 
wiederboltes  Aassebwelfien  entfernte  man  den 

überschüssigen  KohlenstofiT  und  erhielt  so  ein 

ausgezeichnetes  Stabeiaen.  So  haben  wir  uns 
den  Betrieb  der  vom  Anfang  des  14.  Jahrhunderts 

an  In  hieriger  Gegend  befindlichen  Eisenhütten 
zu  denken.  Es  liestanden  um  die  ange^reliene 

Zeit  im  Dillcuburgisübeu  —  das  zu  N<'Uisau- 
milenborg  gehörende  Siegen  nicht  in  Betracht 

gezogen  —  wohl  sieben  Hütten,  zu  Dillenburg, 

Haiger,  Wissenbach,  auf  der  Scheide,  E<isen- 
roth,*  SteinbrOeken  und  Nenhfltte  bei  Bittera- 

hausen.** 
*.  Die  Hütte  zu  Dilleuburg  wird  zuerst 
1444  erwähnt.    Sie  bestand  jedoeh  anseheinend 

schon  lange  vorher  und  benutzte  zu  ihrem  Be- 

triebe das  Wasser  des  für  sie  angelegten  Uiiiil- 
grabens.  Die  zwischen  Mflhlgraben  und  Dill 
befindlichen  Wiesen  dienten  als  Schlackenhalde; 

der  heutige  Hüttenplatz  zeigt  noch  an  jeder 

Stelle  verhältnismäßig  hochprozentige  Schlacke 
bei  geringer  Grabung.  Becher  sucht  den  Namen 

dea  „T.aufendensteins"  auf  der  linken  Dillseite 
in  der  Menge  des  vorhandenen  Eisensteins  und 

dem  Umstände,  dafi  derselbe  mit  Schub»  oder 

Laufkarren  auf  die  Hütte  gebracht  wurie.  1">24 
wurde  die  Hütte,  welche  an  der  Stelle  der 

Wachtlerschen  HOhle  stand,  abgebrochen.  Schon 

15'29  stand  hier  eine  Iierrsch;iftliche  Mühle. 

Von  der  Haigerer  Hütte  fehlen,  außer 
der  Erwähnung  von  1444  und  einer  solchen 
von  1513,  weitere  Daten.  Sie  wird  in  diesem 

Jahre  gleichzeitig  genannt  mit  der  Hütte  bei 

•  Frebvein:  sDuBeigreTiatOUl«nbnrg'',S.lllff. 
Bona  186«. 

zxxTnut 

•  Bochor:  .Mineralo^'.  ni  Ncliri'iliiin^,'  der  <)raiii<-n- 
NasH.  linnde'  (von  1789)  in  Neuauflage.  Uillenburg 
bei  .M.  Weidenbaeh,  1902  8.  152. 

**  Vogel:  ,Topographi«deaHanogtainaN«atMt'. Harbern  1880  8.  140. 
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St.  Tblhigeg  unter  dem  Dorfe  Stelnbiicb,  wo  tioe 
dem  beiligen  Antoma»  geweihte  Statue  oder 

Kapelle  sich  befunden  baben  soll. 
Die  Wissenbacher  Hütte  wird  1502 

Boeb  genaont.  Diejenige  auf  der  Sebalde, 
direkt  iintrr  (^l>f  r*^ohel<!.  bestand  rlM'iifnlls  1444; 

sie  wurde  l.'>40  und  ItiUö  ueugebaut  und  bestand 
Ui  174B,  waa  apttter  noeb  zu  erwfthnen  ist. 
Zwisclien  Eisenroth  und  ridioriithal  lief.ind 

sich  1434  eine  Hütto,  die  1473  einging.  Die 

eiadgen  noeb  besteheoden  Hfltten  der  oben 

trenannten  IvonnweYlce,  diejenige  zu  Stcin- 
b rücken  (Eibelsliftuserhiittc)  uod  Neubfitte, 
wurden  1420  bezw.  144u  gegründet. 

la  der  zweiten  Hälfte  dea  Ift.  Jahrhunderts 

wird  noch  eine  achte  Hütte  iren.innt:  1484  be- 

stand aui  iiieberslciu  bei  Xauzeuberg  eine 
aok^e,  die  1571  atiUe  itand  und  1588  wieder 

in  Betrieb  <:eset/t  wurde.  IMi-  Erbauer  dieser 
Uütten  waren  im  Dillcnhurgiscticn,  so  derjenigen 
bei  Eibelshainen  und  Ebenibaeb,  die  jeweiligen 

(Irafen  von  Nassau- 1 M 1 1  e  n  lui  ri;.  Ini  Siepen- 
schcn  waren  auüer  ihnen  auch  Private  In- 
halMr  der  dort  im  Jahre  1444  an>;eführten 
29  BiseobBtten.  Die  herrschafllichen  ifütten 

wurden  fBr  einige  0ulden  zu  Leben  gegeben. 
Im  letzten  Jahrzehnt  des  in.  und  im  ersten 

des  17.  .lalirhnnderts  verdrün^^ti  ii  im  Fürstentum 

liillenburp  die  hoben  "rtVn  (kIi  r  Horli'ifVn  die 

liennwerke  oder  die  Kennliiitteti.*  Au t  den  Renn- 

hütten konnte  man  nicht  jeden  Eisenstein  vor- 
blasen: wt  nn  Vortiil  djiln  i  lier.iuskoininen  sollte, 

mußte  er  von  gutem  Gehalt  und  nicht  zu  streng- 
flBssIg  sein.  Die  Inhaber  der  hohen  Oefen, 
welch  letztere  in  Deutschland  allgemein  nacli 

der  Mitte  des  Iti.  .lattrhunderts  angelegt  wurlea, 
konnten  aber  aueh  minder  gute  Eisensteinsorten 
verhiitfrn.  Da  die  Hochöfen  den  Kisensteln 

höher  zu  bezalilen  imstande  waren  als  die  Reon> 

hütten,  und  den  besten  Stein  wogkauften,  die 

Rennhiitten  mit  den  ihnen  bleibenden  geringeren 
und  strengtlüssigeren  Sorten  nicht  zurechtkommen 
konnten ,  so  kam  ch  .  dal^  unsere  Industrie  um 
diese  Zeit  eine  ernste  Krisis  durchzumachen 

hatte,  die  ebenfalls  zur  Anlegunfr  von  Horliöfen 

drängte.  Dazu  trat  der  UmstAud,  dnii  um  die 

gleiche  Zeit  ein  emiiflndlleher  Mangel  an  Holz> 
kolilen  entstand,  so  daß  schon  aus  dies'-in  (irunde 

im  benachbarten  Siegenschcn  verschiedene  Hutten 
eingingen.  Graf  Johann  der  Aeltere  von 

I»illenlMir|i;  fl."..*)!)  bis  ICOf.  i  hatte  durch  die  fort- 
dauernde Unterstützung  seines  Bruders  Wilhelm 

von  Oranien  in  den  niederlllndischen  Kämpfen 
in  der  zweiten  Hälfte  des  16.  .Iahrhundert.s  viel 

bares  (reld  nötig:  die  Vorschüsse  desselben 

8tir>tren  ins  rnplaubiiche.  Diese  großen  Summen, 
tlii-  aus  den  nassauischen  Stammlandeo  nach  den 
Niederlanden  tlosaen,  mußte  Johann  aus  den 

«  Beeher,  ■••.0.  a  190. 

Einnahmen   der  Wälder  in  der  Holzkoblen- 

gewinuung  und  den  Pachtgeldern  der  lIQtten- 
und  Hammerwerke  bestreiten.  In  der  Folge 

wurde  in  den  Wflldem  eine  Raubwirtscbaft  ge- 
trieben, die  zu  der  sonstigen  mustergültigen 

Wirtschaft  des  Grafen  im  Geirensatz  stand, 

aber  jene  Kohlennot  veraniaütc.  In  der  Zeit 
der  notwendig  gewordenen  Umwandlung  der 
Hennhiitten  in  die  HoebötVn  um  die  Wende  des 

IG.  und  17.  .Jahrhunderts  war  es,  als  die  ersten 

RUekzahlungen  der  in  den  niederltndisehen  Frei» 

heitskflmiifen  vonri'streckten  Unsummen  erfolgte. 
Sie  ermöglichten  dem  volkswirtschaftlichen  Sinn 
Jobanns,  seinem  zweiten  Sohne  Qeorg  zu  raten, 
in  1  III  Aufl)au  der  Hooböfen  dlesos  Kapital 

nutzbringend  anzulegen. 

Nach  einer  Urkunde  vom  5.  September  1606 

baute  Georg  das  Rennwerk  bei  Oberscheld  1 605 

zu  einem  Hochofen  aus  und  legte  den  Nieder- 
sohelder  Hammer  an.  Es  war  der  Oberschelder 

Hochofen  wnlii  di  r  i  rste  des  Dillgebictcs ;  er 

ging  174.')  «in.  Wann  auf  i\fi\  übrigen  Hütten 
Hochöfen  errichtet  wurden,  ist  nicht  naher  an- 

zugeben. 1781  bestand  auf  der  Ebersbacher 
Hütte  ein  runder  Ofen  von  24  Fuß  Höhe.* 

Der  Betrieb  der  herrschaftlichen  Hütten- 
und  Hammerwerke  erfolgte  anseheinend  in  der 
ersten  Hälfte  des  1 7.  .Talirliunderts  nicht  mehr 

im  Wege  der  Verpaclituug.  Er  unterstand  dem 

Regieningsde|iartement  des  Berg^  und  HQtten- 
wesens .  welches  durch  Hüttenverwalter  den 

Betrieb  regeln  ließ.  Das  geschah  oü'enbar 
in  Verfolg  einer  Kalkulation  eines  gräflichen 

Rates  von  lti07,  der  vorrechnet,  daß  der  Be- 
trieb diinli  die  Herrschaft  rentabler  sei  als 

durch  Ver])aclituHg.  Er  rechnet  vor,  dali  von 
den  drei  Hütten  zu  Scheid,  Ebersbach  und 

Haiger  100  Wagen**  rohes  Eisen  auf  den 
Hammer  gebracht  würden.  Der  Wagen  rohes 
Bisen  kostet  S2  ü..  der  Sehmiedelohn  betrug 

f.  d.  Wagen  18  fl.,  der  Fuhriohn  von  der  Hütte 

auf  den  Hammer  1  ä.,  ergibt  52  fl.  für  den 

W-agen.  Aus  einem  Wagen  Roheisen  ist  der 
Schmied  vcrpflii  ht.  t  IC)  Karren  zu  4  fl.  zu 

liefern,  ergibt  04  fl.  Verkaufspreis,  verbliebe 
also  tdn  Gewinn  von  64  —  52  =  12  fl.  und  bei 

100  Wagen  TiOO  fl.  An  dem  Oberschelder 

Hochofen  lu'trügt  der  Gewinn  l'iH'2  fl.  1  ',2  albus. 
Er  rechnet  vor,  daß  an  dem  Eisenhandel  der 
Oberschelder  und  Niederschelder  Hüttenwerke 

die  Herrschaft  387S  tl.  17'|t  albus  verdienen 

könne.  Becher  stellt  den  Ertrag  einer  Dilieu- 
borger  Hatte  im  Jahre  1607  In  einer  12  wteblgen 

„Hüttenrelse*"  mit  einer  Ausgabe  von  litJIO  fl. 
und  einer  Einnahme  von  2448  fl.  auf  4äti  fl. 

fest  und  berichtet  bel8jdelaw<dae,  dafl  die  Ebers» 
baelicr  Hütt.  1608  in  10  Woohen  62  Wagen 

produziert  habe. 

*  ßecber,     a.  O.  ».  277. 
Ein  Vagm  =>  16  StsUa;  1  8«aUn  »  75  kg. 
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18.  September  1907. suhl  nnd  Eben.  1843 

Die  zur  damaligen  Zeit  l)etriel)eneti  H  fl ni  m e r 

waren  sogenannte  Schwanzh&mmer.  Wa.sserrad- 
und  Haminerwelle  liofttanden  aus  ein<'ni  Stück. 
Die  Regulierung  des  Wa.sserzuflusse3  auf  das 

Wasserrad  und  damit  der  UmdrehungRzalil  der 
Haminerwelle  erfolgte  direkt  vom  Sitz  des 
Schmiedes  aus  oder  wurde  durch  einen  Gehilfen 

beflorgt.  Noch  heute  sind  solche  und  ähnliche 

Hftmmerwt-rke  für  Pflugscharfabrikation  (u.  a.  bei 
Baltenberg)  in  Betrieb.    (Siehe  Abbildung  l.t 

Gegen  Ende  des  IK.  Jahrhunderts  bestand 

die  Bt'rg-  und  HüttenkummisHion  für  das  Fürsten- 
tum Nassau  - Oranien  (Dillenburg,  Siegen,  Bi:il- 

(Warnifrischen)  stAtt  des  seitherigen  Zweimal- 
Schmelzena  (Kaltfrischcn)  des  Roheisens  einge- 

führt.* Die  Einmal-Schmelzerei  bei  der  Schmied- 

eisenerzeugung —  auch  Schwalarbeit  genannt  — 

die  bei  Silizium-  und  kohlenstot^'armem  Material 
angewandt  wurde,  entwickelte  sich  von  Oesterreich 
und  Kärnten  aus;  man  unterscheidet  neben  einigen 

Moditikationen  verschiedene  Arten,  als  iister- 
reichische,  steierische,  tiroler,  lombardischo,  auch 

die  siegensche  Einmal-Schmelzerei.**  Im 
1!>.  Jahrhundert  entstanden  1S17  die  Burgcr- 

hütte.  IHlSdie  Sinncr-(Xeuhi)trnungs-)hütte.  182» 

das  Scheidereisenwerk  und  \xhü  die  Leopolds- 

Abbildung  l.    Roddigbäuser  Hammer. 

stein,  Hadamar  und  Diez)  mit  dem  Sitz  in 

Dillenburg  aus  dem  überjagermelster  v.  Röder 
als  Prfl.sident.  den  Katen  J.  ( ».  Heualer,  J.  H.  Stift, 

('hr. L.Bierbrauer  zu  Breunstein,  Forstmeister  von 
Witzleben  und  Sekretär  Becher.*  Zu  dem  Kol- 

leigium  gehörten  Hüttenins)iektor  Michel  und  Berg- 

meister Joh.  Wilh.  Jung.**  Die  Hüttenverwalter 
( Susewind  zu  Lohe,  Groos  zu  Haiger  und  Xieder- 
tichcld.  Wickel  zu  Ebersbach  und  Eibelshausen) 

hatten  in  ihrer  Verwaltung  nur  geringe  Selb- 
ständigkeit und  waren  der  Berg-  und  Hütten- 

liommission  in  den  kleinsten  Anschaffungen  zu 

Uericht  ver|iflichtet. 
Um  die  Wende  des  IH.  und  19.  Jahrhunderts 

wurde  auf  den  Dillenburger  Hütten  —  mit  Aus- 
nahme der  Niedcrschelder     das  Einmal-Selimelzen 

*  Der  upStere  Bergrat  Becher,  der  VerfuBor  des 
ufterB  zitierten  Werke«. 

!•>  ist  der  Htammynter  der  Kamtlio  der  Werkw- 
beaitzer  dea  Heaaen-NaBBauischen  Uüttenverein«. 

hüttc  (jetzt  Agncsenhütte  bei  Haiger),  ***  so  daß 
1 t  mit  den  Hütten  zu  Eibelshausen,  Eiters- 
bach  und  Niederscheld  sieben  Eisenhütten  mit 

acht  Hochöfen  bestanden.  .Nach  dieser  Zeit  ent- 
standen das  Herborner  Eisenwerk  und  der  Hoch- 

ofen zu  Oberscheld. 
Die  Geschichte  der  Eisenindustrie  unseres 

engeren  Heimatsbezirkes,  der  Dillgegend,  hat 
eine  Festlegung  noch  nicht  erhalten.  Die  dem 

Becherschen  Werke  angefügte  Geschichte  des 
}{ütten-  und  Hammerbetriebes  beschrankt  sich 

auf  das  Fürstentum  Sii-gen ;  Bearbeitungen  aus 

dem  l'A.  Jahrhundcrttt  behandeln  nur  bestimmte 

•  Wiesbadener  SlaatBarchi»  II.  A.  D.  l  a  Faa.  VII. 
Wodding:  Eisonhüttcnkunde.  III.  Kand  S.  87. 

•••  Frohwoin,  a.  a.  t».  S.  Il'l. 
t  Odernheimer:  Daa  Herg-  und  IlilttnnweNen 

in  Nasaau.    Wiesbaden  m'.h  S.  350. 
tt  Odernheimer.  ferner  Oiealer  in  der  Statist. 

BoBphreib.  dca  Rüg. -Bez.  Wienbadon  1878  lieft  IV 
}i.  29  bis  45  und  F  r  o  h  w  e  i  n. 
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Abliilduiif;  2. 

Aniicht  der  AdolfshQtte  um  das  Jnhr  1840. 

Perioden  oder  geben  eine  Zusntnmenfassun^  für 

den  ganzen  Bezirk  oder  bringen  nur  einzelne 
Daten.  Die  neuere  Zeit  hat  eine  beachtenswerte 

Erncheinung  für  unsern  Bezirli  zu  verzeichnen 

in  einer  DarBtellun^f  der  gegenwärtigen  Lage 

des  Eisenerzbergbaues  und  des  EiaenhUtten- 
botriebes  an  Lahn,  Dill  und  den  benachbarten 

Revieren.*  in  der  die  wirtschaftliche  Entwiclt- 
lung  allerdings  etwas  zu  kurz  gekommen  ist. 
Eine  uinfas.sendere  geschichtliche  Behandlung 
der  Eisenindustrie  unseres  engeren  Bezirks  fehlt, 

obgleich  die  Quellen  zu  einer  solchen  in  den 

hier  angeführten  Druckwerken,  ferner  in  der 

amtlichen  Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  und 
Salinenwesen  In  Preußen,  den  Handelskammer- 
berichten,  den  Aktenstößen  des  Wiesbadener 
und  Düsseldorfer  Archivs  und  den  Privatakten 

der  einzelnen  Werke  überaus  zahlreich  sind.** 
Möge  meine  .Arbeit  hierzu  Anregung  geben 
und  zu  der  Bearbeitung  einen  kleinen  Beitrag 

gebracht  haben. 

In  diesem  Zusammenhange  dürften  einige 

Daten  über  die  ̂ Adolfshütte*  bei  Dillen- 
burg von  allgemeinem  Interesse  sein,  die 

wir  einem  gelegentlich  der  Feier  des  300- 

jtthrigt'nBestfhens  derselben  am  27.  .Augustf 
von  dem  TeilhalKT  und  Direktor  der  Frank- 
schen  Eisenwerke,  Hrn.  J.  Frank,  zur 

Kenntnis  der  Belegschaft  gebrachten,  und 
der  Redaktion  freundlichst  zur  Verfügung 

gestellten,  geschichtlichen  .Abriß  entnehmen. 
Die  (Tcschichte  dieses  Werkes  ist  bis  zu 

*  Dr.  O.  Eineck  c:  Der  Eincnerzbergbau 
und  der  EiiienhOttenbetri»b  an  der  l.ahn,  Dill 
und  in  <l)>ti  benachbarten  Revieren.  Jena  1907. 

Vieileifht  nohmen  Studierende  des  Herg- 
und  HQttenveBenM  dicHon  Stoff  zum  Thema  einer 

Inaugurol-Schrift,  um  dieHen  wicliti^en  Tuil 
uniierer  Heimat^geachichte  wisscnschaftlifh  fe»t- 
zule^en,  wie  vor  kurzem  die  Industrie  deu  Sieger- 

lande« in  gleicher  WeiHe  durchforscht  wurde. 

t  S.  .suhl  n.  Eisen*-  1907  Nr.  36  S.  \:m. 

einem  gewissen  Grade  ein  Spiegelbild  der  Ent- 
wicklung der  anderen  Hammer-  und  Hüttenwerke 

im  Dillrevier. 
Gemäß  Urkunde  vom  5.  September  1606 

hatte  Georg  (rraf  zu  Nassau-Üatzeneln- 

bogen  „auf  der  Wiese  bei  Niederscheld"  einen 
Hammer,  d.  i.  die  jetzige  Adolfshütto,  erbaut 

und  durch  Vergleich  zum  halben  Teile  an  seinen 
Vater,  Graf  .Fohann  VI.,  abgetreten.  Durch 
Vertrag  vom  22.  Februar  1607  wurde  der 

Hammer  von  Georg,  dem  stellvertretenden  Grafen 
zu  Nassau,  der  mittlerweile  seinem  Vater  in  der 

Regierung  gefolgt  war,  dem  Schultheißen  Gott- 
fried Hatzfeld,  genannt  Carabus.  auf  zwei 

Jahre  verliehen  und  urkundlich  am  27.  August 

1607  in  Betrieb  genommen. 

Außer  einer  Rechnung  vom  Jahre  16.51  feh]eu 

jegliche  Daten  über  die  Zeit  von  1607  bis  1746; 
doch  spielte  sich  der  Betrieb  aus  einem  Hammer 
bestehend  in  den  engsten  Grenzen  ab.  Erst 
von  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  liegen 
genauere  Nachrichten  vor,  aus  welchen  u.  a. 

hervorgeht,  daß  der  unter  einem  „Hammer- 
meister" stehende  Hammer  von  1766  ab  mit 

dem  Hochofen  zu  Haiger  einem  Hüttenverwalter 

unterstellt  war,  dem  seinerseits  wieder  die  fürst- 

liche Berg-  und  Hüttenkoraniission  übergeordnet 
war.  1778  erfolgte  die  Aufstellung  eines  neuen 

„Zainhammers",  um  den  Niederschelder  Nagel- 
schmiedcn,  die  größtenteils  eingegangen  waren, 
wieder  aufzuhelfen.  Nach  mehrfachen  Anträgen 
von  17!)3  an  kam  am  11.  November  1799  ein 

zweites  Schmledefeuor  in  Botrieb,  das  einen 

Hammeranbau,  Blasrad  und  Blasgerüst  er- 
forderlich machte.  Dagegen  wurde  der  vom 

Hüttenverwalter  Kretz  müller  hierfür  be- 

antragte Holzkohlenschuppen  „wegen  Geld- 

mangel" abgelehnt. 
Das  auf  den  übrigen  drei  Dillenburgischen 

Eisenhämmern,  die  nur  mit  einem  Hammer  ar- 

Abbildun^  8. 

Ansicht  der  AdolfshatU  um  das  Jahr  1870. 
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bciteten,  kurz  nach  1800  eingerichtete  Eimnal- 
Schmelzen  statt  des  bisherigen  Zweimal-SchinelzenH 
kam  auf  dem  Niedcrschclder  Hammer  nicht  zur 

Durchführung,  ^um",  wie  E versmann*  1H04 
schreibt,  „dem  Lande  ein  vorzüglich  gutes  Eisen 
zum  vorkommenden  Gebrauch  zu  liefern;  und  das 
liefert  der  Niederschelder  Hammer  in  dem  Maße, 

daß  der  norwegische  Bergmeiäter  Borrmann,  der  im 

Jahre  1801  die  hiesige  Gegend  bereiste,  ein 
Mann,  dessen  gründliche  Kenntnis  jeder  anerkennt, 

der  ihn  zu  beurteilen  Gelegenheit  hatte,  ver- 
sichert hat,  er  habe  niichst  Roslage  in  Schweden 

nirgends  ein  so  vortreffliches  Eisen  als  das  zu 

Niederscheld  gefunden.  Auch  in  der  Grafschaft 
Mark  ist  dieses  Eisens  Güte  bekannt  und  schon 

Draht  davon  gezogen." 
lieber  die  Erzeugung  der  Haigerschen  Hütte 

und  des  Niederschelder  Hammers  am  Ende  des 

Abbildung  4.    Getftmt&nsicht  der  Adolf»batte  1907 

1 H.  Jahrhunderts  finden  sich  in  einem  Berichte  des 

Hüttvnverwalters  KretzraüUer  folgende,  die  dama- 
lige Leistungsfähigkeit  charakterisierende  Daten: 
lioheisenproduktion  für  1790  angenommen  mit 

240  Wagen  <zu  2560  Pfund)  =  614400  Pfund, 
hierTon  fflr  den  Haigerschen  Hammer    30  Wagen 

für  den  Nioderachelder  Hammer    40  ^ 
zum  Verkauf  170  ^ 

8a.  240  Wagen 

Das  ergäbe  für  den  Niederschelder  Hammer  einen 

Koheisenverbrauch  von  51,2  t  heutigen  Gewichts 
zum  Zwecke  des  Verschmelzens. 

Von  1816  bis  1839,  d.i.  in  der  Herzoglich 
Nassauischen  Zeit,  fehlen  alle  Unterlagen,  da 

die  diesbezüglichen  Ärchivakten  noch  nicht  ge- 
ordnet sind.  Infolge  der  stetig  gestiegenen 

Holzkohlenpreise  und  der  UmstiUidiichkeit  und 

Schwerfälligkeit  der  Verwaltung  war  der  Be- 

trieb augenscheinlich  unlohnend  für  die  herzog- 

*  ETorsmann:  „Uoborsicht  der  Eirien-  und  Stahl- 
erzeugung auf  Wanserwerken  in  den  IjAndern  zwischen 

Labn  und  Lippe*.    Dortmund  1804. 

liehe  Verwaltung  geworden,  so  daß  der  Hammer 
laut  Kaufbrief  vom  29.  Juli  1839  samt  der 

Wassergerechtsame  und  242  Nass.  Kuten  Land 

an  den  Inspektor  ('hristian  Frank  zu  Reddig- 
hausen bei  Battenberg  übertragen  wurde,  der 

auch  eine  unterm  2.  September  1H31  erteilte 
Konzession  auf  Umwandlung  des  Eisenhammers 
in  eine  Eisenhütte  am  22.  Oktober  1839  übernahm 

und  sich  mit  Hrn.  Carl  Giebeler  und  der  Firma 

Englerth&Cünzer  zu  Eschweiler-Pümpchen 
zur  Firma  Frank  &  Giebeler  assoziierte,  indem 

Carl  Giebeler  die  Geschäftsleitung  übernahm. 
Am  11.  Mai  1840  erhielt  die  Hütte  vom 

Herzoglich  Nassauischen  Ministerium  die  Er- 

laubnis zur  Führung  des  Namens  „Adolfsbütte". 
Man  ging  sehr  bald  an  die  Errichtung  eines 

Holzkohlen-Hochofens  mit  Schlackenpoche  und 
Einführung  der  Eisengießerei  heran,  so  daß  die 

Eisenhütte  Anfang  Februar 

1841  in  Betrieb  genommen 
wurde,  die  sie  nunmehr  neben 
der  Hammerschmiederei  betrieb. 

Da«  Hainiiierwt!rk.  das  zwar 

mehrfach  wegen  schlechten  Ge- 
schäftsganges monatelang  oder 

auch  jahrelang  —  so  um  1 K48  — 

stillgelegt  wurde,  behielt  trotz- 
dem seine  Hammerkonzession, 

weil,  wie  aus  einer  Eingabe  vom 
21.  Febr.  1841  ersichtlich,  nicht 

gern  ganz  stillgelegt  werde,  „da 
ein  solcher  (Hammer)  bei  einer 

Hütte  gut  sei,  um  Bruch  oder  un- 
verkäufliches Eisen  selbst  ver- 

schmieden  zu  können". 
Mitte  und  Ende  der  40  er 

Jahre  lag  nach  Ausweis  der 
Akten  das  Wirtschaftsleben  sehr 

danieder,  so  daß,  um  dem  Geschäfte  lohnende  Ar- 

tikel zuzuführen,  u,  a.  1848  die  Bajonett-,  Lauf- 
und Ladestock-Fabrikation  für  die  „Nassauisclic 

Volksbewaffnung"  erwogen  und  durch  Besichti- 
gung belgischer  Fabriken  studiert  wurde.  Sie 

scheiterte  scheinbar  daran,  daß  nicht  der  fiir 
einen  rationellen  Betrieb  erforderliche  Mindest- 

auftrag von  10  000  Stück  zugesagt  wurde.  Vom 
19.  Juli  1845  liegt  ein  Protokoll  einer  zwischen 

einer  .\nzahl  hcssen-nassaui.scher  Eisengießereien 

getroffener  Preisvereinbarung  vor,  aus  dem  gleich- 
falls das  Daniederliegen  der  Preise  ersichtlich  ist. 

Auch  die  Kreditgewährung  an  kleinere  Betriebe 
steckte  noch  in  den  Kinderschuhen,  so  daß  der 

1848  von  Fr.  Lesse  n-Emmershäuserhütte  aus- 

gegangene Plan  der  Errichtung  einer  Leih-  und 
Hilfsbank  i  Darleihanstalt)  allgemeine  Zustimmung 

fand.  Desgleichen  brachte  man  dem  Bau  der 

Eisenbahnen  gerade  in  den  damaligen  geschäfts- 
flauen Zeiten  reges  Interesse  entgegen  und  es 

kämpften  Ende  der  40  er  Jahre  zwei  Bahn- 
projekte um  den   Vorrang,  nämlich  eines  vou 
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MoldeDhaoer  In  Gteß«i  betrieben:  GHeßen  — 

AVi'tzlar  —  Koblenz  iiud  Altzwfi^r  nach  Dillcnbur^', 
ein  anderes  von  Klein  in  Hacbenburg  gefördert 
über  dra  Westerwald.  Erstereii  bezdchnete 

Giebcler  als  das  zwcckmflßi^ren',  aber  anpcsichts 

des  mangelnden  Geldes  wohl  aueb  als  aussicbte- 
loa.  In  der  Tat  kam  die  Dentz-Oießener  StrmAe, 
die  der  Adnlfshiitte  einen  Eiscnbahnaotieblafl 

brachte,  auch  erst  1H61/62  zur  Ausführung, 
wüiirend  die  Erschließun<r  des  Wcsterwaldes 
bekanntlicb  erst  in  den  Iftzten  Jalirzohnten  er> 

folgte  und  entfernt  nocli  nicht  bcentlrt  Ist. 

1858  wurde  nach  langem  Studium  der  voran- 
gegangenen Siegerlftnder  Vowehe  der  Hochofen, 

dtt*  We  daliin  nur  mit  rinem  von  Wasser  tre- 

triebenen  Gebläse  unter  häufigen  durch  Wasser- 
maogel hervorgerufenen  StlllRtsndoD  gearbeitet 

hattf.  mit  einem  Dampfpeblrio  vi  rsr-hen  und  die 
Eisengießerei  im  Laufe  der  Jahre  wiederholt 
vergrößert.  Die  Erzeugung  betrug  damals  bei 
ziemlichen  Schwankungen  an  Roheisen  jahrlich 
etwa  1100  bis  läOO  t.  an  Guß  waren  300  bis 

350  t  gegen  etwa  150  t  im  Anfang  der  40er 
Jahre.  Der  Hamnierbeirieii  war  infolge  der 

stetisr  frestiegonen  Holzkolilenpreisi-  immer  un- 
lohneuder  geworden,  so  daß  1 H j(j  an  die  Er- 
riehtnng  zweier  PuddelSfen  herangegangen  wurde, 

und  1  857  das  unmittelbar  oberhalb  liegende  und  die- 
selbe Wasserkraft  benutzende  Göbel  &  Uaassche 

Pttddelwerk  nnd  Dratatzog  (denen  Anfinge  In 
das  Jahr  IHK;  zurückreiehen i  mit  zwei  Puddel- 

öfen erworben  wurde.  Es  wurde,  auch  hier 
mit  hiuflgen  ünterbreehungen  bei  knappem 
Wasser,  außer  Stabdsen  noch  Blecheisen  fabri- 

ziert und  1868  etil  in  den  Vorjahren  mit  zwei 

weiteren  PnddelSfen  nnd  einer  Reservedampf- 
maeehlne  erbautes  Blechwalzwerk  in  Betrieb  ge- 

nommen. Dieser  Betriebszweig,  und  damit  auch  der 

l'uddel-  und  Hammerbetrieb,  kam  nach  vielfachen 
Stockungen  infolge  der  daniederliegenden  Verkaufs- 

preise usw.  Knde  der  "Oer  .Tahre  zum  Erliegen. 
Der  ilolzkühlen-Hocbofenbetrieb  konute.  bei 

stetig  Steigeaden  Holzkohlenpreiseo  nnd  zu- 
nehmenden Schwierigkeiten  in  deren  Beschaffung, 

doch  infolge  des  der  Hütte  1874  gewordenen 
Anschlusses  an  die  Seheldetalbahn  noch  bis  1888 

aufrechterhalten  werden;  seitdem  ist  das  Werk 

—  von  dem  vorübergehenden  Betrieb  einer 
Drahtflechterei  von  1892  bis  1896  abgesehen  — 
eine  reine  Eisengießerei  für  Handels-,  Mascbinen- 

nnd  fsnerbestiindigen  QuQ,  die  auch  nach  C.  (lie- 
beiers  Ausscheiden  im  .Tahre  1876  —  ihm  folgten 
in  der  Werksleltung  von  1H75  bis  1878  E.  Holz, 
von  18TR  bis  1SH4  F.  Kollmann,  von  issT)  bis 

1889  K.  Keuß,  von  188a  bis  18U.'>  W.  Bädeker, 
1896  J.  Paeher  nnd  von  1897  an  J.  Frank  — 

Insbesondere  IHTTi  und  vonlH!»0  an  wii'di-rholt 

und  erbeblich  erweitert  und  ausgebaut  wurde. 
Auch  der  Grundbesitz  erftdur  im  Laufe  der  Jahre 

eine  erhebliehe  Venndirung.   Derselbe  betngt 

jetzt  in  der  Ghmiaricung  Niederscheld  76S  Ar  gegen 
tiO  beim  Erwerb  i.  .1.  1H,S9,  wovon  jetzt  107  Ar 

bebaut  sind  gegen  6,2  i.  J.  I83U.  Die  zur  Ver- 
fügung stehende  Wasserlcraft  liefert  etwa 200 P.S. 

Einen  fthnlichen  Wandel  weisen  die  Arbeiter- 

Verdienste  auf  und  zeigen  deutlich  den  Auf- 
sehwung,  den  auch  das  hiesige  Uevler  im  Ver- 

laufe der  Jahrzehnte  genommen  bat.  Stellten 

sich  die  durchschnittlichen  Tagesverdienste  in 
den  40er  und  50 er  Jaliren  auf  1  bis  1,50 

heutigen  Geldes,  so  betragen  sie  heute,  je  nach 

Art  der  Arbeit  und  Leistung,  das  Drei-  bis  Ffinf- 
fache  der  damaligen  Sfttze. 

Zur  Firma  gehSrIg  Ist  ein  ausgedehnter 
Besitz  an  Rnteisensteinfeldern,  ziimeisi  im  Schelde- 

tal  gelegen  und  in  der  Hauptsache  in  den  40  er 
und  60  er  Jahren  vorigen  Jahibunderts  wworben. 
Die  Gruben  lieferten  dem  Holzkohlen-Hochofen 

bis  zu  dessen  ISrliegen  1888  die  nötigen  Erze, 

wibrend  übersdiießende  Mengen,  und  von  1888 

Abbildung  5.    Lsgeplan  der  Adolfsbütte  (IdOT). 
1  =  ArbeU«r«ohDungcn.    S  —  SUtowrlbcr.    3  =  OlcQerel,  l'ntil 
und  MMi'hlnraK'Oirsle.    4  =  Werkdlllrn  idn-ltiörklf ).    &  =  Oo^ 
wAMDmafailB.    6  m  Kobka-,  Koka-  oad  Saadbfvr.    7  *  r« 

ab  die  ganze  Förderung,  In  das  Dill-,  Lahn-, 
Siegensche  sowie  rheinisch  -  westfälische  Revier 
abgesetzt  werden.  Zurzeit  ist  der  Betrieb  auf 

Grube  „Handstein",  eine  der  bedeutendsten  des 
Seheidereviers,  konzentriert. 

.\m  I.Mal  1897  wurde  die  offene  Handels- 

gesellschaft ,Erank  &  Giebeler "  in  eine  G.  m. 
b.  H.  unter  der  Firma  «Franksehe  Eisen- 

werk e"  umcewandelf .  die  init  der  gleichen 
Firma  zu  Nievemerhütte  bei  Ems  in  enger 

wechselseitiger  Verbindung  steht.  Beide  Werke 

zusammen  besehlftigen  zurzeit  etwa  .An- 
gestellte und  haben  in  ihren  Eisengießereien  eine 

j&hrliche  Leistungsfähigkeit  von  8000  bis  10000 1 

fertiger  Gußwaren. 

,Wechselvoll'',  so  schließt  der  Fesfbericbt. 
„sind  die  Geschicke  eines  Werkes,  das  über 
300  Jahre  Geschichte  znrttekbUeken  kann.  Festes 

Zusammenhalten  von  Besitzern,  Beamten  und 

Arbeitern  half  aber  immer  über  alle  Schmerig- 
keiten  hinweg  nnd  wird  es  aneb  femer  tun. 
Solan^re  diis  erhalten  bleilit,  werden  wir  stets 

mit  Vertrauen  in  die  Zukunft  blicken  können, 

und  der  Oott,  der  das  Elaen  waohaen  lißt,  wird 

weiter  helfen  I« 
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Ueber  bleibende  Spannungen  in  Werkstficken  infolge  Abkühlung. 

Von  PpofV'i*s(»r  R.  Hpyn  in  Groß-Licliterf«'il»le. 

(üciiluU  von  ä«ite  191fi.) 

Da  der  Zweck  der  vorlicL«  n>ii>a  Zeilen  nicht  ist,  MUenmAfiige  Werte  für 
Siianntintri-n  in  Wj^rkstucki  ii  /m  »'rr>'i  l)nen,  soMd<^rn  nur  die  rntorlnu'cn 

für  einen  bessereu  Einblick  iii  die  sicli  aiij>itlLM(i*jn  Verhältnisse  zu  gowinueu, 

SO  fcuin  die  olien  angegelMne  Voraossetziuift  itezQ^lidi  -der  Oreastenpentar 

als  prolx'  Annillierun«:  bi'ibeli.iltpti  \v«Til<it.  IM-si  ronztemiieratur  wird  nun 
von  den  beiden  ätilben  1  und  11  zu  veräcliiudcuuu  Zeiten  Zi  und  errelolit 

(vergl.  Al)blldttiif  8).  —  In  Abbiiduniif  9  ent8|»rieht  der  Qreaztempentur  T  dne 
licstimmtc  VerlJUif^erun^'  L,  nl^  linii/i-  /ui^clim  dm  ln-idi'ii  Zorim  plu- 
stiäclier  und  elastischer  Formveränderungen  uutiriti.  Die  beiden  Zeiten  Zi  und  z« 

ergeben  sich  aiM  den  AlMilasen  der  Schnittpunkte  P  und  Y  (Abbild.  9): 
1 

.  kl  /i 1 
worsas 

und  in  äbolicher  Weise  16) 

Durch  die  beiden  Ordinati  n  \  (i 

! 
k, 

.,  und  \V(t,,  an  den  Abszissen  z, 

und  S|  (Abbild.  10)  wird  die  Gesamtzeit  der  Ablcahluag  in  drei  Gebiete 
rini^eiU:  Gebiet  Q,  fn  dem  sieh  beide  Stabe  I  and  II  innerhalb  der 

Zone  der  idastischtMi  Formvpr;iiiii>  rin_'-     fiinirii  :  ticliiet  K.  in  doni  Sialt  1 
bereits  in  die   Zone   elastisclier  Formveründerungen  eingetreten  ist, 

Stab  n  dagegen  noch  io  der  plastischen  Zone  ver> 
weilt;  und  Hchließiich  Gebiet  S.  in  dem  in  beiden 

Stäben  ausschlieflUcb  elastische   Form  Veränderungen 

möfurlicli  sind. 
Denkt  man  sich  nun  beide  Stalle  I  und  II  z.  B. 

innerhalb  eines  Gußstücices  ant  ihrer  irnnzi-n  I.an^fe  so 
miteinander  verbunden,  daü  Aich  keiner  vun  beiden 
krttounen  kann,  so  wird  folgendes  eintreten: 

Innerhalb  Heltietes  i>  /n  t  in»  r  Zeit  z  ̂   10 

(Abbildung  lU)  würde  Stab 
Verbindung  mit  II  wir«, 

die  Lantre  1  -f" 
uebnien;  der  Stab  II  da- 

gegen Würde  unter  gM- 
obea  VerhlltnhHen  1  +  A  C 

lang  sein.  Sind  die  Stabe 

aber  miteinander  verku)i- 
polt,  80  daß  sie  sich  nicht 
krümmen  kiinnen,  so  bleibt 
nur  noch  das  Bestreben 

flbrlg,  oboB  angegebene 
Tiänfren  anzuneliin-Mi :  in 
Wirklichkeit  verhindert 

der  Stab  II  mit  der  grSBe- 
ren  I.nnire  den  Stab  I.  die 

kleine  Lünge  auzuuehuieu, 
und  umgekehrt.  DerStabll 

wird  infolgedessen  ge- 
staucht, der  Stab  I  ge- 

streckt werden  und  beide 

werden  sieb  aiif  eise  mltt- 

tc 

B S 

ja 

< 

Digitized  by  Google 



1348   suhl  and  BUen.    Ueber  bMbende  Spannungen  in  Werlatadctn  infotfe  ANMIung.     S7.  Jsbrg.  Nr.  88. 

lere  Liage  einigen,  so  dafl  die  FomiTeruidemnes» 
wriMit  zur  Streckung  dos  Stabes  I  gleich  ist  der 

Formverftndeningsarbeit  zur  Stauchung  des  Sta- 
bes II.  Wenn  die  beiden  Stabe  Querschnitte  von 

gleichem  B^lScheninludt  und  bei  den  in  Bctraclit 
kommenden  Temjieraturen  unter  gleichen  Bean- 

siiruchuugen  auf  Zug  oder  Druck  Längenveräude- 
nmgeB  von  gleieber  Gr9fie,  aber  entgegeogeMts- 
tein  Verziehen  erleiden,  so  werden  sie  sich  auf 

die  gemeinsame  Lange  1  -f  BD  einigen,  wobei 
D  die  Streeke  BC  halUert.  (Sind  die  genannten 

Bedingungen  nicht  erfüllt,  so  liept  der  Punkt  D 

irgendwo  zwischen  B  und  C).  Spannungen  können 
nach  erfolgter  Stauchung  bezw.  Stredning  nieht 
fllnig  bleiben ;  denn  nach  Voraussetzung  sind  im 
Gebiet  Q  nur  plastische  Formveranderungen 
mßglich.  Der  Vorgang  erfolgt  so,  wie  bei  dem 
früher  besiirochenen  Violinboden  aus  Glaserkitt 
und  einer  darauf  befindUdien  Violinsaite  aus 

gleichem  Stoff. 
Innerlialb  des  Gebietes  S,  in  dem  beide  Stabe 

nur  elasti seile  Fi>rmverandcnin}ren  erleiden 

können,  liegen  hingegen  die  Verhältnisse  wesent- 
lich anders.  Wenn  die  beiden  Stftbe  I  nnd  II 

nirht  miteinander  verkuppelt  waren,  würden  sie 

zur  Zeit  z  »  80  die  Langen  1  £F  (Stab  I) 
nnd  1  EG  (Stab  II)  annehmen.  Infolge  der 

Verkupjdun^  aber  ist  dies  nicht  möglich ;  beide 
Stabe  behalten  nur  noch  das  Bef:treben,  diese 

Länge  anzunehmen,  hindern  sich  a!»er  gepen- 

sdtig  daran.  Wenn  wieder  die.sellieu  N'oraus- 
setzungcn  beziiL'ii<  li  iler  (^uersclinitte  der  St;il»e 
und  hezuglich  der  i-ilngenverflnderung  durch  Ziitr 
oder  Druck  gemacht  werden,  wie  im  vorigen 
Beispiel,  so  einigen  sich  aueh  hier  beide  Stalte 

auf  die  Lange  I  4~  ̂ B*  wobei  11  in  der  Mitte 
swisehen  F  und  6  liegt.  (Wenn  die  genannten 
Voraussetzungen  nieht  erfüllt  sind,  liept  H 

irgendwo  zwischen  ¥  und  G).  Stab  II  wird 

hierbd  gestancbt,  Stab  I  gestreclct.  Da  diese 
Langenverandemngen  aber  elastischer  .\rt 

sind,  so  treten  jetzt  entsprechend  den  frttberen 
Betrachtungen  Spannungen  auf,  nnd  zwar  stellt 

Stab  II  unter  Druck-,  Stal>  I  unter  Zugs|iannung. 
Die  Verhältnisse  liegen  Ähnlich  wie  bei  einer 

Violine,  wo  die  gespannte  Darmsaite  unter  Zug- 
spannung, das  Violinholz  unter  Druckspannung 

st-'lit :  nur  ist  hier  der  S|iannunL'sznstan<l  durch 

dcu  N'ioiinspieler  durch  Anziehen  der  Wirbel 
erzeugt,  wahrend  im  oUgen  Fall  dieKrafturlrking 
durch  die  Tcmperaturrerschiedenheit  der  beiden 
Stabe  erzielt  ist. 

Im  Gebiete  R  haben  wir  Verhiltnisse,  die 
zwischen  den  eben  beschriebenen  Metren.  Hei 

z  s  84  z.  B.  würde  die  Lange  der  nicht  ver- 

kuppelten Stabe  1  +  .TK  und  1  -|-  JL  sein.  In  ver- 
kuppeltem Zustaii  l  !  l  eireu  wurde  der  Stab  II, 

der  noch  in  der  plast  isoben  Zone  lie;rt.  jd.istiseh 

gestaucht  werden  so  lange,  bis  er  die  Lilnge  des 

Stabes  I  gleich  1  -f  JK  annimmt.  Oer  Fall  würde 

ibalich  liegen,  wie  wenn  man  auf  einer  Violii^ 
platte  aus  Glaserkitt  eine  Drahtsaite  aufspannen 
wollte.  Die  Saite  wurde  keine  oder  nur  ganz 

geringfügige  Spannung  erhalten  und  keine  oder 
nur  ganz  geringfügige  Streckung  erfohren,  weU 

die  Kittjdatte  gestaucht  wird. 
Alle  diese  Betrachtungen  sind  natürlich  nur 

grobe  Annahemagen,  die  keinen  Aniprudt  darauf 
machen,  die  Vorgange  beim  Strecken  und  Stauchen 

eines  plastischen  Körpers  zu  ergründen.  Sie 
sollen  uns  nur  zu  einer  Vorstellung  fahren  ttber 

die  Wirkung  der  einzelnen  Einflösse  auf  Span- 
nungen in  Werkstücken,  die  von  höheren  Wärme- 
graden abgekfihlt  werden. 

Wrfolgen  wir  Jetzt  die  gemeinschaftliehe 
Längenanderung  zweier  verkuppelter  Stabe  I 

und  II  wahrend  ihrer  Abkühlung  von  t,*^  in 
.Abbildung  10.  Zunächst  besitzen  sie  die  gleiche 

Lfluiro  1  +  K.  widtci  in  der  Abbildung  =  100 
Einlieiteu  gei>et/.t  ist.  Innerhalb  des  Gebietes  Q 

gleichen  sich  beide  auf  die  mittlere  Linge  aus, 

die  durch  die  Kurve  ODN  dartrestellt  wird. 

wuuu  die  obengcuaun- 

V  I         \    ten  Voraussetzungen 
eingehalten  werden. 

Spannungen  bleiben 
nicht  zurttck.  Nach  Zeit 

Z|  haben  beide  StAbe 
die  gemeinschaftliche 

Lange  1  -f  VN. 
Im  Gebiete  K  wer- 

den die  Stabe  sich  ver- 

kürzen von  der  gemeinschaftlichen  Lange  l  -f-  VX 
auf  die  gemeinschaftliche  Lange  l-|-WAt,  wo- 

bei PN  — X.\,,  und  überhaupt  der  senkrechte 
Abstand  aller  Punkte  der  Kurve  N  Ai  von 

allen  Punkton  der  Kurve  PX  mit  gleicher  Ab- 
szisse l'X  betrriirt.  Der  Sfnli  TT  wird  hierbei 

plastisch  gestaucht  und  nimmt  die  gleiche  iJbige 
wie  Stab  I  an.  Spannungen  bleiben  nicht  znrBck. 

[m  Gebiete  S  erst  treten  Spannungen  auf.  Stab  II 

wUrde,  wenn  er  nach  der  plastischen  Stauchung 

anf  die  Lange  1  -f  WAi  sich  unbeeinflußt  von 
Stab  1  zusammenziehen  könnte,  seine  Lange 

nach  einer  Kurve  II'  andern,  die  an  allen  Stellen 
den  vertikalen  Abstand  Ai  V  von  der  Kurve  11 
hat.  Nach  der  Zeit  z  =  ao  erreicht  Kurve  II 

die  .\liszissenacbse ;  die  Kurve  II'  wurd*-  also 
dort  im  Abstand  A^  V  unter  der  Abszisseuachse 
parallel  zu  dieser  verlaufen  (siehe  Abbild.  11). 

Der  Stab  I  würife.  wenn  er  sich  unabh;'lntriir 
von  Stab  II  von  der  Lange  1  -f-  WA|  ent- 

sprechend der  AbkShlung  kttrzen  konnte,  einer 

Kurve  V  foI;^en,  die  an  allen  Stellen  im  verti- 
kalen Abstand  XAi  Uber  der  Kurve  I  liegt. 

Bei  z  =  aD  wird  sie  also  die  in  Abbildung  II 

dargestellte  Lage  haben.  Die  schlicßliche  l.rm^'e 
der  beiden  Stäbe  würde  dann  sein  für  Stab  I: 

1-f  A,X,  für  Stab  II:  l  AiV.  Wenn  sie 
aber  miteinander  verkuppelt  diid,  mOnen  de 

AbUMoag  11. 
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lieb  ttf  «ine  ndttitn  LUMee  eiidgeo,  and  zwar 

wird  hierbei  Stab  I  ettltltch  ziisammongcilnlckt, 
steht  also  unter  DrodEqiannung,  während  der 

Stab  n  elastleeli  gestreekfc  irird,  also  Zog^ 

Spannung  ausgesetzt  ist.  In  diesem  Siiannunfrs- 
ziutand  verharrt  das  Werkstück,  solange  nicht 

dvroli  Abtrennen  von  Tdlen  {%.  B.  bei  der  Be- 
arbeitung auf  Werkzeugmaschinen  usw.)  die 

Spannungs-Gleichgewicbte  vermindert  oder  ganz 
aufgehoben  werden.  Sind  die  Läagcnunterschiede 

A|  X  und  Ai  Y  sehr  groß,  so  kann  die  Streck- 
grenze des  Material»  erreicht  werden.  Liej^t 

diese  nahe  an  der  Bruchgrenze,  so  kann  Zer- 
trOmmem  des  WerkstAeks  ebne  lanwirkung 

ittßerer  Kr.'lfte  eintreten. 
Die  Ueberlogung  hat  zu  dem  Gesetz  geführt, 

daB  die  raacb  ab^Mblten  Teile  de«  Werk- 
•tttdn  unter  bltibender  Druck-,  di<'  Ianj;s.iiner 
abgekählten  unter  bleibender  Zugspannung  stehen. 
Diese  Regel  ist  in  der  Praxis  bekannt.  Die 

Ableitung  führt  aber  zu  einem  neuen  Gesichts- 
punkte, der  bisher  nicht  immer  berücksichtigt 

wurde.  Man  nahm  meist  an,  daß  für  die  Größe 

der  Spannungen  nur  der  Seh windko effizient  des 

Stoffes  unter  sonst  gleichen  Verhalt  nissen  maß- 
gebend ist.  Die  Ueberlcgung  zeigt  uns  aber, 

daß  aufierdttu.die  Größe  der  Spannungen  audi 

wesentlich  von  der  Lafre  des  Punktes  Ai  (.Abbil- 

dung 10)  abhängt,  die  bestimmend  ist  für  die 
Großen  Ai  X  und  Ai  Y.  IMe  Lage  de«  Punktes  A| 
ist  nun  ihrerseits  bedin^rt  durch  die  Abszisse  z^, 

d.  h.  durch  die  Lage  der  Grenze  L  zwischen 
]dasti8Gber  und  elasöseher  Formywandening. 

Statt  die  Größen  A|X  und  AiY  einzeln, 
kann  man  auch  ihre  Summe,  also  die  Strecke 
XY,  zur  Beurteilung  der  Größe  der  Spannungen 

henui/ii'hen  ("verpl.  Abi)ild.  10  und  11).  ][an 
wird  ilailurch  unabhauirip  von  den  früher  ge- 

machten \  oraussctzungen  über  die  Querschnitte 

der  StSlte  I  und  H,  sowie  ober  die  Formver- 
inderungsfahigkeit  unter  und  Druck.  Je 

großer  die  Strecke  XV,  die  zur  Abszisse  Zj 

gebOrt,  ist,  am  so  großer  werden  aoeh  anter 
sonst  gleichen  Verhrtltnissrn  die  bleiliendm 

Spannungen  werden.  Man  erkennt  nun  aber 
au  der  Abbildung  lu,  daß  XY  and  dandt  das 

Käß  der  Spannungen  einen  Höchstwert  erreicht, 
wenn  die  Grenze  L  die  Kurve  II  in  einem 

■'jlchen  Punkte  schneidet,  in  dem  der  vertikale 
Abstand  zwischen  Kurven  I  und  II  den  Höchst- 

wert erreicht.  Dieser  Fall  ist  in  Abbildung  10 

dargestellt.  Liegt  die  Grenze  L  höber,  tritt 
also  der  Uebergang  aus  der  plastiachai  in  die 

elastische  Zone  bei  höheren  Wärmeirraden  i-in 
als  in  Abbildung  10  gezeichnet,  so  nehmen  die 
Spannungen  ab.  Sie  werden  Null,  wenn  die 
Grenze  L  durch  den  Punkt  0  freht,  wenn  also 

das  Uaterial  überhaupt  keinö  plastische  Zone 

durehwandart,  aondoni  von  t**  ab  bis  su  0*> 
vorwiegend  nur  elastieebe  FormTertnderung  lu- 

läßt;  denn  bei  der  Abszine  sbo  ist  der  Ab- 
stand der  Kurven  I  und  II,  aonit  der  Wert  XY 

gleich  0. Wenn  anderseits  die  Orence  L  tiefer  rOekt, 

beispielsweise  mit  der  Abszissenachse  zusammen- 
fällt, was  bedeuten  würde,  daß  das  Material  bei 

allen  Temperataren  zwischen  t«  *  and  0  *  nur 
plastische  Formveränderungen  zulaßt,  so  würde 
ebenfalls  die  Strecke  XY  gleich  0,  mithin  das 

Auftreten  von  Spannungen  au-o^eschlossen  sein. 
Wenn  das  in  den  Gleichungen  13  und  14 

ausgedrückte  Gesetz  für  die  Kurven  I  und  1! 

zugrunde  gelegt  wird,  kann  man  sich  auch  durch 

Rechnung  von  der  Größenordnung  der  eintreten- 
den Spannunpen  überzeugen.  Die  Strecke  XY 

ergibt  sich  nach  Einsetzen  des  Wertes  z,  für  z 
auB  der  Differens  der  bdden  Ordinatea: 

demnach  ist  die  Größe  der  Spannungen  ab- hängig: 

1.  von  Xe,  und  da  Xo  =  a  to  abhängig  von 
der  Ausdehnungszahl  des  Stoffes  und  seiner 

Anfangstemperatur  t«.  Für  Gußstücke  würde 
Xo  dem  Sehwindmaß  entspreeben; 

2.  von  der  I.a^'e  der  Abszisse  z.j.  also  von 
der  Lage  der  Grenze  L.  Bei  einem  gewissen 

Wert  Et  erreieht  der  Wert  XY  einen  Hflehst- 
wert.  Für  z  =  o  und  z  =  x  wird  XY  =  0, 
wie  bereits  weiter  ol>en  erörtert; 

3.  von  der  Große  der  Zahlen  ki  und  kt, 

d.  h.  von  dem  Unterschied  in  der  Ab- 
kiihlungspeschwindipkeit  der  einzelnen 
Teile  des  Werkstückes. 

Die  Znsanunenwirkung  dieser  einzelnen  Ein- 
flüssti  macht  t-s  erklärlich,  daß  z.  B.  bei  GiiH- 

stücken  nicht  notwendigerweise  das  Material 
mit  dem  größten  Sebwindmaß  su  den  größeren 
Giißsiiannuniren  Veranlassung  gibt;  daß  z.  B. 

bei  Stahlguß  trotz  des  wesentlich  größeren 

Sehwlndmafies  gegenüber  Oußdsen  unter  Um- 
ständen die  Spannungen  kleiner  sdn  können  als 

bei  Gußeisen. 

Es  wUrde  wünschenswert  zur  weiteren  Aof- 

klilrang  der  Sachlage  sein.  i1i;r<h  den  Versuch 
einen  gewissen  Anhalt  Uber  die  Lage  der  Grenze  L 
bei  verschiedenen  Stoffen  zu  gewinnen,  und  es 

ist  beabatehtigt,  demnächst  dahinzielende  Ver- 
suche auszuführen. 

Dadurch,  daß  die  Größe  XY  =  e  zur  Be- 
arteüang  der  Spannungen  herangezogen  wird, 

fUlt  die  Notwendiirkrit  der  \'oraussetzung  weg, 
die  fiber  den  Ausdehnungskoettizient  a  früher, 

s.  B.  in  Oleiehung  11,  gemacht  wurde.  Ist  die 
Sohwlndlcnrve  eines  Haterialea  in  Abhängige 
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kelt  von  der  Temperatur  bekannt,  so  kann  man 

sich  auf  Grunil  an'rt*nntnini'n«T  V('r<«(  hi>>(l(  iu'r  Ab- 

külilungsgeHchwindigkeiten  Kurve  für  k  ab- 
leiten, wte  z.  6.  In  AbbUdnnp  1 2  geschehen. 

Würde  ilic  Lap-  der  Grenze  L  bekannt  sein, 

Bo  würde  man  für  die  angenomincnen  AbkUhlungs- 
verbflltniAse  das  Maß  e  der  blefbenden  Oußspan- 
nun<;on  erhalten. 

Lilir'^n  z.  H.  drei  verscliiedene  üuUniati>rialien 

1,  2  und  ;i  vor,  die  alle  die  gleiche  Schwin- 
dung  X„  (siehe  Abbildung  12)  und  auch  den 
gleichen  Verlauf  der  Schwindkiirve  besüßen, 

deren  Plastizitatszoneu  aber  verschiedeue  Lagen 
entepreohend  den  Chrenxen  Li,LtiindL,  haben, 

so  würden  die  (tuHspannunfren  bei  }rb'ieliem 
Unterschied  der  Stabteile  1  und  11  in  der  Ab> 

ipannungen  in  draselben  drei  Haterlalleo  erheb» 
Heb  weniger  verschieden  als  ÜB  Fall  der  Ab- 

kQUung  nach  II  und  1. 
Es  kann  sonach  der  Fall  vorkommen,  daß 

bei  Verwenduujr  zweiiT  in  iler  clu-niisehen  Zu- 
sammensetzung und  im  Schwindmaü  ver«cbiedemr 

Gußeisensorten  A  und  B  in  einem  Onßitfleke  die 

Eiaensorte  A,  in  einem  andern  GuUstück,  das 

wegen  si'iiKT  Foriiijrebiintr  andere  Tnlerschiede 
ia  der  Abküiiluugsgeschwindigkeit  der  einzelnen 
Teile  des  Ousaea  ergibt,  die  Eisensorte  B  die 

iTi  riniriTen  Gußspannunfren  liefert.  Die  \  erliält- 
niiise  liegen  also  in  Wirklichkeit  sehr  verwickelt. 

Auf  die  Mittel,  die  dem  OieBer  cur  Ver* 

fiipung  stehen,  um  den  Gußspannuneren  enttri'^ren- 
zuarbriten,  beabsichtige  ich  hier  nicht  naher  ein- 

zugehen. Sie  rieh- ten  sich  darauf,  die 

Unterschiede  in  den 
AbkOhlungsge- 

aehwlBdicicelteii  zu 
vermindern ,  also 

die  beiden  Kurven 

n  vod  I  mSgllehst 
zur  Decknng  zn 

bringen. 

.Dagegen  mdchte 
ich  kurz  die  Auf- 

gabe streifen,  die dem  Ronstmlttenr 

bei  den  Hestn  lnin- 

gen,  Gußspauuun- gen  zu  venuliidom, 

zufilllt.  Diese  Auf- 
gäbe  wird  von  einem 

Teil  der  Konstruk- 
teure verkannt ,  die 

sieli  auf  den  Stand- 

punkt stellen,  daü 
kOhlungsgesehwindlgkelt  renchiedeD  auafallen,    ihre  Rolle  beendet  ist,  wenn  sie  ihren  Ent- 

Mati'rial    -    würde   cnf sprechend   dem   jrrößti'n     wurf  zu  Tarier  trelira<'lit   haben,  und  dali  die 

—  .^tai  I. 

Abbildnog  12. 

Werte  die  stärksten  GuU.spannungeu  unter 

sonst  gleichen  Verfaflltnlssen  ergeben.  Die  Span- 

nungen in  den  Stoften  l  und  '\  würden  wehren 
der  kürzeren  Strecken  e|  und  es  wesentlich 
niedriger  sein.  Es  macht  dies  deutlich,  daß  das 
Scliwindmaß  >.„  durchaus  nicht  allein  maßgebend 
für  die  Größe  der  Gußspannungcn  ist.  Aber 

auch  der  Einfluß  d<-r  Lage  der  L-Grenze  ist 
nicht  allein  ausschlatr^'-lH  nd.  sondi  rn  der  Einfluß 

Jlndcrt  sie.li  stark  je  nrieli  dcrn  l'nfersehied  in 
den  Alikülilungsgesuhwiudigkeiteu.  Wird  z.  Ii. 
Stab  I  wesentUeh  sehneller  abgekühlt,  etwa  nach 

der  punkiierfi-n  Kurve  I'  in  Abltildunu'  12,  so 

Andern  sich  die  Strecken  e|,  e^,  e«  in  e'i,  e\ 
und  e').    Im  besonderen  Falle  der  Abbildung  12 
sinil  die  Größen  e'|  und  e'^  von  e'j  weni;,^^ 
verHchieden  als  e|  und  ej  von  e,.  Bei  den  durch 

die  KorTen  II  und  V  angegebenen  AbkOhlung»- 
verhlltnlsseo  d«>s  Oiißstaekes  sind  somit  die  GuO- 

üelierwiuduQg  der  Schwierigkeiten  bei  der  Her- 
Btelluof  des  Chißstflckes  aosschlieftlieh  Sache  des 
Gießers  sei,  der  zusehen  niair.  wie  er  zurecht 

kommt.  Dieser  Standpunkt  ist  allerdings  teil- 
weise gereobtfertigt,  solange  sich  Ihn  die  Gießer 

g^Ulen  lassen.  Heiner  Auffassung  nach  gehört 
CS  jedoch  wesentlich  mit  zu  den  Aufgaben  des 

Konstrukteurs,  die  Formgebung  eines  Konstruk- 

tionsteilcB  aueli  tnit  Rücksicht  auf  dit>  Eigen» 
tiiuilichkeit  des  Materiales  bei  seiner  Verar- 

beitung zu  wAhlen.  Und  gerade  zu  Verminderung 

der  Gußspannungen  kann  der  Konstrukteur  durch 

ei^HK  t>'  VerteUung  der  Massen  ganz  wesent- 
lich beitragen. 

Als  Beispiel  dafür,  daß  das  nicht  immM*  ge- 
schieht, sei  auf  Abiiildunff  IH  verwie.sen,  welche 

einen  Kolbenschieber  aus  Gu (Weisen  darstellt,  der 

nach  dem  Gimse  in  den  iai>pen  infolge  von 

Spannungen  aoMft.   Die  Bisse  sind  dnroh  Pfalle 
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angedeutet.  Die  düDiien  Rippen  haben  wegeD 

der  schnellen  Abkühlung  Drucicspannungen  er- 

halten, die  die  Festigltolt  deH  Materialos  über- 

schritten. Durch  Verringerung  der  Ui|t|M>nzahi 
und  Vermehrung  ihrer  Diclce  hatte  der  Spannungs- 

zustand wesentlich  vermindert  werden  können. 

Abbildung  13. 

In  Abbildung  14  int  ein  Teil  eines  Rahmens 

abgebildet,  den  ich  mir  absichtlich  gießen  ließ, 

um  die  Spannungfiorscheinungen  bul  den  Vor- 
lesungen zu  erläutern.  Der  Querschnitt  des 

äußeren  Kähmens  ist  kraftiger  gewflhlt  als  der 

der  dünnen  Sprossen  im  Innern  des  Rahmens. 

Bisher  war  immer  vorausgt^setzt ,  daß  die 

beiden  vcrkupiiciten  Stabteile  1  und  11  verhindert 
sind,  sirh  zu  krUinmen.  In  vielen  Fallen  ist 

aber  diese  Bedingung  nicht  oder  nicht  voll- 
kommen erfüllt. 

Der  gußeiserne  X'B^l^^"  Abldldung  l."> 
würde  z.  H.  wegen  der  geringeren  Abkühlungs- 

geschwindigkeit  auf  der  Seite  II  dort  Zugspan- 
nungen, auf  der  schneller  abkühlenden  Seite  I 

Druckspannungen  annehmen,  wenn  er  sich  nicht 
krümmen  könnte.  Da  er  aber  hieran  nicht  ver- 

hindert ist,  biegt  er  sich  auf  Seite  1  konvex, 
auf  Seite  II  konkav.  Dadurch  werden  die 

Spannungen  ganz  oder  teilweise  aufgehoben,  wie 
das  früher  bereits  bei  den  vorübergehenden 

Spannungen  gezeigt  worden  ist.  Durch  geeig- 
nete Massenverteilung  im  t^uerschnitt  des  Stabe.s 

in  Abbildung  1.5  könnte  man  dem  Bestreben 

der  einzelnen  Stabteile,  verschieden  schnell  ab- 

zukühlen, entgegenwirken. 
Die  Ueberlegungen,  die  mit  Bezug  auf  die 

.Abkühlung  und  die  Spannungen  in  (iußstücken 

gemacht  worden  sind,  gelten  auch  fiir  Schmiede- 
stücke und  gewalzte  Stabe. 

u   n 

I  I  w  .  f.  l  tl 

Abbildung  15. 

Abbildung  14. 

Durch  einen  Schlag  an  der  mit  einem  Pfeil  be- 
zeichneten Stelle  wurde  der  Rahmen  zerbrochen, 

wodurch  die  .Sjiannungen  aiifgeholien  wurden. 
Da  der  dicke  Außenrahmen  laugsamer  abkühlt, 

mußten  in  ihm  Zugspannungen  vorhanden  sein. 
Dies  zeigt  die  Abbildung  deutlich,  denn  der  Riß 

klafft  sowohl  in  der  Richtung  a  a,  als  auch  in 
der  Richtung  b  b  auseinander. 

Daß  der  Unterschied  im  Verlauf  der  Kurven  I 

und  II  und  somit  die  üelegenheit  zum  Eintritt 

von  S|iannungen  oder  von  Werfen  geringer  wird, 

wenn  die  .Abkühlung  des  Werkstückes  sehr  lang- 

sam vor  sich  geht,  ist  bekannt.  Die  Leitfähig- 
keit des  Materiales  sucht  die  Temperaturunter- 

schiede zwischen  den  Stabteilen  I  und  II  aus- 

zugleichen, und  dies  wird  um  so  vollkommener 

geschehen,  je  langsamer  die  Abkühlung  des  Werk- 
stückes sich  vollzieht. 

Es  entsteht  nun  die  Krage,  von  welcher 
Temperatur  ab  diese  langsame  Abkühlung  zur 

Vermeidung  von  dauernden  Spannungen  erfolgen 

soll;  ob  sie  bereits  von  der  Gießtemperatur  aus 

einsetzen  soll,  oder  ob  es  genügt,  sie  von  einer 

niedrigeren  Temperatur  au»  vorzunehmen.  Die 
Antwort  ergibt  sich  aus  .Wtbildung  16.  Die 
beiden  Stäbe  I  und  II  sollen  sich  bis  zu  einer 

der  Zeit  zg  entsprechenden  Temperatur  (Ordi- 
nate VV)  verschieden  schnell  abkühlen,  und 

zwar  entsprechend  dem  Verlauf  der  Kurven  I 

und  II.  Nach  der  Zeit  Zh  erfolge  ein  Tem- 

peraturausgleich z.  R.  dadurch,  daß  das  Guß- 
stück  in  eine  vorgeheizte  (rrube  eingesetzt  wird, 

deren  Temperatur  dem  Mittel  der  Teiii]ierntur 
der  Stabe  I  und  II  zur  Zeit  Zs  entspricht.  Die 

weitere  Abkühlung  erfolge  dann  in  der  Grube 
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■o  lugsam,  daß  die  beiden  AbkQblungskurven 
der  Stabe  zusammenf.allen  in  dor  Kurvt-  2  ...  4. 

Wären  die  beiden  Stäbe  nicht  vfrku|ii>ull,  also 

In  tbnr  LlBgeDflndeniiig  nnbehindert,  m 

wttrdttD  de  stob  uater  den  gewählten  Veriudt^ 

Abbadmig  16. 

ninen  so  verkOrzen,  wie  es  die  Karren  OY  124 

(Stab  II)  und  0X324  (Stab  I)  anfjtben.  Da 

die  Stallt!  aber  miteinander  verkuppelt  sind,  so 
werden  sie  innerhalb  der  plastischen  Zone  iinics 

von  auf  ein  '  ;,'emeinacliaftliche,  dem  Ponkt  A] 
entsprof'hi'Uiio  Lange  p'hraclit,  woImm 
Stab  11  jilastisch  p.stauchl.  Stab  1 

plastisch  gestreckt  wird.  Würde  nun 
von  Punkt  Ai  ab  die  Vt  rkuppluntr  th  r 

Stftbe  gellfst,  so  würde  die  l^augenäude- 

ning  von  I  nach  AgS'S,  die  von  II 
nach  Ai  l'ß  vor  sich  gehen.  Hierbei 

ist  A|X  =  33',  AiY  SS  11'  und  5(> 
irleich  l*9f.  Infolge  der  Verkupplung 
aiüssfji  aber  dit;  Stabe  die  gimcinscliaft- 
liche  I^flngc  annehmen,  die  durch  die 

Linie  Ai24  gekennzeichnet  ist.  Da  die 
Zone  elastischer  Formverandcrungen 
r»'rlit^  von  li(  >ti'1it,  ir''srliit-ht  dirs  unter 

Eintritt  vi»u  Si-annun^^cn.  deren  Mali  ge- 
geben ist  durch  den  Ati.itand  o  der  beidtai 

Kurven  .V')  und  l'n.  Dieses  Mali  Ideibt 
bei  der  weitereu  Abkühlung  ungeäudert. 

Es  bleiben  also  trotz  der  sehr  langsamen 

Abkühlung  von  VV  ah  dauernde  S|ian- 
nungen  zurück.  Der  Stab  1  steht  unter 

Drack-,  der  Stab  II  unter  Zugspannung. 
Ware  <ler  Wannoausgleich  in  der 

Uoizgrube  früher  vorgenommen  worden, 
würde  also  £e  Ordinate  W  nach  links  geruckt, 

80  würde  die  Streek«  1'  8'  und  damit  das  Maß 
der  Spannunir  e  geringer  worden.  Fallt  seliließ- 

iich  VV  mit  der  i'lastizitatsgrenze  (i^  zu.sauimeu, 
so  wird  e  =  0;  Spannungen  sind  nnmSgUeb. 
Dasselbe  gilt  aneli,  wenn  VV  links  von  (Jj.  also 

in  die  ]dasti8clie  Zone  fällt.  Damit  ist  die  obeu 

gestellte  Frage  beantwortet.  Die  langsame  Ab- 
kiililiiiiL'  d.s  (Julistückes  zum  Zweck  der  Ver- 

meidung bleibender  Spannungen  bat  von  einer 

Zeit  ab  zu  erfolgen,  während  der  das  Material 
sich  noch  im  Temperaturbereich  der  plastischen 

Formverftndorungen  befindet.  Erfolgt  der  Ein- 
tritt der  langsamen  Abkühlung  später,  so  treten 

Spannungen  ein.  und  diese  wachsen  in  dem  Maße, 

wie  die  langsame  Abkühlung  später  er- 
folgt. Dieser  Umstand  ist  wichtig  s.  B. 

für  die  Herstellung  von  Eisenbahn- 
räderu  aus  Hartguß.  Wenn  diese 
ans  der  Oaßform,  In  der  wegen  der 
Wirkung  der  Kokille  die  Abkühlung 
in  den  einzelnen  Teilen  des  Gusses 

sehr  verschieden  sein  muß,  zu  einer 
Zeit  entnommen  werden,  wo  die 
Grenze  noch  nicht  erreicht  ist, 
und  von  da  in  der  Ausgleichgrube 

der  langsamen  Abkiiblnng  nnter^ 
liegen,  so  kann  man  spannungsfreie 

Räder  erzielen.  Geschieht  das  Ein- 
setzen In  die  Ombe  zu  spät,  so 

bleiben  Spannungen  zurüek.  Die  liier 
gemachten  Erörterungen  gelten  nicht 

nur  für  Chil^taeke,  sondern  auch  für  Schmiede- 
stücke  und  allt^  Werkstücke  überliailpt,  die  dsf 
Abkühlung  unterworfen  sind. 

Um  Spannungen  aas  Watotfidten  zu  ent- 
fernen, bedient  man  sich  in  gewissen  Fillen  des 
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Abbildeng  17. 

Ausglühens,  z.  B.  bei  Stahlgnfl.    Hier  taucht 
nun  die  Frage  auf:  Bis  zu  welcher  Temperatur 

müssen  die  betreft'enden  Stücke  erhitzt  werden, 
damit  die  beabsichtigte  Wirkung  erreicht  wird? 

Man  denke  sich  iia.s  Werkstück  wieder  er- 

.setzt  durcli  zwei  miteinander  verkujipelte  Stalie  I 

und  11  (vergl.  Abbildung  17),  die  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  deswegen  unter  Spannung 

stehen,  weil  die  detn  StaV-  1  itei  gewöhnlicher 
Temperatur  zukommende  natürliche  Länge  um 
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AC  gTfiüer,  uud  die  des  Stabes  Ii  um  L'B 
kleiner  tot  als  iH«  d«n  Funkte  C  ratspreebeade 

gemeinschaftliche  LfliiL-f.  sii-  iri^zwunjri'ri  sind 
innezuhalten.  Im  folgenden  soll  der  Kürze  wegen 

▼on  der  Lftage  B,  C . . .  f  esproehen  werden. 

Es  In  Ii  iiti't  die*,  die  Lange  dos  Stabes  ist  1  ver- 
mehrt um  den  Abstand  des  betreffenden  Punktes 

A,  B,  C . . .  von  der  Abssiseenaehse.  Liegt  der 
Punlct  (z.  B.  C)  auf  der  Abszissenachsc,  so  ist 

die  Stablange  gleich  1.  Lie<rt  der  Funkt  (wie 
z.  B.  B)  unterhalb  der  Abszissenuchse,  ao  ist 

die  StablftOge  kleiner  als  1  und  zwar  1  CH. 
Wäre  der  Stab  I  frei  von  der  Kupiilunir  mit  II. 

so  würdo  er  bei  gewöhnlicher  Tonijieratur  die 
Lange  A  annehmen.  Der  Stab  II  würde  unter 
den  gleichen  Verhältnissen  die  LAnge  B  besitzen. 

Wegen  der  Verkupplung  müssen  sieb  beide  Stäbe 
anf  die  gemelnsehaftUebe  Llnge  C  elnlK«n; 

I  steht  somit  unter  Druck-.  II  unter  Zutrsiiannuntr. 

Das  GröÜenmaß  dieser  S])annuugeo  steht  im  Ver- 
falltnis  zu  dem  Abstand  AB.  Nimmt  man  an, 

daß  diese  Spannung  dadurch  entstanden  ist,  daß 
die  Teile  I  eines  Gußstückes  we^en  ihrer  größeren 

Oberflflcbe  und  geringeren  Masse  sich  schneller 

abgekühlt  haben  als  die  Teile  II,  so  ist  zu  er- 
warten, daß  bei  di  r  Wiedererhitznng  die  Teile  1 

schneller  erwärmt  werden  als  die  Teile  II. 

Der  (lang  der  Erhitzung  soll  angedeutet  werden 

dorch  die  Kurven  !  und  II  in  Abhildung  1". 
Der  Stab  I  würde,  wenn  er  frei  wäre  von  der 
Verbindung  mit  II,  sieh  von  der  Ltage  A  ans 

dehnen  entsprerhend  dem  Verlauf  <li  r  Kurvi>  I'. 
deren  senlurechter  Abstand  von  1  Uberall  ̂ 'leiuh 

AC  Ist.  Ebenso  wfirde  der  von  I  los^'eloste 
Stab  II  sich  von  B  aus  nach  der  Kurve  II' 
auadehnen,  wobei  wiederum  der  senkrechte  Ab- 

stand  von  II'  von  II  iihorall  gleich  B  C  Ist.  Da 
nun  die  Stabe  I  und  II  \<  rkui  jielt  sind,  so  geben 

die  senkrechten  .Mist.lnde  <ler  beiden  Kurven  I' 

uud  iL'  die  zu  den  einzelnen  Zeiten  wahrend 
der  Briiitznng  bestehenden  Spannungen  an.  Diese 

wachsen,  wie  Alibild.  1  7  erkennen  laßt,  vorüber- 

gebend mit  steigender  Erwärmung  and  erreichen 

bei  D  E  einen  Höchstwert,  um  dauu  allmählich  wieder 

bis  auf  den  Wert  FO  abzunehmen,  wenn  beide 

Stnbe  die  gleiche  Tem]ieratur  angenommen  haben. 
Fti  ist  dann  gleich  AB;  die  Spannungen  haben 
also  wieder  denselben  Wert  wie  bei  gewShnltdier 

Temjieratur.  Ks  ereribt  sich  nun  hieraus,  daß  bei  zu 

rascher  Erhitzung  die  Spannungen  im  Werkstück 

vorübergehend  sehr  hohe  Werte  annehmen  kSnnen. 
Würde  die  Erhitzung  so  langsam  bewirkt,  daß 
die  beiden  Kurven  I  und  II  zusanmienfnllen,  so 

würden  wahrend  der  ganzen  Erhitzung  die  Span- 
nungen  unverändert  gleich  A  B  bleiben.  Liegt 

die  Ordinate  PP,  die  der  hiielisien  Krhitzungs- 

temperatur  entspricht,  noch  innerhalb  der  Zone 
der  vorwiegaad  «Ui^eheD  FormTenaderoagen, 

und  wird  das  Werkstück  wieder  abgekülilt.  so 

bebalt  es  die  frühere  Spannung  A  B  unverändert 
bei.  Der  Zweek  des  Gltlhens  ist  also  nicht 

'  rrricht.  Liegt  dagegen  die  höchste  Glühtempe- 
ratur  hoch  genug,  so  daß  PP  in  die  Zone  dar 

plastischen  Formverlndernngen  ftUt,  so  erfolgt 
hier  bei  gleicher  Temperatur  dar  plastische 

Lfingenausgleich  der  beiden  Stabe  I  und  II  und  bei 
darauf  folgender  sehr  langsamer  Abkühlung  können 

Spannungen  nielit  entstehen.  Nur  in  diesem  Falle 
ist  also  der  Zweck  des  Glühens  erreicht. 

Die  obige  Ueberlegung  gibt  übrigens  ein 

Mittel  an  die  Hand,  um  die  Lage  der  Plastisttäts- 
grenze  in  gewissen  Fällen  zu  ermitteln. 
Erzeugt  mau  künstlich  einen  aus  zwei  Teilen 

bestehenden  KSrper  mit  Spannungen,  etwa  da- 
durch, daß  man  eine  Schraube  anzieht,  und 

erhitzt  den  Versuchskör)>er  auf  verschiedene 
Temperaturen  eo  lange.  Ms  man  die  niedrigste 

Temperatur  gefunden  hat,  bei  der  die  Span- 
nungen aus  dem  Versuchskörper  eben  beseitigt 

sind,  so  entspricht  diese  Temperatur  der  Plastl. 

zitiitsgrenze.  Von  dem  Vorhandensein  oder  \'er- 
schwinden  der  Siiannungen  kann  man  sieh  durch 

Ausmesäcn  von  iLirken  am  V'ersuchskorpcr  über- 
zeugen, deren  genauer  Abstand  im  spaannngs* 

losen  Zustand  zuvor  festgelegt  war. 

Groß-Lichtcrfelde,  17.  Juli  1907. 

Wie  muß  das  Hauptlaboratorium  eines  neuzeitlichen  Eisenhüttenwerks 

beschaifen  sein? 

VorscbUge  von  Angust  Kaysser,  Eisenbfitteningenlenr  in  ICalnz. 

(Schloll  Ton  8«ito  ISlfl.) 

Bei  Kieselsaurebestimmungen  vergesse  man  nie- 
mals, daß  in  dem  Erz  sieh  Baryt  befinden 

kann,  welcher  dann  bei  ih  r  Rückstand-  brzw. 

Kieselsaurebestimmung  sich  wiederfindet.  >lau 
raucht  naehAnswiegen  derKieselsturebestimmnng 

mit  Flußsaure  ab,  wagt  nochmals  und  zieht,  was 

zurückgeblieben  ist,  von  der  ersten  Wagung  ab. 
Namentlich  enthalten  manganhaltige  Erze  meistens 

Bavyt  BflekBUad  als  ■eichen  sollte  man  niemals 

garantieren;  da  gibt  es  viel  verlorene  Schicds- 
proben.— Die  Gesamtanalyse  eines  Erzes  geschieht 
nach  dem  sogenannten  Azft.il verfahren.  Zu  be- 

merken ist,  daß  der  Eiseuo.\yd- Tonerde- Phos- 
phorsfture-Niederschlag  genügend  lange  vor  dem 
Glühen  getrocknet  wird;  es  bildet  sieh  sonst 

eine  harte  Schicht  um  denselben,  di.-  d.  n  .Aus- 
tritt des  Wassers  verhindert;  mau  wird,  wenn 

dies  nicht  geschieht,  immer  einige  Prozente  so 
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viel  find«ii.    Die  Tonerde  wird  an»  der  Differoiz 

Iti  stinimt.  Mnn^'^an  wird  in  dein  Filtrat  durch 
Brom  eutferut  und  für  sich  nach  Volhard  in 

einer  gesonderten  ̂ t!e  beatimnit.  Enlk  wird  alt 

oxalsaurer  Kalk  gefallt  und  titriert,  indem  man 

den  Eisentiter  durch  2  dividiert  i'sielic  Ledebur: 
„I^Hitfaden""  Seite  54)  und  mit  diesem  Titer  die 

verbrautiiton  Kuiiikzentimeter  ('liamflleon  mnlti- 
ltli7.ii>rt.  Man  kann  aber  ancii  den  Kalk  zur 
Koutrulle  direkt  aus  der  »chwuch sauren  Eisen- 

ebloiidlttsnng  flillen.  Die  Magneaia  wird  in  be- 
kannter  Weise  mit  iiiiosiiliorsaiirfiM  Natron  ans 

kalter  Lösung  uuter  tUclitigem  ümrüliren  ge- 
fUlt,  Jedoeh  maß  man  die  FiasBigrkelt  xwftif 
Stunden  beiseite  setzen,  damit  sieli  alles  f;ut 

absetzt.  IJie  zur  Bestimmung  des  äcbwet'ols  ab- 
gewogene Men^e  Er«  wird  mit  Bromsalzs&nre 

versetzt  und  lilnL'i  ri'  Z<-1\  erwärmt;  hierbei  löst 
sich  aller  Schwefel,  der  als  Sullid  in  dem  Erze 

enthalten  ist.  Man  löst,  tillriert,  Htum|>l't  die 
Siiiii  ■  rtwas  ab  und  setzt  zu  dorn  kuehenden 

I"'iltrat  dif  {'lilorbaryumlösun;.'  ebenfalls  kochend 
zu,  wodurch  man  erreicht,  daU  der  Niederschlag 
von  Baryumsttlfat,  der  aonsl  sdtr  Ideht  trttlw 

durch  das  Filter  !_'rlit.  sieb  tadi'Hos  filtriert. 
Von  den  sogenannten  sciiädlichcn  Bestandteilen, 

Blei,  Zink,  Kupfer,  Arsen,  wird  letsteres  durch 

Destillation  mit  Salzsäure  nach  vorherj,'e<ran- 

genem  sehr  vorsichtigem  Lüsen  in  Bromsahs- 
stture  bestimmt.  Blei  bestimmt  man  folgender^ 
maßen:  Man  l<tst  5  bis  10  g  Erz  in  Könin;»» 
Wasser  unter  Zusatz  von  Schwefelsäure,  filtriert 
den  Rückstand  ab,  löst  denselben  in  essitrsaurem 
Natron,    fallt    in    dem    Filtrat  Uhi  mit 

Schwefolwasserstort',  löst  das  sieh  ausscheidende 
ächwefelblei,  nachdem  es  abhttriert  ist,  in  Sal- 
peterslnre  und  ftllt  naeb  VerdOnnung  mit  Wasser 
und  unter  Zusatz  von  Alkohol  hierbei  ist 

große  Vorsicht  aui  Platze  —  das  Blei  als 
schwefelsanrM  Blei,  das  indessen  ganz  gelinde 
mit  aller  Vorsicht  zu  ;rliihi  n  ist.  In  dem  Filtrat 

der  ersten  Lösung  kann  man  das  Kupfer  fällen, 

indem  man  die  ganze  Hasse  dureb  Zusatz  — 

erst  tranz  wenig  zusetzen!  —  von  unterphos- 
phorigsaurcm  Natron  erst  reduziert  und  dann 
mit  Schwefelwasserstoff  ftillt. 

Nuu  kommst  du.  ̂ 'elii-btes  Zink,  dasmam  luMn 
junfren  EisenhüttciHlii  iniker  schon  argr  auf  die 

Nerven  tr*'f<ilb!n  ist  und  mancliem  schon  schlaf- 
lose Nachte  bereitet  bat.  Hau  wiege  5  bis  10  g  Erz 

all.  bist-  in  Salzsilure.  verdam|»fe,  nehini-  mit  Salz- 
säure wieder  auf,  scheide  das  Eisen  nach  der 

Azetatmethode  ab  und  entferne  Mangan  durch 
Zusatz  von  I^rom  zu  der  niüßi^  erwärmten  l.ösunfr. 

In  das  Filtrat  dieser  Lösung  leite  man  Schwefel- 
wasserstoff ein,  um  das  Zink  als  Schwefelzink 

zu  fällen.  Letzteres  wird  abfiltriert  und  auf 

dem  Filter  durch  ein  paar  (2  bis  3)  Tropfen 
Salzsäure  gelöst,  was  sehr  leicht  vonstatton 

gebt.   Die  Salzsäure  muß  indes  durch  mehr- 

maliges Abkochen  (5  bis  6  mal)  wieder  ganz 
entfernt  werden  (ieschieht  das  nicht  richtip:, 

wird  man  um  keinen  Preis  ̂ äter  einen  Nieder- 
schlag bekommen.  Zu  der  (kochenden)  Lösung, 

welche  man  am  besten  in  einer  flachen  Porzellan- 

schale zum  Kochen  brin^'t.  peßt  man  bis  zur 
deutlichen  alkalisclieu  iileaktion  kochendes  kohlen- 

saures Natron  —  ein  Uebersdiuß  ist  zu  ver- 
meiden —  und  man  wird  die  Freude  liaben,  das 

Zink  schön  flockig  ausfallen  zu  schon,  notabcne, 

wenn  Oberiiaupt  etwas  darin  Ist.  Zur  Kontrolle 

möfre  die  Methode  von  Kinder  dienen,  die  seiner- 

zeit in  der  , Chemiker-Zeitung''  veröffentlicht 
worden  ist.  Kolilensäure  bestimmt  man  in  dem 

F  rese  n  i  u  8-\V  i  1 1  sehen  .\pparat.  Wird 

trennte  Eisenoxyd-  und  fiisenoxydulbestimmuag 
gewünscht,  so  verflüirt  man  so,  daß  man  das 
Erz  in  einem  Kolben  unter  Zuleiten  VOB  KoUttl- 

saure  in  Salzsflure  löst  und  die  Lösunß'.  natilr» 
lieh  ohne  dieselljc  zu  reduzieren,  titriert. 

Baryt  wird  folgendermaßen  bestimmt:  Man 
löst  zu  diesem  Bchufe  2.5  Iiis  r>  ;s  dos  fratriiclien 

Erzes  in  Salzsäure  unter  Zusatz  von  Schwefel- 

Säure  auf,  dampft  zur  Trockne,  nimmt  wieder  mit 

Salzsäure  auf,  filtriert  und  scbnielzt  di-n  Rückstand 
mit  kohlensaurem  Natroukali.  Die  Schmelze  wird 

in  heißem  Wasser  aufgeweicht,  wobei  kohlen- 
saurer Haryt  zurückbleibt  und  abfiltriert  wird. 

Die  Probenahme  der  Eisenerze  ist 

auf  einem  ffisenfauttenwerk  mit  die  wichtigste 

Arbelt.  Nelmien  wir  an.  von  der  Kohstahl- 
erzeugrunfr  von  (500  ÜOü  t  stammen  120  000  t 

aus  dem  Martinwerk,  so  verbleil)en  für  Thomas- 

stahl noch  480  000  t.  Zur  Darstellung'  des  für 
diese  M' nire  Stahl  benötigten  KoliLdscns  bedarf 

man  praeter  pro])ier  eine  Uillion  Tonnen  Erz. 
Ein  Prozmit  des  in  den  Brzen  enthaltenen  Eisens 

bewertet  slcli  auf  HOOnoo  Mark.  Da  heißt  es 

sowohl  genau  Muster  uehmeu  als  auch  genau 
untersuchen.  Was  die  Pehlei^enzen  bei  den 

Schiedsiiroben  anlan^'t,  so  jrehe  man  bei  Eisen 

und  bei  Mangan  nicht  üln-r  ̂ jt  "jo  hinaus,  bei 
Phosphor  setze  man  0,10  7o  vad  bei  Kieselsäure 

1  "/o  als  Fehlergrenze  fest.  Denn  je  weiter  die 
Fehlergrenze  ist,  um  so  weiter  pflegen  die  Re- 

sultate auseinander  zu  ̂ ehen.  Liegt  das  frag- 
liche Werk  am  Wasser,  so  ist  ilie  Probenahme, 

wenn  sie  einmal  richtig  eingerichtet  ist,  eine 

ziemlich  einfache  Sache.  Ich  will  gleich  vor- 
aussehicken,  daß  man  sieh  daran  gewöhnen  soll. 

immer  irinj,'lichst  t^roße  Proben  zu  nehmen, 

während  mau  von  Schlag-  und  sonstigen  Proben 
ein  für  allemal  Alistand  nehmen  soll. 

Die  Kähne  werden  in  allen  Käumou  bis  zur 

Hälfte  gelöscht;  ist  dies  geschehen,  so  schreitet 
man  zur  Probenahme  in  der  W^se,  daß  von 

zwei  Mann  der  eine  naoh  der  Steuerbonl-,  der 
andere  nach  der  Backbordwand  geht  und  daß 
iMide  anfangen  das  Erz  wegzuschaufeln,  das 

gerade  vor  ihnen  liegt,  indem  sie  Immer  um 
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eine  SchautVIbreite  nach  der  Mitte  zu  weiter 

pchcn.  Das  Probefnit  kommt  in  einen  Kasten, 
der  von  einem  Kran  in  alle  Kflume  prebracbt 

wird.    Angenoromen  es   handelt  sieh  um  Hc- 

Abbildun^  3.  Steinbrecbor. 

nuisterting  eines  Dampfers  von  fiOOO  t,  die  sich 
auf  acht  Kflhne  verteilen.  .Teder  Kahn  soll 

im  Mitti'l  14  RAume  hal)cn.  macht  l\'2  Uäunie, 

jeder  Kaum  soll  l'i  m  und  jede  SeliaiitVl  40  cni 
breit  sein,  so  würden  in  die  l'robc  33<;(>  Schaufeln 
Erz  von  den  verschietlensten  Stel- 

len kommen.  I>a  mnü  doch  eine 

}rehön>,'e  Diircli-schnittsprobe  her- 
nuskommen,  womit  sieh  Kaufer 

und  Verkaufer  einverstanden  er- 
klären könnten. 

Wenn  man  ja  auch  selbst- 
verstälndlich  von  seiten  tier Werke 

und  eitenso  der  Im)iorthfluser  nur 

darauf  aus  ist,  eine  richtige  Dureh- 
schnittsiirobc  zu  bekommen,  so 
kann  es  doch  nichts  schaden,  wenn 

man  vor  der  Bemusterunp  eines 
neuen  Erzes  dasselbe  auf  Herz 

und  Nieren  prüft,  d.  h.  die  Stücke, 
das  Geröll  und  das  Feine  auf 

Eisengehalt  usw.  untersucht. 

Die  Probe,  die  nun,  wie  oben 
besehrieben,  frenommen  wurde, 
wird  natürlich  nicht  mit  der  Hand 

zerkleinert,  sondern  kommt  in 

einen  Steinbrecher  (siehe  Altbild.  3),  der  so  auf- 
gestellt ist,  dali  die  nuügroßen  Stücke  sich  von 

selbst  auf  ein  Kreuz  weiterbewogen,  auf  dem  dann 

die  Probe  soweit  geteilt  wird,  bis  noch  i  bis  3 

Eimer  übrig  bleiben,  die  ihrerseits  weiter  zer- 

kleinert werden.    Und  zwar  besorgt  man  das 
am  besten  auf  einer  Quetschwalzenmühlo  (siehe 

Abbild.  4).  die  im  Gegensatz  zu  einem  Koller- 
gang viel  leichter  zu  reinigen  ist.    Die  ganze 

Manipulation  der  Entnnlime  und  der 
Zerkleinerung  der  Probe  dauert  auf 

diese  Art  V's  bis  ̂ ji  Stunde,  wobei 
zwei  Mann  gut  damit  fertig  werden. 
Hat  man  in  24  Stunden  <i  bis  15 

Proben  zu  mdinien.  so  ist  die  Zer- 

kleinerung von  Hand,  die  jedesmal, 
d.  h.  bei  jeder  Probe  4  bis  (>  Mann 

einen  halben  Tag  beansjirucht.  mate- 
riell rein  unmöglicli,  auch  schon  des- 

halb, weil  man  die  Proben,  ohne  daU 
sie  durcheinander  kommen,  gar  nicht 

lagern  kann.     Eine  solche  Einrich- 
tung, ganz  abgesehen  davon,  daU 

man  ohne  sie  überhaupt  nicht  fertig 

werd».'n  würde,  macht  .sich  in  ganz 
kurzer  Zelt  bezahlt.  Die  Probe  wird, 

nachdem  sie  die  (^uetscliwalzenmühle 

ilurchlanfen  hat,  in  einem  versehlieli- 
baren  Elmer  zur  Seite  gestellt.  Sind 
nun  alle  Kühne  in  der  angegebenen 
Art  und  Weise  bemustert,  so  schreitet 

man  zur  Generalprobe,  indem  man 

von  jeder  Probe  entsprechend  der 
.Anzahl  der  Tonnen  des  Kahnes  /.  Ii. 

von  lOUO  t  lo  kg  nimmt,  die  Proben  vereinigt 
und  gut  mischt.    Die  weitere  Reliandliing  wird 

im  Laboratorium  vorgenommen  derart,  daß  die 
Probe  zuuilehst   von   Hand  etwas  weiter  zer- 

kleinert  wird  '^und   dann  in  einen  maschinell 

Abbihlunf; 

wnizfiiiiiiilile. 

betriebenen  Erzzerreiber  (siehe  Abbildung  h) 
kommt,  wo  sie  16  bis  20  Minuten  verbleibt, 

nach  welcher  Zeit  sie  staubfein  ist.  Der  Apparat, 

eine  amerikanische  Erfindung,  ersetzt  in  einem 

größeren  Betriebe  zwei  Mann.    Geliefert  wird 
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der  Apparat  von  Paul  Alt  mann,  Berlin, 

LuiscnstraUe  47,  zu  250  Mark,  soviel  ich  mich 

erinnert-. 
Die  Menge  zur  Bestimmung  der  Nüsse  wird 

der  Frohe  nach  der  ersten  Zerkleinerung  ent- 

nommen und  bei  100"  getrocknet.  Auch  hier 
wird  die  Tragfähigkeit  des  Kahnes  liezw.  die 
Menge  in  Betracht  gezogen,  indem  man  die 
Prozente  an  Nasse  mit  der  .\nzahl  der  Tonnen 

Abbildung  &.  Erzzerreiber. 

multipliziert,  alle  Zahlen  addiert  und  durch  die 
Anzahl  der  Tonnen  dividiert.  Hegnet  es 

wahrend  der  Prolienahme,  so  nimmt  man  an 
einer  trockenen  Stelle  eine  besondere  Nflsse- 

bestimmung.  Unter  keinen  Umstanden  darf  man 
sich  aber  darauf  einlassen,  wenn  die  Proiie 

einmal  auf  diese  Art  genommen  ist,  irgend  etwas 
daran  zu  andern.  Was  einmal  in  der  Probe 

drin  ist,  muU  drin  bb-ibenl  Liegt  das  Werk 
nicht  am  Wassi-r  und  kommmen  die  Erze  mit 

der  Bahn  an,  dann  nimmt  man  den  soundso- 

vi«'lsten  W'agen  heraus,  zerkleinert  den  Inhalt 
ganz  oder  bi  nuistert  ihn  s«.  dali  man  bei  ge- 

öffneten Türen  alle-s  Erz  wegnimmt,  dus  zwischen 
denseilten  liegt. 

Ein  auf  einem  großen  Haufen  lagerndes  Erz 
zu  bemustern,  ist  eine  schwierige  Aufgabe,  die 

nur  so  zu  lösen  ist,  dab  man  einen  schaufel- 
breiten Einschnitt  in  den  ganzen  Haufen  macht. 

Es  folgt  die  Abteilung  für  Unter- 
suchung des  K  0  h  c  i  s  e  n  8.  Bei  der  ange< 

nommeuen  Produktion  würde  es  sich  um  5  bis  6 

Oefen  handeln,  von  denen  vier  standig  im  Betrieb 

sind.  Ein  Alisiich  der  Tag-  und  Nachtschicht 
ist  für  jeden  Ofen  mindestens  zu  untersuchen,  das 
macht  acht  Abstiche.  Ist  ein  Mischer  zwischen 

Hochofen  und  Stahlwerk  eingeschaltet,  so  liefert 
derselbe  auch  mindestens  15  Proben.  Alle  sind 

auf  Phosphor,  Mangan,  Schwefel  und  Silizium 
zu  untersuchen.  Hier  in  dieser  Abteilung  kommt 

es  sehr  auf  eine  schnelle  Schwefelbestimmung 

an,  da  Schwefel  beim  Mischerbetrieb  die  Haupt- 

rolle spielt.  Es  kann  nur  die  im  folgenden  l)e- 
achriebeue  E 1 1  i  o  t  sehe  Methode  in  Betracht 
kommen.  Warum  dieselbe  in  Deutschland  nicht 

verbreiteter  ist,  ist  mir  unerfindlich;  sie  liefert 

sehr  genaue  Resultate.  Eins  darf  man  aller- 
dings nicht  aus  dem  Auge  lassen:  sie  ist  nicht 

nur  eine  Schnellmethode,  sondern  sie  muß  sogar 
schnell  ausgeführt  werden.  Nachdem  die  Probe 

(Einwage  5  g)  in  den  Entwickhingskolben  ge- 

bracht ist,  gibt  man  durch  den  F'ülltrichter 
10t)  ccm  Salzsaure  (1  :  1)  hinzu.  Ist  die  erste 

heftige  Entwicklung  vorUber,  so  erhitzt  man 
allmählich  zum  Sieden.  Der  Oaastrom  durch- 

streicht die  in  der  Waschflascbc  sich  befindende 

Kalilauge.  Ist  die  Probe  ganz  gelöst,  so  gießt 
man  die  Flüssigkeit  der  Waschrtasehe  in  einen 

Erlenmeyerkoliien,  säuert  mit  Schwefelsaure  (1 : 3 1 

an,  gil»t  1  ccm  Stärkclösung  zu  und  titriert  roil 

Jodlösung  bis  zur  Blaufärbung.  1  ccm  der  Jod- 

lösung entspricht  0,1  »/o  Schwefel.  Die  Be- 
stimmung dauert  15  Minuten.  An  Lösungen 

werden  gebraucht:  Kalilauge:  100  g  Aetzkali 

auf  ein  Liter  Wasser;  Starkelösung :  200  ccm 

obiger  Kalilauge,  SOO  ccm  Wasser  und  10  g 
Starke;  Jodlösung:  7,U13  g  Jod  und  15,20  g 
Jodkali  gelöst  In  einem  Liter  Wasser.  Diese 

Zahl  ergibt  sich  aus  dem  Verlauf  der  Reaktiou: 

2K0H  4-  Hj  8  ̂   Kt  8  -f-2H,  0 
Kl  8  -|-  H.  SO.  =  Kl  .SO*  -}-  H»  8 
HtS  +  S  J  =  2JU  +  8. 

Natürlich  muii  man  dann  und  wann  Kon- 

trollen anfertigen  und  zwar  geschieht  dies  am 

besten  nach  Schulte's  Methode,  wobei  man  auch 
nur  Salzstture  (1:1)  verwenden  darf.  In  diesem 
Kalle  braucht  man  die  Gaue  nicht  zu  glülien. 

Phosphor  wird  mit  Normallösung  titriert. 
Man  löst  die  Probe  in  Salpetersäure,  oxydiert 

mit  (  'liarnftleon,  macht  die  durch  ausgeschiedenes 
Mangansuperoxyd  getrübte  Lösung  durch  Oxal- 

säure wieder  klar,  versetzt  die  Lösung  mit 

salpeteraaurom  Ammon  und  fallt  den  Phosphor 
mit  molybdansaurem  Ammon.  Der  (irund,  warum 

man  die  Lösung  erst  noch  einer  stark  o\y- 
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dierendeo  Wirkung'  auMetzen  nraß,  ist  nach 
Bergrat  SchiKMiler  in  Wien  Ix  kannflii  h  lier.  daß 
beim  Lösen  mit  Salpetersaure  sich  ein  Teil  dett 

niosplion  nnr  sn  phoHphoriger  Slure  oxydiert 

und  diese  s^ich  der  Filllun;::  durch  niolyluliln- 
gaitres  Ammon  entzieht.  Ich  erwähuc  nur,  daß 

man  früher  davon  gesprochen  hat,  die  sich 

bildende  Humusaaure  reduziere  die  PhoHphor- 
saure!  Man  kann  natürlich  auch  die  Oxydation 

des  Phosphors  durch  (ilülieu  hcrlicilüliren,  das  ist 
aber  umstAndJich. 

Silizinni  wird  tolfrf'ndcrniaßcn  ln  stimnit:  '1  jr 
Einwage  werdeu  in  10  ccni  Salpetersäure  (1:4; 
und  40  ecm  Sebwefelsttare  (1:3)  gelSst,  sur 

Trocknf  verdampft,  wieder,  wenn  die  Scliui  tVl- 

saure  abzurauchen  beginnt,  in  lU  uum  Saiz- 
siure  und  hetfiem  Wasser  gelSst,  lUtrlert,  suerst 
mit  verdünnter  Salzsflurc,  dann  mit  heißem 

Wasser  ausgewaschen  und  geglflbt. 
Mangan  wird  nach  Volhard  bestimmt.  Auf 

die  Herrichtung  der  Proben  muß  ganz  besondere 
Soritrfalt  fiele^rt  werden.  Man  muß  für  jede 
Eisensorte  einen  besonderen  Mörser  und  lieson- 

dcre  Siebe  bereitstellen.  Die  Zerkleincmog 
der  Proben,  soweit  sie  sich  nicht  bohren  lassen, 

geaehieht  in  einem  Apparat,  Koheisenidopfer 
genannt,  wie  er  in  nebenstehender  Zeichnung 
(Abbildunp  fi)  veranschaulicht  wird. 

In  der  Stahlabteilung  handelt  es  sich 
dämm,  ob  die  Proben  sofort  untersucht  werden, 
ndi  r  o\\  alle  Probon  eines  Tapes  i  t24  Stunden) 
zusammenkonuDen  sollen.  Im  ersteren  Falle 

mfissen  die  Proben  In  40  Hlnnten  fertig  sein. 
Es  ist  dann  eine  Wechselschicht  mit  v  ier  Mann 

einzurichten,  die  die  einlaufcuden  l'roben  sofort 
in  AngriiT  nimmt  und  alle  acht  Stunden  wech- 

selt. Nebenher  geht  natürlich  noch  eine  voll- 

ständige Tagschicht,  von  der  die  Lösungen  ein- 
zustellen, die  nötigen  Kontrollen  anzufertigen 

und  die  einlaufenden  Sonderproben  zu  erledigen 

sinil.  Es  wflre  in  iliesem  Falle  franz  verkehrt, 

in  bezug  auf  Personal  sparen  zu  wollen,  das 
IcSnnte  sieh  bei  Gelegenheit  Utter  rftchen. 

Werden  alle  einlaufenden  I'roben  sofort  unter- 
sucht, dann  nutzt  der  Betrieb  das  Laboratorium 

erst  in  der  richtigen  Weise  ans. 
Es  kann  sich  hierbei  natürlich  nur  um 

Sohnellmethodon  handeln,  und  wird  Phosiilior 
nach  der  von  Klockenberg  beschriebenen  Metliode 

bestimmt,  Hangan  nach  der  so^ronannten  Chlont* 
niethode  von  Tlampe  (für  Stahl  die  beste 

Metbode),  für  Kohlenstoff  gilt  die  Eggertzsuhe, 
für  Schwefel  die  Elüotsche  Methode.  Da  in- 

dessen (in  beziiir  auf  die  Sflnvi  fclbestininniiiL'  s--! 
dies  gesagt)  Stahl  bezw.  FluUeisen  sich  langsamer 
16st  als  Rohelsen,  und  die  Daner  der  ganzen 

Manipulation  hierdurch  lanper  wird,  so  imil^  inaii 
hier  einen  Sicberheitskoeflizienten  einschalten  und 

zwar  werden  lO"/«  auf  das  Besultat  drauf- 
geschtagen.  Das  bat  sich  durch  Anstellung  einer 

XXXYIlLw 

ganzen  Reihe  von  Kontrollen  als  notwendig  er- 
wiesen. .\uf  den  Normalstahl  mnl')  man  natürlich 

den  größten  Wert  legen,  will  man  sich  nicht 

den  größten  Unannehmlichkeiten  anssetzen.  Den- 
selben laßt  man  an  mehreren  Stellen,  auch 

auswärts,  untersuchen,  gibt  aber  gut  darauf 

acht,  daß  das  Material  gleichmaßig  ist.  Für 
die  Kohlenstofn>estimmung  bei  Nacht  laßt  man 

sich  eine  eloktrisclip  liotrenlami>e  in  einen 
Kasten  montieren,  an  dessen  vorderer  Wand 

man  eine  Hilehglasseheibe  anbringt.   Bei  der 

Abbildung  6.  Roheiseuklopfer, 

t'hlnraf metliode  wird  viel  warmes  Wasser  fre- 
braucbt,  wenigstens  erleichtert  ein  tüchtiger  Vor- 

rat davon  die  Arbeit  wesentlich.  Man  läßt  sich 

7.\\  diesem  Helmfe  einen  Hahn  anbringen,  indem 
Dampf  uud  Wasser  sich  mischen,  ähnlich  wie 

das  in  IJadeanstalten  jreschieht.  Eine  solche  Ein- 
richtung; ist  auch  fiir  den  ̂ {ann  am  Spülfaß 

ein  walirer  Setren.  Silizium  bestimmt  man  in 

der  bei  Roheisen  angegebenen  Weise. 
Die  Herrichtung  der  Proben  geschieht  auf 

niaschinellcni  We^'c  und  zwar  durch  Schleif<  n 

auf  einer  elektrisch  betriebenen  Scluuirgelscheibe 
und  durch  Bohren  auf  einer  ebensolchen  Bohr- 

maschine. Die  l'rolien  liewalirt  man  '2  Monate 
auf.  Am  besten  verbindet  man,  um  Zeitverluste 

zu  vermeiden,  die  Stahlwerke  mit  dem  Labora- 
torlnm  durch  ein  DralitseilbAhnchen  oder  durch 

s 
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eine  Art  Rohrpost  zur  Befünieraii^  der  Proben 
und  zum  Zurückgeben  der  Uemdtate.  Da  es 
sieli  in  der  Haaptwefae  um  vier  immer  sieh 

wiederholende  BesttmDllin(?cn  handelt,  so  kommt 
man  hier  in  dieser  Abteiluntr  ebenso  wie  in  <ler 

von  Kohi  isen  mit  Gehilfen  aus,  die  man  natür- 
lich im  Laufe  einer  Reihe  von  Jahren  als  zu« 

verlassif!  und  prewis^enhaft  erkannt  hat. 

Es  folgt  die  Abteilu  ng  zur  Untersucliuug 
von  Tliomasmehl.  IMe  GeaamtphoBphorBlure 

wird  nach  Waicrn er  bestimmt,  die  zitroneiHfliiri'- 
iSsliche  Pbosphorafture  nach  der  bekannten 
Methode.  Man  nntersaeht  täplieh  eine  Seblaeice 

auch  aufMant;:an,  Ei^tn.  Kalk,  Rückstand;  daliei 

ergeben  sich  ganz  interessante  Beziehungen, 
namentlloh  swisehen  Rttekstaad  und  Kttronen- 
sUurelösUcher  Phosphors&nrc. 

Was  In  einer  der  beschriebenen  Al)teilungen 

nicht  unterzubrin^'cn  ist,  kommt  in  die  „All- 

tr  e  m  e  i  n  c  A I)  t  e  i  1  u  n  g  " ,  also  Legierungen, 
Weiliiiii  ialie ,  vollst.'ludigro  Analysen  von  Dolo« 

miten,  Kalksteinen,  Tonen,  ächamotte,  feuer- 
festem Material  usw.  Bei  der  Analyse  der 

Tone  miiehte  ich  nocli  Itemerken .  daß  man  den 

Niederschlag  von  Tonerde  und  Eiscno.xyd  längere 
Zeit  ̂ nBirend  trocknen  muß,  ehe  man  ihn 

irliibt.  iiml  das  aus  diTiisdlirn  (Jrunde  wii'  bei 
den  Erzen.  Diese  Abteilung  führt  auch  am 
besten  jede  Woche  eine  vollständige  Analyse 

aus  von  Irgend  idnem  Abstiche  eines  jeden  Ofens, 
und  zwar  alle  l^estinimunitren  auf  einem  andern 

Woge  als  die  Abteilung  Kolieisen,  die  aaf  diese 

Art  kontrolliert  wird.  Es  ist  dies  schon  deshalb 

ndtig,  weil  sich  ein  Erz  im  Laufe  der  Zeit 
Andern  kSmite  und  man  dies  ohne  diese  Analyse 
niclit  so  leidlt  merken  würd(\  Ich  bemerke 

noch,  daß  man  iprut  tut,  alle  zur  Ilerrichtung: 

der  l'rolten  erforderlichen  Maschinen  in  einem 
einzigen  Räume  zu  vereinin^en.  und  zwar  im 
Kf'ller  oder  in  einem  (ti'!).'indr.  das  sich  zwischen 

den  beiden  Flügeln  des  Laboratoriums  zu  ebener 

Erde  befindet.  Zur  Vornahme  tdeineirer  Separat 
turen  muß  im  Laboratorium  auch  ein  Schlosser 

vorlianden  sein,  ebenso  muß  mau  sich  eine  kleine 
Schreinerei  zulegen.  Natürlich  ist  weiterhin  ein 
versehließiiaier  Raum  für  Silureii,  Benzin  usw. 

anzulegen,  der  nur  in  Begleitung  einer  älteren, 

Tertrauenswflrdigen  Person  tob  den  Laboratortimsp 

jun^^en  zur  Aliholung  der  Reagenzien  betreten 
werden  darf.  Für  Feuerlöschgeräte  ist,  da  viel 
mit  oifenen  Flammen  gearbeitet  werden  muü, 

in  der  ausgiebigsten  Weise  zu  sorgen.  Man 
richtet  auch  einen  Naelitwaelulienst  fin,  indem 

man  dem  betreäendon  Manne  eine  Wächtcrkon- 
trolluhr  ttberglbt. 

Ein  so  einirerichtetes  Laltoratorium.  jeman» 
dem  unterstellt,  der  neben  tüchtigen  cheuiiscbeB 
Kenntnissen  ein  gutes  Organisationstalent  mit  der 
Gabe,  die  Leute  richtig  ZU  behandeln,  verbindet, 

ist  dann  allein  den  Anforderungen,  die  man 
billigerweise  an  ein  solches  Institut  stellen 

kann,  gewachsen  und  wird  die  für  dasselbe  auf- 
gewandten Kosten  reichlich  mit  Zins  und  Zinse«* 

Zinsen  wieder  einbringen. 

Die  neuentdeckten  Erzlager  zu  Mayari  auf  Kuba. 

Die  vorletzte  Nummor  von  «Stalil  \ind  Ki.son'"  • 

hraeiito  die  kurze  Mitteilung  vuu  der  Ent- 
deckung gowultiger  Eisenerzlager  zu  Mayari  auf 

Kuba,  die  in  einer  Zeit,  wo  dio  Krape  der  Doekuiip 

des  Eisenerzlradarfes  der  Hucliüfen  inuuer  brennen- 

der wird,  uro  so  mehr  ins  Gewicht  fXlIt,  als  das 

Ere?orkoniD)en  zu  Mayari  kaum  weniger  umtitng- 
roieh  zu  sein  sclieint,  als  die  bedeutsamen  Me.>abi- 

enslager,  die  (irundlngo  <ler  bliibondon  l'ittsburger 
und  Chicaguer  Eisenindu.slrie. 

Nai  listeliend  folpt  nn  Hand  clornmGrikaniselien 

Zoitsütirift  ,Tho  Iruu  Ago~  **  eine  ausfUhrliclie 
Schilderung  des  nenentdecdcten  Erzrorkommens 

zu  Mayari,  welche  st'iiie  Bi^kMitunj^  instteson<iere 
für  die  ainerikanisolio  Eisenindustrie  klar  er- 

kennen IKßt: 

Die  neueiitdeikten  V.r/.V.i^tiT  liegen  in  der 

Provinz  Oriente,  in  dem  Distrikt  von  Mayari 
an  der  NordkOste  von  Kuba,  ungefähr  12  Meilen 

HÜdliuh  von  tier  Bai  vnn  Xipe.  Xm  li^b  lu-iide 
Karte  (Abbildung  \)  fuhrt  den  Lageplau  des 

*  Nr.  m  s.  im 

,Iron  Age«  1907»  15.  August 

näheren  vor  Angon.  Die  Erzlagerstätte  iilinelt 

im  ganzen  und  groöen  sehr  der  Mosabierzlager- 
stStte  Ton  Minnesota,  aber  abweichend  von  den 

MovaliiersOD«  beginnt  da.-<  Mayarierz  schon  direkt 
in  liühe  der  Baumwurzelu,  so  daß  es  ohne 

weiteres  abgebaut  werden  kann.  In  dieser  Hin- 
sicht ist  das  Krz  einzig  dastohond.  ßozUglicb 

de^  Aliiiaue.s  und  der  Verliiittung  der  Erze  liegen 

schon  uinfangroiclie  Untorsuehungsergebnis^iO  vor, 
die  Kichere  Schlüsse  zulassen.  Die  physikalischen 
und  fliernisclipn  Merktiiale  boten  eine  ganze  Keihe 

von  Troblonien  dar,  besonders  ein  nicht  geringer 

Tonerde-  und  Feuchtigkeitsgehalt  sowie  ein  steter 
(lebalt  viin  Cbron».  Dio  bolio  Lage  des  (lebiotes, 

auf  dorn  das  Erz  gefunden  wurde,  und  der  Uha> 
rakter  des  angrenzenden  Landes  waren  die  Hauptr 
Fiiktoren,  wolobe  für  den  Transport  des  Erzes  in 
Betracht  kamen. 

Das  Erzlager  findet  sich  oben  auf  einem  sanft 

Wdligon  Mocliplateau,  auf  reichlich  IH  kni  Länge 
und  6,5  ktn  Breite,  der  Art,  dnll  die  Hauptachse 
sich  von  Südwest  nach  Nordost  erstreckt.  Gegen 

dio  nordwestlich  vorgelagerten  Lande,  die  an  die 

^ipe-Bai  stoiton,  liegt  es  aiuiiUiemd  dOO  m  hühert 
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und  gflgmi  den  SfldwMten  Rtefgt  ee  sogar  auf 
670  m  und  TOT)  m  an,  hat  uuCerdLMii  zwei  Gipfel 
von  7iX)  m  und  070  in  Hölie.  Die  Oberiläche  dos 

Pluteau»  ist  fast  giinzlicli  mit  spürlichom  Baum- 
wuchs mittloror  GrOSe  bewachsen:  auf  den 

Morgpn  Laiidos  kornmon  nnfronihr  40  Biiumo. 
Der  Untorwucliä  besieht  fuül  nur  aus  Farnun, 

so  dafi,  abgeeehen  von  ein  paar  Oasen  Uppiger 

triipist'hor  Vppotation,  die  grlopontlich  da  vnr- 
kuiumt,  wo  der  Boden  »ehr  naß  ist  oder  sich 

eine  gewisse  Menge  weichen  Bodens  angesam- 
melt hat,  das  ganze  Plateau  auf  2r)(X)0  oder 

mehr  Morgen  ein  offenes  Waidgobi  et  darsti'IIt. 
Das  zutage  tretende  En 

nimmt  fast  die  Form  kleinen 

Sohrotles  an,  es  zeigt  einen  um 

1  bis  2*/»  höheren  oder  auch 
niedrigeren  Eisengebalt  als  die 

Übrigen  Erzmasson.  Hio  Krz- 
schictiten  bedecken  ulä  rotos 

Ein  dsa  ganse  Plateau,  auch 
die  sanfteren  Wollen,  hio  liöron 

aber  auf,  wenn  dad  Plateau 

piOtslidi  rauh  aufeteigt;  dem- 

Bufolge  sind  natUrIi<-li  die  bei- 
den vorerwälinten  Gipfel  von 

500  m  H8he  ab  eisenentfreL 

Die  ersten  Bohrungen  er- 
gaben auf  3,6  m  Tiefe  und 

bei  Analysterang  von  Meter 

zu  Meter  so  gleichmäßige  \io- 
sultate,  daß  man  sofort  Bohrlöcher  3(X)  und  400  m 
voneinander  entfernt  niederbrachte  tmd  bis  zu 

15,5  ni  Tiefe  unteisuohte.  Im  ganzen  wunlon 

:'A'.0  Bohrungen  nusu'f>nihrt  imd  löfXX)  Ana- 
lysen angefertigt.  Auf  diese  Weise  wurde  ein 

groOes  Gebiet  mit  hinieiohender  Genauigkeit 
iuirpoilockt.  Wtntorbin  wurde  die  Rulirarbeit 

durch  anschließende  Schächte,  Gänge  und  Aus- 
Bcbaohtungen  noch  wiricsamer  unterstützt;  aber 

noch  bevor  t^o  voriregamren  wurde,  lmtti>  ni.m 

die  Uebeneugung  gewonnen,  daß  die  ganze  tlrz- 
schioht  des  Plateaus  von  derselben  gleichmäßigen 

HoscbafTenboit  sei.  Bis  Juli  I'hm  rechnete  man 
auf  Grund  der  Bohrrosultalo  auf  ein  Erzvor- 

kommen von  53000000  t.  Die  Boliningon  von 

nXJö  ergaben  durchweg  in  Tielon  vdu  ',,2  m  noch 
Erz,  imd  beute  ist  man  der  btistininilen  Uchor- 
zeugung,  daß  daselbst  mindestens  öUOOUUOUt)  i  Krz 

gewonnen  werden  können.  Man  schätzt  das  ge- 
samte Vorkommen  bei  einer  OlnMtlä(  he  von  nn- 

nKhernd  75  qkm  und  4,5  m  Tiefe  auf  (iO-'iUA>ÜÜ0  t. 
Das  Erz  ist  in  der  Hauptsache  Brauneisen- 

stein:  seine  Farbe  wechselt  von  dunkelroi  bis 

goib.  Letztere  Farbe  fand  man  in  größeren 
Tiefen,  indessen  zeigt  die  diemische  Anslyse 

keinen  Untorscliied.  Einige  Analysen  w  :  . n  auf 
einen  teiluoison  Uoborgang  von  Rot^  in  Braun- 

eisenstein hin.  UngefUhr  5  7«  der  Bohrungen 

wurden  an  Material  ausgeführt,  das  weniger  als 

27  *A  Elsen  und  dabei  viel  KieeelsMure  oder  Ton- 
erde, oder  beides  in  größeren  Mengen  enthielt. 

Solche  Stellen  können  aber  beim  Abbau  stehen 

gelassen  werden.  Sieht  man  von  Urnen  ab,  so 
kann  die  nachfolgende  Analyse  als  Durohsohnitt 
betrachtet  werden: 

I"^e  40,03  «/o 
SiOi   6,80  . 
Ai.o  \o,m  , 

tr   1,73, 

flsO  (b.vgroskopisoh) 

M.d  l\;"i-~-iM      .    .    .  . 

0,015. 

81,63  , 

Abbildaa«  t. 
Kv-S-iM 

Die  gleichmäßige  homogene  BeschatTonheit 

des  F]rzvorkommens  wird  durch  folgende  Zu- 
sammenstellung bewiesen: 

Von  10  bis  2(M„  Fe   4  o/o 

.    20  ,   30   2  , 
•    aO  .  40,   6, 

Ueber4;j>  Fe    .  ........  82  , 
Summa  100  •/« 

Hierna(-b  können  94  7»  der  Gesamtmenge  an 
Erzen  als  abbauwürdig  angesehen  werden. 

Physikalisch  weist  das  Frz  einige  bemerkens- 
werte Besonderheiten  auf.  Zunächst  ist  da  ein 

hartes  Krz,  das  aus  einer  \L'L'^'  >riierii>niriir  von 
Kuotteu,  die  sich  durch  Einwirkung  von  Wasser 

und  Sonne  gebildet  haben,  besteht  Dieses  Vor^ 
kommen  macht  einige  Millionen  Tonnen  aus. 

Sodann  gibt  es  ein  Bohnerz,  das  ungefähr  von 
I  Zoll  bis  1  FuQ  unter  der  OberflSche  liegt  und 

daher  trotz.  si>it)er  ̂ roCen  Menge  nicht  gesondert 
gewonnen  worden  kann.  Die  Hauptmasse  der 
Ablagerung  besitzt  erdige  Beschaffenheit;  ihre 
Färbung  spielt  von  dunkelrol  Uber  ein  lichtos  Rot 

bis  zimi  Gelb  liiuUber.  Der  große  Prozentsatz  an 

hygroskopischem  Wasser  und  an  Tonerde  gibt 
der  ganzen  Mus.so  ein  lehmiges  .\us>eiien.  In 
(i  m  tiefen  Scliäehten,  die  vor  mehr  als  zwei 

Jahren  abgeteuft  wurden,  sind  die  ̂ eitenwändo 
noch  heute  intakt  und  senkrecht,  und  noch  jeder 
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Hack«n«oblag  und  Spatenstich  ist  «rkennbar. 
GeiKiu  s.)  ist  (las  in  <lon  Seit on wänden  und  der 

Decke  der  StuUea  der  Fall.  Dies  ersoheint  um 

so  bemerkenswerter,  als  dss  Em  45  Wssser 

enthiilt.  In  den  «ffonon  Aussohaclitiingen.  wo 
dio  ()borilü(-hen  den  direkten  Sooneniitrahlen  aus- 

gekotzt waren,  sind  dio  Wände  ein  wenig  aus- 

gefrsssen. 
Oline  weitere«  dilrflo  nacli  V(»rH(«>hondem 

klar  8oin,  daU  das  Mayanluger  wieder  seine  eigene 

Beliandlung  erfordert  und  sw«r  vom  Abbau  der 
Krze  al)  bis  zur  schliofili<  lu>n  FortipstollnnK  dw 
Slahlca.  Die  milde,  fast  weiche  Bcwchairuuheit  des 

Eraee  leitet  eigentlioh  auf  Anwendung  von  Dampf- 
scliuufeln,  al>or  soine  auUernrdontlioho  Zähigkeit 

und  sein  Klebvermögen  lioUen  dies  nicht  zu> 
sondern  erforderten,  eine  ganz  neue  Transportart 

ausfindig  zu  machen,  da  dan  Erz  nicht  von  den 
bisher  bekannten  Kippwagen  herabiallt.  Der 

hohe  Wa&ciergehalt  macht  ferner  einen  Trocknungs- 

prozefi  zur  Notwontligkoit,  um  minüiige  Fraoht- 
kn.ston  SU  sparen.  Die  liiordun  h  liervorfrerufone 

beinahe  staubförmige  BoKchuiTeuheit  des  getrock- 
neten Braes  erfordert  dann  einen  weiteren  Sohritt, 

nämücli  die  Brikettieninp  dos  Materials,  damit 

es  für  dio  liuchofenzwecke  geeignet  wird.  Der 

Tonerdegehalt  ruft  eine  besonders  fUr  amerika» 

nisclie  \'orhältnissi>  ung'C^  fihnücli  sloifo  S<  Iihi'  ki» 

hervor,  die  ein  sorgnutige»  und  ges<  liickt(ss  Ar- 
beiten im  Hochofenbetriebe  sur  Bedingung  macht. 

Der  in  das  Roheisen  übergehende  L'liroinpehalt 
muß  größtenteils  wieder  oUnünierl  werden,  und 
die  charakioristisohen  Einwirkungen  des  noch 

aurllckbleibendon  ChrompohaltOB  auf  den  Kolilon- 
stoiTgohalt  mußten  noch  eingehend  untersuiiit 

werden.  In  den  letzten  .lahren  surgrältig  ge- 

aammelto  Brfaliningen  beM  tätigen,  daß  alle  dioAO  ver- 
schiedenen Soll wii>ri^rkoitt>n  ül)erwuniien  worden 

können;  vor  allem  wurde  hierbei  auf  die  wirt^ 
«ohaftliohe  Seite  Wert  gelegt  und  geaeigt,  daß 

trntz  des  kostspieligen  TransporLs  und  der  mannig- 

faltigen Vorbehandlung  die  Erze  im  V'orgloiche 
au  den  bei  hOherproaentigen  anderen  Ersen  auf- 

gewendcten  Kosten  mit  günstif^on  KunIimu  (>r- 
hältuissen  verbUtlel  und  au  Slalii  verarbeitet 

werden  kennen. 

Um  das  Verluilten  des  Materials  im  Hoch- 

ofen \ind  lioi  den  Frisclipro/essen  zu  beoba<-iiten. 

war  eine  lange  Versuclisroilio  erforderlich.  Aber 

die  Schwierigkeit  des  Eratransportes  und  die 

Trans]>nrtkoslen,  welclie  diuhin  h  entstanden,  daf» 

die  Laston  durch  l'ackosoi  Uber  Tiisse  und  «lurch 

Schluchten  befördert  werden  mußten  und  hier- 

auf weiter  SU  Wa->or  auf  eine  Knt forniinj;  von 

25  Kilometer,  hfttteu  die  Versuche  fast  in  Frage 

gestellt.  Jedoch  wurden  6000  t  En  auf  ror- 
stehrade  Weise  transportiert  und  ans  ihnen  Stahl 

erzeugte 

Was  dio  HufenverUiltniBse  der  Nipe-Bai  an- 
belangt, so  wurde  Kagimaya  Key,  eine  ungeßhr 

870  Morgen  große  Insel,  die  von  dem  Festland 
durch  einen  engen  Moeresartii  getrennt  ist,  als  der 

geeignetste  Urt  zur  Anlegung  einer  Eisenbahn« 
endstation  und  der  Hafenaniagon  auseisebeo. 

Die  Hochebene,  auf  welcher  die  Erze  liegen,  flOIt 

hier  ganz  pldtzlicb  ab,  und  von  ihrem  Fuße  an 
gerechnet  bis  tur  See  sind  ee  ungenihr  16  km, 
während  der  eigentliche  Abhang  sich  auf  eine 
Strecke  von  m  ausdohnt.  Durch  eine  ein- 

fache Eisenbahnstrecke  also  konnte  man  den 

Hflhanunteisdiied  bei  den  Abhaustreeken  nicht 

überwinden,  deshalb  entscbloT.  man  sicli  zur  An- 

wendung einer  Seilbahn  in  Verbindung  mit  einer 
Eisenbahn. 

Man  gedenkt  das  Krz  mittels  Dampfscbaufeln 

abzubauen  und  will  es  dann  in  TiO  t- Wagen  ein- 
laden. Diese  werden  auf  einer  doppolten  Bahn, 

dio  als  geneigte  Soilbuhnstrecke  ausgeführt  wird, 

hinabgelassen.  Daran  anschließend  soll  eine 
horiaontale  1200  m  lange  Strecke  gebaut  werden. 
Die  Bahnen  sollen  mit  IK)  Ib.  Stahlschienen  aus- 

gerüstet werden,  innerhalb  der  Schienen  laufen 
auf  besonderen  (iOlb.  Schienen  dio  (iegeugewichte. 

Immer  zu  giMcher  Zeit  sollen  zwei  Wagen  die 

um  li<irlisteiis  2">  "n  treneigte  Strecke  liitiablaufen 
und  dabei  auf  der  .Nebenbahn  zwei  loere  Witgen 

hinaufoiehen.  Wennglsidi  das  Gewicht  der  be- 

ladLUien  Wa;,-^!!!)  genügen  dürfte,  um  die  leeren 
VVagon  hinaufzuziehen,  so  werden  doch  schwere 
Auftsugmasohinen  am  Ende  der  Bahn  zwecks 
ra.scheror  iMihrl  und  höherer  BotriebsHicborhoit  vor- 

gesehen, in  10  Stunden  werden  die  Bahnen 

6G0D  bis  8000  t  bewältigen  kSnnen;  ̂ ueh  Er- 
höhung der  SeilstKrkon  will  man  indsa  noch  die 

I-'ördermenge  um  öO  7«  erhöhen,  so  zwar,  daß 

eventuell  drei  W^agen  befördert  werden  können. 
Vom  Fuß  des  unteren  SdnSgaufsages  ab 

wird  eine  Eisenbahn  von  21  km  Tjänge  und  mit 

einer  .Vlaxinialsteigung  von  1  :  2UU  das  Erz  in 

80  t-Wagen  nach  der  E^idstation,  der  Stadt  Feiton 
am  Kagimaya  Key,  Itefördorn.  Dio  jetzt  im  Bau 
befindliche  Eisenbahn  erhält  Hartbolzsohwelleu 

und  90  Ib.  Schienen.  Alle  Brttcken,  mit  Aus- 
nahme einer  UoborfUhrung  über  den  sclimalen 

Meereearm,  welche  Kagimaya  Key  vom  Festlande 

trennt,  sollen  aus  Stahl  gebaut  werden,  die  Ent- 
w  ä^serungskanKle  dagegen  aus  gußeisernen  Rohren. 
Mit  einfarlien  Kurven,  leichten  Steigungen  und 

einem  soliden  Unterbau,  hotit  mau  dio  Betriebs- 
kosten der  Bahn  reclit  niedrig  zu  gestalten. 

In  l'elton,  <lerauf  der  Inselgelegenon Endstation 
der  Buhn,  wird  das  Erz  getrocknet  und  fUr  dio 
Versohiflbng  rerladen  werden.  Die  Erswagen  sind 

an  einer  Soi^o  zu  ("inncii :  Kr  ün»  li.'hen  den  gan- 
zen Wagonkaston  von  der  unteren  Seite  her  von 

seinem  Unteigestell  ab  tmd  kippen  den  Wagen 

völlig  um,  so  iiail  das  Krz  in  oinon  langen  Bunker 
hineinnitscben  kann.  Aus  diesem  wird  es  durch 

einen  16  t-OreifM'krBD  heraumelM^,  dann  Ton 
einer  Verladebrücke  aufgenommen,  unmittelbar 
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lt.  8«pt«iiiber  1907.  ZutekrifleH  an 

in  die  Trockenuulai^o  eiugebrachl  und  durt  uuf- 
{fonnmielt.  Das  Fertigprodukt  dieser  Aniage  ge> 
lallet  nun  iiiittols  ploktrischon  TranspurtwtitriniH 
2ur  BrikettierungKanlage.  Letzter»  ärhiilt  eine 

solohe  Lage,  dafi  ihre  Hauptachse  parallel  dem 
Strande  läuft,  und  zwnr  in  mögliolmter  Nühe 

desselbeQ.  DerTrensportwageo  bringt  das  trookene 
En  in  einen  andern  Banker,  aus  dem  eine  «weite 

Verladebrücke  mit  einem  15  t-Greifer  es  in  einen 

Lagerraum  bringt,  oder  ee  mittels  eines  Au-sie^n- 
krans,  der  Uber  das  Wasser  hinatisrelobt,  in  Dampfer 
▼erlKdt^  die  dicht  am  Ufer  der  InKol  anlegen.  Hin 

anspohajTfferter  Kanal  von  !>00  m  Länge,  fiO  ni 
broilo  untl  b,ö  m  Tiefe  wird  es  den  Sulüffen  er- 

möglichen, das  Gestade  der  Insel  zu  erreichen,  wo- 

selbst ein  auspoliappprtiis  Rassin  vrm  '9%)  n>  Liinjjo 
am  Ufer  entlang  auch  dat>  Weudeu  der  St-'bille 
gestattet  Da  der  Trodcenproiefi  der  Ene  große 
Kolilontiiongen  erfordert,  die  dunh  Dainpfor 

herbeizubringen  sind,  so  werden  Einrichtungen 
zur  Kohlenentladung  sowie  Kohlenbunker  am 

ITor  j;ojrnnUber  dem  ;5fKl  m  -  Bassin  gestbuffen 
werden  müssen.  Die  Kohie  wird  durch  eine  Ver- 

ladebrttoke  umgeladm  and  dann  in  efnan  Bunker, 

dicht  am  Ufer  in  der  Fortsetsung  der  Eisbunker, 

gebracht. 

die  Redaktion.  Stahl  und  Eisen.  1961 

Sowohl  bei  den  Urubon  als  auch  in  der  Nähe 
▼on  Feiton  werden  Kolonien  und  Dörfer  mit 

\^';lssp^-,  I.ii'lit-  nn'l  KiiiKilisatinrisanlaijon  für  die 
neu  hiuzuziuliende  Bevölkerung  vorgesehen,  da 

keine  näher  g^elegene  Ansiedelung  als  die  Stadt 
Mayari  da  ist,  die  unpoHihr  auf  halliom  Wege 
zwischen  den  Gruben  und  der  Bai  hegU  Was 

das  Klima  anbdangt,  so  ist  es  infolge  der  hohen 

Lage  des  Plateaus  den  AbbauHrl«Mt>'ii  nur  günstig. 

Die  tägliche  Krzproduktiun  suU  zuniirlist  2')(X)  t 
getrocknetes  Erz  betragen,  ein  Quantum,  das  den 

Abbau,  Transport  usw.  von  läglii^h  4800 1  hedin^-^t. 
Die  nouentderkton  KisLMier/lagor  zu  Mayari 

durften  nicht  nur  ein  allgemeine»  Interesse  der 

Bieenbttttenleute  erregen,  sondern  nioht  sum 

wenigsten  auch  das  dor  flontschen  Kisenindustrie, 
sofern  die  bisherigen  amerikanischen  Versuche 

zur  Stahlerzeugung  aus  dem  obromludtlgea  Roh- 
eisen HiR-h  im  GroCibetrieb  von  EMölg  begleitet 

sein  werden.  Sollte  diea  der  Fall  sein,  so  wQrde 
die  deutsdie  Hoohofenindnstrie  den  Enreichtum 

der  griecbisdien  Insoln,  auf  ilenen  zurzeit  ge- 

waltige Lager  chromballiger  Hlisenerze  brach- 
liegeu,  zur  Deckung  ihres  Ersbedarfea  Imksd- 
siehen  und,  was  die  Haoptsaohe  Ist,  billig  aus- 

nutzen können. 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 

(Fbr  die  unter  diexer  Ruhrilt  emcheinenden  Artikel  übemlmml  die  Redakilun  keine  Veraolw«rlUBg.) 

Die  moderne  Gasmaschinenzentrale. 

In  obengenanntem  Aufsatz*  spricht  der  Ver- 
fasser u.  a.  Uber  die  Verwendung  von  Schall- 

dämpfern bei  Gasinasobinon.  Ais  geeignet 

wird  orwtSbnt  die  Vcrwondunic  von  holion  Si'liorn- 

stoinon  und  von  AusjmfrsciiiiLiiLen  bezw.  Auspulf- 
kesseln  mit  Abzugsrohren,  je  in  Verbindung  mit 

dem  Kinspritzen  vdh  Wasser  in  rlio  Auspuffleitung. 
Ich  bemerke  hierzu  folgendes:  Die  in  dem 

AnfsatiE  erwVbnten  Einrichtungen  zum  S<^all- 

dämpfon  bei  (Jiisina'-fliini'ri  lasson  sich  obno 
Zweifel  mit  Erfolg  verwenden.  Sie  haben  aber 
den  Nachteil,  dafi  sie  in  Anlage  und  Betrieb 
nicht  billig  sind  und  daß  sie  verhältnismäßig 

viel  Platz  erfordern.  Auch  die  Ableitung  des  in 

den  Auspuff-SchKohten,  -Kesseln  oder  -Kanälen 

sit^h  ansammelnden  Wassers  ist  liäulig  mit 
Schwierigkeiten  und  unvorliältnismiißig  bohen 

Kosten  verknüpft,  wenn  nicht  gar  infolge  der 
vorhandenen  Grimdwasserverhältnisse  oder  aus 

anderen  Gründon  die  einfache  Ableitung  Ac-^ 
Wassers  überhaupt  unmöglich  ist.  Es  ist  aucii 
nicht  möglich,  die  Wassereinspritaung  so  zu 

regeln,  daß  <lio  Wassnrniongo  don  JiHiiliir  M'br 

Stark  wechselnden  Uolastuugeu  der  Masirhinu  sic-h 
anpafit.  Hieraus  ergeben  rieh  ebenfalls  Unaa- 
nehmliobkeiten. 

*  ,Siahl  und  Eisen*  1907  Nr.  88  S.  tiga 

Alle  diese  Schwierigkeiten  werdon  V(«rii)i('.I(>n 
durch  ein  neues  Verfabren,  weicbos  bei  einzelnen 
Maschinen  meiner  Firma,  des  Eisen  -  und  Stahl« 
worl<s  HooscJi,  seit  kurzem  Verwendung  ge- 

funden bui  und  welches  von  uns  zum  Patent 
angemeldet  worden  ist.  Uit  diesem  Verfahren 

wird  nicht  nur  eine  weitgoticriili-,  allen  An- 

sprüchen genügende  Solialldumplung,  sondern 

auoh  die  Beseitigung  der  Erschütterungen  er^ 
roi<  lit,  wol<  lien  die  AuspufTloitiuigon  der  Gas- 

maschinen häuüg  auagesetzt  sind.  Jede  Wasser- 

einspritzung ist  dabei  OberflOsflig.  Dieses  neue 
Verfahren  hat  den  Vorzug  großer  P^infaohheit 

und  Billigkeit  und  kann  ohne  Scbwierigkoit  iiei 
der  Auspuflleitung  jeder  bestehenden  Masciüno 

Verwendung  finden.  Das  Verfahren  hat  sich  im 
Betriebe  ausgezeichnet  hewUlirl  und  iti  den 
Kreisen  der  Maschinenfabriken  und  Hut  tun  werke 
schon  jetzt  ieUutftes  Interesse  gefunden.  loh 
hchalte  mir  vor,  eventuell  Später  ausfUhriicher 
darüber  zu  berichten. 

Dortmund,  den  19i.  August  1907.    F.  Dorf». 
•  « 

• 

In  meinem  Aufsatze:  «Die  moderne  Oas- 

ma>(  liinonzontrale*  habe  ich  mich  nur  ganz  all- 
gemein mit  den  Einrichtungen  einer  derartigen 

Zentrale  befallt,  ohne  mich  niher  auf  konstruk- 

Digitized  by  Google 



1868  Stebl  «nd  BiwB. 87.  tmhrg.  Nr.  88. 

tive  Einzelheiten  einzulu»son.  EI<onsu\veDig  iiiuche 

ioh  den  Anspruch,  daß  iofa  die  Gebiete  der  Gas- 
reinip^iing,  der  Sohnl!<ifim])funp  usw.  orsohOpfBOd 

behandelt  liälto.  luh  hübe  iubüzug  aur  die  Seliall- 
dKmpfung  eben  nur  8ol<Ae  Binriohtangen  er^ 

wähnt,  von  doni>ii  icli  wii('«t(«,  <laf)  man  mit  ihnen 
eine  in  jeder  Beziehung  zufriedenstellende  Wir- 
knng  entielen  kannte.  Ich  finde,  dafi  diese  Ein- 

ricihtunifon,  sacligomüß  ongele^rt,  (lun  hiuis  nicht 
80  teuer  sind,  wie  es  sich  Ilr.  Durfti  vorstellt. 
Wenn  er  jedoch  das  AutipufTgerüusch  mit  einer 

billigeren  Anlage  beseitigen  kann,  bei  der  man 
mit  ̂ nfaoheren  Mitteln  ato  bidier  sam  selben 

Ziele  gelan^^t,  so  ist  dies  nur  mit  Froudon  zu 
begrUfien.  Dazu  jedoch  Stellung  zu  nehmen, 

oder  irgendwelohe  Vergleiche  gegenfiber  den  von 
mir  orwähnton  Kinriclitniigon  anzustollen,  bin 

ich  niclit  in  der  i^age,  da  sich  Hr.  Dorfs  Uber  die 
konstruktiven  Einselheiten  seiner  Schalldäm])rung 
nicht  auslSßt. 

Haspe  i.  W.,  den  3.  September  1907. M.  Langtr. 

Statistisches. 

Spaniens  Bergwerks«  and  EUenlndustrie 

In  Jahre  1908.* 
Nach  ihr  untorm  iJ.  Si-ptcmbtT  c!.  .1.  in  der 

,.Oacfta  Miuera  y  < 'ommercial"  veröffentlicbteii  ofli- 
zic-llcn  ätsiiaäk  ttber  dio  Crgebniaso  dea  8i>aniacbeB 
Bergbaues  imrdan  im  Jahre  1906  gefordert: 

im  tr«H«  «M 

SIetnkeblen   8  095  043 
Braiokohlcn    ....  18.io4H 
Anthrazit   1  i:t  T4T 
Eisenerz   9  448  :>33 
Mangaaerz  .  .  ,  ,  .  02  822 
WelfFamm   480 

87836  486 
1  598  3r>l 
I  7G9  TSO 

49  405  522 
709  688 
888  714 

An8{e;efnhrt   wurden  nach  den  i'inzidiu'n  I-fin- 
1,  wie  die  .Hcvista  Miut-ra"  ***  mitteilt,  folgende 

Mengeo  Eiseners: 
Protin« 

Vizcavtt  4  143  "25 
.Santander  1  59ü  Iü6 

IWW 
t l«0» t 

4  287  836 
I  504  413 
I  02N  044 

855  950 335  009 

212  279 
199  757 
188  090 

•1'}  nu8 

Inngt'«amt    9  272  282  ̂   8  ö90  482 
Beatimmt  waren  Ton  diesen  Mengen: 

IMS 

Murcia  
Aliiii-ria.  ,  .  ,  ,  . 
Sevilla  ,  .  .  .  . 
hugo  ...... 
ClBipdseoa  .  .  .  . 
Milan  

Debnge  ProTinzon 

1  362  936 
912  160 
559  679 
357  321 
199  728 
118  449 
38183 

Üroßbritaanlen  ....  6080273 
UolUad   8  889  235 
Frankreicb   817  981 
Bolgion   250  442 
Den  tHc  bland   207  186 
den  Vtfri'iiiii:ti  11  Staaten  164  044 
Sonstigen  Länili  rti   .   .  33  721 

5  845  896 
1  806  328 
851  716 
814808 
140  471 
213  203 
18  666 

Inagcaarat   9872282       8  590482 

Za  berQeksiehtigen  'mt  hierbei,  daß  die  nach  Holland 
TsrladeDsn  Mengen  wohl  ausachlieftlich  nach  Deotseh- 
land  weitergeben,  da  Holland  bekanntlieh  keine  Hoch- 
OfeninduHtrie  bonitzt. 

An  Kok»  wurden  nach  der  eingangs  orwibnten 
tjaello  435808  t  im  Werts  tob  18648881  Pesetas** 
hergestellt. 

Die  BobelseDersengnng  Spaniens  betrag  1906 
der  .RoTlsto  Minera"«*«  879841  t  gegen 

•  Yi'Tg].  ̂ Stiihl  und  Einen-  H>i»t;  Nr.  7  S.  421». 

**  Nach  jetzigem  Kurse  etwa  1,40  resetas^  1 
*M  1907,  1.  Beptsmber,  8.  490. 

393  622  1  im  Jahre  vorher;  ülifr  dio  UiiUto  diotter 
M(!n>;c,  iiilmlirh  2IC.00H  <209:ii'.i  t  .iini.dru  allein 
auf  die  bociedad  de  Altos  llerno«  de  Vizcava  in 

Bilbao.  Die  Slahlerssagang  stellte  sieh  wie  folgt:* 
1»0«  1906 
I  I 

Bessemerstahl  ....  129182  118  464 
Sleraens-MaHhiataU  .  .   189  888      126  089 

Insgeaamt    258  455       289  553 
An  SrhweiBeisen  wurden  im  verHossenen  Jahrs 

4.i  Jiüt  erzengt  gegen  52  532  t  im  Jahre  1906;  an 
Waixfabrikatea    und   Schmiedestaekea  aas 
läsen  nnd  Stahl  888188  (886  087)  t 

lieber  die  Ein-  nnd  Ausfuhr  von  Eisen  bat 
die  Oeneraldirektion  der  spanischen  ZOUe  schon  vor 

ehiiger  Zeit  nacbstsbeiide  Zifforn  TerSientliebt:** 

I.  Einfahrt 
liobeisen   

OnSworsn  erster  Sebmsl- 
snng  

Profil-  und  Haadelssisen  . 

IL  Ausfahr: 

MOS 
t 

8  866 

4288 
8  720 

81614 
88586 

ISO» 
* 

1500 

14  188 11601 

59  183 
10198 Profit-  nnd  Haadslssisen 

Danpfkessel'ExplesieBen  im  Dentalen  Reiehe. 

Kaeh  einer  Zosammenstellnng  des  Kaiserlichen 
Statistiaehen  Amtes***  betrug  bei  den  im  Deutscben 
Bsicbs  vorhandenen  Dampfkesseln 

Sil  UU  dsr 
■xploalsaaa 

dl«  Zahl  der 
tlarunler  wardea: 

ta  JahM venioelOehlcn PsnoMD 

•olorl 

f  rtult't 

Khwer  leicbt 
TcrwuBdrt 

1906 

15 

8 5 

—  3 

1805 8 8 4 2  3 

1904 15 18 5 5  8 

1908 10 11 6 

—  5 

1908 17 

84 

7 7  10 

1901 17 

87 

10 3  14 

1900 18 84 6 1  17 

Hiebt  dngssehlossen  in  die  Statistik  shid  die 
Ezplosionea  soleher  Dampfkessel,  die  von  der  Militftr- 
▼erwaltnng  oder  der  Verwaltung  der  Kriegsmarine 
bonut/t  wurden,  sowie  die  Kessel  vom  Eisenbehn» 
LokomotiTen. 

Als  matmaAUdie  ürsaebs  der  Explosionen  ver* 
zeichnet  die  AafsteUnng  für  1906  in  18  FlUen  Wasser» 

•  „Revista  Minora"  1907,  8.  Sept.,  a  429. 

**  „BalL  du  Görnitz  des  Forges  de  Franee*  Nr.  2684. 
***  »YierteHahreshefle  aar  Statistik  dss  Dsatsebea 

Bsiebs"  1907.  Drittes  Heft  S.  1  bU  88. 
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auagvl,  danmter  mehrfach  auch  nachUaiige  Wartang;  ea  lioli  um  olneii  Uegendan  eiofacbao  WaUeokeMel 
bai  «nar  waitaran  Explosion  konnta  aitdita  Niharaa  mit  ainam  Biadarolir  hnodalla,  ela*  SrttidM  Madi- 
iHligaatani  w«rdaii,  wlhraiid  in  «inam  Fall«,  bei  dem    iehwldiug  infolge  ven  Alwoatangea  vorlag. 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Deutscher  Verein  für  den  Schatz  des 

gewerblichen  Eigentums. 

(DttsMldorfer  Kongreß,  3.  bis  8.  Sept.  1807.) 

(8«hlaB  von  >'r.  37  S.  13.'I0.) 

Die  loizto  Arboitt48itzung  Jus  KougruHHUH  Lffaßte 
•leb  noch  mit  ciiiii^cu  FrHi;*.>n  duK  Warenzeichen- 
rechteH,  wobei  die  Crürteraogen,  ob  ansere  ordentlichen 
Gerichte  sar  Beurteilung  der  gewerblichen  Rochta- 
TerhältnisBo  des  WarenieichenrochtoB  auareichend  be- 
llhigi  «üien,  einen  breiten  Raum  einnahmeD. 

Dm*  LöeehangaTerfahren.  Nach  §  8  de« 
IVareiifeteheBgeeetzeB  gelangen  almlieb  die  ordent- 
iiohen  Gerichte  beute  vielfach  zur  Entarhoiiltini:  dor- 
artiger  Fragen,  da  in  ihm  diojonigen  Fälle  auft^ezBii  hnpt 
Minii ,  in  denen  ein  Dritter  KIhijp  auf  I.iischung:  eines 
Warenzeichen«  vor  den  ordentlichen  tieriehten  zu  er- 

hf  hon  hat,  während  einige  Falle,  in  denen  die  Lönt^hung 
von  Amte  wegen  durch  daa  Patentamt  erfolgt,  in  J;  8 
de»  genannten  üesetMteillhklten  sind.  Die  Vorschläge 
der  KoromiasioD,  die,  wenn  aneb  mit  einigen  Ablnde- 
nugen,  angenoinmen  worden,  sielten  non  dabin,  einnml 
mebrere  F&lle  aaa  dem  §  9  heraufiznheben  und  in  den 
§  8  einzuschalten ,  am  dadurch  diese  Fälle  ebenfalls 
den  ordentlichen  (Jorichten  zn  entziehen  und  der  Ent- 

scheidung von  Amts  we^cn  durch  dad  Patentamt  zu- 
gSni;i»(  zu  machen;  (liinu  al;er  auch  alle  jetzt  im  ij 
enthaltenen  Fälle  nicht  nur  Ton  Amts  wegen,  sondern 
MOh  auf  Antrag  eines  Dritten  ffir  Uteohbar  zu  er- 
Uäron.  Troti  dee  Hinweisee  dea  Vertreter«  dee  Patent* 
amtee  beaw.  de»  JottismiideterinB»  aaf  dto  tMiM 

•teil  darana  «rgvbaBden  SehwiaiüdE^n  wurde  fol- 
gende ReeolatioB  angenoramen:  Ee  empfiehlt  rieb, 

das  L«ti''1iiiii^' "  i'-fiihr.  ii  nach  Art  des  patentrecht- 
licbeu  Nii'lui^'ki'itKvertahreus  in  erster  and  zweiter 
Instanz  dem  Patentamt  fai  latrtar  Inetani  aiaar  Zen- 

tralstelle zuzuweisen. 
Ferner  wurden  folgende  BcBchlQsse  gefaßt:  «El 

wird  Torgeschlagen,  die  i;^  8  bis  10  wie  folgt  so  ge- 
•talten:  §  8  Abs.  1.  Auf  Antrag  des  Inhabeia  wird 
daa  Zeieben  Jedaneit  in  dar  B«Ua  griAaeht.  Abt.  I. 
Ton  Amla  «agan  oder  anf  Antrag  «Inoi  Dritten  erfolgt 
diaUladnnig:  1.  wenn  seit  der  Anmeldung  de»  Zeichens 
oder  eeit  ibrer  Hmeuemng  zehn  Jnhre  yerdcäseu  i«ind 
und  kein  Antrag  auf  weitere  Krin  ui  ruu^'  vorliej^t; 
2.  wenn  die  F.intrac^unp  dos  Zi'iclienH  hatte  versagt 
werden  mässun ;  l'.  wenn  Umstände  Torlie|t;on ,  aus 
denen  sich  ergibt,  dsB  der  Inhalt  des  Warenzeichens 
den  tats&chlichen  Verhältnissen  nicht  antipiriobl  nnd 
die  Qefabr  einer  Tinecbong  begrUndoti  4.  wenn  der 
Qaedilflebetiteb,  la  irelehem  dae  Warenmioben  ge- 

hört, Ton  dem  eingetragenen  Inhaber  oder  seinem 
Beohtanarhfolger  nicht  mehr  fortgcHotzt  wird,  oder 
wenn  der  Gertchiiftmlictrieb  von  dem  eingetragenen 
Inhaber  nicht  in  anireiiieHnener  FriHt  eröffnet  wird. 

§  9.  Auf  Antrat:  eine»  Dritten  erfolgt  die  Lüschung: 
1.  wenn  das  Zeichen  für  den  Antragsteller  auf  Grund 
einer  frQberon  Anmeldung  fUr  dicHelben  oder  für 
gleichartige  Waran  in  der  2eicbenroUe  eingetragen 
•tebt.  S.  Anf  Antrag  erfolgt  die  LSeebnng,  wenn  daa 
Zaieban  von  einem  andern  znr  Zeit  der  Anmeldang 
Iwnatct  und  in  beteiligten  Verkehrskreisen  als  Eenn- 
/ei.  hl  n  »einer  Ware  bekannt  gemacht  war  und  von 
liüin  Kini,'etra(,'enen  mit  der  Absicht  angemeldet 
wurde,  eine  Verwechslung  mit  dem  < iesi'häftsbetrieli 
oder  den  Waren  des  Vorbenutzi'ri»  berTorznnifen. 
Soll  die  LöAchung  von  Amts  we^en  oder  auf  Autrag 
eines  Dritten  erfolgen,  ao  gibt  daa  Patentamt  dem  In- 
liabor  soTor  Naehriebt  Widarepriobt  er  nleht  inner- 

halb einea  Monates,  ao  erfolgt  die  Löschung.  Soll 
infolge  dee  Ablanfea  dar  selinjährigen  Frist  die 
LSeebnng  erfolgen,  ao  iat  Tim  deraelben  abxtttahen, 
wenn  der  Inhaber  dee  Zwabana  Ma  smn  Ablauf  alaaa 

Monate  nach  der  ZnateUang  anter  Zahlung  einer  Oe- 
Itflbr  Ton  10  <M  neben  der  Emenerungsgebnhr  die  Er- 

neuerung der  A Timrlrlung  nachholt;  die  Erneuerunj; 
gilt  dann  alh  au  dem  Tai^e  doM  AldaufeH  der  früheren 
Frist  goBchchen.  Trifft  eine  der  Voraassetzungen  des 
ti  8  Ziffer  1  bis  4  und  ̂   9  Ziffer  1  nnd  2  nur  teil- 

weise zu,  so  erfolgt  die  Löschung  durob  antapraohaada 
Beschrfinkung  der  Eintragnog. 

Die  Aenderung  der  VerfabraaaTOraobrif- 
tan  dea  S  10  dea  Warenxaiobangeaetzes.  Die 
Ton  dar  Kommlaaion  geraaebten  YorachlAge  zum  §  10 
Abs.  1  und  2  wurden  mit  geringen  Aenderungen  an- 

genommen; die  weiteren  Antr&go  wurden  zur  erneuten 
Ueratunc  an  die  Kommission  zurQckTerwiosou. 

Am  SehluBse  der  Verhandlungen  wurde  dem 
Leiter  deraeihun  Hrn.  von  Schütz  aus  der  Versamm- 

lung heraus  sowie  von  den  Vertretern  der  Behörden 
wärmste  Anerkennung  gezollt  für  seine  nmaiehtige 

nnd  {^wandte  Kongreßleitnag.  Dar  Tomitsanda  Iw- 
tonte  in  aeinem  SdilnBwort  daa  groBa  BemBben  nnd 
die  nnenditche  Arbeit,  die  ron  den  beiden  Kommis- 

sionen geleistet  worden  sei.  Insbesondere  Hr.  Pro- 
fessor Dr.  Osterrieth  habe  «ich  die  gröUten  Verdienste 

um  den  KongroU  erworben.  Die  Arbeitsleistung  der 
KünmÜHtiionen,  die  in  der  Sammlung  und  Sichtung 
des  Materials  und  der  Vorbereitung  dea  Kongreases 
gelegen  habe,  Utnaa  nioht  hooh  fana^  gaadUUit 
werden. 

Eine  Beaicbtigang  dar  harrorragandan  Anlagen 
der  Farbaafabrikan  vorm.  Fried.  Bajrer  &  Oo.  In 
LoTerknaen  aowie  eine  gemeinsame  Rbeinfabrt 
nach  Xanten  beschlossen  die  sn  hochinteressante  Kon- 
grebwot  he,  deren  tatsächliche  Ergebniaae  sich  hoffent- 

lich schon  bald  mm  Hntian  dar  ladaatria  bamarkbar 
machen  werden. 

Anf  dar  In  YerMndnng  mit  diesem  KongreS  ab* 

gebaltenon Oeneralveraammlung  der  IntamationaloB 

Vareinigung  für  den  gawarbltahan  Eaohta- 
aehats 

wurden  namentlich  Fragen  behandelt,  die  sich  auf 
die  beTorstehende  Kevision  der  Pariser  Konvention 
beziehen. 

Zunächst  wurde  die  Zwangslizenz  ala  Aktion 
des  Ansübungszwanges  beraten.  Seit  Jahren 
aebon  hat  sich  die  VarainigBag  fOr  dne  allgemeiaa 
Abaebaffung  dee  AneObnngaiwangea  aosgesprocben. 
Angesichts  der  heute  noch  bestehenden  Schwierig- 

keiten, diesen  Wunsch  zu  Terwirklichen,  wurde  ron 
dem  Berliner  Kongroß  1904  der  Vorschlat,'  an- 

genommen ,  zunächst  nicht  eine  Beseitigung  des 
AuHÜbungHZwangeH  vorzuschlagen,  sundern  eine  Mil- 
dernng  in  dem  Sinne,  daß  die  Nichtausflbung  nicht 
die  Zurücknahme  des  Patentes,  sondern  die  Erteilung 
einer  Zwangaliian«  aar  Folge  haben  aolL  Die  Dfiaeel- 
dorfar  Tagung  hatte  floh  mit  dar  praktiadian  Oe- 
ataltung  der  Zwangslizenz  zu  befaaaen.  Eifrige  An- 
binger  des  Ansübungszwanges  finden  sich  heute  noch 
in  Belgien,  wo  man  in  dem  Zwange  der  Fahrikatii.n 
im  Inlande  einen  Schutz  de»  Inlandes  geilen  die  Kon- 

kurrenz der  ausländischen  Industrie  erblickt.  Auch 
in  DUsHoldorf  Tcrsuchtou  die  zahlreich  erschienenen 

Belgier  gegen  den  Berliner  Beschluß  Sturm  zu  laufen. 
Infolgedeaeen  konnte  erat  naoh  langwierigen  Verband- 
Inngan  der  algantileba  Oaganatand  dar  Tagaaordnnng, 
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die  UestaltuDg  der  ZwAiigHlizen/.,  Iteraten  «erdci!.  I^io 
H«br]|»U  des  Kaagnaaea  nahm  mit  Befriedig;"  v  ti 
dMI  mImmi  wieder^oi^'obonen  BescblOBSon  des  DbutHcIten 
KoBgmtM  KeniitiiiM,  die  sich  in  gleicher  Richtung 
bewegen  wis  dia  Voraohlige  der  Intomatioiulen  Var» 
einigung.    Emfl  besondere  BaBolotion  wordc  niebt 
fefaBt.    Die  Frage  wird  auf  dem  nilphAtjübri^on  in 
tockholm    abzuhaltenden    KonjfrelJ  wiMtcrboraten 

werden. 

Uie  zweite  Frage  betraf  den  Artikel  6  der  l'arixor 
KonTontion.  In  der  wiehti^^'t^n  Fru^o  der  Voraut«- 
sotzang  des  Schutze*  ausländ  Im  eher  Marken 
•etst«  die  dieBj&hrige  Tagung  die  Beratungen  dea 
MdliaderKaacrasMa  fort,  dta  daraaf  gariohtat  wMaiif 
•in«  latarutlMMle  FattaatniBf  dar  Oründa  sa  ar^ 
wirken,  die  die  Veraagnng  der  Eintragung  einer  an- 

gemeldeten Harke  rechtfertis:en.  Die  Vereinigang 
beHchloß,  dureh  eine  Koinmi>t*ioii  VorKchlfi^'e  für  eine 
einheitliche  Rü^relun^  iler  Frmre  auHarlieiteii  zu  la-JHeti. 
Dom  Mft<lriiler  Al)ki)inmr:i  vnn  IS'JI  iiiier  die  inter- 

nationale .MarkoneintraguDg  durch  Vermitt- 
lung einer  bei  dem  Berner  Buroao  bestehenden  Zen- 

trali tolle  iat  d«a  Deutaebe  Baieb  ooeb  niebt  beigetreten, 
ii»mantiieh  Infolge  der  eigenartigen  AnabUdnng  aeinee 
Warenzeichenrechtea.  Schon  auf  frflheren  Kongreaaen 
hatte  sich  die  Vereinigung  mit  der  Frage  befaßt, 
unter  welehen  Voraussetzungen  das  R«ürh  ilein  Ali- 
koniuien  beitreten  könne.  Die  anfänglich  deiitKclier- 
BoitM  poiiullerton  Bedenken  wanliMi  uin^,'elietiil  :;epriHt: 
eH  wurde  ihnen  insofern  Keebnung  ̂ 'i'tiii;;<  ti.  als  die 
Vereinigung  in  mehreren  Funkte»  ti!i>'  Aljünderung 
dea  Abkommena  empfiehlt.    Die   deutsche  Ornppe 
Zraeb  d*raiifhin  ihre  Bereitwilligkeit  aoa,  für  den 

litrül  den  Beiebes  n  dem  Abkommen  obsntroten. 
Der  Internationale  Patentanwalt  •  Verband  batte  der 
Vereinigimir  vorgenrhlagen,  durch  die  Vertnitthing 
der  Sehwei/,eri!*ehen  Uuude»rei;ieruiig  eine  einheitlii  ho 
Kegeluii^'  der  Vomehriften  iiiler  die  Art  und  diu  Form 
der  Ct  e  1 1  e  n  d  m  ac  b  u  n  g  des  I' r  i  o  r  i  t  ä  turechtes 
anzuregen.  Die  Düsseldorfer  Tagung  stimmte  nneb 
eingehender  Beratung  diesem  Vorschlage  zu. 

Neben  der  Beratung  dieser  Fragen  befaßte  aieh 
die  OeneralTenammlnng  mit  der  Potentgeaeti- 
gebnng  melirerer  Linder.  BekanntUeh  lat  In  der 
Schweiz  im  Laufe  dieses  Jahres  ein  Gesotz  erlassen 

worden,  da«  der  von  der  Schweizerischen  Bundes- 
regierung <tein  OeiitHrhen  Keicbo  gemachten  Zusiche- 

rung, der  chemisclien  Industrie  den  l'atentttcbut/.  zu 
eicherii,  naelikdtnmt.  Auf  der  Tagung  wurde  von 
manchen  Seiten  anerkanut,  daß  das  neue  Ocset/.  zwar 
manche  Besserung  bringe,  aber  noch  in  wichtigen 
Punkten  zu  icbweron  Bmlenlcan  Anlafi  gibt.  Die  Tbi» 
gung  spraeb  die  HoAiang  ana,  daS  die  aobweiieriadie 
obemitche  Industrie  in  ibrer  weiteren  Entwicklung 
aelbat  die  Mftngel  ihres  Patentgeietzes  erkennen  und 
auf  deren  Itoseitignni:  hinwirken  werde.  Die  Dri-*i*el- 
dorfer  Tagung  wurde  dureh  die  Nachrieht  überrascht, 
dall  vor  einigen  Tagen  in  ( i  ro  U  Ii  r  i  t  a  n  n  i  e  n  ein 
neues  Patentgesetz  erschienen  ist,  in  demunter 
Einwirlning  eines  chemischen  Industriallen,  Iwan 
LoTjatein  in  Manchester,  ein  Anadbangaz wang 
oingefübrt  wurde,  der  oifenaiebtlieb  dorn  Zwecke  dient, 
der  KoDknrrens  der  miebtfgen  dontaeben  Oroliadnatrio 
8obw!erigke!ten  In  den  weg  zu  legen.  Nach  ein- 

gehender Beratung  faßte  die  Vereiniguni;  fol^'cnden 
BeHclilub:  .Der  Knngreli  Hprielit  wein  Heilniiern  dar- 

über am,  (liili  da»  l'rin/ip  deH  .Xuniiliuiii.'-'/wnii^', in 
die  englische  Oesetzgebung  Eingang  gefunden  hat, 
in  die  Oesetzgebung,  die  wir  als  den  Ur>*|irung  aller 

I'atentgesetze  ansehen  und  die  sich  immer  durch  ihren 
weiten  und  liberalen  Oeltt  ausgezeichnet  bat,  aowie 
iaA  dieao  Anfnahmo  «n  Orfinden  erfolgt,  die  dem 
Weeen  da«  gewerblichen  Baobteaehntxee  fremd  sind 
and  mit  dem  Qeiato  der  Pwiaer  KoBTeotioii  in  Wider- 

apmcb  steben." 

Bekanntlich  besitzt  Holland  Heit  1969  keine 

l'atentgeeetse  mebr,  was  von  lioliiindiaoilM  Indu- 
striellen zu  einer  reichlichen  Ausnutzung  anaUndi- 

scher  Erfindungen  mißbraucht  wird.  Vor  einigen 
Jabren  bat  daa  Miniaterinm  Kuyper  den  ̂ itwnrf 
einea  nenen  Patentgeaetiea  eingebmebt,  deaaen  Be- 
handluni;  sich  indessen  unter  dem  jetzigen  Mi- 

nisterium zu  verschleppen  ncheint.  Die  Düsneldorfor 
Tagung  faßte  angesichti»  die-ier  Sa<-hla;re  eitistimmig 
folgenden  Beschluß:  ^Dur  Kongreß  spricht  nein  Be- 

dauern darüber  auH,  daß  das  so  lange  angekündigte 
bolUndiscbe  FatentgeMetz  noch  nicht  erlassen  worden 
ist,  und  daß  infolgedessen  dem  umfangreichen  MiS> 
brnncb  aoalAndiacher  Erfindungen  noeb  kein  Ende  be- 

rottet  worden  let' 
X.  Allgemeiner  deutscher  Bergmannstag. 

Die  Vorsaii»mhini.'i>n  di'ii  ̂   A llgeiiieinou  deutachen 
Iterc'naniiMtageH"  linden  alle  drei  .lahre  iitatt.  Zur 
dieBjiilirigen,  der  zehnten  Tagung,  die  vom  'J.  hin 
12.  äoptombcr  in  Bisonach  Tor  sich  ging,  hatten  sich 
1022  Teilnehmer,  daruntor  BOO  Damen,  eingeschrieben. 
Am  10.  September  begomitB  nntor  dem  Voraitee  dea 
Borghanptmanna  Sohnrf-Hnllo  dl«  Yerbnndlungen 
in  der  j,  Erholung*  zu  Eisenach.  Nach  der  BegrfiBungs- 
rede  dankte  der  preaBische  Handelsminister,  Exzellenz 
Delbrück,  für  den  gebotenen  Fmiifang  und  wünschte 
den  Verhandlungen  einen  sputen  Krfolj;.  Als  Ver- 

treter der  W'eimariftchen  Uugienini;  l>e:;rüßto  Ex- 
zellenz V  <i  n  W  u  r  m  ,  für  das  Kuichsvorsicherungs- 

amt  Dr.  Kaufmann  und  im  Namen  der  8tadt 

Eiaenaoh  Uberbürgermeister  Schmieder  die  Teil- 
nobmor  dea  Bergmannstagea.  Von  den  angemeldeten 
Yortrigen  wnrdo  dann  nla  «rstar  der  dea  Bwgmeiaten 
Tfibben  Aber  daa  Zweiaebaehtajatom  gebalten. 
Rodner  will  durch  dsH  Deckgebirge  MI  Stelle  eines 
VollHchachtes  einen  Bohrschai  ht  Ton  etwa  einem 

Meter  Durehiiierther  setzen;  or  „'ilii  den  I'rein  für 
eine  Teufe  von  etwa  :il)0  m  auf  etwa  l.'iOOOO  *  an, 
80  daß  gegenüber  iler  Anlage  eines  zweiten  Voll- 

schachtes weaentliche  Ersparnisse  entstünden.  Es  schloß 
•ich  an  Oenenüdirektor Schulz-Brieiieu  mit  einem 
inbaltlieb  wnigeMlehoetaii  Abritt  der  Bildong  dar 
Emaebertal-Oenoaaenaebnft,  einer  Einrieb'- 
tung,  an  deren  Zustandekommen  der  Vortragende 
lange  Jahre  mitgearbeitet  hat  und  die  vorbildlich  ist. 
Der  für  die  Kegulierung  der  EniHcher  anf/.uwendende 
Kostenbetrag  beliiuft  sich  auf  nicht  woniger  als 
70  Millionen  Mark.  Während  diescft  Vortrages  er- 

schien, von  den  Anwesenden  bogrQßt,  der  Uro 8» 
berzog  TOn  SachKcn-Weimar.  In  HeinerOogon» 
wart  folgte  dann  der  Vortrag  dea  Bergaaaoaiofn 
BTording  Aber  die  Bntalobnng  der  Kalieals- 
Inger. 

Im  femern  Verlauf  der  Verhandlung  wurde  als  Ort 
für  die  näcliMte  Tagung  .\achen  gewählt  und  Berg- 
haujitniann  llaur-Honn  zum  ersten,  tteli.  Bi-rurat 
W  e  i  (1 1  III  (i  11  II  -  AarliiMi  /.Ulli  /weiten  Voriiitzi'ini.  ii  ileM 

künftigen  Bergmaunstages  gewählt.  In  der  weiteren 
Folge  der  Vortragenden  sprach  Maechineninspektor 
Scharanberg  fiber  die  Entwicklung  elek- 
triaeber  Kraftfibertragnng  beim  Manaielditeben 
BeifbM  nnd  Hfittonbetriob  nnd  OberingoBleur  Vo  i  von 
der  Oermantawerft  Ib  Kfel  Uber  Dampfturbinen. 
Nach  Schluß  der  gCBchäftlichen  Sitzung  vereinigten  sich 
die  Teilnehitu^r  zu  einem  FestcHhcn,  da«  »ehr  angeregt 
verlief.  Am  II.  u:iil  12.  September  fandi'n  Aurttlüife 
in  das  Ralirevier  und  auf  die  Werke  der  .Mansfeldischen 
Ku|ifcri«ehieforbauenden  Gewerkschaft  statt,  die  sich 
lebhafter  Teilnahme  erfreuten.  Nicht  unerwähnt  bleibe, 
daß  den  Besuchern  dea  Bergmannstages  sehr  wert- 

volle Feataobriften  aber  die  deutsche  Kaliinduatrie 
oBd  doB  dentaebea  Katlbergban  anagehündigt  worden ; 
wir  werden  sie  im  literarboben  Teile  dieaerZeitaelurift 

noch  näher  würdigen. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  Im  la-  ond  Ausland. 

DeutKrhUnd.   Anf  dar  tadaOM  diMM  MMftte 
in  Hamburg'  iitiitt:;<>rund«ncn  InternstfoilMlen  Wkiider» 
vermiinmlun:;  >ier  I?ohrinL:>Mii«'iin'  und  Holirtr'i  liiiik''r 
hielt  Ueli.  BiTffrat  Tecklenburg  eiiii-a  \  ortrag  Über 

Qewlnnnng  elektrlMli«r  Bnwgte  aas  BahrlSeheni, 

der  8chon  der  Ki^'enart  d«r  darin  vor^esclila^'encn 
KrAftgewinnunt;  halber  nicht  nnbeaclitot  zu  bloiben 
▼enU«at.  Aua  aoinen  nunmehr  Teruffontlicbten  *  Auk- 
fBlinDigen  aei  d«h«r  nacbatehendei  mitgeteilt:  Bei  der 
Terrobrong  von  BohrlAchem  hat  iieh  achon  iriederholt 
MnL'ni'iiHiiujH  i:o/'ii:t.  Ktitfcrrrihrcn,  woloho  einigt» 
hiiniliTt  MrtiT  in  iIlt  Knie  stprkten.  wurden  »o  maif- 
nL'tifch,  iliiH  .ilii  M  i;roßc  ScIiIübspI  daran  hänu-on 
blieben.  W  ir  wissen,  daß  ein  inetibaror  plvktrii«-ii«»r 
Strom  entsteht,  wenn  man  in  TerHchifdcn  crwartiitt' 
oder  verschieden  konzentrierte  LÖHuni,'en  Kiektroden 
eintaucht  und  durch  einen  Kupfer-  oder  8onHtij|;en 
LoitnagvdiabI  verbindet.  Wir  habon  in  der  £rde  Ter- 
■«hiedene  FlOnigkaltaB  tob  naeb  nnten  mnebnwBdar 
Würnii'  unter  waofaMndetn  Druck.  Rs  mflanen  alao 
auch  in  der  Krdo  elektrische  Ströme  entnteben.  Viel- 

leicht InKrtcn  Hiili  ilif  mit  ilir  z\jiic!iiiic!iiiL'ii  Tiefe 
wachüendon  Teniperiituri'n  umi  Drueki'  zur  (u'wiiinuiiir 
von  elektrischer  Enerfjie  i:Hnz  liHHonilerH  verwiMten. 
Dabei  f&llt  in»  Uowii  ht,  daU  die  Drucke  »ich  immer 
gleich  bleiben  nnd  bei  den  Temperaturen  sofort  nach 
einer  Entnahme  ein  Kaohaehab  stattfindet. 

Im  Weltanraam  entatehen  wahrteheinlich  ganx 
arhebliebe  eUktrimdie  Apannungen  durch  wechaelnde 
koamiacbe  ElnflflaHe.  In  der  AtmonphAre  finden  atln« 
dijfo  Aeriiloriintrcn  des  elektrinchen  < ielHdcnseiuH  »talt. 
Die  Knlelrktri/u.it  wird  wesentlich  von  der  atmo- 
«phäriscfii'ii  lilrkiri/itat  atili3ii;,'en.  Sie  dürfte  bei 
Gewittern  besondere,  wenn  auch  tjanz  vorilberirehoiide 
Erschein un:;cn  zeiijen,  /amal  an  den  l^tellen,  an  wel- 
obao  der  Blitx  in  die  £rde  einaciUUgt.  Elektrische 
DIffMftBsaB  swlacboB  dar  Erda  ond  ibnr  Atmoapliara 
sind  bakaaBilii^  Immar  voriiMidaD. 

80  f(nt  wie  WfttdttfSme  In  der  Brdatmoaphlre, 
Hiiid  «iilil  (nirli  in  der  Erde  elektriache  Ströme,  die 

hIi  Ii  aiiK/iii.'!p!i  !u'n  sueiieii.  Durch  poeitfnelo  A|>parate 
kann  luaii  u  afirni  (ü  ri  icli  die  AuM^rielehun;:  bewirkOB 
und  die  dabei  eiiti«tehendo  Energie  ausnutzen. 

In  unHerer  AtmoBphlre  geht  unter  wesentlicher 
llitwirkuog  der  Sonne  ein  unabh&ntriges  .Spiel  von  elek- 
triachen  AnsgleicberscheinunKea  vor  »ich.  Heiionderii 
dArftaa  vaa  dar  wachaalndan  Belichtang  der  Erde  durch 
die  SoBBO  ErdatrBme  konatanter  lUcbtung  eraongt 
werden,  (iewisse  Krscheinungen  auf  der  Sonne,  wie 
Steigerungen  der  Anzahl,  Au«breitunir  und  Veränder- 

lichkeit di'T  SixinenHei'ken  und  Sonnenfnckeln  und  dao 
Auftreten  der  l.iebthüulen  und  l'rotuberanz.en  beein- 

flussen stark  die  elektrischen  und  nia;,'iiutischcn  Zu- 
stände der  Erde.  Die  Polarlichter  sind  wahrncbein- 

licb  elektrische  AuHströniun^^en.  Durch  atmosphärische 
Elektrixitüt  dfirftan  die  elektrischen  StrSmungen  im 

Brdkörper,  die  nnter  der  'Wirkung  dar  Sonnenstrablea 
und  der  Drehung  des  Magneten  „Erde"  entstehen,  in ihrem  Vorlaufe  dauernd  beeinfluBt  werden.  ErdstrSme, 
natneiitlirh  zur  Zeit  der  lliiuli;;krit  der  rolarlicliter, 
i)ecin(iiir'sei)  die  Telej;raphenlinieii  und  huiiHtiiren  ober- 
uiid  unteririÜH«  lieri  eiektri-ielicn  l>eituii;,'en.  Sie  atSren 
manchmal  das  Telegraphieren  Aiiiiideitlnntr. 

Der  Kedner  führte  nun  eine  Keibe  von  tiolehrten 
und  Forachem  an,  die  sich  seit  der  Zeit  Franklina 
mit  dar  Erforaehnng  der  Erdelektriritit  beeebtrttgt 

*  , Deutsche  Bergwerk szei tu ng"  l'JOT,  5.  Sept. 

haben,  um  dann  auf  (irund  eigener  Vertaoba  n  dam 
Torachlag  zu  kommen,  in  ein  Bobrkwh  TOB  1800  bb 
1880  »  Tiafa  ainaa  hohlaa  Kapfarqttadar  tob  5  Irin 
lOem  Kälterem  Dnrehmetaer  und  20  oder  mehr  Meter 
Lance  aln  \ ii fnahmerohr  zu  yersenkcn.  Einen  Klei- 
eben  Ku|'ti  r/ylindur  versenkt  man  zu  Tnp  in  feuchte 

Knie  in  (liT  I ' iii;;eliung  des  Lii)ljrloehe».  Beide  Zv- 
linder  verbindet  man  durch  einen  gut  isolierten 
Kupferdraht.  Wenn  man  an  geeignet(>r  Stelle  die 
nötigen  Meßinstrumente  einschaltet,  dann  laaaen  eich 
Ampere  und  Volt  ableaen.  lat  der  Strom  stark  genug, 
dann  Udt  man  damit  ainaa  Aklnunolator  und  die  M*- 
aehtee  für  Kraft,  Wtrme  nnd  Lieht  ist  fertif?!  —  Die 
Aufnahme-  oder  SammelHäcbe  bietet  nur  der  vereenkte 

Kupferzylinder,  der  au*  an-  und  abhcbrnulibnren 
Stücken  von  1  bis  ̂   iii  I.nnj^'i-  besteht  und  mit  rauher 
OberHilche  versehen  «ein  kann.  I  las  <d)er8te  Zylindor- 
8tiick  niQUte  eitlen  Hüi,'el  haben  zur  Hefestigung  des 
KCRcn  Wanser  und  Snle  put  isolierten  Kupferdrahtes. 
.\n  dem  Zylinder  und  UQgel  dürften  wegen  der 
elektroefaamkchen  Wirkung  swaiar  Matalla  kaina  L8t> 
■lallaB  aein.  Dia  ZyliadartlBoke  mOaaen  alao  ana  ge- 

zogenem Kupferrohr  bestehen.  Der  BQgel  mflBte  aus 
dem  Hohr  geschmiedet  oder  mit  demselben  dureh 
Kiipfernieten  verbunden  rtein.  Die  Aufnahmetlache 
könnte  beliebii;  vergriiliert  werden.  Bei  Anwendung 
ver.tfbitMlenartiirer  Metalle  werden,  wie  bei  einem  gal- 

vanischen l'.lenient,  unter  allen  Umständen  Ströme 
entBleben,  in'  aber  durch  die  Verschiedenartigkeit 
der  Metalle  bedingt  aind.  Die  FaslataUnag,  ob  irirli- 
lleb  raina  Brdatr8ma  Torbaaden  riad,  wbd  dadnrdi 
araehwort;  Yerwandet  man  Körper  Ton  Teraobiedenen 
Metallen,  dann  mflsse  das  dem  negativen  Ende  der 
Spannungsreihe  am  näclisten  liegende  Metall  an  der 
südlich  gelegenen  Stelle,  das  dem  |>oftitiven  p]nde  am 
nilebhten  liegende  Metuli  an  der  nrirdliriien  Stelle  ver- 
»enkt  worden.  (?)  Um  nun  einen  recht  starken  Strom  zu 
erhalten,  wird  Biaa  1.  daa  ainen  Körper  recht  gro8 
nehmen,  gaas  raia  machen  nnd  möglichat  tief  in  dta 
Erde  Teraenkan,  8.  iwai  Matalla  in  daa  ampfangaadaa 
KOrpara  varwaadaB,  di«  ta  dar  galYanischen  Span- 

nungsreihe recht  weit  voneinander  stehen,  3.  den 

zweiten  K<"ir[>er  ebenfalls  rei  bt  groti,  vollsidndig  ge- 
reinigt an  der  Hrdubertliiebe  iti  feuchte  Erde  ver- 

-enken,  4.  iieide  Körper  mit  einem  gut  isolierten 
Kupferdraht  verbinden,  in  dem  ein  GaWanomoter  ein- 

geschaltet wurde. Redner  betonte  am  Schluß  seines  Vortrages,  daS 
in  so  groBo  Tiefen  wie  1000  und  mehr  Meter  onoh 
aiemaad  MetallkSrpar  in  der  gedaehtan  Waiae  var- 
aenlct  balw.  Bin  abapraehendea  Urteil  Ober  die  elek- 
triitchon  Erscheinungen,  «eiche  in  solchen  Tiefen  ein- 

treten, Bei  also  biH  jetzt  nicht  möglich.  Es  sei  aber 
sehr  walirscheinlich,  daß  mit  geeigneten  Apparaten 
viel  elektrische  Energie  der  Erde  abgewonnen  werden 
könne.    Nur  durch  Varaieba  kÖBBa  dar  rlohtigaVag 
gefunden  wonlen. 

K  n  g  1  a  n  d.  l'^iner  «ehr  dankenswerten  Arlieit  hat 
das  1  r  <i  n  and  Steel  Institute  sieh  unterzogen, 
imleni  es  auf  Veranlassung  von  Sir  Ilugb  Bell 
einen  Neudruck  des  im  Jahre  lHti9  erschienenen 

ersten  Bande»  der  aTransactions*  veranlaßt  hat.* 
NaturgemiB  war  die  erste  Auflage  nur  klein  eeweien 
nnd  daher  «nah  icboB  längst  Tergriffaa,  ao  daS  aia- 
seine  Exemplare  su  den  Seltenheften  gehSrloB.  Der 
Neudruck  nun  bringt  neben  den  zum  Teil  heute  hohen 
geschichilichcn  Wort  besitzenden  Aufsätzen  aus  dem 

*  „The  Iron  and  Bteel  Inatftataa  TrBBMatiou* 
Keprint  of  Vol.  I  18C9,  Ijondoa. 
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Eiaen-  und  Stablgewerbe  Tor  ein<jm  MeDschonaUur  in 
dar  Torrada  aiaan  Barieht  ttbar  dia 

EBtfttehnnir  des  Iran  «nd  Steel  Institutes, 

dar  ugaaichto  do»  lieToratebeaden  Bennoba  da»  Insti- 
tataa  in  Oasterreich  für  nuuidia  «asarar  Leaer  nfeht 
«miBtareMMit  ««in  darfta. 

Die  Anregati);  zo  dar  QrOndnnf  daa  Institutes 
ging  von  dem  vcrBtorbenen  Mr.  John  Jonas«  Middlos- 
bron^^h,  au«,  dt  r,  damals  SekretÄr  dos  North  of  Enjf- 
laii(i  Iron  Trade,  lioi  der  Viertel JahrHverKnmmlunp 
dieser  Vereini^uiijj  am  i'i.  Sc|itetiiliiT  lst;s  zu  New- 
caBlle-upon-Tvnp  die  Bildung;  eini-r  Kiirin  rHohaft  vor- 

schlug, deren  Mitglieder  dem  Eiitenliüttenwt'Hen  und 
damit  nahe  verwandton  Industrien  angehören.  In 

gewiesen  Zeitabetiaden  sollten  in  irgend  einem  eiaen- 
enengonden  Baiirlc  Zasammanicttam  stnttflndan,  anf 
denen  Vortrlge  Ober  da«  EisonhOttcnwesen  betreffende 
Gebiete  gehalten  und  benachbarte  Werke  boHucht 
werden  Hollt«n.  Aufli  war  vor^rcHi-hi'n,  AuhstclIunsfH- 
gelegenheiten  mit  diesen  Ta>,'un;;i'n  zu  vcrkiiil|ifi'ii. 
Per  Vorsoblag  fand  allgemeinen  Beifall  und  bereit« 
zum  8.  Oktober  dcitaelben  Jahres  wurde  nach  Birming- 

ham eine  Versammlung  Ton  EisenhOttenleuion  ein» 
Immfan,  die  die  ersten  Schritte  n  der  GrOndung  oinee 

j,Iron  and  Stoal  lastttatas"  unter  Annahme  der  «II- 
gemeinen  Satzangen  ihnlicher.  befreundeter  Kürpar- 
schaften  tat.  Streng  aasget>ch1oHiinn  nein  sollten  alle 
Fragen  geldlicher  wie  rein  i,'i'Hihrtftliil^  r  Art.  F.in 
vorläufiger  Ausschuß  i'titT*i  liii'd  x\ti\\  für  l.nnilun  alH 
Sitz  de«  Verein«.  Kine  /weite  Zii«uininenknnfi  wurde 
unter  <lcm  Voritit/,  des  nacliiiialigen  Hir  Lowtbian 
Bell  am  17.  Dezember  im  Weehninster  l'alace  llotol 
SU  London  «bgelialten,  auf  der  die  Satzungen  fest- 
gckgi  Warden.  A»ob  wurde  der  Haraog  von 
Davosakiremmdit  dia PrliddentoBwCid«  w  Obar» 
nehmen.  Weiterhin  wurden  im  Januar  1869  Mf  der 

Verstamtnlunf;  in  AVushiiii:ton  Hall,  NewcosUaHipon- 
Tvtie,  101  .Mitglieder  nufgenotnmen.  Ha«  erste  all- 

gemeine .Meeting  fand  im  Westmin^ter  l'alaee  Hotel 
zu  London  am  2ö.  Februar  18i>9  statt,  ebenfnils  unter 
ileni  Torsitz  Ton  Sir  Lussihian  Bell,  während  am 
23.  Juni  desselben  Jahres  der  Herzog  von  DcTonshiro 
feierlich  mit  der  Pr&aidentenwflrde  bekleidet  wurde. 
Ton  den  damaligen  Mitgliedern  aind  heute  noeh  88 
am  Leben;  hiervon  seien  erwihnt  der  Tonitzende 
das  Institutes  ̂ ir  Hii<;h  Hnll;  von  früheren  Vorsitzen- 
dan  Sir  Jame-<  KitB-m,  l>.  Windsnr  Kiehard«,  F..  I'. 
Martin  und  ̂ Vllll^llll  \Vhil\v<-ll. 

Das  Institute  Hteht  heute  miiehtiger  und  liliiliender 
dft  als  je  und  es  kann  sieh  rUbmen,  stet«  und  i'rf<ili:- 
raleh  die  Absichten  und  Urundsätze  durcbcel'übrt  un<l 
Tartiaten  zu  haben,  die  seine  Entstehung  veranlulit 
hatten,  nimlieh  ein  Vermittler  zwischen  der  Theorie 
and  Pnzb  dar  vanebiadanaB  Zweige  des  Elsen- 
httttanwasana  in  aain.  C.  G. 

Uebar  einige  Eigenschaften  d«ü  YanadlnstahleH. 

In  einem  Berichte*  boMpricht  \l.  V.  Lake  /u- 
niieliHt  kurz  die  (ie-(  hii  lite  sowie  die  huuptsiirhlii'lien 
Sbyaikalischen  Eigenschaften  des  reinen  Vanadiuni!«. 
n  Aaadilnaaa  blanm  wird  kurz  die  IlerNtellung  von 

Ferrovanadin  ana  den  Tanchiedoneo  Erzen  skizziert. 

Aus  den  nun  folgandan  Angaben  Ober  den  Einflnfl 
daa  Tanadinna  auf  die  maoianiaobaB  Eiganachaften 
▼on  Eisen  und  Stebl  mdditen  wir  die  folgenden  ber- 
vc>r!ie!ieii.  Allf^emein  erfahren  FeMtigkeit,  Zahitrkeit 
Bowie  WiderNlaiiil  gegen  Schlag  odurStoU  (hin  li  relativ 
geringe /uHütz-e  von  Vanadium  eini'  !.•  ili  it.  ndi  Steige- 

rung. Durch  Erniedrigung  der  Umwandlungspuukte  (i*) 
laaaan  aieli  niadrigara  Hftrtatemparatnren  wJUilan  als 

bei  reinen  KoblenstotTMtählon.  lUircli  iii<>  lltirtmiu' 
steigen  Zerreibfe-ttigkeit  sowie  Kl/i~li/i;ii1-i_-rrn/e 
bedeuten  ).  I>ie  folgenden  Zalilen  lie/iehi-n  sich  auf 
ein  Material  von  der  ZuManiinent..  t/unt,'  0,268  (ly  V, 

2,54  e/o  Ni,  0,156  «»o  C,  l),42  0,;o  Mn.  ü.u2-2"o  P  und 
0.088  s/o  Ausgeglüht    ergaben    «ich  folgende 
Werte:  /crreiSfestIgkeit 60  kg/qrom,  Kiastizitltsgrense 

48  kgi'qmm,  Dehnung  34  "/o;  hei  heiler  Rotglut  ab- 
geschreckt: Zugfestigkeit  1.53  kg/qmm,  Blaatisitits* 

grenze  136  kg,'i|mm,  Dehnting  10,1  "/<>■  Proben 
besiilicn  einen  I )urch(iie?4siT  von  1,'>,".I  mm  und  eint- 
Mebltiiige  von  60,8  mm.  IIuih  j;ehärtete  Material  liilit 
sich  hiorlioi  noch  4,77  tiial  verw  inden  und  zeigt  einen 
Terh&ltnismifiig  hohen  Widerstand  gegen  Schlag. 
Ebenso  gfinstig  varhlltaieh  daaMatoild  bei  dar  Kalt- 
biaganroba. 

Hinaielitileh  dar  Terwendnng  dea  Tanadinatehles 
unterscheidet  Lake  drei  KlasDen:  1.  reine  Vanadin- 

HtAhle,   2.  Vanadin-NickeUtähle ,   3.  Tanadin-t'hrom- 
«tälile.  Bei  den  ersteren  finden  »"icb  gewöhnlich  Zu- 

sätze von  0,15  bis  0,2.5  "  1)  Vaiunliuin.  Hierdun  b  wird 

schon  eine  betrHChtliclie  Lrliohuiip  ili-r  l'estii^keit  usw. 
erzielt.    Von  Interoaee  sind  die  foli^enden  Zahlen  : 

Weicher,   phospborfroier  ke.'qmin  4min  % J^tahl   48  84  II 
Derselbe,  im  Tiegel  um- 
geschmolzen   48,5  82  88 
mit  OJiSj^  Y,  im  ge- 

schmiedeten Zustend      88  68  11 

mit  1%  T,  im  ge- 
sohmiedeten  Zustand      86,5  78 T.8 
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mit  I  O  q  V,  ausgeglüht       71,5  67 

Tanadlostabl  Uftt  sieh  allgann^  gnt  sehwailao.  Bei 
den  Tanadin-Viekelstlblen  findet  man  gewahnReh  0,2 
bis  0,4 '/o  Vanadin  bei  2  Iiis  Nickel,  nierdureh 
lassen  sich  bei  ausgeglUhtetn  Material  FcHtigkeiten 
von  55  bis  61  kir  'irnm  bei  43  bis  .50  kg  i|inin  EU«ti- 

zitätsgreiize  und  iJO  bis  B'>  0,0  Dehnung  erzielen.  Ge- 
härtet zeigen  diese  .Sorten  eine  Fostigkeil  von  140 

bis  155  kg^qmm  bei  LSO  bis  1B7  kg  <{tnm  FlaatizitAts- 
grenzo  und  10  bi»  8  0,0  Dehnung.  Der  Vanadinzusate 
wirkt  hier  haaptoAohlieh  Inder  Weiae.  daß  ein  homo- 

gener, gut  aebmiedbarer  Stahl  erzielt  wird,  mit  ge- 
ringer Neigung  zum  Lunkern.  Vorwiegend  findet  er 

Verwendung  bei  hoch  lieanspruchtein  Konstruktion!«- 
material,  wie  Kolben-  und  IMeunlftangen.  .\cbheii  usw. 
Ks  werden  hier  fast  ebenso  gfinsti;;e  Resultate  erzielt 

w  ie  mit  < 'hroiu-NiekelMtabi  ;  rlabei  ist  die  Bearbeitung 
eine  leichtere  und  auch  die  Härtung  nicht  ao  schwierig. 
Von  den  Vanadin-Cfaromstiblau  sind  dia  folgandan 
am  beitanntaaten : 

c  V 

0,2070       1.(10  ">  0.20% 
0,40  ,  1.00  „  0,20  , 

Hier  bat  der  Vanadinzunafz  vornehmlich  den 

/'.vi  i  k.  dem  ('hrom«tBhl  seine  große  Naturhärte  zu 
nehmen  und  ihn  leichter  bearbeitbar  zu  machen.  Die 
Stähle  linden  Verwendung  zur  Herstellung  von  Kurbel- 

wellen, Schiffswallan,  Eiseabalinachsen,  Kugellagern, 
ZahnrSdem  usw. 

Dadurch,  dafi  das  Material  eine  gro8e  Dehnbarkeit 
besitzt,  iet  es  mfiglieh,  z.  B.  Automobil-Kurbelwellen 
durch  mehrfaches  Biegen  eincH  Knüppels  und  nach- 
beriges  Schmieden  im  (lesetik  herzustellen.  Ilier- 
dun  h  erzielt  man  in  himiilichen  Teilen  der  Welle 
einen  mäglicbst  günstigen  Verlauf  der  Faser ,  wäh- 

rend dies  oei  solchen  die  durch  Flachschmiedon  und 
nachberiges  Auastoflen  hergestellt  sind,  nicht  dar 
Fall  iat.  Danel>en  ergibt  sich  noch  eino  bedentenda 
Matorialanpaniis.  So  beaitat  i.  B.  eine  nach  leta- 
torem  Tanahrao  hargeatellte  seehofaoh  gekröpfte 
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Welle  TOB  82      PeHimi«wtcht  ein  8«linitad«f6irieht 
Ton  160  kcr.  Bii'^'t  man  nie  au»  dem  Knllppsl,  M 
vennindort  sich  Ictztoros  auf  die  Hälfte. 

Zum  SolllüM«!«  hriiiift  VorfaHHer  noch  einige 

Zahlen  Qber  die  h'eHti^kiiitsi'i^t'nHcharten  von  Mangan, Chrom  sowie  Vanadin  enthaltenden  Stühlen.  Da  hier 

jedoch  weder  die  Analyse  noch  der  phyaikaliache  Zu- 
stand dea  Materialea  näher  angegeben  wird,  so  lind 

•le  leider  aicht  für  «ine  Bewteilaog  maflgebend. 
DI«  Arbelt  lilt  im  •UgeoietiiM  den  EinflaS  des 

Yanadiams  in  einem  Tielleleht  in  gfinstigon  Lichte 
erscheinen.  Bei  den  starken  Preislreiboreien,  denen 
lit'ute  dnH  Vanadin  hauptsächlich  in  Aniorika  unterliegt, 
«ind  alle  von  dort  herrührenden  Berichte  hiorilb<>r 
mit  Vorsicht  aiifziiiiolimen.  l-^inen  veredelnden  Ein- 

fluß besitzt  Vanadium  Jedenfalls.  Ob  derselbe  aber 
ein  direkter  ist,  derart,  daS  durch  die  Bildung  von 
festen  Kisen-Vanadin-Lüsonfen  sowie  Vanadin-Eiaen- 
KnrUden  ein«  TergQtang  der  •Inidnen  Konatitaeaiea 
stattfindet,  oder  ein  indirekter,  indem  eine  weitergehende 
Desoxydation  nsw.  erzielt  wird,  dürfte  noch  nicht  mit 

Sicherheit  foHtHtehen.*  Interessant  wäre  es  jodonfalls, 
ein  sauerritotYreichoH  Material  im  Tiojjol  mit  vorttchiu- 
dcnon  Y^anadinzurttitzon  umzudchmolzon  und  die  liier- 
durch  erziehe  Abnahme  im  äauerstoffgehalte  fest- 

Kritische  Betrachtungen  über  den  prenfllachen 
Mfailitorlalerlafi  tom  tOi.  AyrU  UOS  beMb 
AuflhraasslMStlmmnneron    fOr  den  Bm  VOB 

Schornsteinen. 

In  dem  .H  a  n  n  h  e  i  m  e  r  B  o  z  i  r  k  a  V  c  r  c  i  n  d  ü  u  t - 
ach  er  Ingenieure  wurde  von  Direktor  Carl 
Qnab  ein  Vortrag  gehalten,  in  welchem  derselbe 
Aber  Stabilitütsberechnung  von  Fabrikscbornsteinen 
■prneh.  Er  kritisierte  den  in  der  OaffantUclikeit  sehoo 
mehrfach  beanstandeten  MlniaterlalerlaB  vom  80.  April 
190S,  in  welchem  bestimmte  Anhaltsvnrschriften  Qber 
den  Bau  von  Falirikuchornstflinen  gerieben  wurden. 
Ilr.  (taal)  stellt  zunärlint  fr-t,  .iaB  der  Miiiirttcriai- 
erlaß  nicht  präzis  und  klar  t;i  iun;  u'ufalit  int.  Der- 

selbe Bpricht  üowolil  von  ki:  \S  inddruck,  als  auch 
von  löO  kg.  Er  lAtit  eine  Drucklieanspruchung  von 
IS  bis  15  kg  nie  normal  zu,  gestattet  eine  Bodon- 
baanapmchnng  Ton  3  bis  4  kg  und  varlangt  fflr  die 
Bcfeehnnng  der  Bodenbeanapruchnng  flbenaapt  aar 
125  kg  Winddrnck,  so  daß  infolge  dieser  nicht  ge- 
nflgond  scharfen  l'räzisierung  viele  Mißvorständniss« 
cntctandi'ii  sind  und  noch  onti*tohon.  Hii  rvon  voll- 

ständig ab^L'Helicii,  liat  der  MiniHterialerluLl  al>er  a\K'li 
die  BeschlÜHMe  der  m.  /.  eingesetzten  Konimi.snion  niclit 
genüi^end  berücksichtigt,  sogar  teilweise  außer  acht 
gelassen.  Diese  Kommission  hat  empfohlen,  bei  allen 
Scliomateiaen  bia  m  75  n  H9h«  und  8  m  oberer 
LIebtwoito  oln  fBr  nllMnal  für  dl«  Boraehnuttg  dar 
flnmkhanwmninhiint  in  dl«  flt^&tlltabereehnung  einen 
•fauraeetsennen  Winddruck  von  150  kg  f.  d.  Quadrat- 

meter anzunehmen,  da  Winddrückc  bijt  144  kg  f.  d. 
Quadratmeter  im  Jahre  IHTTi  einwandfrei  festf^estellt 
worden  wur-'n. 

Verfusdor  erachtet  es  daher  für  unzulässig,  daß  der 
Ministerialerlaß  sich  fibor  die  Tatsaidie  des  wirklich 

gemessenen  Winddrackes  von  144  kg  f.d.  Quadrat- 
meter hinwegsetst  and  überhaupt  gestattet,  mit  125  kg 

an  rochnaa.  Hr.  Oaab  lieanatandet  alsdann  die  vom 
MlnisterialerlaB  gestattete  flberaos  hoho  Dmekbean- 
Sfiruehung  im  Mauerwerk,  ilie  Inut  dem  Ministerial- 

erlaß 86  kf;  f.  d.  Quailrftt/i  iuimeter  betracron  ilarf. 
Die  KonuiUHition  hat  b.  Z.  di'-  Hübe  der  I l.-ui  k I  iiii- 
spruchuug  abhängig  machen  wollen  von  der  Bauzeit 
■•Ibst   Hr.  Gaab  wios  aaoh,  daS  nater  Uniatladen 

*  Vorgl.  »Stahl  und  Biaea'  1907  Nr.  81  8. 109t. 

in  88  Arbeftatagan  Sohomateiaaialen  bis  85  m  H8ha 
und  1,20  III  oberer  LMitweite  ferti^'t^estellt  worden 
können.  Nun  int  aber  fOr  die  Vr rsuebi'  mit  Mörtel- 

probon, oder  f4'rtii:i  ii  M.iui  rwerk-k  irpern  eine  \h- 
bindezeit  von  28  Tttgun  Voraut-Het/ung,  da  die  l'rü- 
fnngsanstalten  diene  Zeit  als  notwendig  erachtet)  für 
das  ordnungsmäßige  Abbinden  des  Mörtels.  Krst  nach 
diesen  28  Tagen  werden  die  botruffonden  Mörtelpruben 
odor  ManerwerkskArpor  dea  Yaranctiaa  aaf  Druck- 
beanspraehnng  nnterworfen.  Es  tritt  somit  niadeatena 
für  den  während  dieser  28  Tage  gemanortea  Teil  des 
HnbnrnHteines  der  Fall  ein,  daß  der  Mörtel  nicht  dle- 
jeni^je  Zeit  zum  vollHtündiKen  Abbinden  trefiniden 
hat,  welche  die  Mdrtelprolien  oder  VerHUchskurper 
gehabt  haben.  Aus  diesem  Grunde  «ei  ch  voll-tiiiidi^' 
unzulässig,  selbst  unter  Voranaaetzung  einer  sehn- 
fachen  Sicherheit,  diesen  Teil  dea  Manerwerkea  mit 
derjenigen  Drnckbeansprnehung  sn  bolastsa,  die  vom 
IDidslarlalerlaasa  angalaasra  wird,  Ittdott  die  aa 
Mauerwerkak5rpern  ermittelten  DrnckfaatigksHssaldsn 
zugrunde  geleirt  werden.  Der  Ministeriuerlafi  setzt 
sich  dadurch.  daH  er  ausd riiekli.  h  ti.  tont,  daß  er  von 
einer  BerQck8ichtii,'unf;  der  A  lilMinii  zeit  abgesehen  hat, 
i>i  Widersjirucli  mit  der  oiiiIjii  Ii  ■n  nlltfiirliehen  i'ra.xin 
und  mit  den  auf  rein  phyBikHlieicbon,  auf  Naturgesetzen 
borahenden Tatsachen,  da  ein  allen  Wittorungseinflflaaan 
aasgesetzter,  im  Bau  befindlicher  Schornstein  in  den 
28  Tagen  noch  nicht  ao  gut  abgebunden  liaben  wird, 
wia  MaaorwarkskSrper,  weleh«  wihrend  ihrer  Abbinde- 

zeit a.  B.  einer  liege nperlode  nicht  ausgesetzt  ge- 
wesen sind.  AViilirend  der  KommissionsbeHchhiU  die 

höcbst/.uläüüigo  Druckljeiiiiitpruchunjr  festlegte  mit  den 
Worten  von     +  ■  Si  liorn!«i<-iiilirdie  in  Kilogramm 
f.  d.  t^udratzentimeter,  ho  daß  z.  B.  bei  der  von  der 
Kommission  als  im  allgemeinen  vorkommenden  grüßten 
Schornatoinhöhe  von  75  m  über  Erdhöhe  sieb  eine 
Druckbeanspruchung  von  16,75  kg  ergibt,  läßt  der 
MinisterialarlaB  Dmokboanapruchungaa  bia  85  kg  fBr 
alle,  aneh  für  die  kleinsten  SehomstslB«  so.  Laut 
KommiHsionsbeschluB  wOrdo  eine  Druckbeanapmchnng 

von  °J5  kg  erst  bei  einer  Höhe  von  183  m  an- 
lässig  sein. 

I)ie  Folgen  der  durch  den  Ministerialerlaß  nicht 
geniiijend  berücksichtigton,  aber  durchaus  notwendigen 
Abbindezeit  des  frisclien  SchornstoinmauerwerkH  und 

im  (JnUhigkeit  des  friaohea  Mauerwerks  hohe  Drnek- 
spMnmagMi  »ufannehnua,  Saigon  sich  in  der  Praxis 
•B  den  vfelon  sehadhait  gowordenoa  nad  Toparatnr- 
bedOrftigen  Schornsteinen  in  größerer  Zahl  als  Tor 
dem  Ministerialerlaß.  Hr.  Qaab  kritisiert  auch,  daß 
der  Ministerialerlaß  nicht  mit  genOgender  Schärfe  die 
zehnfache  Sicherheit  gegen  Zerstörung  de»  M  auer- 

werk h  durch  Druck  betont,  wohl  abi-r  wiederholt 
von  Steinen  mit  einer  über  2ö0  kg  liegenden 
Druckfestigkeit  spricht,  so  daß  die  PrQfungsbeh5rda 
bei  Durchsiebt  einer  StabilitAtsbereehnung  leicht  ver- 

anlaßt werdsa  luma,  sich  mit  dem  Nachweis  der 
hoben  Dfuekfaet^^icait  der  Steine  sn  bega^^ 
Hr.  Oaab  wolat  darauf  hin,  daB  Steine  ton  weniger  ab 

2,')0  k^'  Druckfestigkeit  nicht  als  besonders  gute  Steine 
an^'eselien  werden  ktinnen;  zeigen  doch  früher  nu«- 
goführte  Versiiclie.  daß  schon  gewöhnlii  he  llmter- 
mauerungSHteine  durchschnittlich  203  k^,  llartlirand- 
steiae  durchschnittlich  H38  kg,  Vorblender  durch- 
aehaittUch  383  kg  und  Klinker  durchschnittlich  430  kg 
Druckfestigkeit  besitzen.  Hr.  Uaab  hält  auch  heute 
noch  bi  allen  Punkten  an  den  Beseblflasen  der  seiner- 
zeittgen  Kommission  fest,  die  ihre  Vorschläge  grflad- 
lich  er\vii:,"'n  und  auf  Krfnhruni;  basiert  hatte  und 
l-eiiint,  iliiU  iliene  immer  auf  umfasnenden  Fncbkennt- 
iii-i-eii  heruhenden  Ansichten  vordient  hätten,  ohne 

irgendwelche  Aenderung  seitens  dos  .Mini^teriuiUM 
angenommen  zu  werden. 

Hr.  Qaab  möchte  nun  noch  dem  Kommiasioos- 
beseUuS  sngefflgt  babea: 
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1.  die  AnSerMbtUmaDg  der  Erdauflast  auf  dem 
Fvadamantkllrpar,  d«  an  «iiueLien  StoUea  nach- 
gewiwen  iroruB  tot,  d«B  dar  geaamt»  Erdkflrper  In 
sich  HO  feHt  geworden  war,  daB  ein  Druck  auf  das 
tiefer  ̂ setzte  Futulamont  nicht  mnhr  vorhanden  war; 

2.  daß  Steine  unter  "i.')!)  k^;  f.  d.  (^uailratzi-ntimeter 
Druckfeatigki'it  überhaupt  nicht  zuj^claBHcn  wi-rUen; 

8.  daS  eine  Minimalgrenze  für  den  lii^hernnch  nicht 
in  Berückaicbtigang  gt>/()gi>nen  kritiaebon  Winddruck 

geschaffen  wirtt,  so  ilali  der  N'achweia  zu  bringen  ist, daft  «ach  bai  kioinerea  SehomatoinMi  der  kritiacbe 
Wtoddraek  in  jedam  Falle  ia  dem  tber  dem  Terrain 
befindliehen  Teil  des  Sehometrine  Ober  200  k(  f.  d. 
Quadratmeter  Hegt. 

Hr.  Oaab  verlangt  ferner,  daß  die  kleineren 
Sehemateine  mindeetene  yleleh  leharfen  Bedincnngen 
nntenrorfen  werden,  wie  die  ̂ Ben  Sehometeuie,  da 
die  kleineren  Schornsteine  weniger  in  der  Lage  aind, 
allen  EinÜflssen  ho  WidorHtand  zu  leisten,  wie  diee 
bei  den  großen  Sehorn^tt  inen  mit  ihren  in  der  Kegel 
großen  Gewichten,  jrroüi'n  Mastten  und  Rilnnti^jen  Ver- 
hSltnissen  zwincben  Hohen  und  Licht»  i  kuii  inii^'lu'h  im. 

Zum  iSchlusHe  Heines  Vortraguit  verlangt  Hr.  ((aab, 
darauf  hinzuwirken,  daS  der  MiniaterialerlaU  möglichst 
soluell  einer  Prüfung  und  Abindemng  unterworfen 
wird,  damit  im  allgemeinen  Intareeae  beaaere  Sleher- 
heitabedingungen  bei  dem  Baa  van  Fabrikiehomsteinen 
erreicht  werden,  als  bisher.  H.  Seif. 

Nachrichten  vom  Eisenmarki 

Die  Lage  des  Bohei8enge8ch&ft«8.  —  l'ebor  dat« deutsche  Qeacb&ft  ist  nacbtriglich  xu  berichten,  daß 
der  Versand  im  abgalnnfenen  Monat  Angaat  anBerordent- 
lich  stark  geweaett  tot  ud  der  Uknwtra  In  diesem 
Jahre  dagewesenen  Ziffer  gteiehkommt.  Die  Roh- 
atoeBVorratr  hiiluti  nirlit  unbeträchtlich  abgenommen, 
so  dab  ilif  Ivuinihi  luilt  initiier  wieder  auf  die  laufende 
Erzeutrinif;  an^^e  wiesen  iHt.  l)er  noeh  vorli'ijetule 
Rostbedarf  wird  zu  den  bestehenden  Syndikatspreinen 
von  der  Kundschaft  gekauft. 

Der  englische  Roheisenmarkt  war,  wie  uns 
unterm  14.  d.  M.  aus  Middlesbrongh  berichtet  wird, 
in  der  letitan  Woehe  keinen  giofien  Scbwanirangen 
unterworfen.  Fflr  Eisen  ab  Werk  betragen  die  Preia- 
unterschiodo  niomala  mehr  als  0  Penco  und  anoh 
fQr  Warrants  nur  eine  Kleinigkeit  mehr.  Das  Oe- 
Bcluift  war  zu  Anfanp  iIit  Wdili,»  lebhafter,  ho  daß 
recht  bedeutende  Absehlüti-e  stattfanden.  Die  KDa|)|>- 
heit  an  Einen  ab  Werk  hfllt  an  und  orBchwcrt  die 

Verschiffungen  sehr.  Für  Nr.  .3  («.  .M.  H.  werden  sh  ö.'»,' — 
bia  sh  56/ —  je  nach  Marke  notiert,  für  iiiimatit  in 
^eiehen  Qnaatititon  1,  2  und  8  ah  79/-  netto  Kaaee 
ab  Werk.  Far  Warrants  Meten  dl»  Kaaae  Ktnfar 

•h  54/4*/*  d.  Die  TerscbifTungen  sind  nur  etwas 
hinter  denen  des  vorigen  Monats  znrflck.  In  Connals 

hiesigen  Lagern  befinden  Hieb  jetzt  ITDU.'H  ton», 
davon  sind  165081  tons  Nr.  3  und  8547  tons  btandard- 
Qnalititen. 

Verein  dentscher  ElstengieBerelen.  —  In  einer 
Versammlung  der  MitteldentHch  -  SiSchHiscben  Gruppe 
wurde  am  6.  September  d.  .F.  f(  »t::i •^t(■llt,  InlS  an- 
geeicbta  des  FrciHstandei«  der  Hohmaturialicn  von  einer 
l'reisertiiftßigung  auf  Oußwaren  in  abaehliarer  Zelt 
nicht  die  Kede  «ein  könne. 

Versand  des  Stahlwerks- Verbandes  iiu  .Vuuust 
1907.  —  Der  Versand  de»  Stahlwerks  -  Verbandes  in 

Produkten  A  betrug  im  Berichtsmonate  .'12 1  4i'.;t  t 
(Rohstahlgewicht),  stellt  aomit  den  höi  hstcn  M><nats- 
▼orsand  des  laufenden  Jahres  und  den  dritthöchsten 
Überhaupt  dar.  Er  QbertriiTt  den  Jallreraand  am 
33  048  t  oder  6,76  %  and  den  AugnstTarsand  dea  Voi^ 
jnbree  um  48818  t  oder  8,17  «/o. 

Versandt  wurden  im  .Vuirust  an  Halbzeug  139  64!St 
jgegon  121  574  t  im  .luli  d.  .1.  und  147  384  t  im  .Vugust 
190»;,  an  Kiwenbahnmaterial  rJ5  718  t  f;egen  1**T151  t 
im  Juli  d.  .1.  und  146.'I54  t  itn  August  1906  und  nti 
Formeisen  ist;  lüü  t  gegen  179  701  t  im  .luli  <1.  .1 
and  183  919  t  im  August  1906.  I>er  Augn-tversand 
war  somit  in  Halbzeug  um  18  071  t,  in  Eisenbahn» 
»Aterial  am  8567  t  und  in  Formeiaen  um  6405  t 

hoher  als  Im  Vormonate.  Dar  Ealbseugreraaad  Aber» 
trifft  die  Beteiligungsziffer  fOr  Angnat  um  14  o^.  Oegen- 
Ober  dem  gleichen  Monate  des  Vorjahres  wurden  an 
Eiaenlmliniiintr-rial  ll''f64  t  und  an  Formeisen  "ilHT  t 
mehr,  au  Halbzeug  dagegen  7739  t  weniger  versandt 
Der  TarUUtnisnJUUfa  Anteil  dea  Inlandaa  am  Oeaam^ 

—  Industrielle  Rundschau. 

vorsanda  ▼on  Kalbzeug  war  über  8*/«  höher  als  im 
Angnat  1806  und  rund  14  o/g  li0har  als  im  Anguat 
1905;  der  Anteil  dea  Iniandaa  am  BanMangversaoda 
fOr  dto  Zelt  von  Jnnnar  bto  Aagatt  1907  atallte  aleh 
um  rund  8'/*  */•  hSher  als  In  dereelben  Zeit  daa  ̂ har- 
gohendon  .Tahres.  .\uf  die  einzelnen  Monata  vartallt 
sich  der  Versand  folgendermaUen ; 

KUrntiiiha- 

Korm- 

<i  raaml- MM 
1 

iKtat«>rlikl 
cUrn 1 produkt«  A 

August  .  . 147  884 146  854 
183  919 477*  657 

September . 
138  280 

149  4H0 156  (;r,9 
444  429 

Oktober.  . 158  284 176  9T4 166  304 501  .'162 November  . 
150  077 181  331 

155  38.') 

4H2.  793 
Dezember  . 142  008 175  144 

131  87.T 
449  025 

IWT 
Januar  .  . 154  815 188  886 146  870 489  571 
Febmar.  . Hl  847 188111 184806 449864 März  .  .  , 147  768 806188 US  878 606809 
April  .  .  . 148616 178818 166848 481974 
Mai  ... 

130  3G3 916 175  02 S 489  307 
Juni    .   .  . 136  942 

2U0  1 24 

177  .'j'.'T 

:>\4  663 
Juli    .  .  . 121  574 187  151 701 

4HS  426 

Augu»t  .  . 
139  645 195  718 186  106 521  469 

Vom  schwedischen  RiHenmarkt«.  —  Auf  der 
am  28.  August  d.  J.  in  Stoi  klii>lm  ab^'ebaltonen  Ver- 

sammlung der  K  i  M  e  n  w  (■  r  k  «  -  V  e  r  (•  i  n  i  u  n  wurde, 
wie  die  „Kölnis'-lie  Zeitung"  berichtrt,  von  li.m  V(ir- 
sitzonden  u.  a.  folgendes  ausgeführt:  Seit  der  vor 
vier  Monaten  abgehaltenen  Versammlung  liat  der 
aehwedieehe  Eiaennarfct  aieh  wenig  verSadert  nnd 
srinan  featon  Chacakter  balbahalteB.  Dia  sehwedtodian 
Eisen-  und  Stahlwerke  sind  wShrend  das  Tarioasanan 
Zeitraumes  toU  beschfiftigt  gewesen  nnd  sind  es  auch 

jetst  nocll  auf  Iftnger  hinauH.  was  jeilm  b  zuni  ct'<!W^n 
Teile  auf  den  weneiitlich  geHtii'f,'eni'ii  Inlandhitedarf 
/urückzufQhron  int.  Die  Statintik  für  liie  erste  Hälfte 
dieses  Jahres  zeigt  eine  bodeutendo  Erhöhung  der 
Roheisen-  nnd  Martinstahlerzeugung,  wogegen  die 
Erseogung  Ton  Luppen  und  Kobschienen  trotz  der 
grBBeren  Ausfuhr  zurückgegangen  ist.  Die  Oesam^ 
ersaagnag  von  Martin-  und  Bosaemeratolil,  Lappen 
und  Rohsehlenen  wihrend  der  ersten  Hllfte  1907  ist 
immerbin  noch  um  anniiliernd  |0(MiOt  trröller  alH  in 
derselben  Zeit  de»  .Jabrei  1906.  Da  die  Ausfuhr  in 
Wal/-  iitui  Si  liiiiii/ilr iHcii,  Stuhl,  Walzdrabt,  Hlocbeu 
und  Uöhren  um  runil  sooi)  t  ge>;enübiir  1906  zurück- 
^•egangen  ist,  so  ergibt  wich  auH  di-r  Statintik,  daß 
die  starke  Beechftftigung  der  Werke  zum  großen 
Teile  durch  ainMl  wesentlich  gesiiegcnen  Inlands- 

bedarf hervorgemfen  worden  ist.  Man  urteilt  daher 
jetzt  allgemein,  daB  der  sehwedisehe  Bisenmarkt  in 
Zulranft  weniger  ah  bisher  vom  Auslände  nnd  mehr 
von  dem  Absätze  in  Schweden  selbst  abhingig  eein 
wird.  Die  heuti:,'e  Marktlajje  wird  allvretnein  aU  lO- 
friedenstellend  bezeichnet.  Schwedisches  Lancashire- 
Eisen  noHerto  am  88.  August: 
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ino  stahl  ud  EäaMi.    NaekridtteH  vom  Euenmarkl« —  ImbubrielU  BundaehmH. S7.  Jfthrg.  Nr.  88. 

OoMhmlodetea  fob  0«ili*abi>rc  fobSlockkoln 
ataagmeiMo  10^  7di6d   lO^e  5«b  Od  QraadprMS 

Stant^oneifon    9  jC  I hIi  o d     9ü  I2Bh  fid  „ 

^'&gelciBen  ..    9.£17BhOd     9X  lösh  ud  Effektivpr. 
allM  fftr  die  englMdie  Tonae  n«tto  Kaw*. 

Eisen-  nnd  HetalÜBdnstrie  in  Britlsr Ii  -  (HU 
iudien.  —  Kill  Kplegentli<  lii>r  Mitnrln-iter  scbreibt  im« 
•UB  Kftlicutta: 

Im  AiMciilnue  ao  Uir«  Mittoilungen  lU>er  das 
VerlüUtai»  dar  eniopiiwbeii  Eiafdir  in  der  Eiaen- 
indnatria  ladieaa*  möchte  ich  auf  einige  neue  eng- 
ÜBche  üntamelimon^en  hier  im  Outen  hinweisen,  die 
zur  (iouü^o  bcwciMfti,  \sir\i<  l  niiiii  <  urH|iriiR4"her8eit8 
noch  tun  könnte,  um  mit  Indien  iti  ( ii  si  luiftsvcrbin- 
dung  zu  kommen,  oiUt  um  liirr  i'ii:i'ni'  iniinstrielle 
Werke  zu  orriditeD.  Bis  jetzt  liat  Kurland  fast  allein 
die  Vurleile  eaivpSiaelicn  rebergowicbtea  auszunutzen 
Tarstanden,  aad  da  groBer  Teil  alier  hieaigea  Meu- 
grflndangea«  die  man  ala  ladlaelien  Forteobritt  be- 
«eiclinet,  sind  rersterkte  enfllaebe  SehSpfongen, 
die,  geschaffen  mit  c  D^'liNcbem  Oelde  und  englischem 
Unternehmunj^j;eiHte,  ihren  nuiteriellon  Krfnl;,'  En;;- 
Isnd  zuw  enden.  So  z.  H.  hat  «ich  in  Ii  u  r  in  a  eine 

iiiilii-trii'lle  (icscüjicbaft  auf^etan,  die  in  ihrer  Art 
grillier  int,  alt«  die  bekannte  „Bengal  Iron  and  St'  il 

Conjpany".  Das  neue  Unternehmen  will  ailr  Mr- 
talle  Indiens  in  sacbi^emäUer  Weine,  »oweit  nln  irgend 
mSglicbf  verwerten,  ingbesondero  Blei,  Eisen,  Kupfer 
oad  BUber,  Sftmdiche  Maaohinea  und  Werkzeuge 
allemeueater  Konstmlction  sind  ans  England  Itezo^'cn 
wordi'ii.  Wie  LrroÖartig  und  auHnedehnt  der  üi'triidi 
eitn;i'rii  htet  wini,  beweist  «chon  der  UiMBtarL  I.  iluli 
man  über  55  Meilen"  Her^rwerkhuebift  mit  einer 
svhmaUpuri^'eu  lOiaeubabn  verHehi'U  wird,  mo  diili  der 
Verkehr  von  und  nach  den  (irnlien  elienHn  wie  der 

Teraand  nach  dem  staatlichen  Hauptbahn  •Xetxa  ohne 
SebwierigkeiteB  an  bewerkatalBgen  iat. 

Act len  •  Commandit •  Gesellschaft  Aplerbecker 
Hatte  Brttgnaiin,  Wejrtoad  *  Co.,  Aplarbeck.  - 
Wie  der  Recbenschaftsbariefat  für  190«;U7  mitteilt, 
konnte  das  Roheisensyndikat  Inti  der  sehr  gOnstigen 
Mnrktla^re  für  ItoheiHen  der  OeHcllsehaft  wie  allen 
(•einen  Mitijliedern  ^'enClecnd  Auftrflire  ziiteil<-n  un<l 
auch  bohscre  IVeiwe  zahlen.  Hieser  .Mrbrerh'-  wurde 
jedoeh    dur«  h    » r'Hi'iulii  b    fre-<leit'iTti'  UoliMtalTkosten 
lind  erhöhte  Arbeitalöhne  gröbtenteÜH  wieder  aus- 

<;lichen.  Der  Hochofenbetrieb  verlief  unccstürt; 
doch  war  ea  infolge  Arbeitermangels  und  zoitwoison 
Febleaageeigneter  Eiaeaerte  nieht  mftglieh.  äiu  Betriebs- 
einrichtungen  voll  aascaantten,  so  dafi  die  Roheisen- 

erzeugung nur  von  78  600 1  Im  Vorjahre  auf  88  770 1  ver- 
mehrt ttiTdi-ii  konnte.  In  d^  r  (iieüerei,  die  glcich- 

Inlln  unter  .VrheitiTiiiiuiiri  l  zu  Iridcn  hatte,  wurden 

5f>**l  |i.  V.  MiS'i)  t  r.i-riitruU» art-n  hi'rgeütellt.  Dit 
Bericht  weii>t  mit  UedautTn  mit  den  fortwährenden 
Arbeitorwuehsel,  nameiiili<  li  in  der  Formerei,  und  die 
damit  verbunden«  verminderte  lieiatung  hin;  nur  52 
unter  je  100  IlQttenarbeitern  standen  ein  Jahr  und 
Ilager  in  Arbeit,  wihrend  48  v.  Ii.  dureh8<  bnittlich 
nur  5  Monate  auf  dem  Werke  beschSftigc  waren. 
!>('r  Jahresvcrdieiiflt  der  Arbeiter  (ohne  die  jugend- 
li.  beni  htieg  von  i:i:t4,57  .  r-  im  Jnbre  1904 '05  auf 
H37,'JU.«  im  vorletzten  Jahre  und  l47t>,H4  •»  im 
letzten  ( ifHihiifl* jähre.  .\n  Ki-tener/en  wurden  auf 
(Jrube  /nfHHif,'  tilut  k  03  4Sli  i5s  K 1 6 1  t  S]mti  ir,4  ni4ti  in 

und  auf  den  Bredelaer  Oruhen  -lAv^:'  r>-,\tiH)t  Hm- 
eiaanataln  gcfSrdert.  Die  letzt^v  lucjnten  Lrze  i<ind 
M  arm  an  Kiaea,  daB  es  »ich  bei  den  hohen  Koks- 
preiacn  nicht  mehr  lohnt,  sie  zu  verhQtten.  —  Der  Rob- 

*  ,8tahl  und  Eisen**  1907  Nr.  27  ». 
I  Meile  »  1809  m. 

gawina  fm  Beriohtajahre  beläuft  rieh  auf  709006,7»  J( 
gagea  58b  840,16  Jt  im  Jahr«  mvor,  für  AbaebreiF' 
bangen  aind  8142S4,S8  Jt  sn  kBnen,  ea  verbleibt  so« 

mit  ein  Keinirewinn  von  395  382,51  (i.  V.  324  977. »',7  i  «. 
Hiervon  Hielicn  der  Hiicklage  200CK)  -M  zu,  nn  Tanti'"  nien 
rtind  I.').s  i  «  /(i  /.ahleii  und  an  liflnhnunu''  ii  und 
rnter»tiit/.iin;,'en  »(dien  ;iHI3tl,H7  *  veri;üt.>l  werden. 
Die  ültricn  UlKltlOO.«  erlauben,  i'iiu'  l»i\ideniie  von 
luo/o  *uf  naeb   Lhnwandlung  der  im  Vorjahre 
noch  vorhiindeuen  drei  Stammaktien  Jetzt  nur  aua 
Vorzugsaktien  beateheade  Ornndkapital  voa  8000  000  wK 
an  verteilen. 

Aetiea  ■  Oesellschalt  Heggoaer  Walzwerk» 
MegXMi  i.  W«  —  Wie  «na  dem  Bertehte  des  Voi^ 
Standes  n  entnehmen  ist,  war  das  Werk  wihraad 
des  ganzen  abgelaufenen  RechnongitjahreH  sehr  stark 
lieHehüftigt,  und  das  an  sieh  schon  günstige  Ergebnis 
würde  iioeb  lieitaer  gewesen  si  iii,  wenn  nicht  einige 
HetrieltHHtörungen  einen  erheblichen  .\u»fnll  in  der 

Krzeugung  verurNacht  bütten.  I.eiiler  konnti'  am  li  liiu 
im  vorletzten  üesehäftsjahre  be:<chlo8Henc  neue  Wala- 

warfcaanlage erst  im  Frühjahre  fertiggestellt  nnd  zudem 
wegen  nngenOgeader  Zufuhr  voa  Ualbseng  nnd  infolge 
Mangele  an  gesehnltea  Arbeltertt  aodi  aieat  genOgaad 
ausgenutzt  «erden.  An  PartIgCabrikaten  (mabeleen, 
lllech.  Draht  und  Hufeisen)  wurden  S3  922  (i  V.  «3  528)  t 
im  \V,Ttr  \o!i  :iM:!l.'r.  I  21;  1  ■?:('.»  I  "  versandt:  licr 

(icüamlunibclilag  lietriiir  4r_'l.'i.'>4  (ItrilTyriHi  «.  Kur 
die  neue  Wnlzwerksanlagi',  für  die  Vergriiliinii.^^  diT 
Kingofeosiegelei,  deren  Krzeugnii«He  zu  lohnenden 
l'reisen  ab^aetlt  worden  konnten,  sowie  für  weitere 
Vcrbcsflerungen  im  Betriebe  wurden  insgesamt 

449386,62  .*  vcrauagabt.  Der  Torratabastaad  var» 
minderte  eich  bei  vorsichtiger  Bewertung  Ma  snm 
Schlnsae  des  Bericbtajahres  von  501 300  aaf  411 101  Ji. 
Der  KechnnngHaImchliiH  ergibt  nach  Abaebreitiung 
von  7!» 8Htl,e'.-_'  li.  V.  41)  l84,i;'.M  *  einen  Gewinn  von 
234^47, '.i.'j  li.  V  ;  4 'M:,  s.'i  .#.  .Vuh  dienern  lietrage 
sollen  der  bchnnderen  Rücklage  7,')0i)  .H,  dem  Del- 

kredere-Konto :toaü.*und  dem  ArbeiterunterHtützung«- 
konto  5üO0  >M  Uberwiesen,  an  Tantiemen  und  i(e> 
lobnungen  insgesamt  27  709,35  .$  ausgezahlt,  an  I>ivi> 
deade  u;2500.«  (IS*/*)  verteilt  und  endlieh  auf  aene 
Baehnung  2S  638,60  Jf  vorgetragen  wardOB. 

VrM,  Krupp,  AktlwigMallicluifl,  9m«».  — 
Die  Gesellschaft  hat,  wie  daa  «Iserlohner  Tageblatt* 
berirhtet,  das  L e n n e - E I ek t rl zit 8 tswork  Sieset 
bei  Plettenberg  erworben,  um  Vt'r^*Ul  In-  zur  rationellen 
Erzeugung  von  .Stahl  durch  dm  elektriHchen  Strom 
wieder  aiif/.iin«  hnim.  Das  Werk  Sienid  wiir'ie  im 
Jahre  l'.K>4  von  diT  in  W(  rdohl  begründeten  Finna 
Deutsche  elektriM  lie  Stahl wt  rkc  erbaut.  Seit  1905 
hat  der  Betrieb,  an  dem  auch  französische  Fachiante 
betelUgt  geweaen  sind,  geruht 

Tel  per»  A-  Co.,  Aktien  goüellschaft  für  Walxea» 
gufi  ia  Slegaa.  —  Wie  der  Voratand  berichtet,  wur 
die  BesehAnigaag  in  abgelanfeaea  Rechnungsjahre 
1906/7  ananterbrOBhea  sehr  stark,  ao  daü  die  Er- 

zeugung welter  erboblieh  gesteigert  werden  koaate. 
InilcHHen  wurde  diewcr  Erfolg,'  dadurch  aiif^-eboben, 

daß  CS  nicht  im'iglii  li  war,  dni  am  I.  Januar  l'M»7  in 
Krall  tr -h  ridi-n  erneuten  Aiifprein  für  HdIu  is«  ii  auch 

in  den  \Va!/eii|ireiHen  /.um  Aufdruck  zu  brincen.  l'nter 
lierück«iclitigung  des  \'ortra;^'cs  von  15  7C1,27  und 
nach  Abzug  der  Uescbäftsunkosten  bleibt  ein  Krlö» 
von  240689,51  (i-  V.  260654,56)  Jlf.  Hiervon  sind 
47  766,79  Jt  fOr  Abschreibungea  aad  5660  Jt  für 
Kursverluste  n  kBrsen,  12000  .4  werden  der  Rfiek» 
läge,  7r.K0  «  dem  Auf.sichtsrate  und  10O0O  .4  dem 
l  iitcrstiitzungskonto  flberwici-en,  an  lielobnuiigen  wer- 

<li  n  :i'iO>KH  vergütet  und  endlii  h  an  Dividen'le  1  4  1  i>'>i'  » 
(12  Uo)  verteilt;  demnach  bleiben  I88ä2,12  auf 
neue  Rechnung  vonatragea. 
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Bheinische  Stablwerke  ni  bnisbars-Meidericb. 
—  Wie  der  Beriebt  de«  Voreteade»  rOr  1906;07  ber» 
voriiebt,  werea  ■Inttiebe  Abtoilongen  dee  Uaterneb- 
mene  dee  ganie  Jebr  blndurcb  ToUeuf  beBchArti);t; 
die  Hentellong  von  Welzfabrikaten  bStte,  da  v»  an 
Abeetl  nie  feblte,  noch  vcrtm'hrt  wonli'tt  können, 
wenn  ̂ SBere  Menden  K(>hi'i»en  zur  Verfiit;"np  go- 
standen  lifitten.  Obwohl  iiit>  Lrzeuf;ung  von  iiuljelcton 
und  Stahlfabrikaten  nicht  uucrhcblich  t^esteigert  «urdi\ 
war  es  docb  nicht  niöf^lich,  allen  AnfordermgeD  ge- 
reebt  sn  werden.  Die  Verkaufapreiee  waren  weeeafc. 
Beb  bSber  ale  im  Yorjabre,  gleuifaieitii;  ellegea  aber 
•Dcb  die  Koaten  der  Robatoffe,  Kohlen,  Koks,  Eiiien- 
•teine  naw.,  aowie  die  Lfihne  ̂ anz  erheblich.  Itecht 
nnangenehm  machte  Kich  der  Mangel  nn  Arbeitern 
und  der  hSutit^e,  durch  die  vii-l-i'iti^-y  Arln'itstgi'lfjfeu- 
beit  btTTorjrerufoiu'  i,'r(jllt!  Wim  hsrl  mni-rlittll)  der  He- 
legechaften  fflblbar.  Dah  gcHchättlicbe  ErgobniM  ittt 
■ebr  gflnetig:  Der  Abschluß  ergibt  noter  HerUck- 
aiefati^ag  Ton  25  944,H1  «  Vortraig  etaeo  Robgewinn 
TOB7188loe,66.ilnnd  naob  Abiagderanf 2406  789,06«« 
feMteaelsten  Abedueibaafaa  einen  B^hiwdlie  Ton 
47f7417,«0  J(.  Der  Annicbterat  eehltf^  Tor,  aua 
dieaem  Botragc  i  riOi.Ktnn  t  i\r,  >i,,i  Dividi-nde  zu  ver- 

teilen, die  Tantii  ini'  für  siiiiif  Miti,'lii  (liT  mit  75000 
zu  verjjiUnn  iiiul  ilii-  iil.rii,'f!i  -O-j  HT.i'.o  auf  neue 
Rechnung  zu  verbuchcu.  Ferner  wird  liuuntragt,  die  bi»- 
herige  Moitelkanal-KückUge  im  Hetrnge  von  200000  -t 
der  Arbeiter-  und  Beamten-Unteratätonngakaaee  an 
ttberweieen.  An  Xeubanten  werden  Im  Bwieihisjahre 
fertiggeeteUt:  in  Meiderieb  für  2890  772,4«  —  dai» 
nnter  ein  nenea  Stabwalawerk  (HIttelatraße)  fttr 

1 -i.M  •    —  in  niiiaburg  fOr  l"7"5g,5'2  ,*  und 
auf  Zeche  /emruiii  für  79y594,;iH  ■«  Aulierdem 
wurden  für  noch  nicht  fertige  Neunnlagen  s.Ml  1 17,4-1  ' 
Terauagabt  und  ferner  Abschlagtizahlungen  in  Ilüho 
Ton  179  0<M)  .4  geleistet.  Zu  crwAhncn  »ind  hier  der 
Hochofen  V.  der  ebenso  wie  die  neue  Uangeblttite- 
maachine  IV  TorausMcbtlich  im  Oktober  d.  J.  dem 

Betriebe  wird  ttbergeben  werden  kSnnen,  and  die  Oaa- 
maaebine  T,  die  im  Janaar  1908  fertiggeetellt  seia 
dürfte.  Im  oinzelnon  iHt  über  die  verBchiedenen  Ab- 

teilungen noch  folgende»  zu  berichten:  In  den  Hoeh- 
öfen  der  Unttenftnlftge  zu  D  u  i  «  b  u  r  g  -  M  e  i  d  o  r  i  <:  h 
wurden  Ji'JjL'ü*  (i.  V.  :(41  71  (l)  t  KoheiHen  erbluHen. 
Die  ganze  Anlage,  oinHchließlich  der  Abteilung  Ouin- 
borg,  erzeugte  an  Thomas-  oad  ilartinatabl  455U'.t2 
(419057)  t,  an  Halb-  and  Feiligfabrikaten  414  471 
(884170)  t;  vereaadt  Warden  Tan  dort  aa  Stabl- 
fabrlkalan  402 116  (879  070)  t,  an  StahUchiott,  Tbomaa- 
aeUaekea,  SeUaekautoiaan,  Blachechrett,  Stoinaehrolt 

und  HunHticen  Abfüllen  I.'i7  ̂ 27  ( 1  rMiH)  t :  berechnet 
wurden  insgesamt  .'i'i  220  ö74,3:i  (42  108  H68,69)  .*. 
Die  Zahl  der  durchHchnittlich  beschäftigten  Arbeiter 
betrog  aaf  dea  Moidericber  Werken  4828  (4802)  Mann 
mit  einem  dnrebaeluiittlicbea  SehlehÜohae  Toa  4,48 
(4,25)  ,#  fnr  alle  Arten  vea  Arbeitern  (ohne  die 
Mei8t*>r|,  wftbrend  bei  der  Abteilung  Dnisbarg  870 
(S18l  Mann  ihren  Krwerb  fanden.  Auf  Zeelio  Ten  t  r  u  ni 
wurden  ll.iS0O;t  U  H>2  14.11  t  Kohlen  ^;efr>rdert  und 

von  dienen  448  01.')  t  für  Kcchniing  den  Kohlensyndi- 
katcH  abgesetzt;  eingeHchlossen  nind  hierin  die  Koks- 

kohlen far  130465  t  Koka,  die  glcichfallM  durch  das 
SyndÜLet  vertrieben  Warden.  Der  Selbetrerbranob  der 
Zeebe  eteUto  eleh  anf  80948  t  An  Nebeneriengnieaen 
worden  2492  (1688)  t  Ammoniak,  873  (768)  t  Teer, 
4  ICO  (2  tont  Robteer  und  408  (509)  t  Rohbenzol  ge- 

wonnen. l»io  Ringofeti/ieijelei  stellte  2  1 42  2,''>0  Steine 
her.  I>ie  Helegschnft  der  /ei  lie  ber«innd  aus  42ii.'i 
1401',*!  Mann,  deren  Schiehtiidin  im  ■)llhr^■^illllr(■liH^hrlitt 

mach  .\bzug  der  Kosten  für  SiirungHtoH'e  und  (Jezithe) 
«ieh  auf  4,H.'i  H,-")?)  betief  (jugendliche  AriMiter 
und  Invaliden  mitgerechnet).  Durch  den  Eiienatoin- 
bergbau  in  Algringen  Warden  im  Beriebtejebre 
224800  (1981061  t  Minette  gewonnen,  die  aintlieh 
in  Meiderieb  verbQttet  worden.  Fartwibrender  Waffen- 
inangel  während  der  Win  terra  onato  beeintrücbtigte 

die  I'ürilerun::.  Der  Rrzgrabcnbetrieb  beschäftigte  im 
Duri-liM-luiitl  247  i  J  jr'i  .Miiiiii  :  der  diircliHi  liiiittliclie 
t>chichtlobn  für  Hauer  und  (.iedingschlepper  betrug 
8,01  (5,91)      für  die  ScbiobÜöbner  4,08  (3^1)  *. 

SleffMi-8«llagMr  G«fl8tahl-A«tt«K-T«raiBt  80- 
liniren.  —  Wie  der  Voratend  berlebtet,  war  das  Unter- 

nehmen während  des  Hetricbsjahrci  1','ih;07  in  nlleii 
Fabrikationszw  eilten  ilenirtig  be-cliitt  [].;t.  diili  hin- 
«iclitlieli  der  I.ieli'rfrinteii  iiii  lit  -rlti'n  liie  .\acliHieht 
der  Bcuteller  in  .\nH|inicli  genommen  werden  niutite. 
Der  Versand,  der  im  vorhergehenden  Jahre  8(340  t 
im  Werte  von  2UU7  l(>7  ■  (  betragen  hatte,  stieg  im 
Berichtsjahre  auf  9000  t  im  Werte  von  2S57  042  .4. 
Die  beim  Abeelilaiee  ToritaBdeaea  Vorrtte  und  mit 
481 986  .  €  einireetollt  and  damit  bedeatead  nnter  den 
tatsHcblirhen  TageNpreiHen  bewertet  OrOfiere  Nou- 
anlagen  wurden  nirht  tremacht.  Der  Robf^winn,  unter 
Kiii«>  hlul!  von  2710,tls  <  Vortrai:  und  740,.')i)  ♦ 
.Mieten,  beliiuft  •»ii  h  auf  ;UU  378,52  . 4,  der  Keingewinn 

beträgt  nach  Abzug  von  l.'ie  447,87  <■  Handluugs- 
unkosten,  tSteuern,  Zinsen  usw.  eowie  unter  Herücksicb- 
tignng  von  75  354.24  .*  Abscbrelbaagen  129576,41  .< 
gegea  74  SiOM  Jk  im  Jabre  soTor.  Die  Verwaltaag 
Bobllgt  vor,  Uarron  91660  Jl  (8'/s*A)  ala  Dividaade an  verteilen. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleuie. 

Aendernngen  In  der  Hltgllederltfite. 

Brand,  BergasaeaBor,K5nigl.Bergin8pcktion,  Dillenbnrg. 
Burgert,    F.,    Kommerzienrat,   Generaldirektor  dea 

Scbalker  Omben-  u.  Hattenvereioa,  Qelaenkireben. 
Smal,  M.,  Oberingenieur.  Rasselstein  b.  Venwted. 
fi'tf,  Mathias,  Vorstandsmit^^lied  der  .,  .\  rcbinicdes*, 

Akt.-ücB.  für  JStahl-  und  lüaeninduKtne,  Bi  rlin  \V.  91, 
BarbarossaatraBe  52. 

Olim,  K.,  HergaHSCHHor  a.  D.,  J)irektor  der  (iesell- 
Hchaft  für  Förderanlagen  Ernst  Heckol  m.  b.  H., 
St.  Johann  a.  d.  Saar,  Graf  JohanoHtr.  16. 

HUftTf  Ernst,  Oberingonieur  des  lIQttentecbnischen 
Bnreaaa  Joaef  IUI7,  Dresden  A.  80,  Loolcwitzer- 
etrale  18. 

Jb/y,  Hu/tcrl.  Inhaber  des  „Kinenwerk  Joiy*,  Wittenberg, 
r.  Afimk-oiiHhi ,  Paul,  Ingenienr,  Kflmberg-Daheira, 

E*8enn  eini-traiie. 
ProJahn,  IL,  <  )lierinf,'eiiieur  der  Oelsonkirchener  Berg» 

werks-Akt-ties,,  Abt.  .Schalkor  Uruben-  n.  HQtten- 
vereiu,  OleSeret,  Oelsenkirchcn. 

StmOH,  Früz,  Oberingenieur,  Duisburg,  Martinstr.  28. 

Neue  Mitglied  e  r. 

Bölltrt,  D.,  Ingenieur  der  Märkischen  Mascbinenbao- 
Anstalt    I.udw,   Staekoahobi   Akt-Oee.,  Wetter 
a.  d.  Kühr. 

Baetotc,  flnn^,  Direktor  der  „Vulcan"  Technische 
A|)|iarate  -  HaugeselUchaft  m.  b.  H.,  DQsHeldorf, 

Scheurenstraße  .'i. 
Reddiff,  Uans,  leitender  IngeDieur  der  Torffabrik  und 

SlaUgieBerei,  Sebeleckea,  0.-Pr. 
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1872    atahl  and  Eiwn. Verein*-  yaehriehten. tl.  Jahrg.  Xr.  38. 

Julius  van  der  Zypen  -J-. 

Am  9.  Augast  d.  J.  verschied  in  Berlin  nach 
echwcrem  Ijuiilen  unaer  Mitglied  der  Goheimo  Kom- 
morzienrat  JuliuH  van  der  Zjppn.  d«r  Seniorchef 

der  F'irma  van  der  Zypen  &  Charlier. Ala  Sohn  de«  Fabrikanten  Ferdinand  van  der 

Zypen  am  20.  März  1842  geboren,  botiurhte  der 
Heimgegangene  zu  neintT  fachmttnniHchen  AuHbildung 
zunächst  die  TecbniBchen  Hochschulen  in  l.iittich  und 
KarUraho,  um  sich  sodann  dem  lietriebe  der  von 
Heinem  Vater  im  Jahre  1H45  mitbegrQndoton  bekannten 
Eisenbahnwagen-  und  Masohinenfaltrik  van  der  Zypen 
it  Charlier  in  Köln-Deutz  lu  widmen.  Unter  »einer 
Mitwirkung  gewann  das  Unternohmen  einen  derartigen 
Aafschwung,  daß  ob  heute  zu  den  grüßten  Werken 
seiner  Art  nicht  nur  in  Deutschland,  sondern  sogar  in 
gan«  Kuropa  gezählt  werden  darf.  His  vor  wenigen  Jahren 
hliob  der  Verewigte  als  ältester  Chef  an  der  Sjvitze 
der  Firma,  bis  diese  in  eine 
(.lusellNchaft  mit  beschränk- 

ter Haftung  umgewandelt 
wurde  und  sein  Sohn  Ferdi- 

nand die  Leitung  Qbernahm, 
während  er  selbst  nur  noch 
als  UeselUchafter  an  dem 
Werke  beteiligt  blieb.  (Je- 
meinsam  mit  seinem  Uruder, 

dem  späteren  Kommerzien- 
rat  Kugi'n  van  der  Zypen, 
errichtete  der  HeimgeganK'ene 
im  Jahre  18*38  das  .Stahlwerk 
OobrQder  van  der  Zypen  in 
Köln  -  Deutz,  aus  dem  vor 
etwa  vier  Jahren  unter  sei- 

nem anfänglichen  Vorsitze 
und  unter  Angliederung  der 
Wissener  Hochöfen  diu  Akt.- 
(iesellscbaft  Vereinigte  Stahl- 

werke van  der  Zypen  und 
Wiasenor  Eisenhütten  gebil- 

det wurde;  außerdem  begrün- 
dete er  einige  Zeit  darauf  die 

Russisch -Haitische  Wairgon- 
fabrik  in  Riga.  Im  Jahre  1877 
entstand  unter  van  der  Zy  jtens 
Führung  die  Vereinigung 
deutscher  Kisenbahnwagen- 
fabriken.  Als  Vorsitzender 
dieses  Verbandes,  dem  er  sich  in  den  letzten  Jahren 
fast  aussrhIieUlich  widmete  und  der  den  Zweck  hat, 
die  StaatsHuftrage  unter  die  vi^rscbiedenen  Werke  zu 
verteilen,  trat  der  Verstorbene  auch  in  persönliche 
Beziehungen  zu  dem  früheren  Eisenbahnminister 
von  Thielen  und  dem  verewigten  Finanzminister 
von  Mii|iiel.  Kr  entfaltet«  dabei  eine  sehr  bedeutungs- 

volle Tätigkeit,  zu  der  ihn  große  gowchäftliche  Umsi<'ht 
und  genaue  Konutnia  der  Verhältnisse  besonders  be- 
ffihigten.  Der  Heimgegangene  wirkte  ferner  mit  bei 
der  (iründung  der  Danziger  Wag:;i>nfabrik,  die  am 
I.  Oktober  18'.»".»  ihren  Betrieb  eröffnen  konnte  und 
den  .\nfang  der  Bestrebungen  bezeichnet,  im  Osten 
der  preußischen  Monarchie  eine  Industrie  ins  Dasein  zu 
rufen.  .\u(.'b  gehörte  er  lange  Jahre  dem  Aufsichtsrato 
des  A.  HchaafTliauHenHchen  Bankvereins  als  .Mitglied  an. 

Die  gemeini^amen  Interesisen  der  gesamtr^n  In- 
dustrie vertrat  Julius  van  der  Zypen  seit  I>t8l  als 

zweiler  und,  nach  dem  im  Jahre  erfolgten  Tode 

»eines  l-'reun<les,  des  (Jeheimen  kommerzienrates  Eugen 

Langen,  insbesondere  als  erster  Vorsitzender  des  Ver- 
eines der  Industriellen  des  Regierungsbozirkea  Köln. 

In  diesem  Amte,  das  er  dann  im  Jahre  1902  bei 
seiner  Uebersiedelung  nach  Berlin  aus  Oesundbeita- 
rOcksichton  niederlegte,  schenkte  er  sowohl  wirtschaft- 

lichen wie  sozialpolitischen  Fragen  eingehende  Be- 
achtung und  erwarb  sich  dadurch  um  die  Kölner  In- 
dustrie, die  ihm  auch  infolge  seiner  unausgesetzten 

Aufmerksamkeit  and  lebhaften  Fürsorge  für  das  ge- 
werbliche Fachschulwesen  vieles  zu  vordanken  hat, 

unleugbare  Verdienste.  Danehen  war  er  Mitglied  des 
Bezirkseisenbahnrates  und  gehörte,  solange  er  seinen 
Wohnsitz  in  Köln  hatte,  geraume  Zeit  hindurch  der 
Handelskammer  und  der  Stadtverordnetenversammlung 
daselbst  an. 

In  die  breitere  OeiTcntlichkeit  trat  Julius  van  der 

Zypen  namentlich  im  Sommer  1899.    .\ls  damals  an 
ihn  die  Einladung  zu  einem 
Internationalen  Handolskon- 
gresse  in  Philadelphia  erging, 
erließ  er  in  seiner  .\ntwort 
darauf  eine  mannhafte  Kund- 

gebung gegen  die  dem  Deut- schen Keiche  nachteiligen 
amerikanischen  Zollverhält- 
nisse;  er  ergänzte  diese  Aus- 

führungen später  in  einer 
dem  Kongresse  überreichten 
DenkHcbrift,  die  dem  leb- 

haften Unwillen,  den  mau 
allgemein  in  den  hoiuiischen 
Industriokreisen  über  die 
rücksichtslose  Zollpolitik  der 
Vereinigten  Staaten  empfand, 
an  Hand  einschlägiger  Aeuße- 
rungen  zahlreicher  Körper- 
Hcbaften  des  deutschen  Han- 

dels entsprechenden  Aus- 
druck verlieh. 

Julius  van  der  Zypen  zählte 

zu  den  Oröndern  und  Vor- 

standsmitgliedern des  Deut- 
schen Flottenvereines,  des- 

sen sehr  erfolgreiche  Kölner 
OeHchäftHstelle  er  errichtete. 

Als  hervorragender  Fach- 
mann war  er  u.  a.  als  Preis- 

richter für  Eisenbahnwagen  auf  der  Weltausstellung 
zu  Paris  im  Jahre  l'.too  tätig  und  wurde  dafür  mit 
dem  Kreuze  der  Ehrenlegion  anagozeichnet.  Schon 
zwei  Jahre  früher  war  van  der  Zypen,  ohne  vorher 
Kommerzienrat  gewesen  zu  sein,  tum  Geheimen 
Kommerzienrat  ernannt  worden,  ein  Vorgang,  der 
ala  ganz  ungewöhnliche  Ehrung  seinerzeit  großes 
Aufaehen  erregte.  Außerdem  wurde  ihm  von  Seiner 
Majestät  dem  Kaiser  boi  dessen  jüngster  .Anwesen- 

heit in  den  liheinlanden  der  Kronenorden  III.  Klasse 
verliehen. 

An  dem  herben  Verluste,  den  die  Familie  des 
Verblichenen  durch  sein  Scheiden  erlitten  hat,  nimmt 
auch  die  deutsche  Eisen-,  insbesondere  aber  die 
Eisonbahnwagenbau -  Industrie  teil;  besaß  sie  doch  in 
Julius  van  <ler  Zypen  eine  leitende  Persönlichkeit, 
die,  ausgezeichnet  durch  hohe  Geistesgaben,  diese  im 
Dienste  der  Allgemeinheit  anzuwenden  wußte  und 
sowohl  durch  rege  Arbeitsfroudigkeit  wie  durch  leben- 

diges PHichtgcfühl  vorbildlich  zu  wirken  verstand. 
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A.  Allgemeiner  Teil. 

,  I.  Geschichtliches. 

Dr.-Ing.  Preise  bringt  in  einer  größeren  mau  große  Schlackenb&lden   fand.    Aucii  im 
Arbdt:  «Geographisebe  Yerbreitiing  und  wlrt-  Langengrund  bei  Rttnelliigsn,  Im  Siiehlerloeh 
schaftlicht^   Entwicklung   des  tttd-  und   mittel-  bei   Kay!,   am  Rromfschbt'rjif  und    an  anderen 

europäischen  Bergbaues  im  Altertum"  auch  einige  Orten  bat  man  gleichfalls  Beste  alter  Qrubeo- 

interessute,  die  Oesdilchte  des  Etseiu  betreffende  bane  geltandes.   Ebenso  ist  die  ZaU  der'  ror- 
Hitteilungen.  [, Zeitschrift  für  das  Berg-,  Hütten-  handenen  alten  Schlackenhalden  eine  sehr  große, 

und  Salinenwesen  im  Preußischen  Staate**  1907,  Nach  Limpach  hatte  eine  Schlacke  Ton  Kayl 
2.  Heft,  S.  199—268.]  folgende  Zusammensetzung: 

Elsenlndnstrie  in  Lnxombnrjr.  Eiaenoxydul  4fi,70  7» 
Kalk   s.sf)  „ 

J.  B.  Soisson:  Mitteilungen  über  die  Eistin-  Tonerde   7,14  „ 
ifidiistrle  in  Luxemb«ar^  cor  Zelt  der  Kelten  vod  Phoaphorsasre   i.r>r>  „ 

Rr5mer.    Verfa'^ser   nimmt   mit   Daubröe   an.  Beaalrttaw*  ' Sl^  ' 
daÜ  die  £isenerzeugung  %'on  Luxemburg  aus  * « 
sich  über  QalUen  Tsrbrdtet  habe,  und  sneht  ffle  Ist  also  Ton  ähnlicher  Besehaffanheit  wie 

Heine  Ansicht  sowohl  auf  Grur.i]  drr  alten  Schrift-  andere   prilhistorische   Eisenschlacken,    was  ja 
steiler  als  auch  der  archäologischen  Funde  zu  auch  ganz  natürlich  ist,  da  das  angewendete 

iMW^sen.    In  Esch  an  der  Alsette,  Solenyre,  —  direkte  —  yerfahren  in  der  Hanptsache 
Sanetn.  Diflferdingen  und  P*^tange  ist  man  auf  noch  überall  dasselbe  war.    Bezüglich  weiterer 
alte  Abbaue  gestoßen.    In  Düdelingen  hat  man  Einzelheiten  sei  auf  den  lesenswerten  Artikel 

solche  Stollen  im  Jahre  1887  auf  dem  Tratte-  selbst  verwiesen.    [„Bulletin  Uensuel  de  l'Asso- 
bnrger  Omnd  entdeckt :    die  Erze  wurden  im  cintion  «les    Ingenieurs   et  Industrieis  LtUtem» 

sogenannten  Frankenloch  verschmolMB,  wosdbst  bourgeois'  1907  Jfaibeft  S.  66— 71.] 
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Zor  Geachichte  de«  Elaeu  In  der  £ifel. 

Ein  Vortrag  von  Ritter  Ober  alte  riieinhdie 
Fabrlkantenfamilien  enthalt  mancherlei  recht 

Interessante  Angaben  zur  (Tcscliichte  des  Eisens  in 
der  Eitel.  Im  Schleidener  Tal  wurde  schon  seit  den 

Römerzeiten  Eisen  verhüttet  und  ausgeschmiedet. 
Seit  dem  Ende  des  H..  Jahrhunderts  finden  sich 

daselbst  protestantische  gKeitmeisterfamilieu*' 
all  Haapttrig«r  d«r  Elfeier  E^nladiiatrie,  deraa 

Schmlcdeisen  n.ieli  einem  .  Eifeler  Wnllonsrliiniede*' 
genannten  eigenartigen  Verfahren  eutätaad  und 
aleb  im  In-  und  Anilaode  eines  vorzagUeben 

Bnfw  aiftwnte.  Der  B<'sirzsitatul  an  den  Iliitten- 

nnd  Hammerwerken  war  ursprünglich  sehr  zer- 
splittert, kam  aber  im  Lauft  der  ZAt  Immer 

mehr  in  der  Hand  einzelner  führender  Familien,  wie 

Schöller,  Virmond,  Poensgon,  Cramer.  Schubäus, 
Peuchen  usw.  zusammen.  Die  Hauptfamilie 
bildeten  die  vSchüUer.  deren  Stammvater  Ende 
des  16.  Jahrhunderts  in  das  Tal  einwanderte; 

ein  Sohn  wurde  der  Stammvater  der  \^<i)'i  als 
RtUer  TOB  8di4iller  geadelten  öBterreichiselMD 
Seitenlinie.  Elnzetoe Familien:  Schüller,  Poonsgen 

und  Viruiond,  sind  nach  Untergang  der  alten 
Hoehofen-  und  HUttenbetriebe  haute  noch  als 
Inhaber  von  Kleineisenindustrien  im  Si  hlcidener 

Tal  ansässig.  [,  Zeitschrift  des  Vereines  deutscher 

lDg«iüeore*  1907,  81.  Angtut,  8. 1S96— 1896.] 

Elsengewinunng  im  Fichtelgebirge. 

Dr.  Alb.  Schmidt:  Oesohiobt«  der  Etsen- 

gowifinung  im  Fichtelgebirg«.  Die  Eisenerz« 
bergwerkc  des  Fichtel^rebirges  vervollständigten 

die  lange  Reihe  kleiner  Betriebe,  die  »ich  an 
der  Ostgrenze  Bayerns  ununterbrochen  vom 

bayerischen  Walde  herauf  bis  zur  bayerisch- 
böhmiüchen  Landesgrenze  zogen;  sie  waren  zum 
Teil  uralt.  Zu  den  bedeutendatea  gdiSrteo  jene 

bei  dem  Dorfe  Tn  vcsen  —  schon  um  1279 

waren  Hammenserke  daselbst  eingerichtet  — 
femer  die  htA  Pnltenrentb,  Waldersbof  und  Nea- 
sort,'.  Um  dem  unvermeidlichen  Raubbau  zu 
steuern,  nahm  Kurfürst  lioximiiian  von  Bayern 
(1598  bis  1681)  ̂ eee  Werke  In  die  Hand  und 
betrieb  sie  mit  Minen  eigenen  Leuten.  [„Der 

Erzbergbau"  1907.  15.  August.  S.  311— 314.] 

Fi9en«:(>winnnn|ir  in  Snssex. 

Zur  Gkscbichte  des  Eisens  in  Susscx.  Schon 

zur  RQmerzeft  wurde  In  Stissex  Eisen  gewonnen; 
die  erste  schriftliche  Erwähnung  der  dortigen 
Eisenindustrie  stammt  aus  den  Zeiten  Heinrichs  III. 
Um  die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts  stand  das 

Eisen  aus  Susscx  in  hohem  An<elien.  lUt  dem 

Schwinden  der  Walder  und  der  Kntdeckunsr  gewal- 

tiger Steinkohlenlager  in  ̂ ord-England  geriet  die 
Eisenindustrie  In  Sussex  immer  mehr  in  VerfiaU,  bis 

sie  mit  dem  Ausidasen  des  letzten  Hoehofens  zu. Ash- 

burnham  im  Jahre  1 8 1 8  ihr  Ende  fand.  [,The  Iron 

and  Goal  Trades  Review*  1907,  30.  Ang.,  S.  736.] 

Entwicklung  der  deutschen  Drahtersengnng. 

In  einem  Aufsatz :  „.Aus  alter  Zeit"  werden 
die  Anfange  und  die  Entwicklung  der  deutschen 

Drahterzeupunpr  geschildert  Die  deutsche  Draht- 
fabrikation soll  ihren  Autuug  iu  dem  Stfidtchen 

Altena  in  Westfalen  genommen  haben;  die  Haupt- 
abnehmer waren  die  Iserlohner,  die  daraus  die 

schweren  Ketten-  und  Ringpanzer  anfertigten. 
Bis  zum  16.  Jahrbvndert  kannte  man  nur  die 

Herstellung  der  grfiberen  Sorten,  allmählich  aber 
lernte  man  auch  die  feineren  zu  verfertigen. 
Bemerkenswert  Ist,  daS  sieh  die  Städte  Altena, 

I.-^erlohn  und  Lüdenscheid  vertrapsmilüi^'-  in  die 
Fabrilcation  der  verschiedenen  Sorten  teilten. 

So  stellte  man  in  Lfidenseheid  und  Umgegend 

den  groben,  den  Ketten-  und  Stangendraht  her, 
Altena  und  Umge^'end  machte  die  mittleren 
Sorten,  und  in  Iserlohn  zog  man  den  feinen  Draht, 

den  sogenannten  Kratfendraht.  Zum  Ziehen  des 
Stahldralites  hatte  ausschließlich  Altena  das 

Recht,  weil  einer  seiner  Bürger,  Jobann  üerdes, 
das  Verfahren  hienni  nm  1600  erfhnden  haben 

soll.  Im  Jahre  1745  wurde  unter  dem  Namen 

sDrabt-Stapel-Cresellächaft  von  Altena''  die  erste 
Drahtgenossensehaft  gegrfindet,  die  sehr  segens- 

reich wirkte.  Nach  Einfiihrunfr  der  Gewerbefreiheit 

konnte  sie  sich  aber  nicht  auf  die  Dauer  halten, 
sondern  iSste  sieh  Im  Jahre  1828  mit  einer  Einbuße 

von  rund  48  000  Talern  wieder  auf.  [,,. Anzeiger  für 

die  Drahtindustrie''  1907  Nr.  5  S.69;  Nr  6  3.84.) 

Zur  ßesrhichte  des  Driihtsella. 

Professor  0.  Hoppe  in  Clausthal  hat  sowohl 
in  dieser  Zeitachrift  als  aneh  in  der  viertel 

Lieferung  seiner  „Beitr.lpe  zur  (reschichtc  der 

Erfindungen"  den  Beweis  erbracht,  daß  wir  dem 
Clansthaler  Oberbergrat  Albert  (1787—1846) 
die  Erfindung  des  heute  allgemein  verwendeten 
Drahtseiles  zu  verdanken  haben.  [Vcrgl.  „Stahl 

und  Elsen"  1 896  Nr.  12  S.  487— 441,  Nr.  1 3  S.  496 
bis  600:  1907  Nr.  13  S.  444.]  Wie  Hoppe 
selbst  hervorhebt,  hatte  allerdinfrs  schon  vor 

Albert  Berghauptmaun  von  Reden  iu  (  iausthal 
ein  StOek  Drahtaeil  anfertigen  lassen.  Dasselbe 

zeigte  hei  geringem  Gewicht  eine  große  Zug- 
festigkeit und  wurde  auch  eine  Woche  in  der 

Grabe  benntst.  «Leider*,  so  fügt  Hoppe  in 
einer  Fußnote  hinzu,  ,hahe  ich  über  die  Art, 

die  Herstellung  und  die  Verwendung  dieses 
Bedensehen  Seiles  bis  heute  Näheres  nicht 

amlndig  machen  k  innen."  —  Nun  finde  ich  zu- 
fhlligerweise  in  dem  fünften  Teil  der:  „Beitrftge 

zur  Oekonomie,  Technologie,  PoUcel-  und  Cameral- 
wissenschaft"  von  Johann  Beckmann,  Göttingen 
1  781,  S.  2Hh  290  einen  Aufsatz,  betitelt:  ,Von 

den  jetzt  auf  dem  Harze  gebräuchlichen  Drat- 
Seiien*,  der  einen  so  wertvollen  Beitrag  zur 
Gesehichte  des  Drahtseiles  bildet,  dal\  ich  die 

betreficnde  Steile  hier  mit  einigen  unwesentlichen 

EOrsuBgen  zum  Abdruck  bringen  will. 
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In  altea  Zeiten  bediente  uian  sich  am  üarxe 

zum  HeramfBrdeni  des  En««  usw.  starker  eiaemer 

Ketten,  welche  in  ihrer  >;anzcn  I, finge  von  gleicher 

Starke  waren.  Bei  zunehmender  Teufe  legte 
man  in  der  Ombe  «elbst  «fai«  swalte  Förder- 

anlage an,  am  ao  das  Seilgev^iobt  su  verteilen. 

Später  nfthm  man  statt  der  eisernen  Ketten  Hanf- 
stile,  den  n  Durchmesser  unfrefilhr  2  Zoll  war. 

Da  kamen  die  Bergschmiede,  denen  aaf  dies« 

Weise  ein  großer  Teil  ihres  Verdienstes  ent- 

ging, auf  den  Einfall,  die  eisernen  Ketten  unten 
schwfteber,  aadi  obea  m  aber  Immer  atSrker  m 

machen.  „Herr  Berghaiij»tiii:iiin  von  Heden." 
80  beißt  es  in  dem  vorliegenden  Bericht  aus 
dem  Jahre  1781,  ,dem  der  Hans  ao  viele  große 

Verbesserungen  zu  danken  hat.  ■.'  riet  durch  Er- 
innerung, daß  der  gezogene  Eisendrabt  das  zOheste 

md  haltbarste  l^Un  Ist,  auf  den  CMankeii,  «b 

man  nicht  aus  Draht,  durch  bloßes  Flechtc&i 
eine  Art  Kette  verfertigen  könnte,  wobei  man 
das  Schweißen  und  also  auch  die  damit  ver- 

bundene Gftfahr  vermeiden  könnte.  Er  ließ 

darauf  ein  Stück,  mehr  als  ein  [^achter*  lang, 
verfertigen,  welches  bei  einer  großen  Leichtigkeit 
eine  fast  emtauollefae  Stirke  hatte;  aaeh  kam 
das  Flechten  nicht  hoch  zu  stehen.  Allein  eben 

deswegen,  weil  der  Draht  dünn,  und  das  Seil 

leiebt  war,  so  beugte  sieb  dasselbe  ziemlich  stark 

tud  verlor  ctwns  von  "inner  Biegsamkeit  ;  vor- 
nehmlich aber  fürchtete  Herr  Bergbauptmann, 

der  Draht  mOehte  sieb  in  der  Grube  bald  ab- 
nutzen oder  abschleifen.  Ich  besitze  ein  Stück 

dieser  Kette,  welches,  nachdem  sie  vierzehn 

Tage  oder  drei  Wochen  in  der  Grube  gewesen 

war,  herausgenommen  ist,  und  diese  Vermutung 

zu  bestätigen  scheint.  Darauf  schlug  Herr  llof- 
rat  und  Zehntner  L  u  n  d  e  vor,  stärkeren  ii^isen- 
draht  Ton  verseUedener  Gattung  zu  den  Gruben- 
Seilen  zu  nehmen  und  denselben,  vollkommen 

wie  ein  anderes  gewöhnliches  Gruben-Seil,  zu 
aehweißen.  Hiermit  ward  Im  Jahre  1778  der 

erste  Versuch  ireiiL-^cht.  und  der  Erfolg  war  so 
gut,  daß  man  damit  fortgefahren  und  das  andere 

eiserne  Omben-Setl  ginzlieh  rerworfen  hat.* 
Aus  dem  vorstehenden  Bericht  geht  doch 

unzweideutig  hervor,  daß  Berghauptmann  von 
Beden  der  eigentliche  Erfinder  des  Drahtseiles 

war,  wahrend  Oberbergrat  Albert  die  bereits 

vorhandene  Idee  aufgegriffen  und  mit  Erfolg  zur 
Durchführung  gebracht  hat.  Daß  das  erste 

Drahtseil  nur  etwas  fllMf  2  m  lang  war,  und 
daß  es  sich  bei  dem  angestellten  Versuch  nicht 

gut  bewahrt  hat,  ändert  an  dieser  Tatsache  m.  E. 

gar  nichts.  Bs  Ist  daher  nicht  zutreffend, 
wenn  Professor  Hojipo  wörtlich  srhreibt:  ,Dic 
ersten  Drahtseile  waren  vier  kurze  dünne 

Stringe,  von  Albert  eigenbindig  in  seinem 
Arbeitszimmer  ans  Elsendrlhten  gefloehten  .  .  . 

•  1  Clauatbaler  Lachter  =  2,04  m. 

Diese  Seilchen  ließ  er  auf  dem  Münzhofe  zwischen 

seine  krtfUgen  Pferde  und  einen  mit  HolzstBmmen 

Uberl.idenen  Wagen  spannen". 
Hier  handelt  es  sich  also  in  der  Hauptsache 

um  eine  blofie  Festigkeitsprobe;  das  Redensche    r  /  / 
Seil  hingegen  war  wirklich  Mwti  bis  drd  Wochen 

in  der  Grube  in  Anwendung.  v/. .  . 

Zur  Oesrhlchte  der  Oeschfltze.  '     ̂   ,/  • 
J.  Castuer:  Geschichtliches  über  Geschütze. 

In  seinem  AufiMte:  »Was  ist  ein  Schnellfeuer- 
geschutzy  bemaritt  Verfasser,  daß  man  unter 
Schnellfeuerkanonen  nur  eine  ihrer  Zeit  ent- 

sprechende Entwicklungsstufe  in  der  Konstruktion 
der  Geschütze  zu  ver)4tehcn  habe.  Die  neuesten 

Feldgeschütze  haben  eine  Feuerschnelligkeit  von 

etwa  20  Schuß  in  der  Minute,  und  die  englische 
Gesehützfabrik  Viekers  Sons  Maxim  gibt  an, 

daß  ihre  20.3  cm-Schiffskanonen,  deren  Geschoß 

113,4  kg  wiegt,  in  der  Minute  sechs  Schuß  ab- 
geben. Im  14.  Jahrhundert  brachten  es  Ge» 

schütze,  deren  Geschosse  k;iuni  halb  so  schwor 

waren  wie  jene  20,3  cm-Granaten,  alle  drei 
Tage  auf  einen  Schuß ;  es  war  daher  schon  ein 
großer  Fortschritt,  als  man  Geschütze  solcher 

Größe  taglich  fünfmal  abfeuern  konnte.  Aber 
auch  bereits  im  15.  und  D>.  .Jahrhundert  gab 

es  sogenannte  „GeschwindstUcke'^.  Bezüglich 
der  Konstruktlonseinzelhoiten  sei  auf  die  Quelle 

verwiesen;  hier  nur  einiges  über  die  Herstellung 
der  G««ehOtzrohra.  Dl«  alt«8ten  OeschQtzrobr» 

wurden  aus  schmiedeisernen  Stäben,  die  man 

zu  einem  Kolir  zusammenfugte,  und  darüber  ge- 
triebenen Ringen  hergestellt.  Schon  frflh  ver> 

suchte  man  die  Rohre  aus  Eisen  zu  gießen,  aber 

ihre  Haltbarkeit  war  sehr  gering.  In  Erfurt 
sollen  bereits  I.  J.  1877  GesohOtze  ans  Eisen  ge- 

gossen worden  sein,  doch  scheint  es  sich  hier 
wohl  mehr  um  einen  Versuch  gehandelt  zu  haben, 

da  weitere  Nachrichten  über  gulieiserne  Ge- 
schütze erst  um  die  Mitte  des  15.  .Jahrhunderts 

auftreten.  Neuerdings  sind  im  Wiesbaiicnor 

Staatsarchiv  Urkunden  gefunden  worden,  uach 

denen  im  Jahre  1444  im  DUItale  und  Im  Sieger« 
laiiJ<'  eine  b'M  lient wickelte  Fabrikation  von  Hinler- 

iaduugsge.schülzen  (.Kammerbüchsen)  bestand.  In 
Herbem  wurden  solche  Rohre  im  Gewicht  von 

etwa  550  Pfd.  aus  Schmiedeisen  hergestellt, 
wahrend  man  im  benachbarten  Siegerlaud  solche 

OeschOtze  ans  Bisen  goß.  Bs  wird  berlehtet, 
daß  in  Siegen  eine  Partie  von  80  Geschützen, 
jedes  mit  zwei  Kammern  zum  Schnellfeuern  aus» 

gerüstet,  im  Gesamtgewicht  von  8830  kg,  das 
St&ck  zum  Preise  von  beinahe  7  Gulden,  und 
von  Herborn  26  Kanonen  an  den  Dynasten  von 

Schieiden  in  der  Eitel  geliefert  worden  sind. 

[„Prometheus"  1907,  26.  Juni,  8.616—616.1 
Robert  Zieme:  Die  Entstehung  der  Blscn- 

bahnschienen.  [„Ceutralblatt  der  Hütten-  und 

Walzwerke"  1907,  25.  Juli,  S.  458—454.] 
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Der  «rste  Hochof«o  iii  Pennsylvuuieii. 
Aus  der  (ieschichte  des  ersteu  Uochutcus  ia 

FoiuuylvaalMi.  Die«A]llU4Mlr<NiW4Mr]n*  wtmleD 
im  Jahre  178!)  von  Peter  Marmie,  William 

Turabull  und  John  Holker  gegründet;  am  I.Sep- 
tember des  genaimteii  Jahres  wurde  der  Hoeb- 

ofen  ansrchlasen  und  ilas  erhaltene  Eisen  in  dem 

dazugehürigen  Hammerwerk  weiter  verarbeitet. 
Du  DotemehmeB  hatte  keineii  grofieD  &folg, 
so  ilnß  lim  !7!t:5  der  Ofcnlietrieb  wieder  ein- 

gestellt werden  mulite.  U^^^  Industrial  World" 
1907,  29.  Juli,  S.  944—945.] 

II.  Die  Lage  der  Eisenindustrie  in  den  einzelnen  Ländern. 

Ueber  die  Lage  der  Ssterreichischen  Qieflereien. 

[,,Elsen-Zeltung*'  1907  Nr.  25  S.  442—443.] 
nie   schwedische   Erzfrap'.      f. Der  Brs- 

bergbaii"  1907,  1.  .hili,  S.  23H— 287.] 
Carl  Sund:  Die  Abhanpijjkeit  der  deutschen 

Eisenindustrie  von  aiisUndiscIien  Erzgruben. 

(„Teknisk  LVcblad'  1907,  1 9.  Juli,S.  2r.O  — 251.] 

T.  G-ood  bespricht  kurz  die  Deckung  des 

englischen  Eisenersbedarfs.  [„Casslers  Uagasiiie* 
1907  Maiheft  S.  87—41.] 

Bruno  Si  nimcrsbnrh :  Die  amcrikaiii^fln' 
£i.seuiudustrie  und  der  Stahllrutst  von  11^04  bis 

1907.  [, Verhandlungen  des  Vereins  zur  Be- 

förderung' lies  Gewerbfleiaes*  1907,  Heft  6, 
S.  S5<5-372.] 

Die  Eisenindustrie  in  Neu-Siidwales.  [„The 

Entrineer"  1907,  19.  Juli,  S.  64—65.  „The 
Iren  aud  Goal  Trades  Review*  1907,  5.  Juli, 
S.  35-:i7.| 

Die  Lage  der  Weißblechindustrio  in  Wales. 

[.The  Iroa  Age*  1907,  15.  Avgust,  S.  439.] 
Lage  der  Amerlkaalsohen  WeiftblediliidiisMe. 

[„The    Iron  Age*    1907,    11.  JuU,    S.  102 bis  103.J 

Iii.  Allgemeines. 

Einheitliclie  Nomenklatur  von  Eisen  und 

Stahl.  L„HetaUurgie>*  1907  Nr.  12  S.  443— 446  J 
Das  SSeltalter  des  Stahls.    [«Die  Welt  der 

Technik"  1907,  1.  Juli.  S.  242—246.] 
Dr.  B.  Neuinann:  Das  Eisenhüttenwesen  im 

Jahre  1906.  [„tilückaut'"  19ü7,  31.  August, 
S.  1104—1118.] 

Das  Grießerei-  und  EiRonhüttenwesen  im 

Deutschen  Museum  zu  München.  [,G-ieOerei-Zei- 
tunir"  nH)7,  1.  September,  8.616;  IS.Si^tember, 
S.  547     54!). I 

Dr.  Schauge:  Neue  Beitrage  zur  Lehre  von 

der  PatentfUilgkelt.  [.Glasers  Amtaleii''  1907, 
1.  Aognst,  S.  58—68.] 

B.  Brennstoffe. 

L  Holz  und  HolzlLohle. 

HelAohleagewlnnanir  in  den  Tereinli^en  Staaten. 

Hscar  Falk  mann  macht  einige  Mitteilungen 

über  Holzkohlentrewinnungr  in  den  V'ereinifjtcn 
Staaten.  Die  Verkohlunf:  des  Holzes  erfolgt  bei 

den  Helskohlenhochöfen  in  Michigan  fast  aus» 
schliePilipli  in  (»efen  mit  Gewinnung  der  Neben- 

produkte. Die  Meilerverkohlung,  die  fröher 
allgemein  üblich  war,  ist  in  den  Yerelnlgten 

Staaten  fant  gant  außer  Gebrauch  ^rekomirnTi, 
man  wendet  sie  höchstens  noch  bei  den  üolz- 

kohlenhochSfen  in  Alabama  an.  Die  Yerkohlungs- 
öfen  sind  entweder  Retortenöfen  oder  Bienen- 

korböfen. Die  Einrichtung  der  ersteren  ist 

bekannt  (vergl.  Jahrbuch  fQr  das  EisenhQtten- 
wesen  Band  2  S.  28  nnd  Band  5  S.  38).  Das 

Holz  kommt  auf  Wagen,  von  denen  je  vier  hinter- 

einander in  den  Retortenofen,  der  von  außen 

beheizt  wird,  geschoben  werden.  Als  Feuerungs- 
material dienen  Holzabfillle,  HolzkohlenL'i  stübbe 

und  Teer,  eventuell  mit  Steinkohle  gemi.scht, 
and  auchQas.  Die  Verkoblung  dauert  24  Stunden, 
worauf  die  Watren  znm  Abkühlen  in  besondere 

Kühlraume  gelangen.  Diese  üetortenwerke  be- 
sitzen meist  10  bis  20  Retorten  von  Je  29 

äS  c\\m  Inhalt.  Eine  Anlnirt'  von  10  Retorten 

zu  Ö8  cbm  bat  eine  Leistungsfähigkeit  von  etwa 
8600  hl  Kohle  in  24  Stunden.  Bei  einem  Holz- 

kohlenwerk in  Kanada  worden  liegende  Rotorten 
deutscher  Bauart  angewendet,  aus  welchen  die 

fertige  Kohle  zum  Abkflhlen  in  Bleehzylinder 

gelangt,  die  ganz  dicht  verschlossen  werden. 
Utuflger  als  die  Betortenöfen  sind  in  Amerikn 
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die  Bieneukorböfeu.  Abbildung  1  zeigt  eine 
typische  Pom  einea  loloheo  Ofena,  der  240  cbm 
Holt  fkßt;  man  iMuit  de  aber  auob  ndt  einen 

Inhalt  von  127  bis  330  cbm.  Das  Holz  wird 

auf  dem  Geleise  A  angefahren  und  durch  die 

Luke  B  bezw.  durch  die  AusziehöÖ'uuug  Ü  ein- 
gefnilt.    Du  Anzfladen  erfolgt  in  der  Hltte 
durch  einen  Kanal  D  im  Ofenboden.  Die  ke- 

gulierung  der  Verkohlung  geechieht  gerade  so 
wie  bei  einem  Meiler.  Während  der  ersten  8  bis 

rj  .Stiiiidi'n  bleilit  die  oberi!  OetYnunp  E  olTen 
und  dl  r  Haiichkanal  F  (.'eschlossen.  Sobald  sich 
die  W  arme  den  UtenwUnden  mitgeteilt  hat,  wird 
E  geschlossen  und  der  Ofengang  durch  den 

Gaszug  und  eine  Reihe  von  Tiddenöffnunfren  re- 
guliert. Dati  Verkohlen  dauert  I  bis  8  Tage, 

und  das  Anskfihlen  des  Ohm  weitere  6  Mb 

8  Taj^e.  Das  Gewicht  der  erhaltenen  Holz- 
kohlen betrftgt  etwa  20,2  kg  f.  d.  hl.  Ihr 

Phosphorgohalt  ist  0,086  bis  0,040  In  Alabama 
wird  das  Kolileutrewicht  im  Mittel  zu  1(),2  bis 

18,2  kg  f.  d.  hl.  angegeben.  [,liibaDg  tili  Jero- 

kontorets  Annaler"  1907  Heft  8  S.  161'— 169.] 

II.  Torh 

In  einem  Artikel  zur  Torttrage  wendet  sich 
Alf.  Larson  gegen  die  AnsfBhmngen  Brinells. 

Zeifschriffi-nscbaii  \r.  2  S.MlO.i  f ..Teknisk 

Tidskrift"  ii)U7,  22.  Juni,  Abteilung  lur  t'hvmie 
und  Bei^esen,  S.  79—81.] 

A 1  f.  Lars on :  Torf brlketts.  [„Teknisk  Tld- 
skiitt     1907,  22.  Juni.  .Xbteilung  für  Chemie 

und  Bergwesen,  S.  81— im).| 

M.  Gutzeit:  Tdrfvtrkolilunjr.  [^ZeiLscIirift 

für  Daiuptkcäsel  und  Maschinenbetrieb"  1*J07, 
8.  Juli,  S.  869—970.] 

Torfverkuknng  mit  («eninuunt;  der  Nebenprodukte. 

Die  Anlagen  der  Oberbayerlsohon 
Kokswerke  und  Fabrik  chemischer  Pro- 

dukte, .\kt.-Gcs.,  Beuerhcriyr,  Oberbayern. 

Schon  seit  langem  war  man  bestrebt,  die  in 

den  Torfhnooren  lagernden  Brennstoffe  rationell 
au8Zul>outen  und  durch  Abtorfung  riesige  jetzt 

brachliegende  Flachen  für  die  Landwbtschaft 

nutzbar  zu  maehen.  In  neuer  Zeit  hat  M.  Ziegler 
ein  Verfahren  gefunden,  das  im  Groflbetrieb 
durchgeführt  ist  und  sich  auch  bewiihrt.  Sein 

Verfahren  der  Torfverkokuogist  ausgearbeitet 
nach  den  Methoden  der  Rraunkohlenschwelerei. 

Die  Internationale  Gesellschaft  für  Torfverwertung 

erbaute  18U3  in  Oldenlmrg  die  erste  Anlage  zur 
Torfrerkokung,  doch  sah  sie  sich  veranlaßt, 

weitere  Versuche  und  Verbesserungen  aufzufreben 
und  daä  Werk  zu  verkaufen.  In  den  fUnf  Olden- 

burger  Oefen  wird  guter  Koks  hergestellt,  der 
al.s  Ersatz  für  Ilnlzkohle  u.  a.  an  das  Holz- 

kohlenbocbofenwerk  zu  Schmalkalden,  an  Ma> 
8ebinenftU»r!ken  usw.  y erkauft  wird.  Die  Olden- 

liurger  Fabrik  besitzt  auch  schon  eine  vollständige 

Anlage  zur  Gewinnung  und  Verarbeitung  der 
Nebenerzeugnisse. 

U.  Ziegler  erbaute  dann  lUUl  für  den 
Bnssisehen  Staat  eine  Anlage  von  aeht  Oefen  in 

Bedldno,  bei  der  die  OMenburger  Erfahrungen 

bereits  nltverwertet  worden  sind.  Die  ganze  An- 
lage soll  znftriedenstellend  aH)eiten:  die  Oefen 

hallen  gegenüber  den  Oldenburger  Oef\  ii  das  fünf- 
fache Fassungsvermögen ;  die  bekannten  Verbält- 

nisse in  Rußland  verhinderten  indessen  den  Ausbau 

der  chemischen  Fabrik,  so  daß  Teer  und  Teer- 
wasser  bis  beute  unverwendet  bleiben.  Oas  Werk 

ist  zurzeit  an  die  Nikolaibahn  verpaclitet  und 
sollen  die  für  den  Ausbau  der  clietnisjclien  Fabrik 

erforderliehen  Gelder  jetzt  zur  Verfttgung  ge- 
stellt werden. 

Im  April  des  Jalires  liiOö  wurde  die  Aktien- 
gesailaoliaft  Obechayerlsehe  Kolonrorfce  und  Fabrik 
chemischer  Produkte  gegründet,  die  eine  Anlage 

von  vier  üefen,  zwei  Ualbkoks-  und  zwei  Gaos- 
koksOfen  nebet  einer  Fabrik  zur  Gewinnung  der 

Nebenprodukte  in  Heuerberg,  Oberbaj'ern,  errichtet 
bat.  Die  Gewinnung  des  lufttrockenen  Torfes  ge- 
seUefat  daselbst  in  belcannter  Weise:  Der  Torf 

wird  mit  Spaten  gestochen  und  mittels  Elevators 
in  Torfpressen  gebracht.  Ist  der  Wassergehalt 

der  Stücke  („Soden")  nach  3  bis  4  Wochen  auf 
SO  bis  40  f/o  heruntergegangen,  so  werden  sie 

in  Hauten  (  „Mieten'' I  aufgeschichtet  und  bleiben 
dort  so  lange  liegen,  bis  ihr  Wassergehalt  nur 

noch  18  bis  25  "/o  betragt.  Der  vom  Felde  an- 
gefahrene Torf  gelangt  durch  einen  Elevator 

auf  die  obere  Etage  des  Ofengebäudes,  den  so- 
genannten Sdiwelboden,  von  wo  das  Material 

maschinell  in  die  vier  <  »efen  verteilt  wird.  Ein 
Ofen  liefert  in  24  Stunden  etwa  8  bis  lU  t 

Koks;  letzterer  wird  in  eiserne,  mit  Deekel  ver- 
sehene Wagen  abgezogen.  In  diesen  Wagen, 

welche  luftdicht  verschlossen  sind,  kühlt  der 
Koks  innethalb  6  bis  8  Stunden  so  weit  ab« 
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daß  er  sortiert  werden  kann.  Ein  Bespritzen 

mit  Wasser  ist  niclit  aogängig,  da  der  Koks 
lonit  Waner  anfidmiBt  irad  springt. 

Die  Oefen,  in  die  der  Torf  von  20  bis  25  7o 

Wassergehalt  gebraclit  wird,  sind  stellende  üe- 
torten  toh  «ngofUir  18  m  H5he,  die  svet  FfUl- 
löclier  und  zwei  durch  Hortonverselilufl  ab- 

geschlossene  Ausgange  haben.  3  m  Ober  dem 
Boden  befinden  sich  die  Hilfsfeuerungen,  die  den 

ganzen  Prozeß  in  Oang  bringen  inUssea«  und 
neben  diesen  die  unteren  drei  (i.isfeueruntren. 
durch  die  das  üas  aus  der  Koudonsation  in  die 

Verbrennoiifrs-  buw.  Heiskanlle  dntritt.  2  n 

darüber  sind  noch  wfiti^rr  zwei  Feuerungen  zur 

Unterstützung  der  unteren  eingebaut.  Die  Heiz- 
gase umipillen  den  Retortenraam  von  allen 

Seiten  und  bringen  in  den  Kan&len  selbst  eine 

Temperatur  von  etwa  1000  Qrad  hervor.  Im 
Innern  der  Retorten  steigt  die  Temperatur  nleht 
über  600  Grad  und  wenleu  die  oberen  Partien 

vor  allem  durch  die  im  Ofen  entstehenden  heißen 

Gase  verschwelt,  bevor  sie  in  die  untere,  heißeste 
Zone  Ifoninien. 

Ein  in  die  Kondensation  elngescbaltcf <  r  Ex- 
iiaustor  saugt  die  Ciasc  au  zwei  vorscliiedeneu 
Stellen  aus  den  beiden  Oefen  ab;  Mn  Austritt 

aus  dem  Ofen  passieren  die  Gase  zuerst  vorscbiedcne 

Kasten,  auf  denen  sich  Eindainptpt'anncn  zum 
Eindampfen  von  essigsaurem  Kalic  und  sdiwefd- 
saurem  Aminonialc  befinden,  worauf  sich  dann 

die  Gasableitung  der  beiden  Oefen  Icurz  vor  dem 
Exhaustor  verdnigt.  Der  elektrisch  angetriebene 

Exhaustor  drückt  die  (Jasi-  weiter  dnrcli  eine 

größere  Anzahl  Kondensatiousrohre,  in  deren 
Kasten  sieb  Teer  and  Teerwaner  amammeln, 

die  durcli  >  iirnete  Xiveauhalme  st&ndig  ab- 
fließen. In  die  Gasleitung  sind  zum  Schutze 

gegen  das  Zurückschlagen  der  Flamme  und  da- 
durch liervorgerufSsne  Explorion  Klappen  An- 

gebaut. 
Am  Ende  der  Kondensation  vor  dem  k^intritt 

der  Ldtuag  nach  den  Oefen  wird  T«rteUbaft 
<>in  Wascher  angeordnet,  der  die  Gase  einoneits 
von  den  letzten  Teerrosten  durcli  Waschen  odt 

Teerwasser  befreit,  anderseits  aneh  das  ne- 

chaniscb  mitgtffülirtr  ̂ V^lssl  i-  niiHicrsclilii;:!.  Die 
aus  den  Heizlcanaien  ubgelieudeu  lielUeu  Fuchs- 

gase kSnnen  sur  Beheizung  des  zweiten  Ofen- 
sysleins  verwendet  werden  oder  aber  zur  kUnst- 
liebeu  Nacbtrocknung  des  Rohmaterials  auf  einen 

bestimmten  Wassergehalt. 
Das  zweite  Ofensystem  besteht  aus  runden, 

etwa  12  m  hoben  Schachtöfen,  in  denen  der 

oben  eingeführte  Torf  direkt  von  den  H(»o  bis 
»00  Oraid  heißen  Gasen  umsjiült  wird.  Da- 

durdi  wird  natürlich  ein  lu'i  wiitcin  ̂ rroßorer 

Effelit  erzielt,  als  wenn  ntan  diese  Gase  in  Ueiz- 
kanftlen  um  die  Oefen  herumführte.  Der  Ein- 

tritt der  (inse  kann  nach  Helieben  an  zwei  ver- 
schiedenen Stellen  erfolgen,  und  zwar  geschieht 

das  abwechselnd,  wobei  der  dhore  Eingang  In 

der  Hauptsache  so  lange  gcötlaet  ist,  bis  die 
Hdzgase  aus  den  Torf  das  Wasser  entfernt 

ballen  und  teerige  Gase  auftreten.  In  diesen 

Oefen  wird  sogenannter  Torfhalbkolu  gewonnen, 
uad  swar  12  bis  14 1  in  24  Stundm  in  einem  Ofen. 

Das  ständig  aus  den  Kondenaatlonakasten' ausfließende  Gemisch  von  Teer  und  Teerwasser 

lauft  in  ein  großes  Üassin  und  wird  von  diesem 
mittels  einer  Pumpe  in  Behllter  gepumpt,  in 
denen  sicli  der  Teer  vom  Teerwasser  scheidet. 

Letzteres  kommt  direkt  in  einen  Kolonneuapparat, 

wo  es  mit  Kalk  behandelt  wird,  um  die  Essig- 
sflnre  an  den  Kalk  zu  binden:  .Ammoniak  und 

Methylalkohol  werden  gemeinsam  ausgetrieben 
nnd  sammeln  sieh  als  sogenanntes  Konzentrat. 
Dirsr>  Konzentrat  wird  wieder  in  der  oben- 

genannten Kolonne  mit  Dampf  behandelt,  wobei 
das  ll&ehtige  Ammoniak  durob  ScbwefdsAiure 

aufgenommen  wird,  wahrend  der  Methjlalkobol 
als  36er  Rohmetbyl  sich  gesondert  ansammelt. 
Das  schwefelsaure  Ammoniak  wird,  soweit  es 

sicli  abscheidet,  aus  den  Bleivorlagen  aus^^ekriii-kt 
und  die  erschöpften  Laufren  ebenso  wie  die 

Lösung  von  essigsaurem  Kalk  in  den  in  die 
Kondensation  eingesdialteten  Eindampf^fannea 

ein^'edanijifl.  Der  ilOer  Methylalkolml  wird  in 
dem  dritten  Räume  der  Teerwassurdestillation 

auf  96er  HethjIaUcohol  ia  Kolonnen  verarbeitet 

und  eventuell  dann  in  demselben  Ai»parat  noch- 
mals rektifiziert. 

Der  von  dem  Teerwaaser  getrennte  Teer 
lauft  durch  ein  Kohr  auf  die  in  der  Teerdestil- 

lation beßndlicbon  Blasen,  die  durch  Feuerungen, 

welche  «ich  in  einem  abgesehlOBsenfui  Raum  be- 
finden, direkt  beheizt  werden. 

Bei  der  Destillation  des  Teeres,  die  Ijei  einem 
Vakuum  von  etwa  20  nim  Wassersäule  vor- 

genon)nien  wird,  kommen  zuerst  letobte  Gele, 

di''  :ils  Knliiil  gesondert  aufgefangen  worden, 
dann  Parattiumasse  und  zuletzt  Paraftiuschniierc, 
die  ab  Sehmiermittel  verwendet  wwden  Icann. 

In  den  Blasen  bleibt  der  sogenannte  Blasenkoks 

zurück,  der  fast  reiner  Kohlenstoff  ist  und  zur 

Herstellung  von  elebtriseh«!  Kohlenstiften  Ver- 
wendung findet.  Oie  bei  der  Destillation  ent- 
stellenden Gase  werden  durch  eine  Vakuumpumpe 

wieder  ins  Freie  oder  In  die  Feuerungen  der 
Teerldasen  gedrückt. 

Die  Paraffiumasse  wird  durch  eine  Pumpe 

in  ein  in  der  ParafUnfabrik  befindliches  großes 

Gcfftß  gepumpt,  worauf  die  Hasse,  von  d-ni 
eventuell  vorhandenen  Wasser  L'efrennt.  durch 
einen  Wagen  in  einzelne  im  Kiihlrauai  stehende 

Gefäße  gebracht  wird,  wo  das  Paraffin  langsam 
aiiskrislallisiert.  Nach  etwa  S  Tagen  werden 
die  einzelnen  Gefäße  in  die  Maische  gekippt,  in 

der  die  Hasse  zerrissen  wird,  wonach  sie  durch 

eine  Pum])e  auf  die  Nutselie  kemint.  Auf  dieser 

trennt  man  die  Paraffiuschuppeu  von  dem  an- 
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hafteuden  Filteröl;   nach  mehrmaligem   Nach-  degtUlation  gemiaeht  und  kommt  als  Gasöl  zur 
WMehen  und  Troeknen  «lad  dl«  ParattoMhoppeD  OelgaBberettmig  in  d«n  Handel. 

als  Gelh)i,ir.iffin  zum  Vorsand  fertifr-   Das  schwere  Nachstehend  einige  vom  Matrileliur;.'!  r  Dmnpf- 

Filleröl  wird  mit  dem  leichten  üel  der  Teer-  kes8elreviaiona-\'erein  ausgeführte  Aualyseu : 
Krel»r 

Mek. 
Hauer- 

Kalorinetr.  beMiaiuicr 
Kuhlrii- Wuaer. Bebwcfel 

Atche 

WsiMr Heizwert 
•toff atoT 

oberrr uoirrrr 

Torf,  wauerfret   . 
Sl,2 6.8 

1,0 

0,8 41,1 1.3 
5880 5095 

,  wiMBerbaltig  
85,5 8.4 

0,7 0,1 28,4 
0,9 

81,0 
8798 8428 

87,8 2.0 
1,8 

0,3 
5,5 

3,2 7889 7805 

,       waaMrhaltig  .... 

86,0 

1,9 
1,3 

0,3 
5,2 

3,0 4,8 
7579 7482 

Tcor  
80,8 10,6 1.0 0,2 6,1 0,1 

If 

93110 
9107 85,8 

6.4 8,1 1,8 0,4 
M 

8,9 
1,7 9654 

8644 
88,0 

0,4 M M l,t 

7800 
7600 

brandOfen  und  In  Saug^asanlagen  als  Enatx  Yoa 
Aatlirazit  sehr  >r(inst.i>r  verwerten.  Da  Torfkoks 

die  Hitze  länger  hält,  ist  seine  Verwendung  für 
alle  Kupferarbeiten,  zum  Schweißen  und  Löten 
sehr  vorteilhaft.  Torf  kokspulver  eignet  sich  san 

Hftrten  von  Panzcrfilnti' n. 
Bei  aschenreichem  Kohmateriai  uud  in  Ge- 

genden, WO  allerbeste  Steinkohle  sehr  teuer  iat, 

wird  man  mit  proßein  Nutzen  auf  Torfheiz- 

koks  (gleich  45  bis  50  (*;o  Ausbeute  bei  Torf 
TOB  85  «ib  Waaaergehalt)  arbdtea.  Torfheis- 
koks  ist  ein  noch  nicht  vollstriiniiL'  verkoktes 
Produkt,  da«  noch  schwer  vergasbare  Substanzen, 
die  mit  Flamme  brennen,  entfallt.  Er  iat  fest 
und  verbrennt  fast  raiiclilds. 

Der  Torf  teer  ist  in  seiner  Zusammensetzung 

weaentlldi  von  Holz-  und  Steinkoblenteer  ver^ 
schieden^  kommt  jedoch  dem  BraankoUenteer 
sehr  nahe.  Durch  Destillation  wird  er  wie 

Brauskoblenteer  auf  Paraffin  und  Gasöl  ver- 

arbeitet. Der  hohe  Kreosotgehalt  des  Torf- 
teeres ertnfitrlicht  es.  ihn  mit  Vorteil  als  Im- 

pr&gnierungämittul  für  Eisenbahnschwellen  und 
GmbeahSIcer  an  Terwenden.  Daa  Teerwasser 

enthfllt  an  verwertbaren  Bosfandtt'ilfii :  Ammoniak, 

Essigsaure  und  Methylalkohol.  Die  unkondensier- 

baren  G-ase  releben  nieht  nur  anr  Beheizung  der 
Oefen  au-;,  sondern  man  crlinlt  auch  noch  l)ei 

einer  großen  Anzahl  Gelen  einen  erheblichen 
Vebersdraß  an  Gas. 

Asokeaanalysen  tob  Torfkoks. 

KieseUlore   47.82  >  37,08  > 

Einenoxyd    1,15  O  p  4,19  »/o 
Tonerde    11,20  i>o  U,?«»/» 
Kalk   28,42  81,88  > 
MagnMia   8.69  S.76  V> 

Kohlensaure    2,12  «/o  1,87% 
SchwefeUaur«   H,36  «/•  5,69  o/« 
I'hoBpboraftnre    1,76  o/q  2,26  "/» 
Alkali                               .  1,48  0/0  0,67  »;» 

100,00  «/•    100,00  «/• 
Aof  den  Kolcs  kommen: 

Schwefel  0,101  o/«   0,117  0^ 
Phoopbor    0,058       0,009  ojo 

Der  Torf  koke  wird  entsprecliend  den  Torf- 

sofifii  in  Stücken  von  10  Iiis  2.^)  X  X  cm 
gewonnen.  Er  ist  klingendhart  und  läßt  sich  in 
Zfeglerschen  Oefen  soweit  sintern,  dafi  er  fSut 

«iii  sclbe  Druckfestigkeit  erhält  wie  Steinkohlen- 
koks, was  sich  bei  Holzkohle  nie  erreichen  laßt. 

Dabei  ist  zu  beachten,  daß  der  Torfkoks  um 

HO  liarter  wird,  je  geringer  der  Wassertjelialt 
ilrs  verkokten  Torfes  ist.  Die  Asche  des  Torf- 

kokü  liat  für  den  Hüttenbetrieb  eine  sehr  günstige 
ZnrammensetmiBg,  aia  Hefbrk  eine  redit  leicht 

■jfliinclzende  Schlacke.  Der  Schwefolgebalt  ebenso 
wie  der  au  Phosphor  ist  so  geriug,  daß  er  dem 
der  festen  Holzkohle  gleichkommt;  es  laßt  sieh 
deshalb  auch  mit  Torfkoks  ein  sclir  reines  Roh- 

eisen erblaseu.  Stark  gesinterter  Torfkoks  in 

kldnmn  Sttekea  lifit  sieh  dagegen  ia  Dauer- 

Iii.  Steinkohle  und  Braunkohle. 

Hart:  Zur  Chemie  der  Stetakoble.  [„Chemiker- 

Zeituntr"  H)n7  Nr.  51  S.  640  ] 

A.  Bcraont  teilt  zahlreiche  .'\nalyson  von 
amerikanischen  Kohlen  mit.  („Journal  of  tbe 

Society  of  Chemical  Indnstry*  1907,  29.  Jnai, 
S.  670-  f)72.] 

A.  Zcese:  Die  Salg6-Tarjäner  Braunkolüen- 

gruben  im  Zsyitaie.  [..Braunkohle*  1907,  9.  Juli, 
S.  268—258.] 

Toalit  (künstliche  Kohle).  [„Tiie  iron  aud 

Goal  Trades  Review"  lüOI,  14.  Juui,  S.  2117 
bia  2118.] 

Mitteilungen  ttber  den  niederrheinisch-west- 

ffllisi'lten  Sleinkohlenberjrhau.  (,. Her*:-  und  lliitten- 

uiannischc  Kuudscb.au"  I  UU7,2U.  Juli.  S.  2H9-2!t4.] 
Dr.  Fr.  Preise:  Die  Braankohlenvorkonimeu 

des  Hohen  Westerwaldes.   [«Braunkohle"  1907, 

6.  Aug:ust.  s.  313— 
Walter  Müller:  Fortschritte  im  Bau  von 

Brikettpressen.  [»Braunkohle*  1907,  10.  Seji- 
tember,  S.  :^!m;— 401,] 

Dr.  E.  Ki  iimann:  Klassitikafion  der  Braun- 

kohle, [„lirauukohle"  1U07,  lU.  Se]a.,  S.  3U3 bis  896.] 
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IV.  Koks. 

Fred  C.  Kcighley  erörtert  in  einem  Vor- 

trftfr  vor  dem  «Coal  Mining  Institute  of  America" 
die  Frage:  Warum  lassen  sich  pewisse  Kohlen 

verkoken  und  andere  nicht?  [,The  Industrial 

World"  1;K)T,  22.  Juni,  S.  790  u.  ff.] 

W.  B.  M.  Jackson:  Die  Kokereianlage  mit 

(rewinnung  der  Nebenprodukte  in  Clay  Cross. 

[,The  Iron  and  Coal  Trades  Review"  190", 
14.  Juni,  S.  2107— 2108.J 

E  r  n  e  3 1  H  «  r  y  bespricht  kurz  die  Koks  -  Er- 
zeuffunf;  mit  Gewinnung  der  Nebenprodukte.  [„The 
Iron  and  Coal  Tra- 

des Review"  iy07. 

.'i.  Juli,  S.  32  — 34.1 

A.T  hau:  Fort- 
schritte im  Kohlcn- 

stampf  verfahren. 

[^Glückauf*  1907, 
29.  Juli,  S.  92.T 
bis  935.] 

W.  M.  Nixon 

beschreibt  die  in 

Abbildung,'  2  dar- 
gestellte Maschine 

zum  Ziehen  und 

Verladen  von  Koks. 

[„The  Engineering 

and  Mining  Jour- 
nal" 1907, 20.  Juli, 

S.  119—121.] 

Die  ersten  brauchbaren  heizbaren  Koksofentüren 

stammten  von  der  Firma  Dr.  Otto  in  Dahl- 
hausen her;  sie  sind  in  Deutschland  patentiert. 

Eine  neuere  Konstruktion  ( .\bb.  3 )  hat  sich  R  e  a  c  h 

patentieren  lassen.  Sie  besteht  aus  einem  aus 

U- Eisen  gebogenen  Rahmen,  auf  den  eine  10  mm 
starke  Eisenplatte  aufgenietet  ist.  An  der 
höchsten  Stelle  der  Tür  ist  die  .\ufzugöse  in 

den  Rahmen  eingelassen.  Die  Platte  hat  drei 
Oeffnungen:  eine  für  den  Gaseintritt,  eine  für  den 
Gasaustritt,  und  die  PlanierölTnung.  Unter  und 

über  der  letzteren  sind  Winkeleisen  zur  Vcr- 

AbbilduDF  2.    Murbin»  luv  Ziebrn  ood  VerUden  tob  Koki. 

Kokflofentar. 

\.  Thau:  Die  Vorteile  einer  heizbaren 

KoksofentUr.  Das  mangelhafte  Verkoken  an  den 
Türen  rührt  von  der  niedrigen  Temperatur  an 
diesen  Stellen  her.  Schuld  daran  sind  in  erster 

Linie  die  dünnen  Ofentüren,  ferner  schlecht  pas- 

,\M>Ud.  5.  Urliban-  Koktofrnirir. Abbild,  4. 

sende  Türen,  die  sich  gar  nicht  oder  schlecht 

dicht  verschmieren  lassen.  Diese  L'cbelstande 
aollen  durch  heizbare  Ofentüren  l)ehoben  werden. 

Stärkung  aufgenietet.  An  der  Gasaustritt.««- 

üö'nung  ist  ein  hufeisenfürmiger  Rahmen  an- 
gebracht, in  dem  ein  kleiner  Schieber  bewegt 

werden  kann,  der  die 

Öffnung  verschließt. 

Die  Tür  ist  mit  Stei- 
nen ausgemauert,  die 

80  geformt  sind,  dali 

das  (ias  im  Zickzack- 

wegc  durch  die  Tür 
gehen  muß  (Abb.  4). 
Noch  zweckmäßiger 

ist  es,  die  Tür  mit  ge- 

eigneten Kanalstei- 
ncnvon  1 2.')mmHöhe 
auszulegen.  Für  die 
Gaszufülirung  dient 

ein  halbzöUiges  Gas«- 
rohr.  Bei  Anwen- 

dung eines  Bunsen- 
brenners benötigt 

man  nur  eines  '.U  zöl- 
ligen Gasrohres.  Der 

Gasverbrauch  stellt  sich  dabei  für  eine  Tür  auf 

14(i,7  cbni  bei  einer  (M'engarung  von  3<>  Stunden. 
[„Glückauf"  1907,  10.  August,  S.  99S  -100l.| 

Abbild. Kok«  fto  d«r  OfrBiür. 
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KekBofen  •Verwertang* 

A.  Haenlnir:  Koksofen^ -Verwertung  unter 
Dampf kt^sscln  und  in  ( Jnsiiiotorjn.  Auf  den 
Kokereien  der  Gebr.  Stumm  werden  mittel» 

der  Abhitzgase  au  den  dort  Yoriiaadenen  340 

Koksofen,  die  ohne  Nebenproduktengewinniing 
arbeittn,  in  36  Dampflccsscln  mit  2000  qm 

Heiztiaclio  täglich  etwa  700  ODO  k^r  Dampf  er- 
sengt,  der  selbst  auf  irroße  Entfernunj^en  fOr 
vorschierlono  Soniierl)etriebe  Itenutzt  wird.  Da 

man  durclucimittiicli  bei  Koksöfen,  die  ohne 

Nebfli^rodiikteapiwliiiHiiiir  triidteD,  ilr  1  kg 
der  in  die  Koksdfen  eingefQlirten  Rohkohle  1  kg 

V.  Petroleum. 

Dr.  C.  Nenberg:  IMe  Ibitstebiuig  desErdOh. 

[„Petroleum"  1907  Nr.  IH  S.  749  — 750.] 
Dr.  G.  Kraf^mer:  J^fitrap  zur  Frapf  dor 

Erdölbilduüg.  [.Chemiker-Ztiitung"^  1907,  Ü.  Juli, 
8.  676—677.] 

C.  Fungier:  Beitrage  zur  Chemie  und  Pby^^ik. 

der  ErdölbUdung.  [«Petroleum"  1907,  17.  JuU, 
S.  84«~868.] 

Eugene  Coate:  Nene  Oelfelder  in  Ontarlo. 

Ulfines  and  lOnmnüs*  1907  .TuUbeft  8.  669.] 

Dampf  durch  Verwendung  der  Abliitzgase  zu 

«rieugen  vermag,  bo  resultieren  ganz  erbebliehe 
Betriebspewinne  daraus.  Verfasser  l»espricht  in 

der  Hauptaache  die  Verbaltnisse  auf  der  Zeche 

Sebamhorst  der  Rarpener  Bergbau-Akt.-Gesell- 
schaft  in  Dortmund.  [,, Zeitschrift  für  Damjif- 
kessel  und  Maschinenbetrieb'*  1907  Nr.  26 
Ö.  257—259.] 

P.  Eyermann  beschreibt  die  4500 pferdige 

Koksi)fenpa.s-Zentrale  des  Eschweiier  Bergwerke- 

Vereins.  |  ./rhe  Iren  Age"  1907,  22.  August, 
S.  490— 4yi.j 

VI.  Natuiigiffi. 

Das  Natni^as  von  Kansas.  Die  tSgliehe  Gas- 
licferunp  aus  (>  Brunnen  in  den  Caney-Feldern 
betrogt  »0  567  000  Kubikfuß.  [»Allgemeine 

Oesterreichische  Chemiker-  u.  Techniker-Zeitung" 
1907,  1.  JuU,  S.  102—103.] 

Natürliches  Gas  in  Ontarlo.  f^Mines  and 

Minerals"  1!(07  Julilieft  S.  559— 5(iO.| 

Petroleum  und  Naturgas  in  Ontario.  [„All- 

gemeine  Oastemlchiscke  Cbeodker-  und  Tedudker- 

Zeitung"  1907,  1.  JuU,  8.  99—100.] 

VII.  Generatorgas  und  Wassergas. 

H.  Gille:  Die  J:!lutwicklung  der  Steinkohlun- 

gaserseuger  für  den  Hittenbetrieb.  [„Gieflerel- 

Z  itunp'^  1907,  l.JnU,  8.886—891;  16.  JuU, 
S.  420-423.] 

R.  E.  Mathot:  Grundprinzipien  heim  Bau 

moderner  (taserzeiitrer.  l.,The  Engineering 

Magazine"  r.K)7  Jiiiiii<  ti  8.553  —  570.] 
Rodolphe  Soreau:  Koksgasgenerator. 

[^UÄmeires  de  In  Sod<t«  des  Ingtoieurs  CSvils 

de  France"  1907  Malheft  S.  692—699.] 

Kurt  Schleip:  Die  Entwicklung-  diT  Gas- 

maschinen. [i,L>ie  Gasmotoreutechnik"  1907 
Jnnibeft  8.  87—41] 

J.  G.  Thaulow:  Torfgas.  [«Teknisk  Ufre- 

blad"  1907,  2S.  Juni,  Infjenipiirabteilunfj.  S.  127.] 

M.  Ib.  Nyeboes:  Torfgasguueratoreu.  [„Tek- 

oisk:  Ugeblad*  1907, 28.  Juni,  IngenleurabteUung, 
S.  187-129.] 

Vorrichtung  zur  regclmaliigen  Windverteilung 

bei  Gaserzeugern.    [^The  Iren  Age*  1907, 
4.  Juli,  S.  14.] 

James  A.  Charter:  Kraftgas.  f„Tbe  Iren 

Age'*  1907,  27.  Juni,  S.  1966-1998.J 

S.  Hubendick  beriohtet  Aber  Torfgas- 
maschinen und  die  damit  erlialtenen  Resultate. 

[„Teknlsk  Ugebiad"  1907,  28.  Juni,  Ingenieur- 
abteUung,  8.  129—180.] 

Fritz  Lüh r:  Groß(ra.smaschineu.  („Giefierei- 

Zeitung"  1907,  15.  Juli,  S.  423  — 42s.| 
A.  Nagel:  Versuche  an  der  Gasmaschine 

fiber  den  Einfloß  des  Mischungs^erbaltnisses. 

[„Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  Ingenieure* 
1907.  7.  Scjitember,  S.  1405  —1413.] 

Guat.  V. üeidenstant:  Erzeugung  von  Kxatt- 
gat  «US  ntodenrartigen  Brennstoffen.  [«Teknisk 

'ndskrift"  1907,  7.  Sept.,  AbteU.  Mechanik,  8. 76.] 

VIII.  Gichtgas. 

Ch.  Dantin  bringt  in  seiner  Arbeit  Uber  Kraft-  Bei  dem  liochofeugasruinigcr  der  Firma  D.  La- 
erseugung  mitteb  Gichtgasen  eine  schematlsdie  mond  A  Son  in  Pittsburgh  ifrird  die  Warme  der 

Darstellung  und  Abbildungen  dir  rfit-]it<rns/entrale  nntrewasilieneu  Gase  zur  Wiedererw.1rmung  des 
der  Seetiti  GockeriU  in  Seraing.  [„Le  Gänie  gereinigten  Gases  benutzt.  [„Berg-  und  HUtten- 

CiTÜ'*  1907,  29.  Juni,  8. 187^148.]  mlonisdie  Bundsdiau''  1907,  6.  Juli,  S.  281.] 
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C.  Feuerungen. 

I.  Pyrometrie. 

Robert  S.  Whipple:  Praktische  Pyromctrio. 

(nThe  EDglneering:  Review*  190T  September' 
heft  S.  148  ir.4.] 

Churlfs  B.  Thwiug:  Dii'  Fortscliritfc  (it-r 

Pyrometrie  in  der  Gießereipraxis.  [„Tlic  lu- 

duttrial  World*'  1907,  16.  Jtmi,  S.  728—729.] 
>'oae  Pffoneter. 

Pyrometer  von  Crompton  &  Co.  io  Colchester. 

(„The  Foundry  Trade  Joarnat**  1907  JiMheft 
S.  304—305.  .,Tlie  Iron  and  Coal  Trade§  Re- 

view" 1!»()7,  24.  Mai.  S.  1H48  — 1,S4'J.] 
Eletitriscbes  Pyrometer  von  C.  B.  Thwing. 

(,Tbe  Iron  Age*  1907,  1.  August,  S.  804—805.] 

Ch.  K.  Darling  beschreibt  in  einem  Vortrag 

über  Pyronetiie  la  der  modemeD  Werlutatt- 
praxis  [eine  Rdbe  bereits  bekannter  Pyrometer. 

[,. The  Enplneer*'  1907.  14.  Juni,  S.  594  5;>r,.] 

Bristol-Pyrometer.  [„The  Iron  TradeReview** 
1907,  87.  Juni,  S.  1047—1048.] 

Pyrometer  von  Edward  Brown  &  Sern  In 

PhUadelphia.    [..The  Indttttrial  World«  1907, 
8.  Juli,  S.  H2(i— 827.] 

Quarzjjlas-Widorstands-Pyroineter  von  W.  C 
Heraeus.  [„Zeitschrift  für  Dampfkessel  und 

MaacbiBenlMtrteb"  1907,  81.  Juli,  8.  808—809.] 

II.  Rauchfrage. 

Johann  Lichtenstadt:  Die  gesetzlichen 
Befltimmungen  zur  Bekämpfung  der  Rauchplage 

in  England.  [„Zeitschrift  für  Gewerbehygiene'* 
1907  Nr.  8  8.  171-174.] 

Rauchverbrenminsr.f,,DinglersPolytochnisclie8 

Journal"  1907  Nr  26  S.  410  —  413.] 

Schleicher:   Zur  Rauflhverbrennungsfrage. 

[„Der  Rhein"  1907,  4.  Juli,  S.  348— 349.] 
Paul  Ii.  Chamberlain:  Die  Vorteile  der 

meehaalfleben  Rost1)esdii€]cung  als  Hittd  nur 

Rauchvermindenmg.  [„Tlie  Industrial  World" 
1907,  5.  August,  S.  952  —  953  und  S.  976  — 97Ö.] 

III.  Dampfkesseüeuerungen. 

Vorschläge  zur  Verbesserung  der  hütten- 

technischen  Oroflfeaerungen.  [„EÜsen-Zeltang'' 
1907.  10.  August,  S.  564— 5ß5.] 

W.  F.  Randhalin:  Vt-nlampfungsversuche 
mit  der  Haasesciien  Kohleustaubvcrbrennung. 

[«Braunkohle«  1907,  30.  JuU,  8.  801—804.] 

Dil'  V.III  der  Sarco  Fuel  Saving  &  Engineering 

Company  iu  New  York  ausgeführte  Kosselt'ouerungs- 
anlage  soll  die  Einfachheit  der  Handfeueruag  mit 
der  Siiarsamkeit  der  mechanischen  Feuerungen 

verbinden,  [nthf:  Iron  Age"  1907,  5.  Sep- 
tember, 8.  626—627.] 

IV.  Erzeugung  besondi 

Einige  Anwoidungen  des  Goldsebmidtscben 

Thermitverfahrens  sind  beschrichon.  [.Tin-  In- 

dustrial World"  1907,  2.  September,  S.  1074 
Ui  1077.] 

C.  Chabrie  bericlitet  über  ̂ cine  Versuehe 

zur  Erzieliiiiir  In'sonders  ludicr  Temperaturen 

im  l.ahoratorium  (Abänderung  des  Goldschniidt- 
achenVerrabrens).  [„Ciomptesrendnuhebdomadatres 

des  s)-anLM's  de  IWcailemie  des  Sciences'*  1907, 
16.  Juli,  S.  18H— isy.] 

TbeodorKautuy:  Azetylenotherwie.  [nZeit- 

schrift  für  Dampfkessel  und  Maschinenlietrieb** 
19Ü7,  21.  August,  S.  337  —  341.] 

s  hoher  Temperaturen. 

Autofene  SebweUSnng. 

Nfllierc  Einzelheiten  über  autogene  Schweißung 

enthalt  der  Abschnitt  U:  ,  Weiterverarbeitung 

des  Bisens*  auf  Seite  1899  dieses  Heftes. 
Zerschneiden  von  Metallen. 

Arthur  Doliim-n:  Dn-i  Zrrschin'iiiiMi  von 
Eisen-  und  Stolilinassen  uiitulü  SauerstulV.  (Es 
bandelt  sieb  bier  um  das  beirannte  Verfahren  der 

Deutschen  Oxhydric  G.m.b.H.  zu  Eller  b,  Dü.<*.sel- 

dorf.)  [^Schit^bau"  1 907.  28.  Aug.,  S.831  — 836.] 
L.  Guillet:  Das  Zerscbneidun  von  Metallen 

mittels  Sauerstotf.  [„Lc  Gdnie  Civil*  1907, 
10.  August,  S.  241—244.] 
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D.  Feueifestes  Material. 

Bauxit. 

Ch.  Ilelsou:  Leber  Bauxit.     [„I.'Kclio  des          .•V.J.  Aubrey:  Die  V'erwcudung  von  Bauxit 
Minog  et  de  la  M^Ulhirgie  '  l'JOT,  20.  Juni,    ab  feuerfeste.s Material.  [„Revue Hlniralurglque'^ 
S.  701  —  703;  27.  Juid,  S.  783—734;  22.  Aug.,    1907  Juniheft  S.  84—86.] 

S.  889—892.]   

E.  Schlacke  und  Schlackenzement. 

Dr.  Framm:  Bericht  über  den  Stand  der  Herstellung  von  Schlackt  nzenient.  (Verfahren 

Schlackenmischfrage.  [„Tonlndoetrie-Zeitucg*'  von  R.  Grau,  D.  R.  P.  18G  44». )  [„Tonindustrie- 
1907  Nr.  84  S.  1066-1078.]  Zeitung"  1907  Nr.  88  S.  1154.] 

F.  Erze. 

I.  Eisenerze. 

Krzvorräte  <ler  Wolt. 

Bennett  U.  Hrouyh  berichtete  in  einem  Vor- 

trag gcoln(pschen  Abteilung  der  British 
Association  über  die  Erzvon-nt.-  der  Welt. 

Nach  einer  kurzen  Einleitung,  in  welcher 

Verfasser  die  gewaltige  Entwicklung  der  Elsen- 
industrie in  den  letzten  50  Jahren  bespricht, 

hebt  er  hervor,  daß  der  jahrliche  Erzverbrauch 

von  Großbritannien,  Deutschland  und  den  Ver- 
einigten Staaten  zusammen  rund  120  Millionen 

Tonnen  beträgt;  seit  dem  Jahre  1H54  ist  die  Roh- 
eisenerzeugung der  Welt  von  b  Millionen  Tonnen 

auf  M  IfilliMien  im  Jahre  1906  gestl^en. 

Englands  Erzfördeninij:  im  frenaniiten  Jahre  helief 
sich  auf  14&9U  703  t  im  Werte  von  3  482  lti4:j&. 

Dastt  wurden  noeh  7844786  t  elngefBbrt  nnd 

zwar  78,5  "'0  davon  aus  Spanien.  5,4  "o  aus 

Norwegen,  4,2  ̂/o  aus  Griechenland,  4,0  <';o  aus 
Algier,  2,67«awFyankreieh,  2,6  «/o  ans  Schweden, 
l,5''/o  aus  Rußland  und  kleinere  Mengen  aus 
der  Türkei,  Deutschland,  Belgien.  Italitn,  Por- 

tugal, Neufundland,  Indien,  Persien  und  Australien. 

Die  englischen  Erzvorrflte  werden  in  ein  blB 
zwei  Jahrhunderten  erschöpft  sein;  in  den  übrigen 
Staaten  sind  die  Aussichten  fibulicb.  in  den 

Vereinigten  Staaten  betrug  die  Erzförderung 

i.  J.  1905  42*/«  Millionen  Tonnen.  Nach  T-'irno- 
bolim  betragen  die  Erzvorräte  der  Vereinigten 
Staaten  noch  1100  Millionen  Tonnen.  In  Deutsch- 

land O-iiischlicßlieh  liiixi-nihiir^')  wunien  1905 
23^8  Millionen  Tonnen  Eisenerz  gefördert.  Die 
Erzvorräte  schttst  man  auf  8800  Millionen 

Tonnen.  Bilbao  exportierte  tu  Jahre  1900 

5  Unionen  Tonnen;  der  Ersvorrat  wird  auf 
57  Millionen  Tonnen  angegeben.  Die  schwedischen 

Erzlager  sollen  noch  1200  Millionen  Tonnen 

Erz  enthalten,  diejenigen  von  Frankreich  und 
Rußland  1500  Millionen  Tonnen.  Einschließlich 

der  1000  Millionen  Tonnen  englischer  Erze 
kommt  man  auf  einen  Erzvorrat  der  Welt  von 

1 0  000  Millionen  Tonnen.  [Nach  einem  vom  Ver- 
fasser freundlichst  eingesandten  Sonderahzug. 

Vergl.  auch:  ,Tho  Iron  and  Steel  Trade» 

Jonmal"  1907,  10.  Angnst,  S.  186.  , En- 

gineering" 1907,  7.  September,  S.  326.] 
Walfr.  Pctorsson:  Das  Aufsuchen  von 

Erzen  mittels  Elektrizität.  [„Glück- 

auf' 1907,  20.  JnU,  S.  906.-910.] 

DevtschUnd. 

Dr.  H.  Lots;  Beitrag  zur  Kenntnis  vom 

.\lter  der  Siegerlander  Erzgange.  [, Zeitschrift 

für  praktische  Geologie"  1907  Augustbeft 
S.  251-268.] 

.Skaudluarien. 

0.  Sttttser  Uelt  in  der  Deutsehen  Geo- 

logischen Gesellachafk  einen  Vortrag  über  die 
Entstehung  der  Etsenerzlagerstilttcn  Lapjilands. 

[„Monatsberichte  der  Deutschen  Geologischen 

Gesellsehaft*'  1907  Nr.  5  S.  135-^186.] 

Dr.  0.  Stutzer:  (rellivan'  M.ilnilierg.  [..Tierg- 

und  Hüttenmännische  Rundschau"  1907,  5.  Juli, 
S.  278—276.] 
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Spanien. 

Pablo  Fabrega:  Eine  Studie  Uber  die 

Eiftenerze  tu  Almeria.   [„The  Xialit^  Jonnial** 
1907,  fi.  Juli.  S.  5:  13.  Juli.  .S.  44;  20.  Juli, 

S.  78—70;  27.  Juli,  S.  114 — llö.  Nach  „Re- 

▼teta  Minura"  1907,  1.  Jvid,  S.  866,  B.  Junt, 
S.  284.] 

GUbs. 

H.  T-antenois:  Elsenerze  in  dem  Gebiet 

zwischen  Lao-Kay  und  Yuunan-äen.  [„Anuales 

dM  HlAM"  1907  Nr.  4  S.  415-421.] 

Indien. 

T.  H.  Holland  naeht  efaiige  IDtteiluniren 

ftber  das  Vorkommen  von  Eisen-  und  Mangan- 
enan  in  Indien  und  ihre  wirtschaftliche  Be- 

deutung fOr  die  britische  Eisenindustrie.  [,Trans- 
actioris  of  the  Mining  and  Geolo^^ical  Inatitate 

of  India''  1907  Juliheft  S.  84—48.] 

Tonialfta  Staatra. 

.Tolui  Birlcinbiue  berichtet  über  die  Vor^ 

Täte  an  Eisenerzen  in  den  Vereinigten  Staaten. 

[„Cassiers  Magazine'*  1907  Juniheft  S.  99  —  105.] 
Der  Phoaphorgehalt  der  amerilcaidMdMinElM&* 

erze.    (..The  Tron  Ajro"  1907,  4.  Juli,  S.  34.] 
J.  A.  Kliman:  Der  froldhaltifre  schwarze 

(Eisen-;  Sand  in  Kalifornien.  [„Mines  and  Mine- 

rals" 1907  JnlOieft  S.  568^664.] 
Dp.  Pa  vid  T.  Da y :  Die  goldlialtigen  schwarzen 

Sande.  L„Minea  and  Minerals''  1907  JuUbeft 
S.  564~ft65.] 

Reginald  Meeks:  Eisen erzgewinnung  im 

Mar(|uettc-Re>ier.  f,.Entrineering  and  Mining 

Journal*'  1907,  15.  Juni,  8.1129—1132.] 

Hj.  Nordqvist  hat  in  einem  Eeisebericht 
die  EiaenerxvorkorameB  am  Lake  Supertor  fUn- 

gdiend  bcsclirieben  und  zwar:  1.  den  Marqu^tt«'- 
Dl8trikt,2.denMenomiuee-Distril(t,3.deuPeuoliee- 
Gogebic-Diatrilct,  4.  den  Vermilion^Distrilct  und 
5.  den  Meaabi-Distrilit.  In  einem  zweiten  Artikel 

werden    die    Gewinnungsarbeiten  geschildert. 

Bibang  tili  Jenkoatorete  Annaler'^  1907, 
Heft  2  S.  70—97,  Heft  7  S.  888—418.] 

Kanada. 

Die  Eisenene  von  jMooso  Mountain  in  Qu» 

tario  entbalteB  nach  einer  Analyse  von  Coleman: 

BiseDoxjd   58,80  o/o 
Eiaeooxydal   28,08  . 
KieselMSure   7,92  , 
Tonerde   1,22  , 
Kalk   1,28  , 
Magnesia    ......  2,35  , 
Schwefel   0,056  » 
Phosphor   0,011  , 
Mangan   0,80  . 

[,The  Engineering  and  Ifining  Joornal*  1907, 20.  JuU.  S.  116.] 

Eisenerze  im  nördlichen  Ontario.  [„The  Iren 

Age"  1907,  15.  August,  S.  443—444.] 
Kuba* 

!>rr  Mayari-Kiscnerzdistrikt  in  Kuba.  [«Tho 

Iron  Age-  lyul,  lö.  August,  S.  421  und  S.  43«.J 

Eiianffze  in  Kuba.  [„SdentÜic  American" 
1907,  6.  Jdl,  S.  lt.] 

BardaMka. 

Brzreichkum  von  Algler  und  Tunis.  [«Central- 
blatt  der  Hatten-  und  Wabwerke*  1907  Nr.  12 S.  259.] 

II.  Mangan-,  Nickel-,  Chrom-  und  Wolframerze. 

Manganerze. 

Jüngst:  Dan  Manganeisenerzvorkommen  der 

Grube  Elisenböhe  bei  Bingerbrück.  [»OlOekaaf" 
1907.  10.  August.  S.  993  —  998.] 

Manganerze  in  Kußland.  [„L'Echo  des 
Hines"  1907,  1.  Jnli,  S.  746.] 

Kickelerxe. 

H.  Diekmann  ttesprielit  das  Vorkommen 
von  Xickelerziu  bei  dem  Dorfe  Xanzenb.nli. 

etwa  3  km  südöstlich  von  Dillenburg  entfernt. 

Die  Gmbe  „Httlfe  Oottes*  ist  auf  Eisenstein, 
Kuiif-  r  und  Xickelerze  verliehen.  Eisenstein 

und  Kupfererze  wurden  schon  im  vorigen  Jahr- 
hundert gefordert.  Per  auf  die  Gewinnung  der 

.Nickeli-rze  gerichtete  ilrttii  Ii  Im  ;:.mn  erst  1841. 
Die  Xickelerze  und  die  nocli  iiiii  denselben  ge- 

mengten Kupfererze  finden  sich  in  einem  im 

Orftnstein  aufeetjsenden  Gang,  weleber  mit  etwa 

2  m  beginnend  eine  Mächtigkeit  bis  zu  10  m 
erreicht  und  in  welchem  die  nickelhaltigen 
Schwefelkiese  und  Kupferkiese  bis  zu  4  m  und 

mehr  derb  vorkommen.  Im  Hangendi-n  und 
Liegenden  dieser  derben  Erze  enthalt  die  Grun- 

stelnmasse  noch  elngespraigte  Nickel-  und  Enpfer- 
i  r/c.  teils  ausfreschieden,  teils  in  ganz  feiner 

Verteilung. — Der  Nickelerzgang  ist  auf  eine 
streichende  Lange  von  200  m  mit  etwa  80  m 

erzflihrond  auf  etwa  90  m  unter  Ta^re  auf- 

gescUoflsen  tind  abgebaut.  Ein  zweiter  noch 
vorhandener  Nlekelerzgang  ist  noch  gar  nicht 
bebaut  worden.  Die  derben  Erze  schwanken  in 

ihrem  Ausbringen  zwischen  2  und  5  °jo  an  .Nickel 
und  ebensoviel  Kupfer.  Die  Gesamtförderung 
der  Ene  wahrend  der  Jahre  1842  bis  1870 

kann  zu  2  Nickel  und  3  ̂ lo  Kupfer  an- 
genommen werden;  in  diesem  Zeitraum  sind 

280 000  Zentner  Niekelene,  gleich  dnen  Quantum 
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TOD  öGOO  Nickeiinetall  und  7400  Zentuer  Kupfer- 
metall  gebroehen  worden.    Ein»  Aafb«r«itang 

der  Erze  ist  nicht  erforderlicli  trf'weseu.  Wo 

die  üaagmasse  gegen  die  derben  Erze  vor- 
hemobt,  beateht  diese  aus  GrOnsteln  mit  mb- 
frescliiedonein  Magncteiien,  das  namentlich  bei 
den  Ärmeren  Erzen  vorkOBunt.  Die  Zusammen- 

setzung dieser  Inneren  BSrze  ist  derart,  daß  ein 

Abbau  derselben  in  Aussicht  genommen  werden 
kann.  Ein  Aufbereitungrsversuch  mit  armen 
ErzMl  hat  einen  bei  weitem  höheren  Gehalt  an 

Nickel  und  Kupfer  >'r>;ebea  und  «war  nahezu 

"  0  von  beiden  Mt-rallen.  zusammen  also  IH  '/o 
Metall.  Bei  einer  Wiederausrichtung  dieses 
Ennittels  nadi  der  Tenf!»  wflrden  aus  dem- 

selben ohne  Berürksirlitifrnnp  di-r  Ffirderunicr 

der  armen  Erze  — jährlich  wohl  4UU0U  Zentner 
Erse  so  gewinnen  sein,  entspreebend  einer  Pro* 

diiktioii  von  40  000  Kilogramm  Nickflnu-tall 
und  60  OOU  lülogramm  Kupfer.  Die  armen  Erze, 
welebe  auf  dne  Hübe  ron  etwa  80  m  bei  dner 

Uachtigkeit  von  3  bis  4  m  noch  abzubauen  sind, 

würden  bei  ein«m  Durchschnittsgehalt  von  *'o 
an  Nickel  und  ebensoviel  an  Kupfer  noch  min- 

destens H)()oi)0  kg  an  Nickel  und  100000  kg 
an  Kupfer  liefern.  Die  Lage  der  Gruiie  ist 

etwa  1  Kilometer  vou  dem  Iiludpunkt  der  Schelde- 
liabn,  einer  Zweigbabn  der  KSln-Oiefiener  Bahn 
von  Dillenburg  abgehend,  entfernt.  Der  Tran.s- 
port  der  Erze  ist  also  nicht  schwierig.  l^Der 

Ersbergbau*  1907,  16.  September,  8.  S48— 849.] 

Ctaromerse. 

Chromerx  in  Bhodesia.  [,  Bulletin  of  the 

Imperial  Institute'  1907,  Baad  5  Nr.  2  S.  186 bis  138.] 

Wolframerse. 

Wolfram,  Molybdän,  Uran  und  Vanadin  in 
den  Vereinigten  Staaten.    Dit^  Produktion  an 
Wolframerz,  (Konzentrat)   und  Wolframmetall 

betrug  in  den  .fahren  bis  1904: 

Jahr 
1 

R«li«nc KonMBU«! 

t 
Woirram- »ttaU 

•BfL  PM. 

OeMBitwart WoltlTM 
IML 

1898 

78,8 

33SOO 43  160 

1  1899 

201,6 
4.'»  00 0 

54  1)00 

1900 

264,0 

57  000 
51  HOO l!»Ot 

1221 

214,8 

7  9;J0 19ü2 3730 
265,2 

82  005 
1903 

8441 
292,0 

6

0

 

 

0

2

0

 

 

1
 

1  ".104 

.175,0 

Der  Anteil  Colorados  an  der  Uesamtwolfram- 

pndoktloB  der  Vereinigten  Staaten  Im  Jahr» 
1906,  die  834  Tonnen  betragen  haben  soll,  wird 
auf  600 — 700  Tonnen  im  Werte  von  220  000 

Doli,  geschützt.  Der  Preisberechnung  wird  der 

sogenannte  Einheitspreis  zu  Grunde  gelegt,  d.  h. 
für  die  Einheit  von  20  Pfd.  WOj  für  1  Tonne. 
Ware  dieser  3  Dollar  und  das  Erz  cutlüelt 

80%  WOi,  so  würde  1  Tonne  60X8  180 
Dollar  kosten.  Bei  einem  höherprozentigen  Erz 

steigt  der  Einheitspreis.  [„Chemiker-Zeitung^* 
1907,  18.  Juli,  S.  707—708.] 

III.  Röstung,  Scheidung  und  Brikettierung. 

Magnetische  .Vureicherang. 

Magnetische  Erzaufbereitung  in  Norwegen. 

[„Engineering    and   lüaing   Journal**  1907, 
22.  Juni,  S.  1206.] 

Magnetische  Anreiclierung  der  Eisenerze  nach 

dem  Gröndal-Verfahrcu.  [gThe  iron  and  Coal 

Trades  Review«  1907, 88.  August,  S.  646—646.] 

lüseiierzrogtofen. 

Oskar  Falkmann  bringt  in  seinem  Reise- 
bericht aber  die  Bolieiaenerzeugung  der  Ver- 
einigten Staaten  u.  a.  anch  die  Zeichnung  und 

Beschreibung  eines  amerikauisclicn  Kisenerz-Küst- 
ofens.  (^ehe  Kapitel  H. :  Roheisenerzeugung  auf 

Seite  1387  dieser  Zeitschrift.")  [,Bihang  tili  .lern- 
kontorets  Annaler''  l'JOT  Heft  3  S.  Iö9  — 173.] 

G.  Werksanlagen. 

o  

I.  Beschreibung  einzelner  Werke. 

Fredrik  Carlson  teilt  aus  einem  Reise- 

bericht die  Beschreibung  einiger  oberschlesischer 
Hfittenwerke  mit,  olme  indessen  die  Namen  i»t 
einzelnen  Anlagen  zu  nennen.  Der  Eindruck, 

den  er  auf  seiner  Studienreise  empfangen  hat, 

ist  der,  daß  die  oberseUedsehen  Werke  in 
hnhem  Grade  beschäftigt  und  in  kr.Tftigcr 

Entwicklung  begriffen  sind.  [„Bibang  tili 

Jernkoatorats  Aunaler«  1907,  4.  Heft  8.  229 
bis  242.] 

F.  Schroeder:  Die  Anlagen  der  Luxem- 

burger Bergwerks-  und  Saarbrücker  Eisenhütten- 
Aktiengesellschaft.  [„Oesterreichische  SSeitschrift 

für  Berg-  und  Hüttenwesen"  11(07,  27.  Juli, 
S.  3<i5  — 369;  3.  August,  S.  380  — 385.J 

Beschreibung  der  Bbieswefksaalage  Kaelsrtk 

beiLnleft.  [„Eiaen-Zelttta««U907, 18.JttU,S.494.] 
J.  B.  van  Bnissel!  beschreibt  die  Pozzuoli- 

werke  bei  Neapel.  [„American  Machiuisi"  1U07, 
18.  Juli,  8.  918—915.] 
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II.  Materialtransport. 

BlMMkakawflMii. 

Si'llistontlader  von  nO  t  Lailct';iliii:krit  vnn 

Arthur  Koppel  in  Berlin.  [„Organ  für  dio  Fort- 
sohritte  des  BäioilMhiiwflMM^^  1 907  Nr.  A  S.  1 1 7 .] 

60  t-SnlbstentUider  von  Arthur  Koppel. 

[,eiMers  Annalen«  1907, 15.  Augast,  S.  75—76.] 

Fr.  Frölich:  Giiterwa^rcii  mit  prolier  Traj,'- 

filhigkeit  in  Deutschland.  [„Prometheus"  19U7, 
10.  Juli,  S.  645—651.) 

T«rla4e*  nii4  Trauport-Elnrichton^eo. 

Die  Lasfenförderiing:  im  Bergbau  und  im 
Hütten werlc.  [„Uesterreichische  Zeitschrift  für 

Berg^  und  HUUeowesen*  1907,  7.  September, 
S.  487—442.] 

Frank  V.  Perkins:  Elektrisch  betriebene, 

selbsttätig  wirliendc  Erzentlader.  [„Elektrische 

Kraftbetriebe  und  Babnen**  1 907, 18.  Jnll,  S.  882.] 

S tephftn; DerTemperley- Verlader.  [„Dinglers 

T'nlytot^hnischoa  Journal*^  1!K)7.  7.  So|>tetiiber, 
S.  r)61  — 565;  14.  September,  S.  579 — fiSl.) 

£.  de  Loisy:  Mechanische  Transportvor- 

richtimgeD  fQr  Walsprodokte.  („Berue  de  U4- 

tallurgte"  1907  Jalibefl  8.  611—621.] 

Wa{i:enki|»per  mit  elektrischem  Antrieb. 

[„Qießerei-Zeituiig"  1907, 15.  JuÜ,  S.  434— 436.J 

Drahtseilbahnen. 

Heb.  Riipprcrhl:  Drahtseilbahnen.  [„Braun- 

kohle" 1907,  2.  Juli,  S.  237-242.J 
P.  Stephan:  Die  Luftseilbahnen.  [„Der 

Erzbergbau"  1907,  1.  Juli,  S.  240—245.] 
Soilberechuung  für  Luftseilbahnen.  f„Berg- 

und  Hüttenmännische  Kundschau*  1907,  Nr.  23 
S.  847—848.] 

Krane. 

Uönsch:  Fahrbarer  Kran  mit  nach  unten 

iimknickbarem  Ausleger,  ausgeflihrt  von  der 

Hreslauer  Aktien^reselischaft  für  Eisenbahnwagen» 
bau  und  Maschinenbau- An.stalt  Breslau.  [„Glasers 

Annalen''  1907,  1.  September,  S.  105  — 107.J 
Elektrische  Hebevorrichtungen  und  ihre  An- 

wendiinff.  [,Thc  Iren  Trade  Berlew*  1907, 
18.  Juli,  S.  101  —  106.] 

P.  Pieper:  Die  Dnickluftbremae  Im  Hobe- 

zeugbau.  [„Contralblatt  der  Hütten  und  Walz- 
werke^' H»n7  Xr.  18  s.  ;<!to— ;<;)!. I 

H.  Koll:  Stromverbrauch  der  Portalkranc. 

[„Dinglers    Polytechnisehes    Joamal**  1907, 
IH.  .Fuli.  S.  433  —  436.] 

Hydraulischer  150  t-Kran.  [„The  Eogineer" 
1907,  19.  Juli,  S.  67  — 68.J 

Elektrisdier  16  t-Verladekran  auf  den  South 

Chlcajro  Werken  der  Jllinols  Steel  Company. 

[„The  Iron  Age''  1907,  4.  Juli,  S.  12— 13.J 

III.  Allgemeines  flbc 

Dampf  krsftanlagen. 

Die  Dampfanlagen  in  Preußen  am  1.  April 

1906  und  ihre  Besitzer.  (..Zi  itschrift  für  Dampf- 

kessel und  Maschinenbetrieb"  1907  Nr.  25  8.254.] 

Dil'  Dampft iirbint'  von  Kerr.  [,, Zeitschrift 

für  das  gesamte  Turbiuenwesen'"  1907  Nr.  18 
S  281—282.] 

Elektrlseher  Kraftanlafsn. 

Der  elektrisehe  Kraftbetrleb  In  der  Bur- 

bacher Hütte.  [„Eli'ktri>;che  Kraftbetriebe  nnd 

Bahnen-  1907,  24.  .luli.  S.  4oi  -40().J 

J.  H.  van  Brussfl:  Gas-  und  licktri-^rln- 

Kraft  in  euro|)aiscbeu  Eisen-  und  Stahlwerkt^u. 

[„The  Engineering  Magazine'*  1907  Juliheft 
S.  637—552.] 

PreBluflwerkzeufe* 

HerbtMt  Rinj::  Preßluftwerkzeuge.  (En- 

gineering- 1907,  16.  August,  S.  251 — 256.] 

Werkseinrichtungen. 

Niese:  Manp  Ihafte  Konstruktion  der  Druck- 
lufthämmer als  Unfallursache.  Gewerblich- 

Technischer  Ratgeber"  1907  Nr.  17  8.333  —  835.] 

Preßlufthammer.  [„The  En^neer"  1907, 
19.  Ju»,  8.  66—67.] 

Dr.  Alexander  Lang:  Die  wirtschaftliche 

Bedeutung  der  Preßluftwerkzeuge.  [„Zeitschrift 

des  Vereines  deutscher  Ingenieure"  1907,  20.  Juli, 
S.  1148-1150.] 

liidnstriehanton. 

Stolp:  Die  architektonische  Ausbildung  der 

Industriebauten.  [.Uhlaads  Wochenschrift  fQr 

Iiultistrie  und  Technik"  1907,  5.  September, 
8.  r..'. — 1)7.] 

Geusen:  Die  Eindeckung  der  Fabrik- 

diicher  in  Eisenbeton.  [.Beton  und  Elsen*  1907, 

Heft  7,  S.  176-1  79. ( 
Wasserreinlgung. 

J.  C.  Wm.  Oreth  besehreibt  eine  verbesswte 

Wasserreini^'un^rsanlape.  [„ThelndnstrlalWoild* 
1907,  29.  Juli,  S.  918—919.] 
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H.  Roheisenerzeugung. 

Nene  Horhr)rpn. 

Die  Hochöfen  in  Vajda-Hunyad.  [«The  £a- 

giiieer*  1907,  6.  September,  S.  886.] 
Fr.  Frölich:  Oer  neue  Hochofen  der  Lacka- 

wanna  Steel  Company.  [„Zeltschrift  des  Vereines 

deutscher  Ingemeure'"  1907  Nr.  27  S.  10Ö5-1058.J 
HoeboOsnaiilaKe  von  Bleherd  Heokieher  & 

Sons  in  Swedeland,  Pa.  [„Tho  Iroo  Trade  Re- 

view'* 1907,  25.  Juli,  S.  141  —  145.] 
Umbau  der  Hochofenanlage  der  Richard 

Heekaeher  &  Sons  Oonpany  In  Swedeland,  Pa. 

[«The  Iren  Age*  1907,  85.  Jnll,  8.  228—286.] 

HMhofenbetrieb. 

W.  .1.  Köst  er:  Ueber  den  Hochofen  in  jirak- 
tiacher  und  Uieorelischer  Beziehung.  [„Iron  and 

Steel  Tradea  Journal**  1907,  89.  Jnnf,  S.  616; 
6.  Juli,  S.  14.] 

Dr.-Ing.  Carl  Waldeck:  Der  Hochofen- 
betrieb der  Nadegdinsky-HQtte  im  Goavemement 

Perm,  Ural,  f, Eisen-Zeitung"  1907,  17.  August, 
8.583—585,  24.Aiigaat,S. 608—604;  Sl.Aog., 
S.  617  —  620.] 

Horace  Allen:  Hochofenbetrieb.  f,.The  IroB 

Trade  Review"  1907,  1 1.  Juli.S.  61— 63.] 

Bradley  Stenghton:  Der  moderne  ameri- 
kanische Hoehefen  (Konstruktion,  Beschickung, 

Windorhitzung,  HochofenprozeH,  Trnnsj.nrt  von 
Roheisen  und  Schlacke).  InThe  Engineering 

and  Mining  Journal"  1907,  27.  Juli,  S.  146  bia 
150;  3.  Au^'uat,  S.  206—208;  17.  Aoguat, 
S.  307  —  309.] 

Carl  Otto:  TerhUttong  der  Kleaabbrtnde. 

[„Berg-  und  Hüttenmännische  Bandaebau*  1907, 

20.  Juli,  S.  295— -Üts.] 
Oskar  Falkmann:  Ho Izkohlenr oh- 

elaenercengung  in    den  Yerelnlc^tea 

Staaten.  Die  HolzkohlenOfSB  In  lOeblgan  ver- 
hütten au8.schließUch  Boteiaenerae  Tom  Oberen 

See,  die  bauptsaehlfeb  aus  dem  ICarquette-Revler 
lierstamrnen.  Die  weichen,  erdi{?en  Sorten  ent- 

halten 10  bis  12  o/o  Wasser,  ungctrocknet  52 

bis  53  "/o  Eisen,  im  «retrockneten  Zustande  60  «/» ; 
die  harten  Roteisensteine  enthalten  60  bis  62 

Eisen.  Nachstehend  sind  einige  typische  Ana- 

lysen zusammengestellt : 

Brsaort« 

UBg«troek]i«t« 
Probe Bei  100*  C.  getroeknete  Piobe 

1» 1  p. 

B.0 n        P    j  SiOi 
CaO   1  HffO 

a 

6iab- 

Tarla«t 

Loekefo  ll«Waen«rM  . .  ̂   g^'-^ 
Iliirter  RotaiieiMMB  .  .  |  62,07 

11.66 
12,00 

0,86 

1,84 

60,30    0,110  '  5,64 60,00   0,105  7,20 
62,60   0,102  4,29 
41,50    0,040  37.25 

0,47 

0,32 
0,18 
0,27 

2,43 
2,61 

2.09 0,85 

0,43  '  0,38 0,49  0,75 
0,7.')  (1,57 
0.43  0,11 

0,011 

0,0  IC 
I),(I1C 

0,009 

3,45 

2,40 0,82 

1,17 

Im  Alabama- Hezirk  verwendet  man 
bei  den  Silizium 

=  0,40 — 1,60  o/o  anmahoMwaiM  and 
1  bAhar 

Uolzkohlenhouhöteu  in  der  Hauptsaclie  Limonite 

von  folgender  Znaammemetmng: 
CiMo  Ki«««l«iar«  ToMrd«  Plioapbor  Manfan 
51, 07  12,85  10,10  0,16  0,56 
47,00  15,00  6,00  —  0,59 
48,00  7,20  8,76  —  6,50 
Auf  einem  Werk  r68tet  man  daa  Erz  in 

dem  In  Abbild.  6  gezeichneten  Röstofen.  Der- 
selbe faßt  75  Tonnen  und  ist  mit  automatischer 

Beschickung  (Paternosterwerk)  versehen.  Die 

Feuerung  geschieht  mit  Generatorgas  aus  Hola- 
kohle  und  Ilolzkohlengestilbbe  (1  :  2>.  Außer 

den  genannten  Erzen  verhüttet  man  auch  noch 

einen  Htmatit  von  folgender  Znaanunenaetzung: 

Mangan    =  0,80— 4>,70 
Schwefel  s  Spar— 0,016  , 
Phosphor  —  01,16—0,88  » 

Eisen  .  .  . 
Kioselsiue 

53 

18,60 

4,80 
0.18 

m 

Schwefel 
0,009  > 
0^0  , 

Phoephor  .  .    0,18  »   |  Magneota  .  .  0,84 

Das  erhaltene  T^nlicisen  ist  von  ,Non-Bes- 

aemer" -(Qualität  und  zeigt  naclistehende  Zusammen- 
aetsnng: 

Alilulilime  i>     A riM  riViini>rlii-r  K<>»tofi>n. 

Eine  Hütte  erzeugt  Bessemer-Qualität  mit 
tAaem  garaatferten  Fhosphorgehalt  ren  weniger 
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1S88  Stahl  ond  Eiien. •7.  Jahrg.  Nr.  39. 

als  0,1270.  l>as  Roheisen  wird  nach  dem 

Hsrtegnd  besw.  nach  demBruchaaiieh«n  sortiert 
und  zwar  uatencbeidet  mu: 

  j      PMtnt  Slllita«c«h«lt a«ni«luMUff            ^    anrnrnm*»     [  MUtel 

A  Sehottfieh  .  .  . 

.  .  i    2,50— -2.00  ' 2,70 
B       ,  ... 

.  .  1    2,10  2.50 2.30 
<■       „  ... .  .       1,80  2,10 1.95 Xr.  1  Weich    .  .  . 

.  .  1.55-1,80 1.67 
y   1  Gießerei    .  . 

.  .       1,30— 1,. '.5 
1.42 

«  a  Wsiob  .  .  . 
.  .  i    1,05-1,30  . 1,17 
.  .  \  1,85—1,06 0,95 ,  8  Waich '    0,65—0,80  ' 

0,75 
,  8  HaH  .... 0,50-0.rt5 

0,57 ,   4  Weich    .  .  . .   .       0.85  0,50 
0,42 

0,25  — 0,:t5 0.30 

.  .  0.10-0,25 
0.17 

n  8   0,00-0,10 0.05 

[«BibanKtill.Iernkontoreta  Aanaler*  1907  Heft  3 
8.  16d— 191.] 

BesehlckmiKSTorriehtniigeB. 

Dr.  Georg  Ifeyer:  Neuere  elektrisch  be- 
trii-lifiio  Bfsclii' kiiiiL'svorrichtunp  für  HochfSfen. 

[„Elektrische  Kraltbelriebe  und  Bahnen*'  1907, 
8.  Aagost,  8.  426 — 488.] 

Wlnderhltier. 

Zt'ichnunp  und  Ucschn'ibunp  des  Winderhitzers 

von  Franke  Roberts.  [„The  Iron  Age"  1907, 
20.  JoBl,  8.  1879—1880.] 

Vi-ntii  für  Winderhitzer  von  W.  F.  Rust. 

UTbe  Iren  Age"   1<J07,  15.  Augu«t,  S.  432.J 
(feblikseniaschinen. 

Dr.  A.  Rate  au.    Kreiselgeblflüe  für  hohe 
Draoke.    („Zeitsehrift  des  Vereines  deutscher 

Ingenieure"  1907,  17.  August,  8.  1296-1305.) 
.Julius  Fürstenau:  Das  Turbinengeblase 

von  C.  A.  Parsons  als  Uocbofeugebläsemaschins. 

l„Zdtsebrift  des  Vereines  deutseher  üigeDieure'* 
1907.  20.  Juli,  S.  1125— 113L'.I 

A.  Rateau  über  Turbogebläse.  [,Bevue 

de  la MeUllurgie'  1907  Augostheft  S.  751 — 774.] 
Turbogebllse  fOr  die  HoehOfen  in  Trxyniets. 

[„The  Iren  Age*  1807,  22.  Augntt,  8.  485 
bis  487.] 

OHchnindi^keit^mesner  flir  Gebl&seniasrhlnen. 

Edward  Brown  &  Son  in  Philadelphia  haben 

rieb  den  in  Abbildung  7  dargestdltsn  Ge- 
schwindigkeitsmesser für  Gil>lns'in,a.schinen  pa- 

tentieren lassen;  derselbe  beruht  auf  dem  Ge- 
setz der  Fliehkraft ;  eine  gewisse  Menge  Queek- 

siliier.  di>'  in  >'iiH  m  zentral  angeordneten  Re- 
balter untergebracht  ist,  wird  bei  der  Rotation 

In  die  seitliehen  Arme  gedrOekt,  wilirend  ein 

auf  deniQuecksilliers|iiegei  befindlicher  Schwimmer 

eine  Sclireibfcder  bewegt.  Eine  genaiie  Re- 
scbreibung  des  Apparates,  der  sehr  befriedigende 

Hochofenwerks  der 

Resulute  liefern  soll,  ist  schon  an  anderer  Stelle 

erschienen.  [..The  Tron  Trade  Review*  1906, 
r2.  April.]  Abbildung  8  zeigt  ein  hei  einer 
Dampfgeblftsemaschine  des 
ToungstewB  Steel  Comp, 

aufgenommenes  Srhaii- 
bild,  das  den  überaus 
regebnaBigen  Gang  der 

Maschine  erkiTUu'n  laßt. 
Abbildung  9  hingegen  ist 

ein  Disgramn,  welehes 

bei  einer  Gichtgas-Ge- 
bläsemascbioe  der  Park 
Gate  Iren  and  Steel 

Company  la  Betknliaiii, 

En  gl  lind,  anfgenommen 
wurde  und  die  starken 

Gescbwindigkeitsunter- 
scliifilf  deutlich  veran- 

schaulicht. i^'^h.Q  Iron 
Trade  Beview*  1907, 
15.  August,  8.  274  bis 

275.] 

Roheisenmischer. 

Roheisenmischer,  ausgeführt  von  der  Ben- 
rather Maschinenfabrik-.^ktiengesellschaft.  [,I>er 

praktische  Maschinenkonstnücteur"  1907,  l.Ang., 
S.  126  — 127.J 
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n.  SeptMober  190T. Oiefitreirntte». 
8UU  und  Elraii.  188» 

I.  GieBereiwesen« 

— — p_  —  _ 

I.  Neuere  Gießereianlagen. 

L.  P.  Alford:  Die  GioUurei  der  United  Sboe 

IfauditiieiyCoinpaiij  in  Beverly,  Mau.  [«Ameriean 

Uachiniat«  1907,  8.  78—80.] 

Die  Gießerei  der  Atlas  En^riiu'  ̂ Vork8,  In- 

dianopolis.  [.The  Iren  Trade  Keview«"  1907, 
11.  Juli,  S.  64— «6.1 

Beschreibung  und  Zeichnungea  der  Gießerei 

von  R.  Ste^nson  A  Co.  in  Hebbnrn.  [„En- 

{^Heering*  1907,  16.  Aogust,  8.  286—287.] 

Kinr  moderne  Röhreiifrießerei.  (American 

Cast  Iron  Pipe  Co.)  [«Gießerei-Zeitung"  1907, 
15.  August,  8.487—489,  nach  .Iron  Age".] 

Gi<«li<«roil)tlri»«b. 

Dav  id  S  |i  1  ;i  r   :   (li'siiiide  (iiisse.  [,.The 

Foundry  Trade  .Inurnal"  11m»7  .Inlih.-ft.  S.  3tf..| 
Robert  Buch  .man:  Mitteilungen  aus  dem 

Oieflenlbetrieb.  [ ,  Tlie  FouDdry  Trade  Journal* 
1907  Aagnillieft.8.  362—868.] 

SppzIalKBß. 

G.  A.  Aki-rlind:  TcImt  die  Herstellung  TOD 

schmieill>arem  EiseuguÜ.  [„KLsea-ZeiUiug"  1907 
Nr.  86  8. 689,  nach  «The  Foundry*  1907,  8. 154 big  157.] 

Gießen  von  Uartwalzen.  | Eisen-Zeitung" 
1907,  18.  JuU,  8.  498— 4»3.] 

II.  Schmelzen. 

H.  Kloß:  Ku|»oIufen  mit  und  ohne  Vorherd, 

kurzer  und  langer  Scbmelzdauer.  [„Gicßorei- 

Zeitung«  1907.  15.  Aufrnst.  S.  495  498.] 

Der  Kupolofen  von  J.  C.  Knoeppel  ist  ab- 
gebildet und  eingehend  beaehileben.  [„The  Iron 

Age"  1907,  6.  September,  S.  622—628.] 

Kupolot'enbeschickiinpsvornchtiinjr  von  Sber- 
wood  S.  Knigbt.  [„Tlie  Irou  Age"  1907, 
80.  Juni,  8.  1867.] 

A]i{iarate  zum  Niederschlagen  der  Gichtflaoune 

und  Funken  an  Kupolöfen.  [ .  Kiseo-Zeitung* 
1907,  31.  August,  S.  620— 621.J 

Kupolofen  -  Abstichstein.     ( „BiBen  -  Zeitung* 
1907,  20.  .Tull,  S.  512.] 

I>r. -Intr.  Ec.kvvrildf  heKclireibt.  Versuche 

von  Neumeier  über  Eutschwet'eluug  des  Gießerei- 
«ISMM  bflltt  Sebnaisoi  Im  Kupolofen.  [,6ießerei- 

Zeitnng*  1907,  1.  September,  8.  518—516.] 

TmtUntMT. 

Centrator> Ventilator,  gebaut  von  den  Hars- 
werken.  Akt. -Ges.  in  Nürnberg-Doos.  [,Der 

praktisclie  Mascbineokonstrukteur"  1907,  4.  Juli, 
8. 112—118.] 

(i|p|ler«>iroheisen. 

Zusammi-nstellung  von  Analysen  englischen 

OieOerelrohelsen».  [  «The  Foundry  Trade  Journal* 
1907  AuguUieft  8.  870—871.] 

GeoriL'i  Hailstone:  lieber  die  Inrakte- 
ristisoheo  Eigcnscliaften  des  Gießereirobeisens. 

[,Elsen>Zeitung''  1907,  6.  Juli,  8.  474—475; 
18.  JuU,  8.  498.] 

■angaa  im  Chiftolaen. 

H«rb«rt  E.  Fleld:  Mangan  im  Gußeisen. 

[„Tbe  Foundry*  1907  Anguatbeft  8. 476— 479.] 

III.  Formerei. 

J.  Frank:  Apparat  zum  AuH^icbabiouieren 

von  Bidem.  [„(Heßerei-Zeltung**  1907,  1.  Juli, 
S.  400.] 

Karl  Stö  ßer:  Betrachtungen  iili  r  dii  Kon- 
struktion der  Schabloniorvorrichtungeu  in  der 

Eiaengleßerei.  [«Giefleral-Zeltung*  1 907, 1 .  Aug., 
S.  468—468.] 

L.  N.  PerrauU:  Einfonnen  eines  S.lure- 

de.stillierkessels.  [„The Iron Age"  1907,  U.Juni, 
S.  1793—1795.] 

G.  Bucbanan:  Leber  Formen  kleiner  8pezial- 

gufistOeke.  [«American  Machinist*  1907,  8.  Aug., 
S.  82.] 

Ueber  Formpuder.  [.Eisfu-Zeitung''  1907, 
10.  August,  8.  567—568.] 

G.  I^uchanan  beschreilit  das  Kiiir»rnKn  eines 

.Spezialknierolires.  American  Mavhiuist"  1907, 
7.  September,  8.  258—259.] 

Formmasekinen* 

Forinma-schine  von  Henry  K.  l'ridmore.  [.,The 

Engineer'  1907,  23.  August,  S.  194.  ,The 

Foundry  Trade  Journal*  1907  Augostheft  S.  350.] 
Henry  M.  I>a  n  •  Ar;  wendung  der  Masehinen- 

formerei.  "f , The  Irou  A-.  -  1 907,  1 .  An?..  S. -JiKS.] 
Die  „Leediii''-Furmma£chine  ist  abgebildet 

mid  beschrieben.  («The  Foundry  Trade  Journal* 
1907  Augustheft  8.  864—866.] 
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FonBDiaschinenfarLebmmodeUc.  [„GrlAßerd- 

Zeitung"  1907,  1.  JvU,  S.891— B95.] 

Die  Berkshire  -  FormmaschinR.  f»The  In- 

dustrial  World"  1907,  29.  Juni,  S.  792—793.] 

TrorlKMikaniiiipr. 

J.  H.  Zomik;  I  rorktiikammcr-Fcneruiifrs- 

(jiurictituugen.  [„Gielitri-i-Zeitung'*  rJüi,l.Öei»- 
tambdr,  8.  626—629.] 

Ucber  Trockenkainmern.  [„EtseiHZeitaJIg" 
1907  Nr.  '25  S.  437  — 438  ] 

Trockenkammern  mit  Dampfhoiziintr.  System 

Max  Jalm.  [„Eisen-Zeitung-  1907  Nr.  a:{  S.5H'2.J 

,T.  HillsT  lii'ScVin  ibt  dio  Anforti^nini:  i-ines 

fünftttuÜgeQ  Stut'tsnscbcibenmodclls.  L.Werkätatt«- 
Teehnlk"  1907  JalUieft  S.  342—846,] 

Die  OifTM^tloii  dm  Itodellagers  im  OieOerd« 
betriebe.  [^Eisten-ZeltoBg*  1907,  14.  S^tembAT, 
S.  (1.5!)-  C.tiO.] 

Karl  K*-dtiiiann:  Da»  Mudellagur  und  seine 

OrganiaaUoB.  [.(Heßerd-ZdUuig*  1907,  16.JuU, 
S.  428—480.] 

Kernmacherei. 

H.  M.  I.ano:  Kernmacherei.  [,The  Foundry 

Trade  .lourual"  19ü7  JulUieft  b.  316  — 318.J 

IV.  Giefier«i-Einrichtungen. 

Formsandaiifbereltnnfr. 

R.  Schmidt:  Die  rationeile  Sandauf bereitung. 

[„Bisen-Zeitnog*  1907,  8.  Ausist,  S.  548—649; 
10.  .\ugust,  8.565 — 5ri7:  17.  .Xu^'ust,  S.  686 

bis  588;  24.  .\urriist,  S.  Ooi  — 6o;i.J 
E.  H.  Mumford:  Maschinell  be- 

wegtes Sandaieb.  [«The  fron  kge* 
1907,  18.  Juni,  S.  17!)7.] 

Elektrisch  betriebenes  Sandsieb. 

(.The  Iron  Trade  Review*  19U7, 
18.  Juni,  S.  968.] 

Sandmischer.  [„The  Foundry 

Trade  Journal  1907  JaliheftS.  306.] 

Brntifmiauu 

F.  W.  Berg:  Die  Poliertromniel 

und  ihre  Anwendung,  [ntiieüurei- 

Zeiinng*  190T,  16.  Juni,  S.  855.] 
Einiges  über  Gußputzerei.  [„Zeit» 

•ehrift  für  Gewerbehy^riene.  I'nfail- 
verbfltong  und  Arbciter-Wohlfalirt.s- 

einrichtung*  1907  Nr.  16  S.  374;  ̂ Gießerei- 

Zeitung'"  iri07.  I.September,  S.  .'»L'l— fi'JS.] 

Das  Blaoktrommeln  und  Hochglanz-Polieren 

Im  BoUfkß.  [«Der  Metallarbeiter"  1907  Nr.  29 
8.  227—228.] 

Gieflpfanne. 

W.  M.  Carr  beschreibt  die  in  Abbildung  10 

gozoichttete  Oießpteuie.   [,Tbe  Fetudry*  1907 
AugttstheA  S.  617—618.] 

f^-.ji  i  .  I  i  ff  ̂114  1                '  #11  III  kir^ 

_j  ___7  r  1= 

Prefilaft. 

W.  If  Ii  n  t  /  8ch  el  -  Clai  r  m  o  n  t :  Anwi-ndiui;: 

der  Prcüluft  iiu  Uieüereibetriebe.  [, Bisen- 

Zeitung''  1907,  14.  September,  8.  666—668.] 

K.  Erzeugung  des  schmiedbaren  Eisens. 

1.  Schweißeisen. 

Direkte  ElsendarKtellnngr. 

Dr.  H.  W  cd  ding:  Die  Rcnnarbcit  im  Eisen- 
hQtteawesen.  [„Verhandlungen  des  Vereins  zur 

Beförderung  des  GewerbfleiBes"  1907  Heft  (1,  15.- 

rirbt  über  die  Sitzuntr  v.3..Tiini  1907  S. '2 1  2-2_'o.] 
Der  Heäkett-Moorc-«.ttcu  zur  direkten  Stahl- 

erzeugung. [«The  Ireo  Trade  Beview«  1907, 
11.  Juli,  8.  66—67.] 

Ouitav  Hofer  beschreibt  eine  Ofenanlage 

zur  Erzeugung  vnn  schniii-dbaroni  Fism  .-uss  finn- 
körnigem  Eisenerz  in  uineni  Rü8t-,eijieiu  Ueduktion«- 
nnd  einem  Schmelzratoi  mit  redusierend«i  Gasen. 

(Es  ist  nichts  anderes  als  der  unter  \r.  17si  s;{ 

patentierte  Ofen  von  Montague  Moore  und  Thomas 

Heskett,  waa  iadessen  Terfiusar  nldit  angibt.) 

[«Gießerei-Zeitung*  1907, 16.JuU,  8. 480—434.] 
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PaU«lör«n. 

Der  neue  Ofen  von  Stubblebine  ft  Smytbe. 

(„The  Tron  Trade  Beview*  1907,  18.  Juni, 
S.  y64— 965.] 

Der  Ofen  von  William  Stubblebiue  udU  il. 

Smythe  Ist  abgebildet  und  beschrieben.  Setno 

Einrichtung  peht  aus  den  Ab- 
bildungen 11   bis   13  deutlich 

hervor.  [.The  Iren  Age*  1907, 
27.  Juni,  S.  19G6.] 

Elektrisobo  Eisondarstt'Iiuni;. 

Ernest  Stassano:  DerStas- 

sano-Ofen.  [«Engineering'  and 

Mitiiiii:  .Tournal"  1907,  16.Jiuii, 
S.  1135-1137.] 

Etoendarstellung  nseh  Dr.  0. 

P.  de  Laval.  [,Thc  Iron  Trade 

Review'^  1  907.  1  3.  Juni,  8.  !»n4.] 
T.  Scott  Anderson:  Der 

elektrisehe   Ofen    cum  Stahl- 

gchniclzcn.  [„Engineering  and 

Mining  Journal"  1U07,  2».  Juni, 
S.  1281—1283.] 

Bergsman:  Dip  »  lektrischeEisendarstcllunfr 

nach  dem  Verfahren  der  Aktiengesellschaft  Elelctro- 
metall  in  Ludvika.  Das  neue  Verfahren  zur  Re- 

duktion von  Eisenerzen  ist  dadurch  )j:ckenn- 

zeicbnet,  daß  1.  all  Beduktionsmittel  Kohle  ver- 

unteren Teile  mit  einem  feuerfesten  Futter  2 

versehen.  Der  Boden  8  besitzt  an  beiden  Seiten 

Rinnon  4,  die  durch  OelVnunp'n  5  mit  den  Kontakt- 

blörken  6  und  der  Elektriziti'nszuleitung  7  !n  Ver- 
bindung stehen.  Die  bei  dem  Prozeß  entstehenden 

Gase  werden  durch  die  Leitung  11  mlttob  des 

Abbildung  II  bin  1». 
SrhincUofrn 

TOB  8(«MI«Ma«*8ai;lb« 

aWUnc  1«  bU  lt. 
Ofln 
Mck  4a«  BMk 

Vcffbkfea. 

wendet  wird,  2.  die  elektrische  Kraft  die 

Schmil/j'n  d«s  Eisens  und  der  Schlacke  er- 

forderliche Warme  liefert,  3.  ohne  Wind  ge- 
arbdtet  wird  und  4.  die  Oasiirkulatloa  im 

Ofen  so  eingerichtet  ist.  da(i  d,as  beim  Re- 

duktionsprozeü  gebildete  Gas  mittels  eines  E.x- 
haostors  aus  dem  oberen  Teil  des  Ofens  a1>- 

gesaugt  und  ihm  unten  im  wärmsten  Teil  wie.ii  r 
sngeführt  wird,  um  die  Reduktion  zu  erleichtern. 
Der  Schachtofen  1  (Abbild.  1 4  bis  16)  Ist  an  seinem 

Exhaustors  9  abgcsaug:  ein  Teil  davon  wir^i  miten 
in  den  Ofen  eingepreßt,  der  Rest  durch  Kohr  12 

abgeleitet.  Das  Metall  sammelt  sich  im  Vor^ 

herd  10.  [/Foknisk  Tidskrift*  1907,  '2'2.  Juni, 
Abteilung  für  Ch-imie  und  Bergwesen,  S.  90  —  92.) 

Dr.  P.  Heroult  Itespricht  den  elektrischen 

Ofen  von  Girod.  [„The  Iron  .\ge'  1907, 
20.  Jnnl,  S.  1884.] 

A.  OrSnwall:  Blektriscln-  I.'olu-iscnerzeu- 
gung.  Bemerkungen  dazu  von  .Toli.  Alb.  Lcffler. 

[,Bib&ng  tili  Jernkontorets  Anualer"  1907,  ö.  Heft 
S.  296—802  nnd  S.  802—808.] 

Albert  Hiorth:  Elektrische  Eisenerzeu- 

gung. [Vergl.  Zeitschriftenschau  Xr.  1.  „Stahl 

und  Eisen"  1907  Xr.  13  S.  467,  „Eisenzeitung« 
1907  Nr.  84  und  86;  14.  September,  S.  658 

bi-  ('.■.;). 1 

G  u  s  t  ,'1 V  G  i  n :  1  >ie  elektrische  Reduktion  titan- 

lialtiger  Eiaeuerze.  [, Chemiker-Zeitung"  1907, 
24.  JnU,  S.  789—740.] 

Robert  Pitaval:  Die  looo  pferdigen  elek- 

trischen Ocfen.  [,L' Hello  des  Mines  et  de  la 
MfHallurgie"  11)07.  1.  .Juli,  8.740-  741.] 

L.  Camprcdon:  Die  Darstellung'  von  Eisen 
auf  elektrischem  Wege.  [.Centralblatt  der 

Htttten- und  Walzwerke"  1907,  2.'>.  Juli,  S.  4M.] 

Jolui  B.  <'.  Kershaw  iHli.-jndclt  in  seinem 
Bericht  über  die  Elektrunielallurglsche  Industrie 
Im  Jahre  1907  auch  den  gegenwartigen  Stand 

ijiT  f'li'ktriscluni  Darstellung  von  Risen  und 

Eisenlegierungen.  [.Cassiers  Magazine"  1907 
Haiheft  S.  26-36.] 
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II.  Flufielsen. 

F^infliiß  von  rhrnm.  Xickd  und  Kobalt  auf 

das  Eisen  und  Weiterverarbeitung  eines  solchen 

Bohtiseiis.  [«Iron  Age"  1907,  22.  August, 
8.  48B— 489.] 

Baxorf-s  lit'  Alzugary;  rinwalzutiiriii  in 

der  Stablerzeugung.  Lii'^'i^<>  Industrial  World" 
1907,  15.  Juni,  S.  780—781.] 

E.  L.  Zallntki:  T«rdicliteB  d«i  StaUt  Mch 

demHarmet-Verfnhren.  [.Tli."  Iron  Trade  Review» 
1907,  22.  Aut,'ust,  S.  300—309.] 

Abbildung  und  Beschreibung  eines  h3-dro- 

elektrischen  "20  t- Gießwagens  der  Duisburger 
Maschinenbau-.^ktiengesf'llschaft,  vormals  Bechern 

&  Keetman.  [,Le(jönie  Civil"  1907,  17.  Aug., 
8.  868—864.] 

A.  E.  S  e  a  1 0  n :  Die  Verwendung  von  Stahl 

mit  hoher  Zugfestigkeit  im  Schiffbau,  Brücken- 

bau usw.  [«The  Iren  and  Goal  Trades  Review'^ 
1807,  88.  Juni,  S.  2397—2298.] 

Martinrerrabren. 

H.  Gille:  üeberdieKoBBtnilttloit  von  Martin- 

öfen. [^Gieller.i-Z.itung"  1907,  1.  August, 
8.  452—45«;  Ifi.  August,  S.  48!)  -  41(4.] 

Der  Lash-Frozeü.  [,The  Iron  Age"  1907, 
8.  August,  S.  360.] 

Aehille  Bosser:  Das  Frischen  im  ba- 

sisch «>n  Ofen  (Schrott-Erzprozcß).  [, Revue  uni- 

verselle des  Mines,  de  la  Metallurgie"  1907 
JuHheft  8. 1—74.] 

AbbUdang  und  Beschreibung  des  neuen  Gas- 

r  rn  s  1 0  u  e r  v e  n t  i  1  s  von  H.  E.  S  c Ii i  1  d.  (^Vpl. 
Abbild,  n  bis  19.)  [,The  Iron  Age''  1907, 
25.  Juli,  S.  840.] 

Thomas  verfahren. 

Bei  mann  macht  einige  Mitteilungen  über 

Tliomaabinien.    [„Revue  de  ICdtaUurgie*  1907 
JuHheft  8.  745—746.] 

Stahlguß. 

Einige  neue  Stahlgieüeroiea.  i^'l^^  Iron 
and  Goal  Tradei  Review*  1807,  28.  August, 
8.  648—651.] 

Dr.  A  nton  Manscli:  Uobor  Gußstahljrloi'ken 

l,Die  Welt  der  Technik"  1907  Nr.  16  ö.327-381.j 

AbblldMg  17  h\m  tS.    Ouunuteufr-VcoUl  von  U.  K.  ScbUd. 
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L.  Verarbeitung  des  schmiedbaren  Eisens. 

I.  Walzwerke. 

Die  neue  Walzwerkaanlage  der  Riversidf 

Meul  Company  in  Rivonide,  N.J.  [.Tbelron 

Age"  1907,  2ß.JttU,  8.288—240.] 
ÜM  Handels^MBwalswerk  der  International 

Harvester  Cornpriny.  [, The  Iron  Trade  Review* 
1907.  15.  August,  S.  263  — 266.J 

Fruuk  J.  £lli8:  Blechwalzwerks-Betrieb. 

[,Tlie  liroii  Age*  1907, 18.  Jimi,  S.  1802—1808.] 
Schutzvorrichtunf!:en  in 

Blechwalzwerken.  La  Zeit- 
schrift fftr  Oewerbebygtene, 

Untallverhütung  u.  Arbeitor- 

Wohlfahrtseinrichtungen* 
1907  Nr.  12  S.  274.1 

Oefen. 

Glühofen  für  Bleche 

von  der  Waterous  Engine 

Works  Company  in  Brantford, 

Kanada.  Der  iu  Abbiliiun^'^  20 

dargestellte  Glühofen  besitzt 

einen  Herd  von  8,6  X  '^  '^  m 
(rrundfläche;  die  Roste  R 

haben  1,02X1,32  m  Öe- 
■emtillebe  and  werden  tob 

entgeirengesetzten  Seiten  aus 
beschickt.  Eine  abgetreppte 
FenerbrllelEe  B,  unter  der 
der  Fuchs  F  angeordnet  ist, 
scheidet  die  beiden  Roste  so, 

daß  jeder  für  sich  arbeitet 
und  nur  die  Gane  vereint  am 

GewöHie  de«  Herdes  entlanjr 

streichen.  Die  Gase  gelangen 

dnroh  sieben  rechteckige  OefTnungen  0  in  ebenso  viele 

Kanäle  K,  die  am  Ende  durch  einen  Querkaiial  (l 

verbunden  sind,  der  schiiuUlich  in  den  Fuclis 

flbergeht.  Letzterer  bat  etnen  Querscbnltt  von 

0,635  X  0.400  m  und  endet  an  einem  runden 

Bkchachornstein  von  0,ä4  m  Durchmesser  und 

17,7  n  Hobe.  Die  geteilte  Ofentftr  lEaim  mittels 

eines  Kolbens  und  zweier  Kabel  gehoben  und 

gesenkt  werden.  Bezüglich  weiterer  Einzel- 
heiten sei  auf  die  Qoelto  verwiesen.  [,Der 

praktische  MMeUnenkoiMtniktear*  1907  Nr.  18 
S.  100.] 

Abbildung  21  zeigt  eineu  von  Wm.  K.  Miller 

für  die  Forter-HUIer  Engineering  Co.  in  Pittaburg 

bestimmten  kontinuierlichen  Hlockwärni- 

ofen  im  Längsschnitt.  A  und  B  sind  schwingende 
Türen  cna  AbaeUafi  des  Ofena,  deaaen  unterer 

Teil  mit  Wasser  srefüllt,  und  mit  eiiu'm  G>'Ieise  C 

versehen  ist.  Gas  und  Luft  gelangen  auf  ge- 
wShnliobe  Weise  in  die  VerbreonmigskaiDDier  D; 

die  Verbrennungsprodukte  entweichen  durch  K 

F  ist  ein  W^asserbehillter,  U  eine  den  Block- 
wagen tragende  Drehscheibe,  J  ein  hydraulischer 

Zylinder,  K  ein  durch  die  Zahnstange  L  bewegte» 

Zabnrad.  L.The Lran Age**  1907,  l.Aug.,S. 287.] 

BUcbflSiMreD  dar Bafika«  W«rlM  Cmmfmj 
In  BnMfM,  KwKda. 

St. 

WalseakaUbrieren . 

B.  H.  Reddy  macht  einige  Bemerkungen  über 

das  Kalibrieren  der  Walzen.  [»The  Iron  Trade 

Bevtow*  1907»  27.  Jnnl,  S.  1046-1047.] 
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WalimmigmMehfaira. 

Dil-  12  000  pferdipe  Walzeu/üitriii.iscliino  von 

■Sclimailer  f'o.  in  Creusot  ist  alijrrliildi-t  iiiul  bc- 
s«;hriel»cu.[,Thc'Engiueer"  1ÜU7,  l4.Juni,8.(iU2.] 

H.  .Vli'xnndcr:  Elektrischer  Antrieb  fTir 

Tieversi(Twalzw(>rke  (Hildefrardenhüttei.  [„Elek- 

troUi  linische  Zeitacliriffc"  1907,  25.  Juli,  ä.  727 bis  730.] 

II.  Eisenbahnschienen  und  -Schwellen. 

Hol)ert.Tob:  St^ililsdiioncn  licssorer  Qualität. 

[,Ir.>n  Air«'*  l!t(»7.  JJ.  Ati^rust.  .S.  4!P(; — 497.] 
M.  Barscall:  Stoßfaugsclilencn.  [^Organ 

fQr  die  Fortschritt«  dea  EigeDbahnweseiM''  1 907 
Nr.  6  8.  115—116.] 

Ht-njamin  Talbot:  Erzt'ii^'iinfr  von  Srliiencn- 
stalil  uacli  dem  kontiniiierliclieu  Marliiijtrozcß 
in  Car^  Fleet.  [„Tlie  Iron  and  Coal  Trades 

Review"  1907,  12.  Juli,  S.  121.] 
Dr.  .T  n  m  es  C.  B a y  1  o s :  Die  Stahlsrhienen- 

Fabrikation.  [„Ca^säiers  Magazine"  1<J07  Juli- 
heft  S.  196—200.] 

Eine  m-ue  amerikanische  100  Pfund-Scliiene. 

[,Eni;inecrin{r  News"   HM)7,  27.  .luni.  S.  710. | 
Christer  Peter  Sandberg:  Die  chemische 

ZnaamnenRetzung  der  Stablucliienea.  [»Tha  Light 

RailwayandTrannvay.Toiirual'  n)07..'i..Tuli,S.l  1.] 
H.  U.  A.  Maliock:  Wirkung  zwischen  Uad 

und  Schiene.  [«The  Iron  and  l'oal  Trades 
Review*  1907,  28.  Juni,  S.  2292.] 

Louis  he  <  ii  it  iier:  Der  VerschleiO  von 

Schi<'n*'n  und  Hailreit'en.  [„Kevue  delCdtallurgie** 
iy07  .luliheft  S.  ()28— ÖS2.J 

P.  H.  Dudlej  berichtete  in  einem  Vortrag 

•vorder  American  Society  of  Testing  Materials  ülier 
seine  Erfahrungen  mit  verschiedenen  Scbieneo- 

profilen.  [,Tlic  Iron  Age"  1 907, 4.  Jati,S.  2—6.) 
A.  W.  Heinle  iMspricht  die  phynUnliacben 

I{t'Jintriin;r<  n,  welche  die  SchiencnfalirikiUion  be- 

tretVen.  [,The  Indiutrial  World'  1UU7  Maiheft 
3.  632—634.] 

Henry  H.  Howe  erörtert  die  Frage:  Wie 

kann  die  Qualität  der  Stahlsehienen  verbi  s-<t-rt 

werden?  [»The  Engineering  aud  Mining  Journal' 
1907,  6.  Juli,  S.  21—23.] 

I-J.<<enbahn8chn  eilen. 

Ueher  da«  Verhalten  eiserner  Querschwellen. 

[.Organ  fOr  die  Fortschritte  des  Eisenbahn* 
wesena"  1907  Nr.  9  S.  190.] 

III.  Panzerplatten.  IV.  Geschütze  und  Geschosse. 

(Fehlt.)  (Fehlt.) 

V.  Rohrfabrikation. 

Gezoi:i'rie  K'öliren  fBr  den  Transport  si  hwerer  Hyiiraniische  Rirlitmaschine  für  Köhren  und 

Gele.  [, Allgemeine  Oesterreichische  Chemiker-  8äuieu.  [ni'lie  Iron  Age'  1U07,  2ü.  Juni, 
und  Techniker-Zeitung*  1  »07,  1 .  Juli,  S.  97—98.]    8.  1865—1866.] 

VI.  Drahterzeugung  und  -Verwendung. 

Draht. 

üelier  ilie  pefrenwilrtige  Praxis  ibs  Dralit- 

zieliens.    [,En^'ineiTiii^'"  1!H)7.  I».  Aul'.,  S.  lül.J 

ilorntellung  von  Kniaildraht. 

Die  General  Eleelric  Company  iial  in  ihren 

Wericen  in  Shenectady  <Ver.  Staaten)  eine  Ma-- 
srliiri'-  zum  I  fberzirliiMi  Min  Draht  mit  Email 

aufgestellt.  Der  Emaildraht  tiudet  in  der  Haupt- 
sache fflr  elektrische  Zweclte  Verwendung.  Das 

Verfahren  ist  foi^^.  ndes: 
Bevor  di'r  Draht  einen  mehrfachen  Ueberzug 

von  Email  erhnit,  wird  er  gründlich  gereinigt 

und  dann  |iotiert,  damit  er  eine  glatte  sylin- 
drisolie  Obtrllaelic  liildet.  Das  lieiniiren  und 

Polieren  bi  stellt  ilarin,  daU  der  Draht  von  einer 

Winde  oder  einem  Haspel  durch  einen  mit  Sand 

u'i  füllten  < iinumisi-hlaiieh  ^'i'ZHjrn  wird,  um  dann 

auf  einem  zweiten  lla.sj>el  wieder  aufgerollt  zu 
werden.    Die  Sandteilchen  werden  dabei  mit  ent- 

s|irechendera  Druck  gegen  den  Draht  gepreßt, 
indem  man  die  änliiTc  KIriehe  des  (  Jummisehlauehes 

der  Einwirkung  komi>rimierter  I<uft  aussetzt, 
welclie  in  dem  Raum  zischen  dem  OnmmischJaucb 

und  einem  letzteren  iinit."'beiHh'n  Ei<<'nriilir  ent- 
halten ist.  Der  Draht  kommt  aus  dem  Schlauch 

mit  hochglaaz  polierter  Oberfläche  und  gaas  frei 
von  rnebanheitvn  lurvnr.  Nach  diesir  l?e- 

haudlung  erhtlt  der  Draht  vier  Ueberziige  von 
Email,  von  denen  Jeder  bei  hoher  Temperatur 

erst  vollkommen  getrocknet  wird,  ehe  die  fol- 

gende Schicht  aufgetragen  wird.  Beim  Uel>er- 
ziehen  und  Trocknen  lauft  der  Draht  ununtnr. 

brocben  von  ünem  Haspcl  durch  die  Emdllier^ 
maschine,  um  auf  einem  zweiti-n  als  vollkommen 
fertiges  Produkt  aufgewickelt  zu  werden.  Wenn 
der  Draht  den  ersten  Haspel  verlaoaea  hat,  wird 

er  über  versrbiedene  h'ollen  in  ein  (t«t"U5  ire- 
ieitct,  welchem  die  Emaiimasse  in  flüs^^igein  Zu- 
iitande  enthllt,  hier  alBgetaaeht,  um  ihn  dann 
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aufwärts  und  abwärts  oineu  Haiim  passieren  zu 

lassen,  in  welchem  die  Temperatur  konstaut  auf 

1500  C  gehalten  wird.  Die  Schnelligkeit  der 
Fortbewofriin«r  ilfs  Dr.ilitfs,  ilic  (4röß('  lics  <'r- 
hitztcD  Raumes  und  die  Temperatur  müssen  der 

Konsistenz  der  BmiiflnuMM  nngepftflt  werden  in 

der  Weise,  daß  jedes  Einailtcilchen  vollkoiiiuicn 

hart  ist,  wenn  der  Draht  in  das  zweite  mit 
Emallmaese  gefüllte  OefiiB  eintaucht,  und  so 

weiter,  bis  drei  rt^herziipi  auf  dem  Draht  auf- 

getragen sind.  Das  Ueborziehen  mittels  der 
vierten  La^e  geschieht  in  derselben  Weise,  wie 

auch  das  Trocknen  ebenso  erfolgt:  die  auf- 
getragene vierte  Schicht,  welche  sehr  dünn  Ist, 

gibt  dem  Draht  ein  tadelloses  Aussehen. 

Die  ganze  Einrichtung  besteht  aus  einer 

(rruppe  von  Emaillierapparaf  t-n,  von  denen  jeder 
zwölf  Drähte  gleichzeitig  überzieht.  Ein  Draht 
mit  dneni  Durchmeaser  von  1,26  mm  erhftlt 

Vll.  Glühen 

Hirtnnc. 

Das  Einsetzen  oder  die  Oh  er  fläch  en- 

hartuDg  besteht  bekanntlich  darin,  daß  man  den 
Eisenteilen  Kohlenstoff  luftthrt,  indem  man  ihre 

Oberflache  mit  kolilenstofl"reichem  Material  umgibt 
und  sie  zur  UoUgiut  erhitzt.  Je  tiefer  die 

HArtnng  eindringen  soll,  desto  llagnr  mnfi  das 

Glühen  .-indaurni,  und  desto  mehr  Hartematerial 
ist  erforderlich.  Altbelcannt  ist  das  sogenannte 

Abbrennen  von  eisernen  Gebrauchs<;egeDständen, 
die  eine  oberflächliche  Härte  besitzen  sollen, 

mit  gelbem  Blutlaugensalz.  Bei  Hassenfahrücation 
von  Maschinenteilen  ist  letztere  nicht  anwendbar. 

In  diesem  Falle  bringt  man  die  zu  härtenden 

Teile  in  einen  eisernen  Kasten,  dessen  Hoden 
man  mit  einer  Sdücht  Holzkohlcnstaub  bedeckt; 
darSber  kmnmt  «ine  Lage  Htrtematerlal,  in  das 

die  Oppenst-inile  •■inu'i'bi'ttft  werden:  darüber 
kommt  wieder  eine  ächicht  Härtematerial  und 

Kohlenstaub.  Zum  Schlufi  legt  man  dnen  Deekel 
ans  ffianblecb  darauf  und  verstreicht  dicht  mit 
Lehm  oder  feuerfestem  Mörtel.  Der  Kasten  wird 

In  einem  FlammofiBii  fur  Hellglnt  erhitzt;  nach 

dieser  Behandlung  deren  Dauer  (1  bis  12  Stunden) 
von  der  gewünschten  Hartetiefc  uldiilngt,  werden 
die  Gegenstände  herausgenommen  und  in  Wasser 

abgekühlt.  Von  Einfluß  sind:  I.  das  Einsctz- 
od.  r  llärtematorial.  2.  die  Ue-schatTenheit  der 

VerpackungskiUteu,  3.  die  Art  der  Verpackung, 
4.  die  Art  der  Erwirmung  und  6.  daa  Abkfihlen. 

Alle  fünf  Punkte  wcrth  n  in  der  Quelle  e'n^'chcnd 
behandelt.  [„Zeitschrift  für  Werkzeugmaschinen 

und  Werkzeuge*  1907,  86.  JuH,  S.  41S— 416.] 

filüh-  unil  Httrteofen  mit  elektrisch  ge- 

heiztem Schmelzhad.  Eisen-Zeitung''  1907, 

29.  Juni,  Ö.  4r)G  — 4.')*.] 

durch  (Ii  u  EmailiihtTzug  einen  solchen  von 
1,37  mm.  .Außerdem  besitzt  dieser  Draht  in 

elektrischer  Beziehung  einen  Isolaüonswider^ 
stfinil.  welcher  dorn  eines  mit  Seide  umsponnenen 

Dralites  gleichkommt;  der  Seidendraiit  würde 
aber  dnen  Durehmemer  von  1,87  mm  erhalten. 

Von  Wichtigkeil  ist  es  ferner,  daß  der  Kniail- 

überzug  von  Feuchtigkeit  nicht  augegriüeu  wird. 

Die  Tatsache,  dafi  das  Trocknen  der  Email- 

Überzüge  bei  einer  Temperatur  von  etwa  150*  C. 
vorgenommen  wird,  ist  ein  vollgültiger  Beweis, 
daß  das  Email  von  keiner  unter  diesem  Wert 

liegenden  Temperatur  beeinflußt  wird.  [, Deutsche 

Metallindustrie-Zeitnng"  1  007.  •_'().  .Tahrir.  S.  909. | 
0.  Feeg:  Die  Anwendung  der  Elektrizität 

in  der  Drabtindnstrie.  [„  Anzeiger  för  die  Draht- 
industrie« 1907  Nr.  7  S.  99  —  100:  Xr.  S  S.  115 

bis  116;  Nr.  9  S.  134;  Nr.  10  S.  150-151; 
Nr.  11  S.  166;  Nr.  18  S.  188.] 

und  Härten. 

StirkstofTanfnahme  beim  Zementleren. 

II  j  a  I  m  a  r  B  r  a  u  n  e :  U  e  b  e  r  Stickstoff- 
autuatime  beim  Zementieren  des  Eisens. 

Um  verschiedene  eigentemlidiemechanlBche Eigen- 
schaften brim  zementierten  Stahl  klaivnsf.llen. 

die  demselben  wahrscheinlich  beim  Zeineutieruugs- 
prozeft  erteilt  worden  sind,  führte  Verfiuser  eine 
Reihe  von  Versuchen  aus. 

Das  für  die  Zementierung  bestimmte  Eisen 

wurde  in  Stücke  von  40  X  &  X  aus- 
geschmledet.  Zar  Zementierung  diente  ein  eisernes 
Rohr  von  70  mm  Durchmesser  und  120  mm 

Länge,  das  an  beiden  Enden  mit  Schrauben- 
gewinden und  Pfiropfen  versehen  war,  wodurch 

das  Rohr  ganz  dicht  verschlossen  werden  konnte. 

In  dieses  Rohr  kamen  die  Bisenstücke,  eines 

bei  jedem  Versuch,  zusammen  mit  dem  betreffen- 

den Zementieruntrspulver.  das  zur  Anwendunt' 
kommen  sollte.  Bei  diesen  Zementierungen  ist 

zu  bemerken,  daß  infolge  der  Form  der  Probe- 
stücke im  Verhältnis  zu  jener  der  Zementierungs- 

kiste viel  größere  Mengen  Zementierun^pulver 
bei  jedem  Versuch  zur  Anwendung  gelangen,  als 
es  sonst  in  der  Praxis  der  Fall  ist.  Dies  muß 

jedoch  als  ein  Vorteil  an^'esehen  werden,  weil 
dadurch  die  V  erhältnisse,  die  untersucht  werden 

sollen,  voraussiditlleh  um  so  viel  sehflrfisr  her- 
vortreten werden. 

Nach  dem  Zementieren  wurden  die  Proben 

an  einem  Ende  In  Wasser  gehSrtet  und  in  einen 

Schraubstock  eingespannt,  so  daß  sie  20  mm 
vom  gehärteten  Teile  freistanden.  Hernach  wurde 
mit  einem  Hammer  von  0,5  kg  (.fewlclit  dieser  Teil 

abgeschlagen. 
Die  Erhitzung'  der  Zementierungskiste  erfolgte 

in  einem  kleiuereu  mit  Gas  geheizten  Ofen,  de^iüea 
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Wärme  leicht  reguliert  werden  konnte,  so  daß 
sie  Während  der  ganzen  Zementlerangsdaoer 

gleich  blici).  I»a  das  Eisen  lu-irn  Zementieren 
keine  irjcendw  elchf  lu-aclitfiiswcrte  Veränderungen 
außer  hinsichtlich  des  Kohlen-  und  Stickstoff- 

gehaltes  erfährt,  so  wurden  nur  diese  Analysen 
bei  den  Versuchen  ftusircfiibrt.  Die  Kolilenstotf- 

probe  geschah  nach  der  E^fgert/scheu  Methode. 
Bei  der  Stlokstoffbestlmmunfr  hat  rieli  Verfiuser 

srinor  in  ,Tckni->k  Tidskrift 1  no;^  ;?H  145 

(,Abt.  (.  Chem.)  beschriebenen  Melliode  bedient. 

Da  indessen  seit  jener  Zelt  einig«  Verftnde- 
run;;cn  an  dem  Apparat  und  den  Beageiislen 

vorgenommen  wurden,  welche  Veränderungen  von 
größter  Bedeutung  ffir  das  Zustandekommen 

/.uverla.s.sitr<'r  Resultate  sind,  ist  VerfiissiT  am 
Schluß  des  Aufsatzes  naher  auf  die  Beschreiltunjr 

seiner  Stickstoftuntcrsuchung  einjregangen.  Zu 
bemerken  ist,  daß  alle  Analysen  mit  völlig  glelclien 

Roa).'enzien  miSL'efiihrt  wonlen  sind. 
Die  Proben  wurden  an  dem  uugeliilrtelen  Teile 

In  der  Weise  genommen,  daß  sie  6  nun  von  diesem 

Ende  abL'i'li'Hii'n  tind  clu^n  trefeilt  wurden.  THe 

Späne,  die  darnach  geteilt  v^urden,  wurden  ge- 

sammelt und  als  Probe  „quer  filier'*  bezeichnet. 
Rin^-^s  um  dieses  Ende  wurde  sodann  die  Ober- 

fläche abgefeilt  und  so  die  ,Oberflächen-rrobe'* 
erhalten.  Danach  wurde  das  Ende  sienliob 

stark  zu^'eschart't,  die  in  il>  r  Milte  befindliohe 
Schneide  abgefeilt,  und  dadurch  die  als  ginnen* 
bezeichnete  Probe  gewonnen. 

Versnob  Nr.  1.   Das  Eisen  fOr  diesen 

Versuch  hatte  einen  KoliI(  n';tnffL''(  IiaIt  von  0,35  "/o, 
Im  übrigen  war  es  von  gewöhnlicher  Beschaffen- 

heit. Das  Zementieren  geselmh  mit  neuem  Knochen« 
kohlepulvcr  und  dauerte  acht  Stunden  bot  einer 

Temperatur  von  etwa  «00"  C. 
Bei  der  Hammcriirobe  trat  an  der  Bruch- 

fläche  ein  schart'  markierter  heller  Saum  nach  den 
Kaiitt  n  zu  auf.  Beim  Abkiililen  war  das  Aulii-n- 

material  an  einer  Stelle  von  dem  übrigen  Ma- 
terial abgesprungen;  man  sagt,  der  .Stahl  sohalt 

sieh".   Die  Analyse  ergab: 

Im  Innern 

aa  der  Oberfliobe    .  .  Ü.UTO 
qner  aber   0,022 
"    "  ....  0,016 

% 

1,60 

0,64 
0,48 

Versuch  Nr,  2.  Das  Material  für  diesen 
Versuch  war  von  derselben  Art  wie  bei  Nr.  1. 

Das  Zementieren  ^'-t  srlinh  mit  zerkldnerb  r  lürken- 
kohle  und  der  Versuch  dauerte  wie  früher  acht 

Stunden,  wobei  die  gleiche  Temperatur  an- 

gewendet wiinie. 
Bei  der  Uamnierproi)e  iiielt  der  gehärtete 

Teil  des  Stückes  zwölf  Schhl^'e  aus.  Das  Stück 

war  im  Brm  Ii  ̂ 'N  ichmäßiger.  Der  helle  Rand 
fehlte,  auch  liemerkte  man  ein  Abschälen  nicht. 
Die  Analyse  ergab: 

BHAtloir  KohIrniMff 
%  S 

OberHftche                         0,019  1,00 
quer  über                        0,012  0.46 
innen                                0,010  0,36 

Um  die  Stickstoti-  und  Koblenstoffaufnahme 

festsustellen,  wurde  das  hü  diesem  Versuch  an- 
gewendete Eisen  analysiert  und  geAuuleB: 

SUdlStoff  O.OlOVe 
Kohlenstofr  0,36  , 

Da  die  Kohlcnstoffaufnahme  bei  diesem  \  er- 
such so  ▼«rsehleden  ansgefldleB  tat,  wurden  zwd 

neue  Versuche  ausfietllhrt .  liei  welchen  so  frleiche 
Kohlensätze  auf  die  Oberfläche  wie  möglich 
erstrebt  wurden. 

Vi  rsuch  Xr.  3.  Zu  diesem  Versuch  diente 

dieselbe  Eisensorte,  wie  bei  dem  vorhergehenden 
Versuch.  Ahl  Zementieoitngspulver  diente  wie 
bei  Xr.  1  Knochenkohlenpulvcr.  Die  Temperatur 

war  800*'  C,  die  Versuchsdauer  betrug  drei 
Stunden.  Hei  der  Schlagprobe  hielt  das  Stück 
SWei  Sehlatre  aus.  Die  Hruchfläcbe  war  etwas 

unren-t  lmnlMir.  Die  bei  X*r.  l  erwähnte  scliarf 
markierte  äubcre  Lage  fehlte,  wenn  auch  eine 

Andeutung  hierzu  wabj^enoamwii  werden  konnte. 
Die  Analyse  vrgah: 

%  % 
auSen   0,080  1,00 
quer  Ober  ......     0,024  0,77 
Innen   0,016  0.37 

Versuch  Nr.  4.  Als  Material  diente  die- 

selbe Eisensorte  wie  früher.  Als  Zementierungs- 
pul ver  wurde  neues  Birkenkohlenpulvcr  verwendet. 

Die  Temperatur  war  dOO  C,  die  Dauer  des  Ver^ 
suche  betrug  sieben  Stunden.  Bei  der  Schlag- 

probe hielt  das  Stück  acht  Schläüre  aus.  Die 

Bruchfläcbe  war  von  ̂ Meichmäßiger  Beschaffen- 
heit.  Die  Analyse  ergab: 

«iibi-n   0,024  0.90 
qaer  über  ......     O.Olfi  0,68 
innen  •  »   0,01S  0,48 

Um  festsustdien,  wie  Eisen  und  Stahl  mit 
höherem  StickstoiTgehalt  sich  in  Bezug  auf  die 

Stickstoffdissoziation  verhalten,  wurde  der  fol- 

gende Ausgleichversucb  mit  den  bei  den  ersten 
beiden  Versuchen  erhaltenen  ProbcatOcken  ge- 
macht. 

Versuch  Nr.  5.  Das  Probestück  von  Ver- 

such 1  wurde  eine  Stunde  lang  in  der  Zementier- 
kiste ohne  irgendwelche  Beschickung  petrlüht. 

Bei  der  Schlagprobe  hielt  das  Stück  jetzt 
drei  Schläge  ans.  Beim  Bruch  zeigte  es  Neigung 

sich  abzuschfilen.  Die  ;iußere  T.age  war  nicht 
so  weiß  wie  vorher.    Die  Analyse  ergab: 

SUckatoff  KoUeiMWff 
\  X 

auben  .                            0,040  0,76 
quor  übet                         0.021  0,53 
innen  ,     0,016  0,40 
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Versuch  Nr.  6.  Das  l^robestück  von  Ver- 
nich Nr.  2  wurde  derselben  Behandlung:  wie  beim 

Versuch  Nr.  6  unterworfen  und  hirlt  dabei 

24  Schlage  «II  ohne  xu  brechen.  Die  Analyse 

ergab: 

%  % 
anUcn   0  018  0,27 
qnr  Aber   0,011  0,8ft 
iraen   0,010  0.86 

Versuch  Nr.  7.  Die  Probestücke  von 
Versuch  Nr.  1  und  ö  wurden  noch  weiter  zwei 

Stunden  lang  geglOht.  Man  erhielt  bei  den 
Analysen: 

8Uck>loir  KohIrDttoir 

%  'S. •4ift«D   0,030  0,32 
qeer  Aber   0,018  0,34 
fauMB   0,014  0,38 

Versuch  Nr.  «.  Die  Probestücke  von  Nr.  2 

nnd  Nr.  6  wurden  abermals  swei  Standen  geglttht, 

wohl  1  folgende  VerBndemngen  In  den  Analysen 
eintraten: 

%  % 
Htm   0,UI7  0,20 
qeer  Aber   0,011  0,88 
famea   0,010  0,86 

Nachstehend  die  Resultate  In  Bfzu;:  auf  don 

StickstoftVehalt  bei  den  Versuchen  Nr.  I  und  2 
und  den  Glühverauchen  mit  der  betreffenden  Probe; 

die  von  Versuch  Nr.  1,  oder  dem  in  Knochen- 
kohle gehärteten  Material  iTab.  Ii  und  diu  vom 

Versuch  2  oder  in  liirkeukoble  gehärtetem  Ma- 
terial (Tab.:EÖ: 

Tabelle  I. 

or- 
lieb 

n»rh  dem nmch  d«ni »nilvn 
OlühcB 

narh  drm 
iwrilrD 
Oläbea 

aalen  .... 
qaer  Aber  .  . 
iMim  ■  •  •  ■ 

0.010 

0,010 
0,010 

0,070 
0,012 
0,016 

0,040 
0,021 
0^016 

0,030 
0.018 
0,014 

Tabelle  H. 

MMtital  TM 

BT» 
■prfBff- Hch 

nach  d«n 
Zeaitm> 

■Mb  dam 
eratea 
OHtos 

■Mb  &mm 
iwcllen 
OlSbc^ 

auBen  .... 

quer  Qber  .  . 
innen  .... 

0,010 

0,010 
0,010 

0,024 
0,015 

0,012 

0,018 

0,011 

MIO 

0,017 
0,011 
0,010 

Da  bei  dem  vorhergehenden  Versuch  das 

Eisen  einen  höhereu  Kohlenstoffgehalt  hatte,  als 

sonst  äblich,  wenn  Maschinenteile  durch  Einsatz- 
hArtung  oder  Zementierung  gehartet  werden,  so 

wurde  ein  Eisen  mit  0.20  °/o  KohleustoA'gehalt 
ange.schafft.  Die  Analyse  bestätigte  den  ange- 

gebenen Kohlenstoffgchalt  und  stellte  den  Stick- 
stoffgdialt  zu  0,0 1 0  7*  fest.  Mit  dieser  läsensorte 
wurden  gleiche  Versuche  angestellt  wfe  unter 
Nr.  1  und  2  angegeben. 

Versuch  Nr.  9.  Das  Zementierungspulver 

bestand  ans  Knochenkohlen  von  der  vorher- 

gehanden  Ziinentierung  mit  Zusatz  von  etwas 
neuem  l'uhcr.  Das  Brennen  dauerte  acht 

Stauden  bei  etwa  600^  (J.  Die  Probe  hielt 
30  Schläge  mit  dem  Hammer  bevor  sie  brach. 

Beim  Bruche  hatte  das  .Stiie.k  sieh  etwa  20" 
erhöht  und  zeigte  vor  dem  Bruch  auf  der  sma- 
wArts  gebogenen  Seite  einige  Quorlsse.  'Das 
Innere,  d.  h.  der  Kern  der  Probe,  erwies  sieh 

folglich  zäh.    Die  Analyse  ;rab: 
Mick.tofT  Kuhlttn.tuflT 

auBen   0,040  0,8U 

qnor  Aber   0,08&  0.51 
innea   0,0  is  o,26 

Versuch  Nr.  10.  Das  Eisen  war  dasselbe 

wie  bei  dem  vorhergebenden  Versuch;  als  Ze- 
mentiemngRpulTer  diente  Birlcenkohle.  Das  Ze- 

mentieren dauert''  acht  Stunden  bei  etwaHfiO**  ('. 
Bei  30  Uammerüchliigeu  bog  sich  die  Probe  um 

etwa  15*  brach  aber  nicht,  zeigte  vielmehr  nur 
eini^M'  feine  Risse  an  den  auswärts  gebogenen 
Flachen.   Die  Analyse  ergab: 

SUckalolT  Kohirnitoir 

%  "» 
au  Ben   0,026  0,84 
qnw  Aber   0,020  0,53 
buMa   0.014  0,85 

Der  vorhergehende  Vrrsuch  liat  deiitlieli  ge- 

zeigt, daß  der  ätickstoffgehalt  in  dem  zemen- 
tierten Stock  vomeltmlieh  auf  dem  Gehalt  an 

fertigen  Cyanverbindungen  im  Zementierungs- 
pulver, wie  bei  der  Knochenkohle,  oder  der 

Anwesenheit  von  Kalium-  und  Natriumsalzeu, 
wie  bei  der  HoU kohle,  beruht,  welche  Salze 
beim  Harten  zur  Hiidtintr  von  Cyanverbindungen 

prädisponieren.  Da  diese  Stoffe  beim  Härten  so 

Stark  stlekstofniindend  wirken,  wnrde  der  Ver^ 
such  mit  der  gleichen  Eisensorte  gemacht,  wie 

beim  letzten  Versuch,  jedoch  unter  Verwendung 

eines  HArtepnlvers,  iu  tunliebst  frei  von  oben- 

stehenden.  die  .'^ticlcstoffbindung befSrdernden  Ver» 
bindungen  war. 

Versuch  Nr.  11.  Derselbe  wurde  aus- 

geführt mit  Eisen  von  0,2ü  "/o  Kohlenstoff.  Das 
Hartepulver  bestand  aus  geschlämmtem  Gra])hit. 

Das  H-irten  dauerte  zwei  Stunden  bei  900"  C 
Da«  zeuieutierte  Stück  erwies  sich  bei  der 

Hammerprobe  Anfierst  sAh  nnd  konnte  nicht  ab« 
geschlagen  werden.   Die  Analyse  ergab: 

SUck««*l  Kobl«a*i«V 
%  % 

außen                                 0,014  0,28 
«juer  aber                        0,012  0,25 
iBMn                             0,010  0^80 

Da  die  Kohlenstoffaufnahme  bei  diesem  Ver- 
such so  außerordentlicli  irerintr  war,  wurden  die 

Versuche  von  neuem  angestellt,  jedoch  mit  Au- 



1S96   8Ub1  and  Ei«ea. 

Wendung  der  höchsten  Temperatur,  der  man  das 
Zraienlieningsrolir  uuniMUen  wagte,  ohne  et 
SU  serstOrai. 

Versuch  Nr.  1'2.  Bei  ili«  s*>m  Versuch  war 
alles  so  wie  bei  Versuch  Nr.  11,  nur  dali  die 

Temperator  beim  Harten  fant  bis  zur  Welfi|?lnt 

bioaufßotriflioii  wunli'.  I'ü-  zoinentierto  IVobi' 
wurde  äuUerst  zilli.    Diu  Analyse  ergab: 

«7.  Jabrf .  Kr.  9». 

SiirkotofT  KohUnaloir 

aafi«n   0.015  0,77 
quor  aber   0,013        0,6 1 
innen   n.olo  u.!U 

Zum  SchluU  wurde  noch  ein  Veriiuch  tuit 

feuchtem  HBrtepalvor  aogesteUt.  f^Btluuijr  tili 

.rornkontorcts  Aimaler'^  1907,  Heft. 3  S.  191 bis  2U4.J 

VIII.  Ueberziehen  i 

Vostschntx. 

RostKchutz-FarbanstricIi.  [«Deutsehe  Uctall- 

industrle-Zeituii}:''   l!)()7  Nr.  2.'>  S.  777-  781,] 
Her«  raiii  Blonnt  lifsiiriclit  die  ver!«chiedenen 

zum  Schutz  von  Eisenkonsiruktionon  angewen- 
deten Mittel.  Die  gewöhnliche  Art,  Eisen' und  StaM- 

k<instrul{tionf'n  Kisi  iilirilinbauten  zu  schiitz«'ii, 
bildet  der  Anstrich;  derselbe  ist  indessen  kein 
sehr  wirksames  Mittel.  Im  allgeraelnen  nimmt 

mau  an,  daß  der  schützende  Einfluß  dos  Anstrirhs 
darin  besteht,  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
Wasser,  Kohlensäure  und  Sauerstoff  von  dem  zu 

soliiitzfnilin  Metall  abzuhalten,  und  daß  cliosir 
Abschluß  auf  der  Tatsache  bwolit,  daü  eine 

ScU^t  von  getrooknetem  Oel  ziendielt  undurcb- 

iftssig  ist.  Dor  Farbstoff  scheint  dabei  nur  gc- 
rin^re  Bedeutunjr  zu  haben,  vorausircsetzt,  daß 
er  nichts  enthillt,  was  an  und  für  sich  korrosiv 

wirkt,  und  daß  seine  Teilchen  so  fein  sind,  daQ 

jedes  diTsi  Mi.'ii  vollst aiidi«:  mit  Orl  iiherzoL'en 
ist,  so  daß  das  Metall  selbst  dann  noch  mit  einer 
unanterbroehenen  Oeldeeke  Aberzogen  ist,  wenn 
dir  Farhslhiclit  diinn  ist.  Aus  diesem  Grunde 

wird  wahrscheinlich  das  ÜleiweiU,  bei  welchem 
die  Teileben  außerordeDtltch  fein  sind,  so  oft 

verwendet,  Avwn  es  liegen  krinr  clu'niischcn 
Gründe  vor,  warum  man  es  bevorzugen  sollte. 

Mennige  wird  ebenfalls  bfluHi,'  angewendet.  Eisen- 
OX\il  ist  bei  guter  Qualitftt  recht  zweckent- 

sprechend; die  gewöhnlichen  Sorten  sind  aber 
oft  verfnlseht  und  manche  derselben  enthalten 

soL'fir  liasi-icht  s  Hiserisiilt.it ,  das  k(»rr<)siv  wirkt» 

Nach  Ansieht  des  Verta>st'is  liilden  <|fu  insten 

Schutz  für  Eisenkonstruktioucn,  die  «ien  Witle- 
rungseinflUsseo  «umsetzt  sind,  etaige  bituminöse 

l'r;"i]iarate.  \atiirlieli<'s  Bitumen  ist  sehr  dauer- 
haft aber  ziemlich  teuer;  Kohlenteer,  richtig 

gekocht,  so  daß  der  Ueberau^  weder  brüchig 

noch  klebrig'  ist.  ist  fast  ebenso  dauerhaft  und 

billig  genug,  indessen  ist  seine  Anwendung  aus 
Ästhetischen  OrQnden  begrenzt.  Ob  Farbe  oder 

Teer  verwendet  wird  —  auf  jeden  Fall  soll  das 

Metall,  unmittelltar  bevor .  der  Anstrich  aufgc- 
trafren  wird,  sorgfältig  von  Zunder  und  Kost 

befreit  werden ;  das  SandstrahliL'ebliise  ist  hierfür 
besonders  geeignet.   Die  gleiche  Sorgfalt  beim 

it  anderen  Metallen. 

Reinigen  ist  erforderlich,  weim  ein  Ueberzug 

ausgebessert  oder  erneuert  wird.  [„Eaglaeerlng* 
1907,  21.  ,Tuni,  S.  827.1 

M.  Bucbholz:  Kostschutz  des  Eisens.  [„Iter^- 

und  HQtteamOnnisohe  Rundschau"  1U07,  5.  Juli, 
S.  279-280.] 

Vpr/hiken. 

H.  Borns  erwähnt  in  seinem  Bericht  über 

die  Elektrochemie  im  .Tahre  1906  auch  das  Ver^ 
fahren  von  Classen  (Ver.  St.  Patent  809  492» 

zum  Verzinken  von  Eisen.  Man  gewinnt 
sofort  glänzende  Niederschlage  von  Zink,  indem 
man  das  Had  mit  einem  Glukosid  versetzt;  auf 

•20  k^  Zink\itriol  emiiHehlt  er  4  kg  Xa»Si>«, 
1  kg  Ziukcblorid,  0,ö  kg  Borsäure,  ö  kg  La- 
kiitzeuextrakt  uad  100  Liter  Wasser. 

V.  Engelhardt  (Ver.  St.  Patent  S31  .skS) 
crbftlt  dicht  kristallinische  Zinkniederschlfige  aus 
Sulfat  dadurch,  daß  er  die  Strorodichte  an  der 
.\n<ide  sehr  hoch  treibt,  auf  8600  A/qm  gegen 

150  A^qm  an  der  Kathode. 

St.  Couper  Coles  verzinkt  in  den  „Thames 

Iron  Works*  Rohre  innen  und  außen,  ludern  er 
kondensierten  Kohlenstaub  mit  Kohle  vermisebt 

and  die  Lösung  durch  die  Mischung  sickern  iiiüt ; 
das  zu  verzinkende  Rohr  wird  zwischen  Zink- 

anöden  gehalten.  (.Die  (licmische  Industrie' 

1907,  SeptemlM-rheft.  .s.  4:U^4:^.').] 
Ueber  die  Wirkung  von  Mineralölen  beim 

Verzinken.    [„Deutsche  Metallindostiie-Zeltung* 
l!li»;,       An-rust,  S.  969.] 

t ;  rrii'liitkc^x,.]  fiirVerzinkerelen.  [  .Enfrineering 

and  Mining  Journal"  1907,  13.  .Tuli,  S.  äü,] 
Entsinnen  ron  Weütblech. 

O.  Crudo;  Eleictrisches  Entzinaen  von  Bleeh- 

abfillien.  [.The  Mining  .lonrnar  1  DOT .  1  3.  .Tuli, 

S.42.  Nach  ,Hassegna  Miueraria"  1907  Nr.  13 und  Nr.  14.] 

Ueber  elektrlsebM  Entzinara  von  altem  Weiß- 

bleoh.  [.Mctnllnrhrit.T'"  lfm?.  3.Au<rHsf.  «5.243. 

„DeulscheMetalliudustrie-Züituug"  1907,24.Aug., 
8. 1067—1070.) 

Entzinnen  von  WeiOblechabfallen.  [„Metall- 

arbeiter" 1907,  31.  August,  S.  275— 276.] 

Digitized  by  Google 



tS.  8«|iieniber  1M7. WtUentrmrheitmtg  it»  Sbern». Stahl  OBd  EiMik  1899 

M.  Weiterverarbeitung  des  Eisens. 

BeliM. 

Charles  J.  Beed:  Betzen  von  Stahl. 

[«Chemiker-Zeiiim«*  1907,  24.  Juli,  8.  739.] 

SeliMiMU 

Tl.  Dartty^^birc:  Prilzisionssclilplfcn^i.  f,Thc 

Irou  and  Coal  Tratleü  Keview  li^UI,  28.  Juni, 
S.  2292.] 

O. Schlesinger:  Leistiin^'svorsuch*' mit  ii.i>>;en 
.Schmirf^t'l-  und  KfirlMinituliiinHclicilMti.  |„Ztit- 

tichrift  des  Vureiiics  deutsclior  Ingeuieuru"  1'JÜ7, 
8.  August,  S.  1227—1232.] 

SehwaUeu. 

II  A.Riick  K'Mjne  lifspriclit  das  Scliwrifteii 
von  KonstruktionsDiaterial  nach  den  vurdchicdciien 

Verfabren.  [,The  Iroo  and  Coal  Trade«  Review* 
1907,  28.  Juni,  S.  2289—2290.] 

Elcktrischi"  Schwriliinastihineu  für  Hand-  und 

Kraftbotriub.  [„DcuUche  Metallinduütriu-Zuitung* 
1907,  29.  Jttol,  S.  809—812.1 

A.  Frodorlck  Collins:  Verbesserte' elelit- 
rische  Schweißvorrichtun^.  [„ScientiflcAmerican'' 
1907,  3.  August,  S.  82. 

Autogene  Schwelßnng.  [»The  Lron  Aga" 
1907,  11.  .Tuli,  S.  88—90.] 

Ortsfeste  fiiito<;fnf  ScIi\v('i(k>inrichtunpon  von 
Alexander  Bastian.  Der  Ausgang.si)unkt  für 

alle  oxythermisehen  Sehweißverfhhren  ist  in- 
dustrieller Sauerstoff,  di  r  ir'  irenwflrtifr  selion  in 

sahlreicbea  Werken  hergustuilt  wird  und  in  kom- 
primiertem Zustand  In  Stablflaschen  in  den  Handel 

kommt.  Durch  Verlirennen  vmi  Azctyli  ii  im  Saucr- 
stofbtrom  lassen  sich  wesentlich  höhere  Tem- 

peraturen erreichen  als  mit  irgend  einem  anderen 
Gase.  Alexander  Bastian  in  Hagen  baut  swei 

Azetylen •rasapparate,  die  fQr  das  vorlieprendc 
Schweißverfahren  besonders  geeignet  sind.  Die 
VerbrennunK  des  Azetylens  im  Saucrstotlstrome 
erfolgt  in  besonderen  Brennern,  die  ahnlich  den 

für  flii88if,'e  Kohlenwasserstoffe  ( haui»t.sflehlich 
Rohöl)  gebräuchlichen  Injektorbrennern  eiu- 
geriehtet  sind.  Die  AbUldung  22  selgt  einen 
solchen  Brenner  mit  ausw  eclis.lliaren  Düsen, 

der  besonders  zum  SchweiÜen  aller  Fein- 

blechstarken gectignet  U^;  ein  zweiter  Brenner 

ist  für  alle  Grobblecbstärken  bis  zu  ;U)  mm 
Dleke  bestimmt.  Die  Schweißbrenner  mit  testen 

Düsen  (Abbildung  28)  werden  liauptsacliUch  beim 
Schweilien  von  starken  lUeelicii,  Köhren  und 

dergi.  verwendet.    Ks  ist  ein  Üreuuer  mit  fester 

Abbildung  ;;:(.   Brmocr  mit  feiirr  Dü»-. 

Dlise  und  kurz  irebogener  Spitze.  Um  den  Ein- 
tritt \on  atmHS]>liarisdlfir  Luft  in  die  Zuleitung' 

für  d.as  Az<  tylentras  zu  verhindern,  ist  au  jeder 
Schweiü>telle  einer  ortsfesten  .Anlage  eine 

Wasser vorla<re  (Wasserverschluß)  eingeschaltet, 
[„rhiands  Wochenschrift  für  Industrie  und 

Teehnlk"  1907,  S.August,  S.  58  — 59.J 
W.  H.  Booth;  Verwendung  der  autogenen 

Schweißung  zur  Herstellnnjr  verstärkter  Köhren 

für  die  .Automobil-  und  Kesselfahrikation. 

[, American  Madiinisf  1  907. 27.  .luli.  S.  44  — 46  ] 

Schmioden  und  i'resseu. 
Pregel:   Hammerwerke  mit  Kraftantrieb. 

(Vgl.  Zeitschriftenschau  \r.  2  S.  924  dieser  Zeit- 

schrift.) l, Dinglers  i'oly technische«  Journal" 
1907  Nr.  26  S.  403— 406.] 

A.  Johnen:  Luflfederblmmer.  („Zeitschrift 

für  Werkzeu{,'masehinen  und  Werkzeuge*  1907, 
6.  Juli,  S.  388—389.] 

H.  Förster:  Schmiedemaaebfaian.  [„Werk« 

statts-Teehoik«   1907  Juliheft  8.  345—361.] 

Jolin  Watt  lt'<i'lireibt  ein»-  trr<>B>'  liydran- 
lisehe  Schmiedemaschine.  [„American  Machiulsf 

1907,  6.  Juli,  8.886— 887.] 

J.  Horton  beschreibt  eine  hydrauliselic  3<iO0- 

Tonnen-Sehmiedeitressf.  [„The  Iron  Trade  Review** 
1907,  13.  Juni,  S.  9.j1  -952.] 

E.  A.  D  ix ie  besehreibt  die  große  hydraulisehe 

Kümpelpresse.  f  „.\nieriean  Hachinist*  1907, 
31.  August,  S.  221    2  J  >  I 

Feilen. 

üeber  Feilen  nnd  Ihre  FrllAing.  [„Zeit- 

schrift für  WerkzcuMrma.schinen  und  Werkzeuge" 

1Ö07,  5.  Juli,  S.  3HÖ-3.S7.] 
Ketten. 

üngeschweißte  Ketten,  System  St.  von 

E  c  s  e  h  y .  [«Buglneerlng  News*  1 907, 20. Juni, S.  69C.I 

Die  Herstellung  ungesckweißter  Ketten. 

[»Amerieanllachtnlst*  1907, 18.  Juli,  S.  939-931.] 
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N.  Eigenschaften  des  Eisens. 

 o  

Joseph  W.  Richards  hat  folf^endes  Dia- 

granrni  aufg'estellt  (Abbild.  24),  welches  die  Anzahl 
Kalorien  erkennen  laßt,  die  erforderlich  sind,  um 

Eisen  auf  verschiedene  Temperaturen  zu  er- 

hitzen. [,En{L:inoering  and  Jliaiag  Journal"  1907, 
13.  Juli,  S.  81.) 

Einige  Bemerkungen  über  die  Korrosion. 

[„The  Engineer'  1907,  19.  Juli,  S.  63.] 
Einfluß  von  Zug  auf  die  Korrosion  des  Eisens. 

[ ,  Electrocheniical  and  Metallurgical  Industry" 
1907  Juliheft  S.  270— 272.] 

Dipl.-Ing.  P.  Oberhoffer:  Die  spezitiache 

Warme  des  Eisens.  [„Metallurgie-  1907  Nr.  12 
S.  427  —  443;  Nr.  13  S.  447  — 455;  Nr.  14 

S.  486—497.1 

Die  VerschlochteruMg  des  Walzoisens  durch 

Reinigung  mit  .Säuren  und  die  Wiederherstellung 
der  ursprünglichen  Qualität.  [,, Anzeiger  für  die 

Drahtindustrie"  1907  Nr.  3  S.  30.] 
J.  Bornaucr:  Beschädigung  von  Gasrohren 

durch  den  elektrischen  Strom.  [„Bilnyilszati  es 

KohAszati  Lapok"   1907  Nr.  5  S.  302—308.] 
Elektrolytische  Zerstörung  von  Stahl  und 

Eisen  in  Beton.  [„Deutsche  Metallindustrie- 

Zeitung"  1907  Nr.  27  S.  841— 845.] 
Elektrolytische  Zerstörung  von  Stahl  und 

Eisen  in  Beton.  [„Beton  und  Elsen"  1907 
Heft  7  S.  184  —  185.] 

John  Edward  Stead:  Seigerungen  im  Stahl. 

[,,The  Light  Railway  and  Tramway  .Tournal" 
1907,  5.  Juli,  S.  11-12.] 

Jas.  B.  Webb:  Einfluß  von  Nickel  auf 

Gußeisen.  [,,Iron  and  Coal  Trade»  Kevlew" 
1907,  12.  Juli,  S.  132.] 

Carl  Sulzer:  Warmespannungen  und  Kiß- 

bildungen.  [, Schweizerische  Bauzeitung"  1907. 
27.  Juli,  S.  41—45.) 

W.  H.  Walker:  Der  Einfluß  mechanischer 

Kräfte  auf  die  Zersetzung  von  Eisen.  [, Chemiker- 

Zeitung"  1907,  24.  Juli,  S.  739.] 
Wärmebehandlung  von  Draht.  (Xacii  einer 

alteren  ,\rbeit  von  J.  Dixon-Brunton.)  [„The 

Iron  Age*  1907,  4.  Juli,  S.  24—25.] 

E.  F.  Law  bespricht  die  nichtmetalliscben 

Verunreinigungen  im  Stahl.  („Iron  Äge"  1907, 
22.  August,  S.  505—506.) 

G.  .7.  Gunnar  Malniberg:  Ueber  Stickstoff- 
aufnahme beim  Zementieren.  (Vgl.  dieses  Heft 

S.  1395.)  Entgegnung  von  Hjalmar  Braune. 

[„Bihang  tili  Jernkontorcts  Annaler*'  1907  Heft  7 
S.  432— 444.J 

Innere  Spnnnnngen  im  Stahl. 

Chas  A.  Trask  berichtet  über  eine  eigen- 
tümliche Explosionserscheinung,  die  sich  beim 

AbbUdun^  2i.    Vach  drm  HUrtro  irnpruDgroe»  SiabUtQek. 

Anlassen  de»  in  vorstehender  .Abbildung  dar- 

gestellten Stahlstückes,  das  beim  Harten  über- 

hitzt worden  war,  ereignete.  [  „American  Machinist' 
1907,  3.  August,  S.  77.] 
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M.  B«ptombar  1907. 

U.  M.  Howe  und  Bradley  Stonghton 
haben  den  Elnllaß  des  Gleflens  «if  die  Bildung 

von  Lunkern  und  Selgreningen  an  Waclisblöcken 

■bldisrk.  [,Bi-Montbly  Bulletin  of  tbe  American 

Institute  of  Ktntnfr  Engineers*  1907  JuUheft 
8.  561—573.1 

E.  L.  Hancock:  Erholunp  von  Nickcl- 
und  Kohleustoffütahl  von  der  Ueber- 

lastuDg.  Es  ist  bekannt,  daß  die  elastisohen 

Eigenschaften  von  Eisen  durch  eine  rdicrlastunp 
von  Zug  und  Torsion  verändert  werden,  aber 
allmllitteh  wieder  in  den  unprUngliehen  Zustand 

zurückkfjhren.  Diese  Kr^clieinunp  wird  an  Nicltel- 
und  Kohlenstoffstäbleo  vom  Verfasser  untersucht. 

Stabl  and  BImo.  14ftl 

Die  Elastizitatamodulen  werden  nach  der  Er* 

holung  TSIltg  die  alten,  die  ElastlsitatsgreBse 

wird  Rog-ar  manchmal  etwas  erJi'Hit.  Eintauchen 
des  überbelasteten  Materials  in  koclieudes  Wasser 

beschleunigt  die  Erholung.  Die  Kohlenstoihtahle 

scheinen  sich  im  all^remcinen  rasclii^r  zu  erholen 

als  die  Nickelstähle.  [,Philo8ophical  Magazine* 
IS.Baad  JttiiIh6ftS.668— 698.  Dureh.Chemlsohes 

ZentrelbUtt*  1907,  21.  August,  8.  644.] 

H.  M.  Howe:  Lunker  und  .Sciperunps- 

erscheinungen  bei  Stahlblöcken.  [„Metallurgie" 
1907  Heft  16  8.  554—566,  Heft  17  8.  576 
bis  58S. 

Ltgiemngm  «mf  VtrHuätmftm  im  Eltem. 

O.  Legierungen  und  Verbindungen  des  Eisens. 

E.  Isaac  und (ü.  Tammann:  Das  Verhalten 

von  Eisen  zu  Blei,  Wismut,  Thallium  und 
Cadmium: 

F!<i(^n-RIeL 

Creschmolzeoes  Blei  löst  Elsen  bei  Tempera- 
turen etwas  oberhalb  seines  Sehmelspunktes  nleht, 

doch  finden  sich  auch  Angaben  über  vermeintliche 

Eisen-Bleiverbindungen.  Eine  solche  (Pbi  Fe) 
glaubte  Sonnensehein  in  den  Höhlungen  einer 
ISIsensan  gefunden  zu  haben.  Bicwendt  glaubte 

eine  Eisen-BIeilegierung  mit  3,24  '/o  Hlei  durch 
Reduktion  einer  eisen-  und  bleihaltigen  Schlacke 
mit  Kohle  dargeHtellt  zu  haben.  Kelch  fand  in 

Handelsblei  häufig  einen  gerinfjen  Eisen-rehalt  bis 

zu  0,07  **/o  Eisen.  Diese  geringen  Mengen  konnten 
aber  dem  Blei  meehanirioh  beigemengt  sdn. 

Die  Verfasser  vorliegender  Arltcit  lialu  n  nun- 
mehr die  Frage  nach  dem  Verhalten  von  Blei 

und  Elsen  beim  Zusammensehmekten  der  beiden 

Metalle  systematisch  untersuclit.  indem  sie  Eisen 

mit  10,  20,  60,  80  und  90  "/o  Blei  in  Mengen 
▼oa  SO  g  Im  Penellanrohre  zusammenschmolzen 
mid  nach  erfolgtem  Durchrühren  der  bis  auf 

1600 erhitzten  flüssigen  Metalle  die  Abkühlunps- 
kurren  bestimmten.  Auf  letzteren  finden  sich 

swd  Haltepunkte,  von  denen  der  eine  mit  dem 

Schmelzpunkt  des  Eisens  (1527*)  bis  auf  +5° 
und  der  andere  mit  dem  Schmelzpunkt  des  Bleies 

(887*)  bis  auf  db  1*  tusammenflel.  Aus  den 
weiteren  rntorsuchunL'en  folirt.  'laß  heim  Schmelz- 

punkt des  Eiseos  die  beiden  flüssigen  Metalle 
praktiseh  genommen  einander  ideht  zu  I5sen 

vermöt,'en.  Die  Reguli  bestanden  ans  zwei  scharf 
von  einander  getrennten  Schichten;  bei  der 

■Ikroskopisehen  Untersuchung  konnten  weder 

Iffl  Uei  Einschüsse  Ton  Eisen,  Booh  im  Elsen 
Biel  festgestellt  werden. 

RiNen-Wisuiut. 

Marx  gab  au,  daß  sich  Wismut  und  Eisen 
nioht  yereialgen,  wahrend  andere  Forseher  ein 

sprödes  Wismuteisen  erhalten  haben  wollen. 
Beim  Zusammenschmelzen  der  Mischungen 

mit  10,  50  und  907s  Wismut  fanden  die  Ver* 
ftwser  dn  ganz  ihnliehes  Verhalten  wie  beim  Biel. 

Biseu-Thallinm. 

An^'aben  über  das  Verhalten  von  Thallium 
zu  Eisen  liegen  bisher  nicht  vor.  Erhitzt  man 

10  g  Eisen  mit  10  g  Thallium  im  Porzellan- 

rohre, so  steiirt  die  Temperatur  bis  auf  l.'iM", 
also  bis  13^  unter  den  Schmelzpunkt  des  Eisens, 

und  steigt  dann  sehr  langsam  noch  bis  auf  151 T*, 
solanjre  Thallium  vorhanden  ist;  bei  weiterer 

Wärmezufuhr  destilliert  der  größte  Teil  des 
Thalliums  «her.  Beide  Metalle  hatten  ihre 

Eigenaehaften  onTenndert  beibehalten. 

nsea-Oadmlnm. 

Die  Versuche  mit  Eisen-Cadmium  ergaben, 
daß  sich  Cadmium  in  Eisen  nicht  löst;  die  Frage 
aber,  ob,  wenn  man  das  Eisen  in  geschmolzenes 

Cadmium  eintril^'t,  das  Eisen  unh'islich  ist,  konnte 
nicht  entscliieiien  wenlon.  [„Zeitschrift  für 

anorgauiäcbe  Cheuiie"  lUUl  liaud  55  lieft  1 
8.  58  -62.] 

Blsea-Flattn. 

E.  Isaac  und  G.  Tanunann:  Ueber  die 

Legierungen  des  Eisens  mit  Platin. 
Das  natttrlich  vorkomraende  Platin  enthllt 

außer  anderen  Platinmetallen  gewöhnlich  nicht 

unerhebliche  Mengen  Eisen,  namlicb  ö  bis  2070. 

Auch  känstlich  sind  Eisen-Platin-Legierungen 
dargestellt  worden.  So  schmolz  Clarke  glücbe 

Oewichtsteile  Platin  und  Eisen  zusammen,  und 
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D»ubr<e  stellte  Platl»*ElieB-Legienuigeii  mit 

17,  60  und  7ö  o/o  ElMn  her  und  goß  aas 

einer  Schmelze  mit  n*/«^^**^  ̂ iiom  Stab,  der 
polarmagnetisch  war. 

Die  Verfasser  tuliri  n  eine  Reihe  von  Unter- 

suchungen dtirrli  uiul  gelangton  zu  folir-  nd'  ii  Er- 
gebnissen: Eisen  und  Platin  bilden  bei  liüliercn 

Temperaturen,  eile  Itekenlose  Belhe  von  lOsdi» 
kri^tallon.  Bei  tipfr'ren  TpmjnTrnturen  treten 
Umwandlungen  ein,  durch  welche  diese  Reihe 
in  swfli  weitere  Rellien  von  Htsclikristallen  xer- 

fiÜlt,  TOB  denen  die  eino  von  0  liiK  *'t\va  50".) 
FUtin  nnd  die  andere  von  60  bis  lUU  V  Tlatin 

sieh  eratreelct.  ha  Znetandadiagraram  der  Etsen- 

Piattn-Lefrierungcii  sind  gewisse  Aanlogien  zu 
dem  der  Nickel-Eisen-Legierungen  vorhanden. 
Bezüglich  weiterer  Einzelheiten  muß  auf  die 

Quelle  verwiesen  werden.  [„Zeitschrift  für  an- 

organische Chemie"  1907  üandööHeft  1  S.<>3-71.] 

Virrefltllilam. 

Die  Gefahren  des  Fermsiliziiims.  [,Tho  Iron 

and  Coal  Trades  Review"  1907,  3ü.  August, 
8.  784.] 

Speslalstahl. 
F.  Lake:  Das  Schmieden  tob  Spezlalstflhlen. 

[..American  Hachinist*   1907,   14.  September, 
8.  28!)  — 291.1 

0.  M.  Becker:  lieber  die  Herstellung  von 

Werkzeugen   aas   Sehnelldrehstahl.  [,^sen> 

Zeitung"  1907  Nr.  25  S.  438—4+0.] 

J.  '1'.  Nicol«on  schildert  die  Vcrflndomngcn. 
welche  die  Werkzeugmaschinen  —  insbesondere 
die  Drehbänke  —  durch  die  Kinfühnni}.'  des 

Sclitiellilnlistahls  erfalinn  lialien.  |.,'l'hc  Iron 

and  L'üal  Trades  Review'  l;H)7,28.Juni,S.22ül.J 

Fr.  Halle:  Sdmelldrehstahl  and  SehnelU 

drelilietrieb  Im  Werkseugmasch  inen  bau.  [„Wcrk- 

statts-Teehnik"  1907  .Tuliheft  S.  :{6ü  — :{♦)<;. | 
U.  C.  H.  Carpenter:  SchnelldreLstalil.  [,Tlie 

Iron  Age"  1907,  U.Xftnt,  S.  828— 824.) 
Thoa.  J.Pay:  Spezialstahl  für  Motorwniren. 

[,The   Iron  and  Coal  Trades  Review*  l»07, 
7.  Juni,  S.  2029  —  2032.] 

BIwood  Haynes:  Die  Verwendung  von 
Stahlle<^'ieninir<-n  im  Aiitomobilbaa.  [„Engineering 

News"  r,M>7,  -Ji».  .hnii.  S.  «77  — r.7R.] 

,  Thos.  J.  Faj;  .Siiczialstahi  für  Autumobil- 

ban.     [„Amerloan  Haehhilst"  1907,  6.  Jall, 
S.  874-879.] 

F.  Lake:  Spezialstahl  für  die  Automobil- 

Konstruktion,  [q  American  Machinist"  1907, 
80.  Km,  S.  876—882.] 

L.  Giiillet;  Ueber  Borstahl,  f, Revue  de 

la  Mefallur;;ie"  1;m»7  Angustheft  S.  784  — 790.J 
Leon  G  u  i  11  e  t :  lieber  Tantalatahl.  ( „Cornjites 

rendus  hebdomadaires  de.s  seances  de  rAcadeniie 

des  Sciences"  1907,  29.  Juli.  S.  ;5'_'7  — 
L.  Guiliet:  Neuere  Untersuchungen  über 

Vanadinnutahl.  [«Bevne  de  la  M4taUargie*  1907 
Auguatheft  S.  775—783.] 

.T.  Ken  t- Smith:  l'eber  Vanadiiimstahl. 

[«American  Machinisi'  1907,  3.  August,  S.  87-88.] 
Prüfung  von  Vanadiumstatii.  [«The  Iren 

Trade  Review*  1907,  27.  Aoguit,  S.  844—346.) 
KifTcnschaften  und  Verwenduiitr  des  Vana^ 

diumsUhU.  [„The  Iron  Trade  Review*"  1907, 
II.  JuU,  S.  68-70.1 

L.  Gnillet:  l'eber  die  Bestandteile  des  Spczial- 
stalils.  [.Bulletin  ile  la  Societe  de  rin<liistrio 

minenile-  1907  Band  7  Heft  4  S.  115-120.] 

P.  Materialprüfung. 

— • — 

1.  Mechanische  Prüfung. 

1.  Allgemeines. 

Die  WHrksamkelt  der  schwedischen  Haterial- 

priifunp.sanstalt  im  Jahre  l!)0ß.  [.Teknisk  Tld- 

•krift"  1907,  20.  Juli.  S.  220-221.] 
Carl  Siilzer:  Wärmespannungeu  und  liili- 

bildungen.  [„Zeitschrift  des  Vereines  deutscher 

•lOfrenieure'  1907,  27.  Juli,  S.  llfi'i  — 1  lf,8.] 
C.  J.  .Sujrders  und  P.  A.  M.  Jlackstroh: 

Betrachtungen  über  mechanlschn  Untersuchung 

des  Kisens  mittels  Schlairlde-^eitrolien  mit  ein- 

gekerbten Stäben.  [„Baumaterialii-nkunde"'  19()7. 
I.Juli,  S.  198— 204;  15.  Juli,  S.  211  — 219; 
S.  224—264.) 

E.  Preuß:  Kerbschlajrversuche  mit  ver- 

scliied<'nartipen  Schlafraiiparaten  an  l'roi»en  aus 
dem  gleichen  Material.  [„l^inmateriaUenkunde* 
1907  Heft  15/16  S.  254— 2r)ü.J 

Prlfnnrfimaschinen. 

GuBeiaenprobiermaschine  von  Fried.  Krupii. 

Akt.-Ocs.  Grusonwerk.  [,ühlands  Wochenschrift 

fOr  Industrie  und  Technik*  1907,  18.  Juli,  S.21.] 

Neue  Feilenprüfiiiascliine.  [„Deutsche  Metall- 

indusfrie-Zeitunf?*  l'.H>7.  27.  Juli.  S.  !t.S!)  !t42. 
Nach  „Zeitschrift .für  Werkzeugma^cliinen  und 

Werkseage«  1907  Nr.  28.) 
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Charles  E.  Larard  beschreibt  die  neue  im 

I'olyteohiiis«;htni  Insttittit  in  London  auffjisi>llti' 
rrütungstuaschiae,  die  von  der  Firma  J.  Bucktou 

A  Company  In  Leeda  geliefert  wurde.  [«The 

Iren  and  Coal  Tradee  Bevlew'  1907,  2  .Aug., 
S.  887—389.] 

2.  Untersuchung  besonderer  Msterislien. 

Adolf  T/ippmann:  lieber  Versuche  mit 

Ltitmitteln.  [„  Elektrotechnische Zeitochrift"  1907, 
29.  August,  S.  856—860.] 

Albert  F.  Schere  beaehreibt  eine  Funken- 

methodc  zur  Unterscheidung  der  Spezialst.thle. 

[«American  Macbinist'  1907,  a I.Aug.,  S. 219.j 

C.  E.  De  Puy:  Proben  tur  Besttmmangr  der 
H.iftfcstifrkeit  zwischen  Beton  und  EiM  ii.  [„Orj^u 

der  Fortschritte  des  Eiscubahuwcäcuä"  1907 
Nr.  7  S.  166—167.] 

B.  M.  Grataraa:  Material- Versuche  mit  breit- 

flanschigen  Diffordiuper  B.  Prntil-Trilgcrn  ((xroy- 

Tragcrn).  [^Baumaterialienkimde"  1907  Nr.  15/16 
S.  225—230.] 

3.  Liefierungsvorschriften. 

Amerilcanische  I/u'fcrunL'svorsciiriften  für 

Stahlschieneu.  I.J'he  £nj|;iDeering  News''  1907, 
29.  Juni,  ä.  774.] 

II.  Mikroskopie. 

L.  Guillet:  Die  industrielle  Verwertung 

der  MetallmilcroBkopie.  [„Le  Otoie  Civil**  1907, 
22.  Juni,  S.  123— 

Frederico  Giolitti:  Telier  den  praktischen 

Wert  der  Uetallograpbie.  [„Rassegna  Hluenuia** 
1907,  21.  Juni,  S.  877—282.] 

r.  D.  C.  Kley:  Metallographie  in  der  Fmls. 

[, De  Ingenieur"  i9ü7,  24.  August,  S.  627—688.] 
H.  Kinder:  Metallographischo  Betrachtun{[;en 

über  Eisen- Kohlenstoff-Lc'^fierungen  in  der  Praxis. 

[«Chemiker-Zeitung''  1907, 8.  Aug.,  S.  767—769.] 

Pierre  Brcuil:  Untersuchungen  fiber  iüe 
Bestandteile  des  gehärteten  Stahls.  [„BuUeUtt 

de  la  Societe  de  l'Induatrle  minenOe"  1907 
Nr.  3  S.  553—683.] 

A.  J.  Boland  besehreibt  eigenartige  Sftge- 

seliuitie  bei  Eiscnliahnsdiienen.  De  Ingenieur* 

1907,  3.  Anglist,  S.  .'jH.'.  — .-)S8.] 
Robert  Job  bespricht  die  Ursache  der 

Schienenbrüe^  rom  metaHographischen  Stand- 

punkt. [„('asBlera  Kagszine*  1907  Haiheft 
S.  66—74.] 

III.  Analytisches. 

1.  Allgemeines. 

Dr.  Franz  Peters:  Elelctroanalytisebe 

Forschungsergehniase  (Eisen).  [,Qlttokauf*  1907, 
24.  Aognit,  S.  1069.) 

■alMaelfkeiten  nnd  nteranlnteBnea. 

W.  Sehloesser:  Beiträge  zur  Prfifting  maß- 
analytischer Meßgeräte.  [..Zeitschrift  für  ana- 

lytische Chemie"  1907  Nr.  (>  8.  Hl>'2  414.] 
P.  Kusnezoff:  Zum  Ablesen  von  Büretten. 

[«ZeitacbrlA  fOr  «iwlytiaobe  Chemie«  1907  Nr.  8 
S.  616—516.] 

Heinrich  Leiser:  Antomatische  ,\bmcß- 

vorrichtungen  für  Titrationsanlagen.  Zeit- 

schrift für  angewandt!-  Chemie*  1907,  6.  Sep- 
tember, S.  1664—1566.] 

Herne  LshtratertomBspiMurate. 

Neuere  Halterformen  für  Kolben,  Probier- 

gläser. Thermometer  u  a.  [„Cliemiker-Zeitung** 
1907  Nr  50  S.  630.] 

Apparat  zur  Analyse  von  Heizgasen.  [„The 

Engineer"  1907,  5.  Juli,  S.  18.] 
Heinrich  F.  eiser:  Wasscrbad  mit  kon- 

stantem Niveau  und  Vorwarmung.  [„Zeitsclirilt 

für  angewandte  Chemie'*  1907,  12.  JaU,S.  1186.] 

A. 

eehrift 
S.  523 

Kleine:  Gaseutwicklungsapparat.  [,Zcit- 

für  analytiaehe  Chemie*  1907,  Nr.  8 

—624.] 

G.  M  a  r  s  lieschreii)t  den  in 

nebenstehender  Abbild.  26  ersicht- 
Uolien  Apparat  zur  quantitativen 
Bestimmung  des  in  technischen 

Eisenkoblenstoff-Legieruugen  ent- 
haltenen Biaenkarbid  es.  Der  etwa 

1  i  fassende  Lösongskolben  A  be- 
sitzt <in  seinem  unteren  Ende  einen 

mit  Hahn  a  versehenen  Rohransatz 

mit  verengter  Spitze  d,  über  den 

bei  S  das  eingescbliflfne  Filtrier- 
röhrchen  C  gesetzt  werden  kann. 
Bei  Si  ist  ein  Tropftriehter  B  mit 
weiter  Ausflußiiffnung  eingeschliffen, 

lieber  die  7  mm  weite  Oetlhung  c 
kann  dn  Onmmisehlaueh  gestülpt 

werden.  [„Mitteilungen  aus  dorn 

Königlichen  Materialprüfungsamt  zu 
GroA-Liehterfelde*  1907  Heft  8 AUIUqittt.   8.  ii8_iiö.l 

Randolph  Holling  beschreibt  einen  auto- 
matiselii'n  Azetylenerzeuiror  für  Laboratorien. 

[„Engineering  and  Mining  Journal"  1907, 31.  August,  S.  396.] 
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2.  Uotersuchung  der  Erze,  des  Eisens 

und  seiner  Legierungen. 

AllgvmdMi* 

Wie  prüft  man  dif  Kolioisensorten  auf  ihre 

chemische  Boschaffeaheit'f  Eisen-Zeitung"  li^07 
Nr.  84  S.  600—601.] 

Hjalmer  Eriksson:  Schnellanalysen  (Blsen- 
bi'stiminun^  in  Erzm,  PhosiiIinrhr^tirnmuiiLr». 

l,Bihang  tili  Jernkontorets  Aunaler*  1907 
5.  Heft  S.  304— 30H,  8.  Heft  S.  468—463.] 

Chrom. 

Dr.  H.  liollenbach:  Die  maßanalytischo  Be- 
Btimmung  des  Chrom»  durch  Kaliumpermanganat. 

UChemiker-Zeitiiim:*  1907, 31.  JttU,S.  760— 761.J 

('arl  Balthasar:  Pi'stimmuntren  von  Kalk 

und  Magnesia.  [.TouinduBtrie-Zeitung"  li)07 
Nr.  88  8.  1162-1164.] 

KehleBSteff. 

Oordon  C.  MfUi:  KohlemtoffbeBtimniiiDg 

nach  Shinier.  f^The  Iron  Age*  1907,  6.  Sep- 
tember, S.  62a.J 

Nickel. 

M.-Emm.  Pozzi-Escot  beschreibt  eine 

neue  sehr  empfindliche  Methode  zum  qualitativen 

Nachweis  von  Nickel.  f.Comptes  rcndus  heli- 

domadaireH  des  seances  de  TAcadeinie  des  äcieuces" 

1907,  19.  August,  S.  435—436.] 

Dr.  Hermann  Großmann  und  Dr.  Bern- 
hard Schuck:  Die  Bestimmung;  des  Nickels  als 

NickcldicyaDdiamidiu  und  seine  Trennung  von- 

Elseo  und  AloinliiliUB.  (,C]ieBiiker>ZeiUug'' 1907, 
14.  September,  S.  911—912.] 

G unncr  .1  ör ^ren sc n :  T\'ht!r  die  Bestimmuiif; 
der  Phosphonfture  als  Phosphormolybdftnsfture. 

(„Zeitaehrift  für  analytische  Chemie"  1907 
Nr.  6  S.  870.] 

O.  Hisaoo:  Kolorimetriache  Phosphorbe- 
Kt{mmun<r  im  Stahl.  [, Revue  universale  des 

Mines"  la07  Juliheft  S.  100—102.] 
TiUn. 

Edmund  Kaeoht:  Eine  empflndlicbe  Re- 

aktion auf  Titan.    [„Cbemlker-Zeitniig'*  1907 

Nr.  fil  S.  iy'MK] 
Dr.  F.  Willy  Hinrichsen:  Uebcr  die  maß- 

analytisehe  Bestimmung'  von  Titan,  [„dieiniker» 
Zeitung"  1907,  24.  Juli,  S.  788.] 

3k  BrennsioffiB. 

Heinrich  Trachsler:  Die  eidi^enössiselie 
Prüfiinpsanstalt  für  Brennstoffe  in  Zürich. 

[, Schweizerische  Bauzeitung"  1907,  24.  August, 
S.  91—96.] 

.1.  T.  Dunn:  Die  Kohlenanalysc  vom  kom- 
merziellen Gesichtspunkt.  [«The  ColUery  Guardian 

«od  Joumsl  of  tlw  Goal  and  Iron  Trade«*  1907, 
10.  Hai,  8.  864— 866;  24.  Hai,  8.  967—958.] 

S.  W.  Parr:  Kohlcnuntersuchung.  [„En- 

gineering and  Aliuing  Journal"  1907,  29.  Juni, 
S.  1242-1246.] 

Hansen  Rawles  beschreibt  ein  Kalorimeter 

für  flüssiiri-  l^n  unstotVc  (...Journal  of  the  Society 

of  Chemical  Inausiry  1  Si07,  29.  Juni,  S.  665-667.] 
Oasanalysaior  nadi  Gebhardt.  [„Rigasohe 

Industrie-Zeitunf,'"  1907  Nr.  II  >.  UC».] 
Be.'islevs  selbst ri'irist riereudes  Gas-Kalori- 

meter. l„l!:nginee.riug>  1907,  12.  JuU,  S.  46— 48.J 
Hans  Pleyer  uud  Dr.  Ed.  Oraefe.  üeber 

Heizwertbesttmmun^'  von  Gasen.  [, Journal  für 

Gasbeleuchtung  und  Wasserversorgung*  1907, 
7.  September,  S.  831—832.] 

Randelph  Bölling:  Prüfung  von  Gaoo* 

rator(,'as  auf  Schwefel.    [hTIm  Iron  Ago"  1907, 

8.  August,  S.  :i(il.] 

4.  Wasserprüfung. 

John  G.  A.  Rhodin:  Beurteilung  des  Kessel- 

speiscwassors  nach  der  Analyse.  [«The  Ifo« 

gineer*'  1907,  81.  Mai,  S.  589—540.] 

Eisenhütte  Oberschlesien, 

Zweigverein  des  Vereins  deutscher  EiseniiOttenleute. 

Die  HAUPT-VERSAMMLUNG  findet  am  aP.  Oktober  1007,  nscbmittags  I  Uhr,  Im  Thealer-  und 
Konzenbause  zu  Gleiwitt  statt. 

TAGES-ORDNUNG: 
1.  Geschäftliche  Mitteilungen. 

2.  Vt'ahl  des  Vorstandes. 

3.  Vonrag  des  Königl.  berginspektors  Z  i e  k  u  rsc b- Zabrze:   Die  Wasserversorgung  des  ober- 
scbleslschen  Industriebezirkes. 

4.  Referat  des  K5nif;t.  Eisenbnhn-ß.iii-  und  Bctriebslnspektors  Z  i  e  h  I -Glelwlts:  lieber  SchueH- 
cntladewagen  mit  besonderer  Berücksichtigung  des  Hftttenbetriebes. 

5.  Vortrsg  des  Zivlllngenleurs  C.  Micbenroider-DSsseldorf:  Woehsdvirkuog  s«taeliea  Kranbau 
und  Hfittenbetrieb. 
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STilHL  m  EISEN 

ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Br.  W.  B  ( ■  B  rr, 
e«sddlttlfibr(r  itr Norilwtftiidim  Grappe 

ttt  Vcrtiu  «MtiAtf 
nm-  o«  an* 

Nr.  40. 2.  Oktober  1Q07. 
27.  Jahrguig. 

Die  Eisenindustrie  Oesterreichs  während  der  letzten  25  Jahre.* 
Von  Wilhelm  Kcstranek,  Zenlraldirektor 

der  Präger  Eiseaiadustrie-üeselUcbiift  and  der  Böhmiacheii  HonUui-GeMlliehAft. 

Als  da^  „Iron  and  Steel  Institute*  vor  25  •  Um  dies  featzusteUen,  soll  lailichst  die  heuti$;e 
Jahren  hier  tagte,  sprach  der  berOhmte  Leb-  Roheiseoerzeug^ng  mit  jener  vor  25  Jahren  in 

rer  Peter  von  Tunner  über  die  Eisenindustrie  Vergleich  gezogen  werden. 

Stelermarlcs  und  Kamteus  als  Vt^rtn-ifr in  .l.r  Im  Jahre  1882  betrug  die  Welterzengimg 
Eisenindustrio  Oesterreichs  überhaupt.    Er  ha-  an  Roheisen,  die  sich  Itn  Jahre  1807,  also  vor 

reitete  die  Teilnehmer  der  Versammlung,  die  sich  100  Jahren,  auf  760000  Tonnen*  belaufen 

damals,  10  wie  liente,  anschickten,  die  Enevguiiga-  hatte,  rund  21000000  Toanen,  eine  ̂ Ifer,  Stt 
Stätten  der  österreichischen  Eisenindustrie  auf-  der  die  bei!<Mitendsten  Eisen  hentoUenden  Linder 

zusuchen,  darauf  vor,  dali  eine  Enttäuschung  wie  folgt  beisteuerten:  tmn 
de  erwarte,  tmd  seine  AnafBlimi^^  galten  l.  GraBbiitunden  nmd  8600000 

eigentlich  nur  der  Anfiihninjr  der  firiinde,  warum  ?•  I*'»  Vereinigten  Staaten  Nord- 

die  österreichische  Eisenindustrie  im  allgemeinen  ^                   • .  •     •  i-  '  *  '    "    ̂   **** 

und  jene  Steiermarks  nnd  Kimtens  Im  besonderen  "bur^')  "t"^        3  400  000 
rückständip  ^rcblicben  und  von  jener  Englands,  4.  Frankraiob  *    2  OiK)  000 
Deutschlands  und  selbst  Frankreichs  und  Belgiens  ^-  Helarien  ^     700  000 

überflügelt  worden  sei.  Ü  oeHterreieb-Uiigani   600000 

P,r  verwies  auf  die  stolze  Vergangenheit  der  Schweden  !  .  I  400000 
uralten  Eisenindustrie  der  Alpenländer  und  unter-  O.Spanien   ^      100  000 

ließ  dabei  nicht,  die  Sage  zu  erwähnen,  daß  Die  jährliche  Roheisenerzeugung  alh  r  St.aaten 
aus  norischem  Eisen,  das  von  den  Römern  aus  ^eute  mit  rund  61  500  00U  Tonue«  ange- den  A  penländcrn  bezogen  wurde,  die  Nflgel  ver-  ^^.„^^^       verschiedenen  Länder fertigt  worden  sein  sollen,  mit  denen  Christus  folgender  Rangordnung  beteiligt  sind: SM  Krenn  gesdilagen  wvrde.  ,       v-        .    ̂   . 

T\t    nt      I  j    it     r»    .       I  i              j       1  ''"^  vereinifjten  htaatea  Tonnt« 
Die  Eisenindustrie  Oesterreichs  map  damals  Nord-Aincrik«H  .  .  .  ,  mit  nnd  S7 000 000 

nach  jenen  Schilderungen  Peters  von  Tunner  in  2.  Dfut-tdiiaml  (einecbl. 
der  Bolle  eines  Terannt«!  Edelmannes  erschienen  Luxemburg)  ,     ,    is  800  000 

sein,  der  mit  Stolz  in  die  Vergangenheit,  aber  J.  Oroßbritamiisii    .  .  .  .   „      „  'ÜmSSS 

mit  Sorge  in  die  Zukunft  bückt.    Die  £i8eiip  J  r^SSa,  '.'.'.'.'.'.'„     "  2*00000 Industrie  der  MonareUe  bat  Indessen  nteht  an-  6.  Oesterreieb<üngsra         l     l     1  900  ooo 
tätig  diese  Rolle  übernommen,  sondern  vielmehr  7.  Belgion  ,      ,     1  500  000 

alles  darangesetzt,  ihre  SteUung  zu  behaupten,  |'  g^'^^i'" *     "  Smooo 
und  ich  glaube,  unter  Hinweis  auf  die  Entwick-  '        ,     '  '  J  ,*  '  ' ,  *  *       ,  " 

lung  der  hdoltohen  Eisenindustrie  in  den  letzten  ^,  ̂"^           ̂   •^l>er«»cht  geht  hervor,  daß  die 

25  Jahren,  sagen  zu  können,  daß  ihr  dies  ge-  ßlsenmdustrie  der  Monarchie,  die
  vor  25  Jahren 

lungen  ist,  wenn  sie  auch,   aus  den  später  Reihe  der  Btoen  er
zeugenden  Linder  an 

zu  entwickelnden  Griindeo,  aleht  jene  Entfal-  Z  \ 

tung  aufzuweisen  hat.  deren  sich  die  fahrenden  einnimmt,    wahrend   sich   zvirischen  den 

Lander  wälirend  der  verflossenen  26  Jahre  au  •"^«f*»  f'*»«*«™  maimigftche  
VeneMebungen 

erfreumi  hattePi  'Ergeben   haben.     So   hat   in  der  Zwischenzeit   (iroßbritannien  die  führende  BoUe  an  die  Ver- 

*  Dieie  Abbandiong  wurde  der  HerbilTenaaun-  — —  
hng  des  ,Iron  aad  Bteel  lostitttt»",  die  am  23.  nnd  *  Bs  handelt  sieh  ttbendl  ma  auteiidhe  Tomm  (so 
14.  September  d.  1.  in  Wien  staUfaad,  Torgelegt  lOOO  kg). 
XLm  1 
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einigten  Staaten,  die  damals  an  zweiter  Stelle 
Standen,  abtreten  m&ssen  und  ist  seit  einigen  Jahren 

auch  von  Deutschland  ülii>rfliijjelt  worden.  Frank- 
reich, wo  die  Verhältuisäü  der  Eisenindustrie 

den  Uwsidaiide  hemehenden  nach  mancher 

Biebtimg  ähneln,  vermochte  seiiu-n  Platz  an 
vierter  Stelle  zu  behaupten.  Der  fünfte  Platz, 
den  beute  Baßland  Inne  bat,  wnrde  Ton  Belgien 

elngenonunen,  dessen  Eiscncrzeu^uni?  damall  noeb 
größer  war,  als  die  unserer  Monarchie. 

An  dieser  ErbBhung  der  Rohelsengewlonunf? 

Oesterreich-Ungarns,  die  Im  Gesamt-Ausmaß  der 
in  domwelben  Zeiträume  von  Großbritannien  er- 

reichten Steigerung  nahekommt,  hat  die  Eisen- 
Industrie  Oesterreichs  don  Hauptautcil. 

Im  Jahre  1882  entfielen  von  der  Roheisen- 

erzeugung in  Höhe  von  612  ÜOO  t  auf  Oester- 
releli  486000  t  (davon  880000  t  Holzkoblenroh- 

eisen)  und  auf  T^ri'.'arn  170  000  t.  wahrend  zu  der 
beutigen  Gesamtmenge  von  1  910000  t  Oesterreich 
1484000  X  (davon  62000 1  HolikoUeorohetaen), 

Ungarn  430  000  t  und  Bosnien  46  000  t  beitrafrt. 

Des  Interesses  halber  mag  angeführt  werden, 
daß  wümai  der  verfloMenen  25  Jahre  die  Welt» 

erzeugung  an  Roheisen  dem  Werte  nach  von 
rund  1700  Millionen  Kronen  auf  rund  4800  Mil- 

lionen Kronen  stieg,  wahrend  sich  der  Wert  der 

Goldgewinnvag  in  derselben  Zeit  von  510  Mil- 
lionen Kronen  auf  1950  Millionen  Kronen  hob. 

Der  Wert  der  Roheisenerzeugung  betrflgt 

also  heute  nngefthr  daa  2V*ftMdi«  des  Wertes 
der  Goldausbeute. 

Wenn  Peter  von  Tunner  schon  vor2ö  Jahrenden 

VorsprangderLllnder,dletnderenropfti8<!lienEteen- 
industrie  damals  die  Führunitr  hatten.  iri'>renüber 

Oesterreich- Ungarn  baupts&cbiich  damit  begrün- 
dete, daß  Jene  Lftnder,  namentlieb  Großbritannien, 

Deutschland  und  Hclpien,  l'eberfluD  an  austrezeicli- 
neten  mineralischen  Brennstoffen  haben,  so  gilt 

dies  anch  noch  heute,  wo  gesagt  werden  kann, 

daß  der  Aufschwung  der  Osterreichischen  Elsen- 
industrie bedeutender  wflre,  wenn  ihr  der  minera- 

lische Brennstoff,  der  in  der  Eisenindustrie  gegen- 
über der  Holzkohle  der  früheren  Jahrzehnte  heute 

allein  in  Betracht  kommt  <\.  i.  der  Koks,  in 

größeren  Mengen  zur  Vertu^ung  stünde. 

Unserer  Honarehle  ouuigelt  es  aber  an  ver- 
kokbarer Kohle  und  sie  ist  demzufolge  auf  den 

Bezug  von  Koks  aus  dem  Auslände,  in  erster 

Linie  aus  Deutsehland,  angewiesen.  Die  Koks- 
herstellunt,'  in  Oesfi'rrcich  betrug  im  Jahm  1!M^6 
nnr  1  700  000  t,  wahrend  sie  für  die  anderen 

Staaten  mit  folgenden  Mengen  angegeben  wird; 

fllr  Krnnkrpich  im  Jskro  IM«  .   .  mit  1  700  OOO 

^   Rußland  2(HI01K>0 
,   BclRi-ii  im  .lalirt-  IWr,  „    2  200  OtiO 
,  Orottbritaniiion  im  Jalire  läU5  „  18  300  0UO 
,  Deutocblftnd  im  Jahre  1906  .  ,  SO  800  000 
a  ai«   Vereinigten  Htaatea  im 

Jahr»  1905   .tOSOOOOO 

Unsere  Monarchie  führt  derzeit  jahrlich  un- 
gefthr  600  000 1  Koks  ein,  dagegen  nnr  800000 1 
atis .  so  daß  ein  Mehrbezug:  von  unirofahr 

300  000  t  aus  dem  Auslande  notwendig  erscheint. 

Oesterreleb-Ungam  verfügt  ttlMr  einige  sehr 
rciolic  Erzvorkommen,  woliei  nur  auf  den  welt- 

berühmten steiriscben  Erzberg  verwiesen  werden 

soll,  es  Ist  aber  an  der  ausgedehnteren  VerhBt- 

tung  der  ESrzc  durch  den  erwähnten  Brennstoff- 
mangel  behindert  und  gehört  heute  noeh  zu  jenen 
Landern,  die  Eisenerze  in  das  Ausland  ansfBhren, 

indem  die  j&brflehe Einfuhr  an  Eisenerzen  246  000 1, 
die  Ausfuhr,  zu  der  allerdings  Ungarn  den 

Hauptanteil  beitragt,  dagegen  324  000  t  betrflgt, 
so  daß  der  Unterschied  von  immerhin  78000  t 

an  das  Ausland  abgegeben  wird. 

Es  kann  heute  wohl  als  festes  Gesetz  hin- 

gestellt werden,  daß  für  die  BntfUtung  der 
Eisenindustrie  eint^s  Lamlos  neben  dem  Einflüsse 

seiner  Verbrauchsfähigkeit  nicht  so  sehr  sein 

Vermögen  an  Elseners,  als  vielmehr  sein  Beieh- 
tum  an  mineralischem  Brennstoff  von  anssi  hlag- 

gebender  Bedeutung  ist.  So  sehen  wir  denn  auch, 
daß  Linder,  wie  Schweden  und  Spanien,  die  reich 

an  Erz,  aber  arm  an  Brennstoff  sind,  den  größten 

Teil  ihrer  Erzförderung  an  die  brennstoffreichen 

Lander  abgeben  und  selbst  —  im  Verhältnis  zu 
ihrem  Erzreichtiime  —  in  nur  unbedeutenden 
Mengen  Roheisen  erzeugen,  während  Lander  wie 
Groblirilanuien,  das  auf  die  Einfuhr  von  Eisenerzen 
sogar  in  ausgedehntem  Maße  angewiesen  ist, 
dann  Deutschland  das  gleichfalls  Erze  in 

nicht  unerheblichen  Mengen  vom  Auslande  be- 
stehen maß  —  eine  fOhrende  Bolle  inne  haben» 

von  di-u  glücklichen  Vereinigten  Staaten  nicht 

zu  sprechen,  die  in  Ueberfluß  von  Ein  and  ver- 
kokbarer Kohle  sebwelgen  und  natnrgemtß  schon 

deshalb  au  der  Spitze  stehen. 

Was  die  Zahl  und  Beschaffenheit  der  Sol- 
datm  fOr  die  Sdilagfertigkeit  eines  Heeres  ist, 

bedeutet  die  Menge  und  Beschaffenheit  der  Erze 
für  die  Wettbewerbsfähigkeit  der  Eisenindustrie 

eines  Landes,  und  was  die  Führung  und  Bewaff- 
nung einem  Heere  gilt,  heißt  für  sie  der  mine» 

raiische  Brennstoff.  Wie  nun  für  ein  Heer  unter 

sonst  gleichen  Vuraussetzuugeu  die  Ueberlegen- 
helt  der  Ftkrung  und  Bewaffinng  heutfutage 

erfolgverheißender  ist.  als  ledii:lich  die  Ueber- 
zalil  der  Truppen,  so  will  es  mir  scheinen,  daU 
für  die  Wettbeweriwffehigkdt  der  Eisenindustrie 
eiiu  s  Landes  mehr  die  (tüte  und  die  Menge  des 
vorhandenen  mineralischen  Brennstoffes  als  dns 

ErzvermSgen  entscheidend  ist. 
Wenn  dieses  Gleichnis  noch  weiter  gesponnen 

werden  darf,  so  sei  erwähnt,  daß  das  Verhältnis 
zweier  sich  im  Wettkampfe  Messenden  außer 

den  angeführten  Grttnden  natOrllch  auch  noch 
von  anderen  wesentlichen  Umstflnden  heeinilulU 

wird,  so  von  der  Starke  der  Schutzwalle  —  in 
unserer  Sprache  SchntssSlle  genannt  —  von  den 
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natürlichen  Hilfsquellen  und  dem  Kaiiiialrcich- 
turne  der  buiileu  Streiter,  was  in  unserem  Falle 

p-Ieichbedi'iitend  ist  mit  der  Aufuahmefflhifrkeit 
des  lulaudsuiarktcs.  Schlieülicb  b&ngt  das  Kriega- 
flfick  andh  davon  «b,  ob  die  Strdtmassen  von 
Krankheit  und  Seuche  verschont  bleiben.  Solche 

Kraolüieiten,  meist  ansteckeuder  Natur,  sind  auf 
anserMD  Gebiete  Arbelteraonttnde  and  andere, 
die  Erzeugung:  beliiiulernde  ( lestaltiintren. 

80  glaube  ich,  daß  beispielsweise  die  £at- 
wieklung  der  engliscben  Eisenwerke  in  den  lotsten 

Jahrzehnten  erfolgreicher  gewesen  wire,  wenn 
sie  nicht  durch  Arbeitcrverbände,  von  deren 

Macbtspruch  die  Einführung  technischer  Neue- 
rungen TieUkek  aUiingig  gemacht  wurde,  nater> 

bunden  gewesen  wttre. 
Insbesondere  muü  hinsichtlich  der  Kaufkraft 

des  Ostemiebisebea  Marictei  bemerkt  werden, 
daß  sie  noch  sehr  entwickltinfrsbedürftip  ist,  da 

anigedehnte  Ländergebiete  —  und  zwar  nicht 
nnr  die  geUrglgfen  Alpeiilinder,  sondern  aueh 

der  Osten  des  Reiches  —  eine  aug^espanate, 
schöpferische  Tätigkeit  vermissen  lassen. 

El  9tA  hier  angeführt,  dafi  tn  Oesterrdeb 

der  Jahresabsatz  Tonnen 
•B  Handelaeisen  aioht  mahr  als  8M>000 

,  Trägern  »      ,      ,    150  000 70000 
65  000 

p  Behioiiui 
„  ToiobledieB 

beträgt. 
Da  die  Größe  des  Eisenverbrauches  eines 

Landes  selbstverständlich  wesentlich  auch  von 

der  Einwohnerzahl  abhingt,  so  seien  zur 

Beurteilunp  der  eben  anfrcföhrten  Zahlen,  ins- 
besondere auch  zur  Beurteilung  der  Höhe  der 

Roheisenerseagottg,  die  Jetsigen  BevSlkemnge* 
Ziffern  der  einzelnen  Lllndcr,  und  zwar  ver- 

gleichsweise mit  dem  Jahre  1882,  angegeben. 
Es  betrug  die  BevSlkemng  im  Jahre 

IMS  IMM 
in  den  Yereinifrten  Staaten  49  000  000  90  700  000 
,  Deutschland     ....  46öOOu<)0  eir.OOOoO 

,  Großliritannion    .  .  .  31  ■10(mioo  44'200tioo 
,   Krtinkreicll  .....  36000000  800  000 
.  Buttland                      77  000  000  120  000  000 
,  Oestoneieh'üagwB  .  4S  700  000  M 100  000 

HierTon  entfallea 

auf  üeBterreich     ...        —  27  300  mW 
,   Dnt;arn                           —  SOO'iO  1 
„  die  bcHetzten Länder       —  Ibuuo(K) 

in  Belgien                         5  900  000  7  300  000 
^  Sehwedea   .....      —  6800000 
,  BpcoleD                         ->  18500000 
Der  jährliche  Verbrauch  in  Kiloj^ramm  auf 

den  Kopf  der  Bevölkerung  kann,  berechnet  auf 

Grund  der  Roheisenerzeugung  und  unter  Berück- 
sichtigung des  Außenhandels  in  Maschinen  und 

sonstigen  Eisenwaren  für  die  verschiedenen  Län- 
der, heute  wie  fol^t  an^fnoramen  werden: 

Fraakreieh   05 
Oetterrefeh   50 
Ungarn   26 
Kufiland   26 

Den  Gradmesser  flir  die  Indvstrleüe  Stlrln 

eines  T^andes  bildet  aber  wenifrer  die  Eisen- 

erzeugung, als  die  Gewinnung  und  der  Ver- 
braudi  an  mineralischen  Brminstolfen.  Ea  sei 

deshalb  hier  die  Kohlenförderung  der  vertehie* 
denen  Länder  im  Jahre  1906  angeführt: 

Vereinigte  Staaten  >'ordanierikaa  ..... QroSbritaBBien   SM 
B4|i«a   150 
DealseUaad   145 

Yc r.  i  11 ; ̂'t 0  Staaten  ST5  600  000 
Deutücblaud   198  600000 

Hierron:  Steinkohle  laTlooOOO 
Brannkohle   66  400  000 

OroBbritannlea  000  000 
Fraakreieh   84  600  000 

Hiervoa:  Steinkohle    88600  000 
Braunkohle       700  000 

RuBUnd   10600000 
Oeaterreich   9H0OO0O 

Hiervon:  Steinkohle     13  600  000 

Brankelila  M  900  000 

Belgien   23  600  000 

An  jährlichem  Kohlenverbrauche  in  Kilogramm 
auf  den  Kopf  der  Bevölkern n^f  weisen  di«  V*!^ 
schiedenen  T. .'Inder  folgende  Zaiüen  auf: 
UroBbritannien  .«...«  4680 
Die  Vereinigten  BlaaleB  Voidamerikas .  .  4050 
DeotBcUand   8140 

Belgien   B9M 
OMtetnIoh   ISTO 
Frankrsieli   1100 

Ei<  kann  wohl  aus^resiirochen  werden,  daß 

sich  die  Lebliattif^keit  der  allireineinen  industriellen 

Betätigung  der  genannten  Länder  gegeneinander 

ebenso  verhält,  wie  die  angeflllirten  Kohlenver- 

branchszahlen.  die  iibritrens  mit  irerinpen  Unter- 

schieden auch  dem  N  urhältuis  der  Kohlent'örde- 
rungsziifem,  iiesogen  auf  den  Kopf  der  BctSI- 

kerun^'.  entsprechen.  Dii'se  Zahlen  Ktcllen  somit 
die  Maüe  des  wirtschaftlichen  KrälteverhaUnissee 

der  genannten  Kulturllnder  dar. 

Es  muß  betont  werden,  daß  der  f,'ri>ß(*re  Tdl 

der  Kohlenförderung  in  Oesterreich  aus  Braun- 
kohle besteht,  so  daß  mit  Rücksicht  hierauf  der 

Heizwert  der  Kohlengewinnung  Oesterreichs  jener 
Frankreichs  ungefähr  gleich  erachtet  werden 

kann.  Der  Kohlenbedarf  Oesu^rreich- Ungarns 
wird  indessen  durek  die  eigene  Förderung  nicht 

gedeckt,  inil  m  jetzt  ni>ch  rund  7  500000  t,  und 

zwar  auusuhlitißlich  öteiukohieu,  eingefiilirt,  da- 
gegen 8 100000  t  ausgefBhrt  werden;  von  diesen 

sind  jedorli  nur  c^twa  9(1(1  OdO  t  Steinkohle, 
Während  7  2UÜ  UOO  t  aus  Braunkohle  bestehen. 

Wenn  nicht  lediglich  die  Gewichtszahlen,  sondern 

der  Heizwert  berechnet  wird,  so  überwie^'t  die 
Einfuhr  dem  Brennwerte  nach  die  Ausfuhr. 

Die  österreichische  Eisenindustrie  wird  nicht 

nur  durch  den  Mangel  an  mineraliseliern  Brenn- 
stoffe beeinträcbti;_'t,  sondern  auch  dureh  den 

L  iuBtand,  daß  er  uur  auf  kostspieligen  Verkehrs- 
wegen ZU  den  Haupterzengungsstätten  geschafft 
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werden  kBiui.    Die  Ifitteipnnicte  der  BolieiBCii- 
erzeui;ung  in  Böhmen  und  Stoiennark  befiDden 
«Ich  wohl  an  reichen  FundsUtteo  voa  Etsen- 
erzen  wnd  verfügen  an  Ort  und  Stelle  über 

iiiachti^ft^  KohliMila^^er,  outbehrcii  aher  vollständig 
der  Kokskohlen  und  sind  auf  die  Zufuhr  von 

Koks  aus  den  Kuhleugehieton  von  Mabrisch- 

Ostraa,  Preußiscb-Schlesicn  und  Westfalen 
powifson.  DapefTon  vortTiirf  der  im  Osfrauor 

tiebiete  selbst  gelegene  Uauptsitz  der  liohcisen- 
erseugvog  swar  reieldieb  ttber  KoIes,  besieht 

datrciroii  dir  Erzo.  vi-rteucrt  durch  bedeutende 
Eiseubahufrachten,  vorwiegend  aus  Ungarn.  Die 
Hochofenwerlce  im  Sfiden  der  Honarehle,  wie  die 

bosnischen,  erfreum  sich  zwar  beileutender  Erz- 

▼orlcommen,  es  fehlt  ihnen  jedoch  der  minera- 
lische  Breimstolf. 

So  gibt  es  denn  in  Oesterreich  keine  ein- 
zige Erzeugongsstatte  von  Roheisen,  der  Erz 

und  Koks  an  Ort  und  Stelle  zu  Grebote  stehen. 
Wenn  nun  die  österrcichischo  Eisenindustrie 

trotz  des  dargestellten  Man-rels  an  mineralischem 

firennstoä'e,  trotz  des  die  Herstellung  verteuern- 
den Umstände«,  daß  entweder  der  Bremisteff 

oder  das  Erz  nur  durcli  kostsjiielitre  Verfrach- 
iuagen  zur  Statte  der  Erzeugung  geschallt  werden 

kann,  and  trotz  der  dDgeBchrtDkten  Anfbahme- 
fJShiirWeit  austredehnter  Teile  des  Heichcs  w.lhrcnd 
der  letzten  25  Jahre  mit  den  anderen  Eisen 

erzeugenden  Lindem  wenigstens  im  VeriiilltniB 
Schritt  zu  halten  vermochte,  so  ist  dies  drei 

Gründen  zuzuschreiben :  Zunächst  dem  ausreichen- 

den Zollschutze,  hinter  dessen  Wall  eine  gedeih- 
liche Entwicklung  der  Eisenindustrie  möglich 

wurde,  dann  dem  Zusammenschlüsse  der  Eisen- 

werke in  Schutzverbanden,  durch  die  ein  ver- 
derblicher Wettbewerl»  hintangehalten  wurde, 

und  drittens  der  Vereinigung  kleinerer  Erzeu- 
gungsstatten  zu  größeren  Einheiten,  Umstände, 

TOB  denen  die  beiden  zuletzt  angeführten  die 
.Anwendung  wirtsdiaflUch  vortelUuiter  Arbeits- 

verfahren ermöglichten. 
Zur  Beurteilung  der  HShe  der  OeterreichiBchen 

Schutzzölle  für  Eisen  soll  im  nächst  eilenden  eine 

vergleichende  Uegenüberstellung  der  Zollsätze 
einiger  scbntzzSUnerisdier  Linder  für  dl«  am 

meisten  Ina  Gewieht  fallenden  Fabrikate  gegeben 
werden: 

Z«llMlsf.e.Toaa« 
Kraok- (•  KfMMiwilmDB 

rar StMien laud 
rrtch 

nlch- 
Bobeiaen  .... 

19,4 

i  11,2 

14,8 
15,0 

Orobbleehe .  .  . 54,4—100,8 58,5 TI,4 90,0 
54,4 

j 
 «9,8 

47,6 70,0 

Eiranbaho- 
Krliif-ncn  .  .  . 

•2«.), 3 .'.7,1 

60,0 
StoboiMpn  .... 65,:^— 87,0 

•2<»,.'l 

47,1'. 

60,0 

Wenn  jemand  über  die  Höbe  des  Schutz- 
zölle«, den  die  Oaterrelchlicbe  Blsenlndustrie 

genießt,  und  die  daraos  entspringenden  Preise 

der  ElawiMrzeugnisse  im  Inlande  erstaunt  und 
mit  Neid  erlQllt  sein  sollte,  so  mag  ihm  gesagt 

sein,  daß  ihr  ein  großer  Teil  des  Gewinnes,  der 
den  Eisenwerken  zufallt,  vom  Staate  und  den 

anderen  selbstnndigen  Köriterseliaften,  nie  Laad, 

Bezirk  und  Gemeinde,  in  Form  von  Steuern  ab- 

gefordert wird. 
Zur  ErlButernng  dieser  Tatsache  mag  an- 

geführt werden,  daß  die  Prager  Eisen  industrie- 
Gesellschaft  im  Ver^e  mit  der  ihrer  Oborauf- 
sieht  unterstehenden  BBhmisehen  Hontaa-Gesell- 
Schaft  in  den  letzten  acht  Jahren,  nninlich 

während  der  Geltungsdauer  des  neuen  Steuer- 

gesetzes,  an  den  StMt  nnd  an  die  anderen  an- 

gefahrten Körperschaften  21K4onooK  bezalilte 
und  an  die  Aktionäre  62  050  000  K  abführte, 

so  daß  die  ersteren,  die  gleichsam  Vorzngsaktio- 
näre  ohne  jede  Einlage  darstellen,  mehr  als  ein 
Viertel,  dagetren  die  wirklichen  .Aktionäre,  von 

denen  die  ganze  Gefahr  des  Unternehmeus  zu 

tragen  ist,  weniger  als  drei  Viertel  des  Ertrüge 
nisses  erhalten  haben.  Nach  dem  eigenartigen 

Aufbau  des  Steuergesetzes  ist  os  in  einem  Jahre 

scgar  gesehehen,  daß  die  Aktionire  der  Prager 
Eisen  -  Industrie  - (5 esellsclinft  fiii  t  luwinnant eilen 

3  877  ÖOO  K,  der  Staat  und  die  gesamten  Körper- 
«ehaften  dagegen  4116107  K  1>ezogea. 

Dir  Cf.filde  der  Seligen  können  also  nach 

dieser  Hicbtung  hin  in  Oesterreich  nicht  gesucht 

werden,  wohl  aber  maß  man  ide  In  den  Ver- 
einigten Staaten  erbflcken,  wo  die  unter  den 

günstigsten  Erzeugungsverhältnissen  arbeitende 
und  durch  hohe  Zölle  geschützte  Eisenindustrie 
so  wenig  durch  öffentliche  .Abgaben  belastet  ist, 

daß  daselbst  —  nach  Erkundigungen  an  maß- 

gebender Stelle  —  ein  Unternehmen,  das  in  einem 
Jahre  einen  Beiagewinn  von  1500000  $  er- 

zielte, au  üfrentUdhen  Abgaben  nur  6000  /  cv 
leisten  hatte. 

Der  Zollschntz,  dessen  sieh  die  SsterreicUselie 
Eisenindustrio  orfreuen  durfte,  hat  indessen  be- 

wirkt, daß  sich  Oesterreich  von  dem  Bezüge  aus- 
llndischen  Eisens  vollstündlg  freimachen  konnte, 

und  so  sehen  wir,  daß,  während  noch  vor 
25  Jahren  ein  bedeutender  Teil  des  heimischen 

Bedarfes  selbst  an  solchen  Erzeugnissen,  bei 
denen  die  besondere  Güte  ausschlaggebend  ist, 

im  Auslande  gedeckt  werden  mußte,  inzwisrhi-n 
inländische  Ware  an  Stelle  der  fremden  ge- 

treten ist. 

Wenn  vor  25  Jahren  die  inländischen  F]isen- 

bahneu  einen  großen  Teil  der  benötigten  Uad- 
reifen,  Insbesondere  für  Personenzuglokomotiven, 

vom  Auslande  bezogen,  so  werden  jetzt  bei  den 

Bahnverwaltongen  nur  mehr  inländische  Er- 
zeugnisse Terwendet.  Wahrend  damals  In  Iniin- 

dischen  Werkstätten  der  englische  Werkzeug- 
Stahl  der  angesehenste  war,  ist  er  beute  durch 
den  hSciiatwertigen  Qualitttsstalil  Ostemiddaolier 

Stahlwerke  voUstindig  Terdrangt.  Wihrend 
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damals  die  Kriegsverwaltung  Stablgeschütze, 

OMdione  und  Panzerunßr«n  Ton  den  ftnge- 
Rehensten  Verfertige rn  Jts  Auslandes  bezo^. 
und  die  KriepsschilTe  der  Monarchie  vorwiegend 

aus  fremdlfindi.schen  Fabrikaten  (gebaut  wurden, 

stehen  ihr  heute  iieimiscliG  Panzt-rplattenerzeuger, 
Geschütz-  und  (Toschoßfal)riki'n  zur  Verfäfrunfr, 
deren  Erzeugnisse  den  Vergleicli  mit  keinen 
anderen  so  seltenen  brauchen,  und  tn  unseren 

Seewftssern  schwimmen  jetzt  Panzersehiffe  neuester 

Bauart,  deren  Bestandteile  vom  Kiel  bis  zur  Uast- 
sjdtse  In  helnlsehen  Werkstatten  hergestellt 
worden  sind. 

So  hat  sich  Oesterreich  in  den  letzten  25  Jahren 

sowohl  hinslehtUeh  der  Menge  als  auch  der  OUte 

der  im  Inlande  benötigten  Eiaenerzcugnissc  vom 

Auslande  voll8tftndi(r  unabhängig:  irremacht,  und  der 

Schutzzoll  hat  demnach  seinen  Hauptzweck  voll- 
stflndif:  erfüllt. 

Wie  bereit-;  erwnhnt  wurde,  hat  sich  während 
dieser  Zeit  die  üsterreicbiscbe  Eisenindustrie 

zu  Verbands  •  Einriehtungen ,  die  nahen  alle 

Zweifre  der  F'isencrzeugunp  umfassen,  zusammen- 
geschloasen;  dadurch  war  ihr  die  Mögliclikeit 

gegeben,  die  Vorteile  des  Zollsebntxes  aossu- 

nutzen  um)  in  weiterer  FolgO  die  Kraft  zu  ffe- 
wiunen,  nicht  nur  das  inllndisehe  Absatzgebiet 

gegen  fremden  Binbmoh  erfolgreich  zn  ver^ 
teidijcren,  sondern  anch  —  bei  lialbweps  pünstifjer 

Lage  des  Weitmarktes  —  an  seiner  Versorgung 
einen,  wenn  auch  nur  bescheidenen,  Anteil  su 
erringen. 

Wie  sehr  sich  in  dieser  Beziehung  die  Ver- 
hältnisse während  der  letzten  25  .Jahre  sreftndert 

haben,  erliellt  am  besten  daraus,  daß  noeh  im 

Jahre  IS'J.")  der  Einfuhr  an  Eisen  und  Eisen- 
waren in  Höhe  von  230  000  t  eine  Ausfuhr  von 

kann  40000  t  gegentthentaad,  so  daß  die  Ein- 
fuhr um  mehr  als  lüOOOO  t  die  .\usfuhr  über- 

wog, walireud  im  Jahre  lUOti  an  Eisen  und  Eisen- 
waren 120000  t  eingeführt,  dagegen  840000  t 

ausircfiilirf  wurden,  so  daß  sieli  ein  Ueberschuß 

in  der  Amifuhr  von  120000  t  zeigt. 
Im  Jahre  1895  wurden  an  Eoheisen  ailein 

174000  t  elnfefUirt,  dagegen  nur  9000  t  aus- 
geführt. Bis  zum  Jahre  1906  ging  die  Einfuhr 

an  Roheisen  jedoch  auf  62000  t  zurück,  wfth- 

rer^l  lii.-  Ausfuhr  auf  74000  t  stieg. 

Ks  wurde  hi-reits  gesagt,  daß  auch  die  iis-ter- 
reicbiscbe  Eisenindustrie  in  den  letzten  Jahr- 

sebnten,  dem  Zuge  der  Zelt  folgend,  die  zer^ 
streuten  kleineren  Erzeufrunprsstätten  vielfach  zu 

größeren  Einheiten  zusanunengescblossen  bat,  und 

daß  dadurch  —  im  Verein  mit  der  Anfkeiliing 

der  Erzeugung  durch  die  Verbände  —  die  ̂ föp- 
lichkeit  der  Anwendung  wirtschaftlich  vorteil- 

hafter ArbdtSTerfiBhren  gesehalfen  wurde. 
25  .Tahre  sind  gerade  verstrichen,  daß  sich 

beispielsweise  die  Oesterreiohiseh-Alpiue  Hontan- 
gesellsehaft  aas  dem  ZusammoMehlnsse  von  nmm 

Unternehmungen  gebildet  hat,  die  damals  33  £r- 
zeugungsstfltten  umfaßten,  165  000  t  Roheisen 

und  <"t20  000  t  Kohle  jflhrli<  h  gewannen  und 
1 7  500  Arbeiter  beschäftigten.  Dasselbe  Unter- 

nehmen stellt  heute  470  000  t  Roheisen  dar  und 

fördert  1  200  000  t  Kohle,  wobei  insgesamt  nur 
13  400  .Arbeiter  beschäftigt  werden. 

Wie  sehr  die  Verhältnisse  in  Oesterreich  zu 
einer  durch  die  Sehutzverbftnde  einerseits  und 

dureh  die  Vereitniruni.'  der  Bi-trielie  andersfifs  er- 
möglichten sacbgeuiaUoreu  Arbeitsteilung  drängen, 

erhellt  am  besten  daraus,  daß  beispielsweise  der 

Jahresabsatz  an  Trägern  in  Oesterreich  im  Durcli- 
schnitte  der  letzten  zehn  Jahre  nur  95  000  t  be- 

trug und  derzeit  noeh  nieht  hShmr  als  160000  t 
ist,  in  die  sich  fünf  Werke  teilen,  oder  daß  sieh 
der  Bedarf  der  österreichischen  Eisenbahnen  an 
Schienen  wahrend  der  letzten  zehn  Jahre  auf 

durchschnittlich  nicht  mehr  als  80  000  t  jährlich 

hrdicf.  eine  Zirt'er.  die  auch  ln  iitf  nii'ht  über- 
schritten wird,  .^n  der  Erzeugung  dieser  ge- 

ringen Mengen  haben  i^eiehfitUs  nieht  weniger 
als  fünf  Hüttenwerke  Anteil. 

Theoretiker  beliaupten,  daß  Schutzzölle  und 
ünt«mehmerverhllnde  den  teehniaehen  Fortsehritt 

Inhiuen.  weil  sie  den  Befeili;rten  mOholos  reich- 
lichen liewinn  in  den  ScboU  werfen.  Dementgegen 

kann  aber  ̂ e  Ssterreiehische  Eisenindustrie  mit 

Si-lbslbewußtsein  feststellen,  daß  sich  bei  ihr 
dieser  Lehnats  als  unzutreffend  erweist,  indem 
sie  darauf  bedacht  ist,  ihre  Erträgnisse  zur 

technischen  Ausgestaltung  ihrer  Potriebe  im 
weitesten  Mnße  her.nnzuzi>'h>  n.  Die  «ist crreiclii- 
schcn  Eisenwerke  haben  sich  alle  ueuzeillicheu 

Hilfsmittel  für  eine  wirtschaftlich  günstige  Ar- 
beitsweise nutzbar  gemaclit,  sie  sind  darin  aber 

naturgemäß  beschränkt,  da  ihre  Anlagen  und  Be- 
triebsmittel der  VlelfUtigkeit  der  Erzeugnisse 

angepaßt  und  auf  den  vcrliaitiiismrißig  geringen 

Verbrauch  des  Inlandes  zugeschnitten  sein  müssen. 
Die  Ssterrdchisehe  Eisenindustrie  durfte  deshalb 

neuartige  .\nlagen.  wie  sie  etwa  der  Großlietriel» 

in  den  Vereinigten  Staaten  gezeitigt  hat,  uiclit 

sklavisch  nachahmen,  sondern  mußte  sie  den  ge- 
gebenen Verhaltnissen  anpassen. 

Etwas  ganz  Verschiedenes  ist  es,  ein  Schienen- 
walzwerk zu  errichten,  das  jährlich  KOOOOO  t 

erzeuget,  wie  das  in  den  Vereinigten  Staaten 
vorkonnnt,  oder,  wie  dies  hierzulande  der  Fall 

ist,  fünf  Scbienenwerke  zu  betreiben,  die  sich  in 

das  Zehntel  jener  Eraeugungsmenge  teilen  milssen 

und  gezwungen  sind,  Si'hienen,  Träger,  Sehwellen 
und  äbuliclic  Walzware  auf  ein  und  derselben 
Strecke  herzustellen. 

Wf-nngleich  .lui-h  ;li''  ;isf frreichischen  Iliittt  n- 
werke  bcstrelit  sind,  sich  alle  Hilfsvorricbtuugen, 
die  auf  Ersparnis  von  Menschenarbeit  abzielen, 
dienstbar  zu  machen,  so  sind  sie  dabei  vielfach 

doch  nicht  ao  weit  gedrängt,  wie  amerikauisclie 

Werke,  fttr  die  der  Hanget  an  Arbeitskräften 
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und  die  Höhe  der  Löhne  die  Kichtuug  vor- 
achreiben.    Wahrend  dort  der  Bedarf  ut  Ar- 

lieitskrilftiMi  durch  Einwandeninfr  fredeckt  werden 

muß,  fließt  aus  unserer  Monarchie,  beaonders 

ftber  ans  der  andern  Relchshilfle.  also  ans  Un- 

garn, wo  der  Auswandcruiifrsvtrkelir  fceradezu 
eine  staatliche  Förderung  erfuhr,  ein  gewaltiger 

Menscbenstrom  ab,  und  es  ist  tief  bedacerlich, 
daß  unser  Reich  heute  an  der  Spitze  jener 

I-ander  stellt,  die  der  iiltrijren  Welt  Arbeits- 
Itraftc  zuführen.  In  dein  letzten,  mit  dem 

30.  Juni  liHlt)  endenden  .Tahre  betrug  die  Zahl 

der  Auswanderer  2<!.')00(),  von  deinii  153000 
aus  llugarn  stammten.  Allein  im  Monat  .März  d.  J. 

wanderten  4S000  Penonen  fia»  Oesterreich' 

l'iiL'  irii  ii!  ili  n  Veri'inisrten  St?iat<>n  ein.  <laninter 

wiederum  'Ji40U  Ungarn.  Mit  diesen  Ziffern 
fiberflfigelte  unsere  Monareble  sogar  Italien,  das 
bi!«  jetzt  die  ;rrößie  Aus  wander  enaU  stellte. 

Wenn  Sie  nun  die  verschiedmen  Hanptstatten 

der  Efsenerzeugung  Oesterreichs  In  Augensehein 
nehmen  werden,  so  müssen  Sie  liei  Beurteilung 

der  Frage,  ob  die  WerlcsaDlagen  in  ihren  Ver- 
bes.serun^en  den  neuesten  Anforderungen  ent- 

sprechen Oller  nicht,  sich  jederzeit  die  j^cschll- 
derteri  Verhflltnisse  vor  AiiL'en  halten  und  ins- 

besondere dessen  eingedenk  bleiben,  dali  der 
Verbraneh  an  Eisen  in  Inlande  noch  sehr  be- 
schrnnkt  ist.  daß  eine  durch  weitestfreheride 

Gliederung  in  tioudergebiete  erreichbare  Massen- 
erzeugnng^,  wie  sie  in  den  Verdnigten  Staaten, 
in  Großbritannien  und  Deutschland  zu  finden  ist, 

ausgescblosHOD  ersclieiui,  daß  vielmehr  die  öster- 
reichischen Httttenwerlte  gendtigt  sind,  verhtli* 

nismaßig  gcrintre  Herstellungsziffern  auf  die  Tiel» 
f&ltigsten  Eisenerzeugnisse  aufzuteilen. 

Unter  Bcrücksichtlffun);  aller  hierzulande  herr» 
sehenden  Verhaltnisse  L'laulien  die  österreirhisrlien 
Eisenwerke  das  nur  eben  .Mii^rliche  an  technischen 

Fortschritten  geleistet  zu  haben  und  sehen  mit  Be- 
mhignng  Ihrem  fachmannischen  Urteile  entgegen. 

Sie  werden  dort,  wo  die  Voraussetzunjren  für 

eine  größere  Koheiseuherstellung  gegeben  sind, 

wie  bei  der  Oesterretehiseh-Alpinen  Hontangeselt- 
schaff,  sowie  in  Witkowitz  Hochöfen  tinden,  die 

bis  zu  4äU  t  täglicher  Leistung  aufweisen  und 
mit  den  allerneuesten  Einzelvorrichtnngen,  wie 

selbsttätige  Aufgabe  der  Bcschickuntr.  aus^restattet 

sind.  Sie  werden  der  weitestgehenden  Aus- 

nutzung von  Hochofengasen  begegnen,  wie  l>ei- 
«pielsweise  in  ilein  Eisenwerke  Königshof  der 
Böliniiscli.  11  Montan-tJesclIschaft.  wo  Hoch- 

oleugasmasdiiueu  von  mehr  als  «iOOO  1'.  S.  im 

Betrielie  stehen,  durch  die  nicht  nur  die  Ho.  b- 
oti-nireblrise,  sondern  auch  ein  Feinldeeliwalzw  erk 

(^das  bedeutendste  der  Monarchici  vollstandi^r  be- 
trieben wird.  Sie  werden  die  grSQtnSgUche  Aas» 

nutznnir  der  anderen  \ebeiierzeiii.'nisse  des  Hoch- 
oten-  und  .Stahlwerksbetriebes  beobachten  können, 

indem  nicht  nur  die  phoaphorhalüge  Schlaeice 

der  Tbouiasstahlwerlce  in  Kiaduo  und  Königshof 

schon  seit  langem  als  künstliches  üttngemittel 

(Thomasmehl)  zur  \'('r\veniliinL'  trelan^'t,  sondern 
noch  die  Eochofenscblacken  in  Form  von  Schlacken* 
riegdn  nnd  Schlaeicenzement  in  Witlcowitz,  Kladno 

und  Königshof  —  am  letztgenannten  Orte  be- 
ündet  sidi  die  größte,  reinen  Scblackenzement 

erzengende  Zementfabrilc  des  Festlandes  —  nutz- 

iiar  gemacht  werden. 
Sie  werden  allerorten  der  ausgedehntesten 

Anwendung  elektrischer  Antriebe,  meistens  im 
Zusammenhange  mit  Hochofengasmaschinen  und 

auch  Koksofengasmaschinen  als  Krafterzeuger,  be- 
geguen  und  beisidelsweise  in  Witkowitz  eine 
solche  Anlage  von  5700  P.  S.  linden. 

Es  soll  hier  eingeschaltet  werden,  dal^ 

bei  den  österreichischen  Hochöfen,  die  eine 

stftndliohe  Oasmenge  von  790  000  ebm  liefern, 

t*(i3  000  ebm  zur  Winderhitzung  verbraucht  wer- 
den, SO  daß  527  QUO  ebm  zur  Verfügung  stehen. 

Hierron  werden  derzeit  S58  000  ebm,  das  sind 

68"i'o.  zur  Kesselheizimg  und  34  000  ebm,  das 

sind  (!,5"/o.  denen  12000  P.S.  entsprechen,  in 
Gasmaschinen  nutzbar  gemacht,  wtthrend  die 

übrigen  Oase  teils  zur  Erzröstung  oder  in  Trocken- 
öfen ausgenutzt  werden,  teils  unverändert  ab- 

ziehen. iJie  Böhmisch»  Montan-UescUschaft,  bei 
der  gegenwartig  die  ansgedehnteste  Verwendong 

der  Hochofengase  erfolgt,  nutzt  '23  "n  der  ver- 
fügbaren Gasmenge  durch  Gasmaschinen  aus. 

Bei  den  Kolawerken  Oesterreichs  liefern  die 

Koksöfen  eine  stiindlichen:i<ni,  nge  von  HC.  onOebrn. 
von  denen  die  Koksöfen  selbst  02  UUU  cbni  ver- 
branehen,  so  daß  84000  ebm  zur  Verfügung 
stehen.  Von  diesem  reberschusse  werden  r)70(»clim. 

das  sind  24**;o,  in  Gasmaschinen  ausgenutzt, 
wahrend  der  verbleibende  Bruchteil  nahezu  gänz- 

lich der  Kesselheizung  zugefülirt  .siid. 
Die  weitestgehende  .\nwendun;r  elektrischen 

Antriebes  von  Walzwerken  selbst  wird  Ihnen 

in  Teschen  gezeigt  wenlen,  WO  bekanntlich  nicht 

nur  Fein-,  Mittel-  und  (ir(il»strpcke.  sondern  auch 
das  lieversierwalzwerk  durch  Elektromotoren 

betrieben  werden.*  Es  soll  hier  nicht  unerwähnt 
bleiben,  daß  die  Krainische  Industrie-Gesellscliaft 

bei  ihrer  liochufeuaulagc  in  Servola  —  Triest 
schon  im  Jahre  1897  etektrisch  angetriebene 
Sr'liitV^entladeliriii'ken  nach  der  amerikanischen 

Bauart  von  Brown  zur  Bedienung  eines  Hoch- 
ofens von  250  t  Tageserzeugung  verwendete. 

Schließlich  sei  noch  hervorgehoben,  daß  sieh 

die  österreichischen  Stahlwerke,  und  zwar  jene, 

welche  hochwertigen  Qualitfitsstahl,  insbesondere 

\\ frkzengstahl.  erz>-ugen.  in  letzter  Zeit  auch 
dein  neuen  elektrlselien  Verfahren  zuirewendet 

haben.  So  ist  beispielsweise  von  der  l'oldihütle  da» 
Kjeilinsche  Verfahren  angenommen  worden,  die 
Firma  Gebrüder  Böhler  Ä  To.  führt  das  Licht- 

*  VergL  .StftU  und  Eisen"  1907  ̂ t.  4  S.  ISl  and Nr.  6  8.  lel. 
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bogcnvortiihien  von  Ch.  A.  IvLÜrr  uiu,  und  die 
neneo  Steirischen  GuUstahlwcrke  Danner  &  Co. 

habpn  sich  dem  Höroultschen  Vi'rfahren  ziipo- 
weudet,  für  das  sich  auch  die  Karntnerische 
Eben-  und  StaUwerks-Geaellschaft  In  Ferhuih 

entschii^den  hat. 
Sie  werden  noch  manches  finden,  was  ihrer 

Anftnerksamkeit  wert  ist  nod  Ihnen  ttUgt,  daß 
die  österreichischen  EisenhiittenhMite  Iteinüht  siml. 

ihre  Werke  auf  einer  höheren  Stufe  technischer 

Ausgestaltung  zu  erhalten.  Es  mufi  aber  dabei 
«iedÜNdioIt  betont  werden,  daß  di<  i  t  *  rrrichischen 

läsenwerke  es  nie  außer  acht  lassen  dürfen, 

sich  den  bestehenden  \'erhältnifuien  anzupassen, 
und  ich  bitte  Sie,  sich  bei  Beurteilung  unserer  An- 

lagen stets  die  licsonderen  Verhältnisse  vor  Augen 

sn  halten,  daß  nämlich  der  österreichischen  Eisen- 
indnstrie  Mdit  genflgend  Koks  cnr  Verfügung 
steht,  daß  er  über  große  Entfernungen  und  durch 

kostspielige  Verfrachtungen  dorthin  goschatl't 
werden  nnS,  wo  sieh  die  Erze  finden,  oder  um- 

gekehrt, daß  die  Erze  in  gleicher,  die  Er- 

zeugungskosten erhöhenden  Weise  dorthin  ge- 
braoht  werden  mOssen,  wo  der  Koks  erzeugt 

wird,  und  daß  die  Absntzmengen,  die  der  in- 

landische  Markt  aufnimmt,  verhältnismäßig  ge- 

ringfügig sind,  so  daß  eine  wahre  Massen- 
erzeugniii:  und  eine  Unterteilung  der  Walzwerke 

in  Sondt  ranlagen  ausgeschlossen  erseheint. 
Das  Fehleu  solcher  Einzelgliederungen  schließt 

auch  mannigfach  eine  ins  Uebermaß  gehende  Aus- 
schnltung  von  Mt'nscfu'nliflnden  und  die  Anwen- 

dung von  diesem  Zwecke  dienenden  Vorrichtungen 
ans,  die  hier  snweilen  weniger  ge1»oten  erseheinen 
als  dort,  wo  man  lOifU  durch  dir  Hiilie  der  Löhne 

und  den  Mangel  au  .Arbeitskräften  dazu  ge- 
drangt wird. 

Wenn  aus  der  Ihnen  vm-  .lahren  üImt 

die  österreichische  Eisenindustrie  gegebeneu  Dar- 
stellung ein  stilles  Siehbeseheiden  klang,  so 

glaube  ich  dementgegen  mit  hoiTnungsvolIer  Zu- 
versicht auch  in  die  weitere  Zukunft  der  öster- 

reichischen Eisenindustrie  blicken  zu  können.  Dies 

um  so  mehr,  als  ich  der  Voraussage  Iwistimme, 
die  der  frühere  Präsident  <les  Iron  and  8teel 

Institute  iiu  Jalire  1 UU5  und  1 9U6,  Herr  R.  A. 

Hadfield,  In  seiner  glänzenden  Adresse  kand- 
gah  und  die  dahin  ging,  daß  in  absehbarer  Zeit 

die  Eisenerzeugung  der  Welt  dem  Bedarfe  nicht 

werde  folgen  kSnnen,  sehen  wegen  des  n  er- 
wartenden Mangels  an  Eisenerzen.  Hr.  Hadfield 

bezifferte  das  Vermögen  der  sichtbaren  Eiseners- 
Yorkoraraen  auf  10000000000  Tonnen,  einen 
Vorrat,  der,  wenn  die  in  den  letzten  25  Jahren 

beobachtete  Aufw&rtsbewegung  in  der  Roheisen- 
erzeugung auch  in  den  nächsten  Jahrzehnten 

anhalten  sollte,  in  nngel^iir  40  Jahren  erschöpft 
sein  würde.  Es  ist  wohl  nicht  zu  befürchten, 
daß  die  Welt  in  40  Jahren  plötzlich  ohne  Eisen 

dastehen  wird,  da  erwartet  werden  kann,  daß 

ddi  in  manehen,  noch  nicht  erforschten  Ghe- 
bif'fen.  wie  in  Ost-.^sicn  iinrl  in  Afrika.  idshOT 

unbelLannte  Eisenerzvorkommen  finden  werden, 

es  ist  aber  sidier,  dafi  die  Steigerung  der  Roh- 
•  isr  ngt  winnung  in  absehbarer  Zeit  ihre  Orensan 
finden  wird. 

Diese  Verfailtnisse  werden  sieh  auch  in  un- 
serem Heimatlande  zu  einem  nicht  allzuferncn 

Zeitpunkte  geltend  machen.  Wenn  Sie,  was  ich 
nicht  hoffe,  bis  zu  Ihrem  nächsten  Erscheinen 

wieder  25  Jahre  verstreichen  lassen,  so  werden 

gewiß  manche  für  die  Eisondarst'>llun'r  wichtige 
Erzvorkommen  in  Oesterreich  und  Ungarn  er- 

sehSpft  sein  —  beispielsweise  jene  Erzlager- 
stätten T^rihniciis,  die  den  dortigen  HocliDfcn- 

werken  phosphorreiche  Erze  liefern  — ,  so  daß 
diese  Werke  dann  gezwungen  sein  weiden,  auf 
andere  zwar  noch  vorhandene,  aber  derart 

zusammengesetzte  Erze  zu  greifen,  daß  sie 

heute  infolge  ihres  geringen  Eisen-  und  hohen 
Kieselsiluregehaltes  mit  Nutzen  nicht  verhüttot 
werden  können.  Wohl  sind  noch  im  Süden  der 

Monarchie,  und  zwar  in  Bosnien,  reiche  und  uu- 
verritzte  Erzlagerstatten,  wohl  Stellt  der  stei- 
rische  Erzberg  einen  schier  unerschöpflichen 

Vorrat  dar,  aber  alle  diese  Hilfsquellen  werden 
nur  dazu  dienen  können,  die  Eisenerzeugung 

Ocsterrtirh-''ngarns  schließlich  auf  einer  ge- 
wissen Höhe  zu  erhalten,  ohne  eine  bedeutendere 

Steigerung  zu  ermSgllcIiett. 
Da  aber  anderseits  der  Verbrauch  an  Eisen 

stufenweise  steigt,  so  sehe  ich  die  Zeit  kommen, 
wo  die  SsterreicMsohe  Eisenindustrie  genütigt 

sein  wird,  zunächst  auf  i!  r>  '.i  Anteil  an  iler 

Versorgung  des  Weltmarktes  zu  verzichten, 

wihrend  sie  spater  —  es  werden  darüber  meiner 
Ansicht  nach  kaum  25  Jahre  verstreiclien  — 

sogar  fOr  die  Versorgung  des  inlandischen  Marktes 
wird  ausländisches  Eisen  heranziehen  müssen. 

Wenn  die  Eisenerzeuger  der  übrigen  Welt 

auch  in  dem  kommenden,  so  wie  in  dem  ver- 

gangenen X'ierteljahrhundert  ihre  Behausung 
mächtig  erweitern  sollten  und  dergestalt  in 

großen  Palüsten  zu  wohnen  kommen,  so  werden 

sich  die  österreichischen  Eiseudarsieller  be- 

scheiden mOssen,  ihr  Hans  in  kleineren  Ab- 

messungen /II  halten.  Sie  werden  alu-r  allezeit 

bestrebt  sein,  es  sauber  und  wohnlich  zu  ge- 
stalten, so  daß  aueh  Palastbewohner  allemal 

mit  Behagen  eintn  tiMi  könnt-n.  und  sie  werden 
sich  ihrer  Statten  nicht  minder  zu  erfreuen 

haben,  als  jene. 
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Ueber  die  Geschichte  der  Eisenindustrie  im  Harz.* 

Von  HüttenUupektor  Geyer,  Jl«enburg  a.  U. 

Meine  Kerren!  Wenn  ich  dem  mir  aeltens 

unstTer  verehrten  Voreinsl.  itiniL'  i-'ci'lußer- 

ten  Wiinsclie,  Ihnen  einen  Vortrag  ub«r  die  Ge- 
schichte der  Eisenindustrie  dci  Harses  zu  halten, 

Baehkomme.  »o  muß  ich  gldeb  zu  Anfanfi^  he- 
merlien.  daß  das  Wenifre,  was  ich  Ihnen  bieten 

kann,  Iccin  Vortrag  auf  Grund  umfassenden 

dgenen  SUidiume,  aondern  nur  eine  Wiedergal)e 
dessen  sein  soll,  was  bcruffiiere  Kmftc  Iflnj^st 

erforscht  und  gesichtet  hatten.  Ein  ersuliüjtteu- 

des  Studium  Ist  mir  dureh  Berufiipfliehteo  an- 

möplicli  tri-tnacht.  und  so  vorniafr  ich  Ihnen  nur 

das  zu  bringen,  was  mir  von  befreundeter  Seite  zur 

Verfügung  gestellt  worden  ist.  Ich  wlU  nicht 

unterlassen,  dafür  df-m  Hrn.  Fürst!.  Arcliivrat 

Jacobs  und  Hrn.  Geh.  Bergrat  Dr.  Herrn. 

Wedding,  an  dessen  Tortrag  vom  27.  JuU 
1881  im  Harz-  und  .^Itertumsvereine  icli  mich 

hauiitsiichlicii  anlehne,  an  dieser  Stelle  ganz  be- 
sonders zu  danken. 

Die  Eisenindustrie  de«  Harzes  ist  alt,  ja  ur- 

alt, denn  sie  reicht  unzweifelhaft  bis  in  die  vor- 

geschichtliche Zeit  zurück.  Die  Grundliedin^rungcn 

jeder  Indvetrie  ̂ d  zu  allen  Zeiten  leicht  in 

beschafTendc  Rohstoffe  und  Hctrieitslirafte  ge- 

wesen. Wohl  mag  sich  heute,  dank  der  Ver- 
Tollkommnnng  der  Tranaportverhaltnisse ,  eine 

Industrie  auch  dort  entwirk<ln.  wo  die  eine  oder 

andere  Bedingung  etwas  schwerer  zu  erfällen 

Ist;  in  alter  Zeit  aber  gab  die  leichte  Beschafhing 

den  Ausschlag,  und  das  sehen  wir  auch  an  der 

damaliiren  Eisenindustrie  des  Harzes  Die  W&lder 

gaben  das  Brennmaterial,  die  Bsche  und  Teiche 

die  Bctriebskräfte.  endlich  die  fast  über  den  (k'an- 
Z'  ii  Harz  vt'rbr.Mtett'n  La>rerstättcn  das  Erz.  Der 

Harz  ist  ulierall  eisi-nreich,  fast  jeder  sprudelnde 

Quell  zeifjt  uns  in  gelbbraunem  Absatz  von  Eisen- 

Oxyilliydrat  den  Kisenfrehalt  der (testeinsschichten, 

aus  denen  er  hervorquillt.  Trotzdem  .sind  aber 

nnr  wenige  Teile  des  Harzgebirges  so  reich  an 
Eiseiierzt-n.  daß  sich  di-r  \l>bau  lohnt,  oder  ein 

dauernder  Hlittenbctrieb  gewährleistet  werden 

luuiB.  Die  Brxlagerstfttten  liegen  meist  am  den 

Brocken  lienim,  in  einem  Kreise,  dessen  Außen- 

linle  über  Goslar— Seesen—  Gittelde  — Osterode — 

Idnterberg  —  Zorge— Jlfeld— Stolberg— Nendorf 

— Mftgdes|>riinp — Thale — Blankenburg — Wemi- 

gerode  und  Harzburg  gebt  und  in  dem  beson- 
ders Elbingerode,  Hüttenrode,  Harzburg,  Gittelde 

und  Grund,  Osterode  un<l  Altenau  sowie  Wieda 
und  Tanne  zu  erw-lhnen  sind.  .\ber  auch  die 

weuitrer  hervorrai;eiidi'U  Kundstritten  haben  für 

*  Vortrag,  gehaltuii  ror  der  VurMammlong  der 
aieBereiracbleoto  in  Weraigerods  am  18.  Sept.  190T. 

vorObergdieaden  Eisenhittenbetrieh  von  nicht 
unerlieidicher  Bedeutnag  lange  Zelt  das  Material 

(jclicfcrt. Betrachten  wir  nun,  bevor  yrir  uns  über  die 

Geschichte  der  Eisenindustrie  des  Harzes  unter- 
halten, einmal  die  alltrenieino  Kntwicklunir  des 

Eiseuhiitteuwcsens.  Ubschon  die  Kuust,  aus  Me- 
tallen, Insbesondere  Bronze,  Gebranchsgegenstlnde 

durch  Scliinelzen  und  Gießen  zu  fertijren.  schon 

in  vorgeschichtlicher  Zeit  von  vielen  Völkern  des 
Altertums  betrieben  wurde,  Ist  das  Elsen,  das 

für  iinserc  Erwer})stiltijrkeit  \vieliti;,^ste  Metall, 
doch  erst  spät  fiir  eine  solche  Verwondungsweise 

herangezogen  worden.  Bis  zu  Ende  des  15.  Jahr* 
hnnderts  kannte  man  es  nur  in  einer  Form, 

n&mlich  in  der  des  schmiedbaren  Eisens,  unmittel- 
bar aus  Erzen  erzengt.  Mögen  sieh  auch  die 

Vorrichtuufren  zu  dieser  Erzeuj^unfr  im  Laufe 

der  vielen  .Jahrhunderte  vom  einfachen  Holzkohlen- 
huufen  bis  zu  den  aus  Platten  oder  Schachten 

gebildeten  üefen  vervollkommnet  haben,  es  fehlte 
dncli  die  Möirlichkeit  zur  Krzenpnnp  großer 

Wärmemengen.  Das  Ergebnis  war  ulets  nur  ein 
teigiger,  mit  ScMadren  dimhsetzter  Eisenklnmpen. 
Durch  Schmiden  wnnle  dieser  TOB  Schlacken 

befreit  und  ausgestreckt.  Mau  eraengte  also  ans 

isr  SauerstofTverblndang  des  Eisens,  d<»  Elsen- 
stein, durch  Reduktion  und  eine  gfcringe  Kohlen- 

stoffaufnabme  bei  niedriger  Temperatur  schmied- 
bares Elsen  und  nannte  diese  Arbeit  Itelnnntlioh 

Rennarbeit.  Der  Zufall  ergab  bei  dieser  Her- 
stcllungsweise  wohl  ab  und  zu  ein  geschmolzenes 
Erzeugnis,  also  Roheisen,  das  aber  unwillkommen 
war  und  das  man  durch  wiederholtes  Unscbmelzen 

in  schmiedbares,  nicht  tliissij.'f>  Eisen  umzuwan- 
deln suchte,  das  man  also  frischte.  Im  l^aufe 

der  Jahrhunderte  verbesserten  sich  nun  die  Oefen, 
es  verbesserten  sich  auch  die  unvollkommenen 

Gebläse,  man  verstand  die  Wasserkräfte  besser 
snm  Betriebe  ansznnutsen,  man  anleite  also 

höhere  Temperaturen  und  irnißere  Wärmemengen, 

und  das,  was  früher  Zufall  war,  wurde  jetzt 

Regel,  nftmlleh  der  Anfall  ̂ geschmolzenen  Eisens, 
also  Raheisens.  Man  erkannte  bald  den  Wert 

des  flüssigen  Eisens,  da  dessen  Zustand  es 

möglich  machte,  seine  Verwendung  auch  aaf 

andere,  als  die  seither  hergestellten  VerbraucllS- 

gegenst^nde  auszudehnen,  und  knüpfte  an  diese 

veränderte  llerstellungsweise  die  kühnsten  HolT- 

nungem.  Das  war  zu  Anfang  des  ir>.  .lahrhun- 
derts.  wenn  auch  schon  zu  Ende  des  14.  .lahr- 

bunderts  im  Siegerlande  Üefen  auf  Roheisen  im 

Gange  gewesen  und  OuOwaren  sowie  gefrischtes 
Eisen  erseugt  worden  sdn  sollen. 

Digitized  by  Google 



t.  Oktober  1907. UAer  die  OmMäkU  der  EtmuMmtHe  im  Bar», Btelil  md  Elm.  141S 

Ln  Harze  gelangte  der  Hochofenbetrieb  aber 
erat  In  den  letzten  Jahrzehnten  des  15.  Jahr- 

hundert^$  zur  Kinfülining;  das  ist  leicht  erklär- 

lich, wenn  man  bedenkt,  wie  ängstlich  zur  da- 
maligen Zeit  alle  Fabrikatlonigelieinuiine  und 

Vcrbes5?eninpen  gehütet  wurden.  Betrsobtet  man 

die  Einführung  des  Hochofen-  und  Friachfeuer- 
betriebes  als  einen  Wendepunkt  In  der  GesehSebte 
der  Eiseninilustrii',  d.inn  kann  also  die  des  Harzes 

ihren  ersten  Abschnitt  mit  Beginn  de«  15.  Jahr- 
hunderts abeeUfefien. 

Die  zweite  Periode  umfkflt  die  Zeit  von  1500 
bis  zur  Mitte  des  1!K  Jahrhunderts.  Das  1«. 

Jahrhundert  war  die  Glanzzeit  des  Hochofon- 

und  Frischfeiicrlictriebi  s,  und  Mch  der  Dreißig- 

Jäliri^'i?  Krif^'  konnif  ihnen  nur  vorübtTgclicml 
heuiiueud  entgegeutrcten.  Sic  blühten  immer 

wieder  auf,  bis  ihnen  sehtteOUch  das  19.  Jahr- 

hundert gewaltige  Schlage  vcrsi'tzte.  Das  waren 
erstens  die  napoleouischen  Kriege  und  zweiteus 
die  dauernde  Holzkohlennot.  Die  enteren  hin- 

derti  n  den  Absatz  der  Wart'n  na<'li  außen,  und  als 
dieser  wieder  iu  Gang  hätte  Icommeu  können, 
war  der  inzwischen  mehr  und  mehr  zur  Ein- 

führung gelangte  Koks-Hochofeniirozefi,  der  keine 
teure  Holzkohle  brauchte,  mit  solch  billigen  Er- 

zeugnissen auf  dem  Harkte  erschienen,  daß 
für  das  Holzkohlenroheisen  jede  MOglidlkeit, 

mit  ihnen  in  Wettbewerb  xu  treten,  ansge- 
schlosseu  war. 

Der  dritte  Zeitraum  der  Harzer  Eisenindustrie 

tritt  gegen  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  ein, 

nachdem  der  Holzkohlen-Hochofenbetrieb  in  den 

ffintergnind  gedrängt  worden  war.  Koks-Hoch- 

ofrnbt'trit'b  war  und  ist  im  Harz  ili-r  tiMircn  Koks-' 

bezüge  halber  nur  zu  Zeiten  geschäfilicheu  Auf- 
schwunges und  in  besonders  gfinstigen  Fallen  ge- 

winnbringend —  wir  haben  nur  norli  ein  Werk 

dieser  Art  im  Crange  — ,  die  ehemaligen  Hütten- 
werke sind  heute  alle  reine  Eisengießereien  ge- 

worden, die  ihr  "BSmiü.  teil»  im  Inlande,  tt-ils  im 
Auslande  kaufen,  die  aber  dank  der  Sihulung 
ihrer  Arbeitskräfte,  dank  ihrer  Einrichtung  und 

Leitung  auf  derHShe  der  Zeit  stehen  und  brrmilit 

sind,  ilen  alten  guten  Ruf  ihrer  Erzeugnisse  lioeh- 
zuhalten.  In  die^ien  dritten  Zeitabschnitt  fällt 

auch  eine  weitere  VerroUkMtauHtng  des  Ver- 
fahrrns  zur  Hcrstellunir  von  Eisen,  nämlich  die 

Erzeugung  von  Fluüeisen,  die  bestimmt  erscheint, 
auch  unserm  Harz  mit  zugute  zu  kommen. 

Thale  ist  auf  (liiMT  Hahn  voraniri'schritten.  Wir 
sehen  dort  ein  blühendes,  mächtiges  Unternehmen 
mit  etwa  5000  Arbdtem,  und  eben  jetzt  ist 

Jlsenburg  auch  daran,  ein  ähnliches  neues  Werk, 

das  nach  Plänen  von  Dr. -Ing.  h.  c.  Fritz 
W.  LQrmann,  Berlin,  erbaut  wurde,  in  Gang 

SU  bringen. 

Doch  nun  zurück  zur  Ht  trachtung  d<  r  (ic- 
schichte  der  Eiazclabäcüuitte  unseres  Harzer 

EiaenbfltteDwesens. 

Beschäftigen  wir  uns  zunilchsl  mit  d«  in  ersten 
Zeiträume  etwas  nfth er.  Ueber  die  Zahlen  und 

den  l'mfang  d'T  vor  dem  Ende  des  1  ">.  Jahrliuriderts 
im  Harz  betriebcueu  Eisenhüttenwerke  gebeu  die 

Urkunden  so  gut  wie  gar  k^en  Auftchluß.  Daß 

solche  Wi  rkt'  abi-r  bestanden  und  in  ausgii  higer 
Zahl  btiiriebtiu  wurden,  beweisen  nicht  allein  die 
Namen  vieler  Niederlassungen  (wie  Schierke, 

Braunlairt',  Tanne  usw.).  sondern  auch  noch  alte 
Scblackeuhaldon  in  der  Nähe  von  KUbeiand, 

Hüttenrode,  Schierke,  Braunlage  und  Jlsenburg, 
wo  heute  noch  die  betretfendi-  F(  Idflur  die  Be- 

zeichnung Zerrennberd  trägt.  Den  Schlacken 

nach  zu  urteilen,  ist  es  ein  sehr  unvollkommener 
Kennfeuerbetrieb  gewesen,  der  meistens  auf  den 

Höhen  der  Berge  oder  inmitten  der  Wälder 
stattfand.  Die  älteste  begründete  Erwähnung 
des  EisenhQttenwssens  I»  Kurze  stammt  aus 

dem  12.  Jahrhumlert :  am  1.  September  11  MS 

bestätigte  Kaiser  Friedrich  1.  dorn  Jooster  Wal- 
kenried die  Hutten  im  Harzwalde,  ▼on  denen 

aus  dem  Jahre  rj37  nachgewiesen  wird,  daß 

sie  Eisenhütten  waren.  1203  wird  am  Wurm- 

berg an  der  kalten  Bode  ESsenerz  gewonnen, 

ein  l'mstaud,  der  ebenfalls  darauf  schließen  Ittfit, 
daß  in  der  Nähe,  in  Schierke,  Kennfeuer  in 
Betrieb  gewesen  sind.  Die  älteste  Eisenhütte 
des  Harzes  ist  das  Hüttenwerk  zu  Tanne,  das 

bereits  im  .lalire  13."».')  urkundlich  erwilhnt  wird, 
uud  ihm  zunächst  sieht  die  lOiseiihütte  zu  KUbe- 

iand, die  1 4.^0  schon  in  lebhaftem  Betriebe  ge- 
wesen ist  und  jedenfalls  mit  den  ElIiinirercKlcr 

Erzen  arbeitete.  Es  ist  dies  wahrscheiulich 

auch  die  Zdt,  tn  der  man  allgemein  die  Betriebe 
auf  den  BergeshQhen  verließ  und  sie  in  die 

Täler  verlegte.  Um  1460  entwickelte  sich  auch 
der  Hflttenbetrleb  bei  Osterode,  wo  vier  Hütten 

im  Sösctal  betrieben  wurden,  und  um  die  gleiche 
Zeit  bei  Gittelde.  Erst  mit  dem  Ende  des 

15.  Jahrhunderts  lieginnt  das  Eisenhflttenwesen 

eine  hervorragende  Stellung  einzunehmen,  und 
auch  erst  von  da  ab  sind  ausführlichere  Nach- 

richten zu  uns  gekommen.  Wohl  werden  vor 

dieser  Zeit  vielfach  größere  Hütten  erwlhnt, 

aber  das  sind  wahrscheinlich  KujitVrhütten  ge- 
wesen, in  denen  diu  Anteile  der  verschiedenen 

Tdlhaber  an  den  Ertragnissen  des  Oherharzer 

Bcr^rhaues  verarbeitet  wurden.  So  llegi'H  iui 

Eckertale  Tauseude  von  Zentnern  von  Kupfer- 
schlaeken,  ebenso  in  Jlsenburg  an  der  sogenannten 
Pulvermühle,  im  llochofengelände  und  au  der 

Uochofenmühle,  desgleichen  auch  in  Wernige- 
rode, wo  heute  noch  ein  kleiner  Teich  die  Be- 

zeichnung Saigerhüttenteich  führt. 
Die  Eisenerzeugung  war  im  übrigen  ihrer 

Menge  nach  sehr  untergeordnet.  Das  Bedürfnis, 
einen  Großbetrieb  einzurichten,  trat  nicht  hervor, 
die  Eisenerzeugung  war  noch  Handwerk.  Dann 

aber  drängten  alle  großen  Ereignisse  des  15.  Jahr- 
hundert«, die  den  Trieb  nach  Freiheit  und  nadi 
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SelbstbesÜmiiiUBg  unterstützten  und  eine  neue 

Z<  it  benrorriefen,  auch  zur  Entwicklung'  dor 
Eisi'iicrzPiitruni.'  als  Irnliistrio.  Iiic  Ertindunfr 
der  Bucbdruckerkuust  trug  bei  zur  Verbreitung 

nQtzlicher  Erflndungen  und  Gedanken,  (Ue  Er- 

findung des  Schießiiulvcr-J,  die  Entileckunjr  di-r 
neuen  Welt,  die  Entdeckung  neuer  Seewege  und 

die  HebunfT  der  Scbiffiihrt  erschlossen  neue  Ge- 
bifl*'.  und  ihr  Einfluh  auf  ciri''  orhöl!t<'  .\ti>nt7.- 

inüglichkeit  des  £iseu8  zeigt  sich  sctiou  mit  dem 
Ende  des  15.  Jahrhunderts.  Man  sah  in  seiner 

Gt'winnun«;  eine  zuverlässige.  Grundlasre  hohen 
Wohlstandes.  Doch  ging  diese  Umwandlung  des 
Eisenhiittenbetriebes  zunächst  noch  sehr  lanp^sam 

vor  .»ich.  Das  wird  niemand  wundern,  der  be- 
oiiachtet  hat,  wie  Inntrc  Z<it  neue  eiKenhiitten- 
ujiliinische  Verfahren  so^sir  Leute  noch  gebrauclien, 
um  voUkommen  aus>ri'liildet  zu  werden  und  sich 

einzubiirtrern.  Kli*  ii><o\vt  nitr  kann  '-^  auffallen, 

daU  scDiht  nach  Einführung  des  Hochofen-  und 
Friscbfenerbetriebes  RennSfen  und  Rennfeuer  noch 

lanL'i-  fortliextanden,  wenn  man  In  Betracht  zieht, 
daü  e.s  leichter  war,  mit  der  alten,  als  mit  der 
neuen  Methode  aus  den  phosphorhaltigen  Erzen 
des  Harzrs  I  nticdhares  Eisen  herzustellen,  und 

wenn  man  ferner  berücksichtigt,  wie  zfthe  der 
Hnne«r  u  dem  «Innnl  Mrlemten  Handwerke  fest- 
suhalten  pllflft. 

Wir  kommen  nun  zum  zweiten  Zeitab- 

Bohnitte  des  Harzer  EUsenbUttenweBens,  der  von 
1500  bis  IHOO  reicht.  Die  ersten  hier  vor- 

liependt-n  Xaehriehten  staMiinen  aus  dem  l«..fahr- 
hundert  und  beziehen  sich  auf  die  Eisenwerke 

ZU  Gittelde.  Die  Hersogln  Elisabeth  hatte  im 
.Tahre  14;»4  das  Amt  StaiiflVnbery,  zu  dem  auch 

Grund  gehörte,  durch  Krbgang  an  sich  gebracht. 
Sie  ließ  Berfleute  aus  Stolberg  nnd  Ellrich 

koinnirn,  die  am  Iber;,'  den  Hertrbau  fortführten. 
Das  Eisenerz  zeigte  sich  sehr  lohnend,  in  Grund 
und  in  dem  mit  besserer  Wasserkraft  versehenen 

Gittelde  wurden  Hennfeuer.  Stabeist-n-  und  Dleoh- 
hammer  errichtet.  Die  Urkunden  nennen  nicht 

weniger  als  elf  solcher  Hutten.  Der  Kanzler 
der  Herzof;in  errichtete  in  Gittelde  eine  Faktorei. 
Herzoir  H<  inrieii  dt  r  .lünjrere  ernannte  ilin  zum 

Eisi-nkauzler,  die  Faktorei  hieü  die  Eiscnkauzlei. 
Der  Erfolg  Teranlaßte  die  Anlage  einer  Menge 
ne)ier  Hütten  an  der  Sli^i-  und  Bremke,  die 

ihren  Eisenstein  teils  von  Grund,  teils  von  i..er- 
bach  bezogen.  Auch  die  Eisenverarbeitung  ent- 

wickelte sich  lelth.'ift,  namentlicli  unter  Herzog 
Julius  von  Braunschweig,  der  auch  die  Eisen- 
faktorei  in  Goslar  an  sich  brachte  und  Harnische, 

Fau-itil,  Kadscliienen.  Blech.  Draht  und  l'flu<r- 
eiseu  berstelieu  ließ.  lö7H  errichtete  er  in 

Gittelde  einen  Zainhammer.  und  dort  wurden 

auch  unter  andermi  zw.  j  jt-tzt  inB«  rlin  Im  tind- 

liche  grol$e  (ieschiitzrohre,  sowie  die  Feld- 

schlangen geschmiedet,  die  beute  noch  als  Ek:k- 
pfeiler  in  WolfenbDttel  stehen.   Diese  beiden 

Geschütze  wurden  im  Jalire  1586  aus  spiral- 
förmig aufgerollten  Eisenstttoken  gesebwdfit  und 

geselimiedet.  Das  Eisen  war  sogenanntes  zwei- 
geschmolzenes Eisen,  also  gefrischtes  Eisen. 

Neben  den  Schmiedewaren  wurden  auch  sahl« 
reiclie  GuQwaren  In  dem  damals  Rchon  benutzten 

Hochofen  zu  Teichhütte  bei  Gittelde  erzeugt. 
Dies  beweisen  die  Bestellzettel  der  FQraten. 

D'  T  vergriUierten  ErzeuginiL'^fiiliiLrki  it  der  ncin-n 
Hütten  konnte  aber  der  Kleinhüttenbetrieb  nicht 

standhalten.  Zu  Beginn  des  SOjahrigen  Krieges 

war  der  größte  Teil  schon  Stillgelegt,  fuletzt 
Riefensbeek  im  .Tahre  1614. 

Um  1584  wird  die  Ei-senhütte  zu  .\ltenau 

mit  Eisensteinbergbau  und  im  Jahre  1609  die 
Oberliütte  bii  Latiterberg  mit  einem  Ho<hofen 

erwähnt,  beides  Werke  ohne  besondere  Bedeu- 
tong.  Qmt  anders  entwiekelte  sieh  der  Eieen- 
erzbergliau  imd  das  Eisenhiitt'iiwesi'n  in  d<'m 

Elbingeroder-Hüttenroder  Eiseusteinrevier.  Be- 
reits 1506  gab  es  hier  zaMreiehe  Gmben. 

Kein  Bezirk  Jteweist  liesscr  den  ungeheuren  Auf- 

schwung der  damaligen  Eisenindustrie.  Die  Be- 
fugnis, Eisensteine  zu  brechen,  wurde,  wie  meist 

am  Harz,  \  on  der  Herrschaft  gegen  Zins  erteilt. 

Die  Betreiber  waren  Eigenlöhner,  d.  h.  Berg- 
leute, die  sich  durch  den  Preis  des  gewonnenen 

Erzes  selbst  «b  n  Lohn  gaben.  (iO  .Tahre  lieferten 

liii'  n  ii  tien  Erzlager  den  Rohstoft"  für  die  große 
Zahl  der  Eisenhütten,  ohne  daß  man  beim  Berg- 

bau eich  mechaniseber  Hilfsmittel  hltte  zn  be> 

dienen  brauchen.  Es  waren  offene  Tagebaue 
mit  natürlichem  Wasserabfluß.  Aber  bereits  im 

Jahre  1564  flngdas  Wasser  an,  Hindernisse  zu 

l)eriiten,  iiml  l.'iTO  trat  -üi^ar  an  einigen  Stellen 
Mangel  au  gewiunbarun  Erzen  ein.  Die  auf 
elbingerödimhem  und  blankenburgisehem  Gebiete 
gewonnenen  Eisensteine  wurden  nicht  nur  auf 
dortigen  Hütten  verarbeitet,  sondern  auch  auf 

die  naheliegenden  anderen  Gebiete  hinttbergef&hrt. 
Urkundlich  sind  nähere  Xaehriobten  über  fol- 

gende Eisenwerke  vorhanden: 

1.  Xeuebütte  an  der  Bode.  Bis  1615  im 

Betriebe,  nachdem  sie  1587  in  den  Besitz  des 
Grafen  zu  Stolberg  fibergegangen  war. 

2.  Liidershof  von  1 5()t^  bis  ItilO.  l.")41 
ebenfalls  im  Slolberger  Besitz  und  zur  Blecb- 
htttte  umgewandelt. 

3.  J.ucashof.  Von  1506  bis  etwas  über  1600. 

4.  Sausenberg.  15:iSliis  lfiS4.  1565  von 

J  Isenburg  in  Facht  genommen,  aber  wegen  Man- 
gels an  Kohlen  dann  itiUgel^t. 

5.  Tro::fiirf t-r  Hütte.  I.ö4!)  bis  Anfang  i\r> 
17.  Jahrhunderts.  Die  Hütte  arbeitete  mit 

Sehmieden  ans  der  Pfalz  nnd  vom  Schneeberg, 
ebenfalls  für  Jlsenburg. 

6.  Königshof.  1541  vom  (trafen  Wulfgang 

zu  Stolberg- Wernigerode  erbaut  und  auch  zu 
Ende  des  Jahrhunderts  noch  llott  fortarbeitend. 
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7.  M»ndalhol».  Zu  Aahag  des  17.  Jahr- 
hunderts erlMttt. 

8.  WendeftirÜi.    1666  Tom  Grafen  Brost 

verkauft. 

9.  Hüttenwerk  zur  Baste.  Durch  den  Eison- 
faktor  TOD  Windheim  In  Wernigerode  erbant. 

10.  In  Altenbrak,  Neuwork  und  Rüholand 

bpstanden  seit  1419  Werke,  die  mehrfach  um- 

gebaut wurden  und  erst  bei  Befinn  des  Drslflig- 

Jlhrigen  Krieges  crhi^M  ii. 
11.  Tanne  umi  Wieda  blühten  den  gauen 

Zeitraum  hindurch. 

18.  Bei  Hasselfelde  bestand  eine  Eisenhütte 

5m  Jährt'  1558,  und  abwärts  an  der  Hodo  latrt'n 
die  Uaaselhutte  und  die  UUtte  tiottesgabe,  die 

bis  zum  Sohlnsse  des  16.  Jahrhunderts  im  B«- 
triebc  waren  und  reichlich  Ghifi waren,  vor  allem 
Oeten  erzeugten. 

13.  Trautenstein  hatte  1448  eiuc  lliitte. 

Eine  ebensolebe  lag  bei  den  Kalenberger  Vor- 
werken, und  noch  tiefer  di(^  (iiiätavshüttef  die 

1741  nach  Tanne  verlegt  wurde. 

14.  Braonlage  und  die  benaebbarte  Katten- 
nlse  werden  15H7  als  Zerrennberde  im  flotten 

Betriebe  aufgeführt. 

15.  Eng  mit  dem  Erzbezirk  von  Elbingerode 

war  stets  die  Eisenhütte  Jlsenbnrg  verknapft, 
die  ihr  Erz  vom  Rüchenber-r  talabwärts  unschwer 

erhalten  und  dabei  über  eine  bentändige  schöne 

Wasserkraft  verfBgen  konnte.  Ging  auch  das 

ben.ichliarte  Bai-kenrode  1480  ein,  und  jrintr  «'s 

mit  lieuzingerode  l-tdü  sehr  schwach,  so 

bltthte  der  Ort  wieder  auf,  ah  die  Notwendig- 
keit kam,  für  die  Kupfiar^  und  ̂ [issiiiirhiitten, 

die  hier  errichtet  wüden,  Eisenwerk  zu  be- 
aehaffen.  So  konnte  man  einen  Hochofen 
schon  154(>  neben  dem  Zerrennfeuer  errichten. 

1575  bis  1600  wurden  die  priltlichen  Eisen- 

werke zu  Jlsenburg  adtninistriert,  nachher  ver- 
pachtet, aber  auch  hier  machte  der  Dreißig- 

jfthrijre  Krieg  ein  ̂ ^nde.  Jedenfalls  goß  man  im 

Jahre  lölü  Töpfe,  Kreisel,  liewichtc,  Uteui»latten 

and  Kugeln;  gegen  Ende  des  16.  Jahrhunderts 
wird  eine  Erzeugung  von  15  Zentnern  in 
24  Standen  vom  Hochofen  besonder»  erwähnt. 
Nachdem  der  Uoehofen  1616  noch  einmal  neu 

zugestellt  und  angeblasen  sein  mochte,  kam  er 
durch  den  Krieg  zum  Erliegen. 

16.  Die  Sanct  Johanneshatte  bei  Jlfeld  war 

bereits  im  Anfang:  des  Jahrhunderts  einigen  Gc- 
werken  von  Kislelien  und  Stolberg  in  Erbzins 

gegeben  worden,  kam  aber  nachmaLs  wegL-u 
Hangels  an  Eisenstein  zum  Erliegen.  1537  be- 
staml  sie,  denn  in  i-inciii  Schreiben  des  Abtes 

Bechcnd  an  denUauptntann  Wolt'Kabiol  vom  2 1  .Mai 
desselben  Jahres  war  Klage  Ober  den  HQtten- 
besitzer  wegen  eines  Grabens  geführt  worden. 

17.  Von  Hüttenwerken  zu  Magdesprung  ist 
noch  nicht  die  Bede. 

Der  ganze  Zeitraum  zeichnet  sich  durch  das 

lebhafte  Bestreben,  die  Eisenerzeugung  zu  f5r> 
dern,  aus.  Eine  großartige  Ausfuhr  machte  eine 

stetig  steigende  llerstelluag  möglich.  Aber  wie 
jeder  industrielle  Aufschwung,  wenn  er  über 

den  regelmäßigen  Verlauf  lilnaosgebt.  dem 

Schwindel  Tür  und  Tor  öfl'net.  so  auch  hier. 
Oline  hinreichende  Voruntersucbungei)  wurden 
▼ietfach  grofiartige  Unternehmungen  ins  Werk 

gesetzt,  die  nach  wenigen  .Tahren  jJlmm.rlich 
wieder  zugrunde  gingen.  Hit  der  UberuiäUig 

gesteigerten  Erzeugung  hielt  der  Absatz  nicht 

mciif  L'-leichen  Sdiritt.  und  da  die  schwierige 
(icwiuuung  der  Eisenerze  und  der  beginnende 
Mangel  an  Holzkohlen  die  Herstellungskosten 

ganz  bcdi  iitcnd  erhöhten,  so  mußte,  noch  ehe 

der  Dreißigjährige  Krieg  ausbrach,  schon  eine 
Menge  früherer  RQttenwerke  stillgelegt  werden. 

Eine  eigenartige  Hinterlassenschaft  dieses  Zeit- 
raumes ist  der  Kunstguß  in  Form  von  Ofenplatten, 

die  alle  unmittelbar  aus  dem  liocboien  in  oflenem 

Herdguß  gegossen  wurden  und  eine  große  Ver- 
breitung hatten,  indem  sie  dif  n,.f,  n,  anfänglich 

vielleicht  nur  der  Schlösser  und  Rathäuser,  dann 
der  Privatwohnungen  in  Stfldten,  endlieh  selbst 

der  Bauernwobmingcn  schmückten.  T.ridi-r  sind 
die  meisten  Piatteu  wieder  in  den  Kupolofen 
zurQekgewandert.  Ton  diesen  Platten  befindet 

sich  eine  vorzügliche  Sammlung  im  Fürst-OttO- 

Museum  zu  Wernigerode  und  ebenso  im  Fttrst- 
liehen  HOttenamte  zu  .Tl«enbnrg,  andere  im  Stadt- 

museum zu  Braunschwri::.  imlirere  zerstreut  in 

Wolfenbuttel,  Lerbach,  Magdcsprung  und  ander- 
weitig. Die  älteste  Platte  stammt  von  Lerbach, 

und  zwar  aus  dem  Jahre  1526. 

Wilhn  nd  der  ICisengiiß  außerhalb  des  H.nrzes 

schon  im  Anfange  des  Jahrhunderts  bekannt  war, 
ist  er  dort  —  ▼ielleieht  mit  Ausnahme  von 

Gittelde  —  ̂ 'ewiß  nicht  vor  1543  eingefBhxt 
worden.  Damals  blühte  bereits  der  Eisenguß 
im  Siegerlande,  wurde  aber  daselbst  auch  wolü 

als  Geheimnis  bctrai'btet ;  ilmn  zahlreiche  Vor- 
trage der  Grafen  Wolfgang ,  Ludwig  und 

.41brecht-0eorg  zu  Stolberg- Wernigerode  mit 
Sie^ener  (tießern  beweisen,  welchen  Wert  man 

auf  die  Einführung  im  Harze  legte.  Diese 

Leute  verpflicliteten  sich,  große  und  kleine  Oefen, 
Platten,  Tische.  Zisternen,  BUchsenkugeln  usw. 

zu  gießen,  ohne  dnll  <'s  ihm  n.  wie  es  scheint, 
gelaug,  ihren  VerpHiclitungin  nachzukommen. 

154N  fing  ein  augestcllter  Hassenblaser,  d.  h. 
ein  Mann,  der  den  Hochofen  zustellen  mußte 

und  den  Betrieb  leitete,  zum  zweiteumale  an, 

in  Jlsenburg  Bobelsen  zu  erzeugen,  das  er  dann 

zu  Tripfcn.  .\mbos--(ii.  Zapfen.  Plntt.  n.  Kugeln. 
Böden  und  Zacken  vergoß.  Die  in  künstlerischer 
Ausführung  besten  Ofenplatten  stammen  ans  der 

Z'it  zwiscli.ii  I.'iCO  und  15H0.  Interessant  ist 
weiter,  daß  auch  beute  noch  die  Nachkommen 

Jener  Stegerllnder  Hfittenleute,  die  rar  mehr 
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denn  400  Jahren  in  den  Harz  ̂ ^eholt  wurden, 
ftls  Ilütti  nleute  dort  beschnftißrt  sind.  Ich  nenn« 
nur  dii;  N;\tiicn  DiiiinhaiUT,  Ritzaii,  Wenzel. 

Wenn,  wie  vorliin  gcnchildert,  bei  den  üiitten- 
wdrkeo  des  Harzes  iiobon  tu  Ende  des  16.  und 

zu  Aiifanir  des  1".  .Tahrhimdi'rts  ein  pewisser 
Rückgang  zu  bemerken  war,  »o  zerstörte  der 

SOJIbrfire  Krie^  lehnell  noeb  das  Beste  der  ver- 
handencTi  liostr.  ahm  jedoch  imstande  zu  sein, 

das  Eiseubiittenweseu  des  Harzes  ganz  zu  ver- 
tilgen. Zuerst  mnfite  der  Bergbau  in  Andreas- 

her^  daran  glauben,  dann  die  Gegend  um  Duder- 
stadt und  Northeim  bis  Osterode,  zum  Schlüsse 

der  Hüttenbetrieb  an  der  Oker  und  Sflse.  Omnd 

wurde  1620  ganz  niedergebrannt,  die  HQtten- 
wt'rki'  zu  (Titt<'lde  arl)pitof(*n  ahir  nihifr  weiter. 

Von  den  übrigeu  Werken  fehlen  fast  alle  Nach- 
richten; anob  die  Hetriebe  bei  Elbingerode 

selieinen  ganz  kalt  {reletreu  zu  haben;  .Ilsenburir 

machte  1(>42  MunitionsguU,  Altenau  Material 
für  Gewebrlftnfe.  Die  Sehreeken  de«  80jährigen 

Krieges  lirlirn  sich  nur  schwer  überwimlcii,  die 

Bevölkerung  war  dezimiert  und  verkommen. 
lUulMrbanden  machten  die  Wege  unsicher  und 
hemmten  den  Verkehr,  die  Handelsverliimlunirt  n 

waren  abgeschnitten  und  die  Werke  zerstört. 

Heist  fehlte  es  auch  an  MlttelD,  sie  neu  her* 
Snriebten 

Itittolde,  Grund  und  Osterode  waren  IOC 6 

wieder  In  >rutem  Gan^'e,  ebenso  Lohnau  1G47, 
Sieber  1041,  KJinigshütte  10U3;  Elbingerode 

wurde  IC)'»;  wieder  in  Ketrieb  pesctzt,  aber 
Jlsenburg,  das  10«1  neu  eingerichtet  wurde, 
OberflQgelte  sie  alle  anter  der  gesebiekten  Leitung 
des  Hiittenfaktors  Grille.  1009  errichtt  te  Graf 

Heinrich  Ernst  in  Schierke  ein  Werk  mit 
Hochofen  und  Frlsehfeuer.  Die  Hütte  zu 

.Ilfeld  kam  1071  in  Uiiri.b,  ebenso  Zorire. 

Wieda  und  Mägdesprung.  Zu  Anfang  des 
18.  Jahrhunderts  waren  auf  14  Werken  lA 

Hochöfen,  2i  Frischfeuer  und  S  Zainhilmmer 
im  Gange.  Um  17U0  war  der  Hochofenbetrieb 
voll  ausgebildet  und  stand  ffie  Erseugung  tob 
Guß  waren  und  .Schmiedeeisen  in  allen  Formen 

auf  hoher  Stufe. 

Zu  jener  Zeit  begann  das  vor  liem  :50  jährigen 

Kriege  gegen  den  Harz  zurUck^'el)lieli«  ne  Eisen- 
hilttenwescn  im  Khfiiilaiid'-  wi-  di  r  di-n  Vorranpr 
zu  gewinnen  und  mustergültig  zu  werden.  Das 
war  erkUrlieh,  denn  mancherlei  Schwierigkeiten 

stellt«  !!  ■-'h'h  im  H.nrz  in  den  Wetr.  Im  Kriejro 
waren  durch  Üraude  die  Wälder  entsetzlich  ver- 
wflstet  worden.  Es  fehlte  daher  an  Kohlen,  und 

schon  damals  begann  man  sieh  eifriu'  niit  ib-r 
Frage  zu  beschäftigen,  ob  nicht  Steinkohlen  für 
den  Gisenhilttenbetrieb  zn  verwenden  seien.  Wah- 

rend also  noch  huiulert  Jahre  früher  die  Werke 

hauptsächlich  angi  letrt  wurden,  um  durch  die 

Verwertung  des  Holzes  und  der  Holzkohle  den 
Forstertrag  zn  steigern,  erschienen  sie  Jetzt  als 

tl.  Jahrg.  Nr.  40. 

eine  Last  für  den  Wald.  Dazu  kam  noch,  daß 

das  Holz  oder  die  Holzkohlen  schwierig  TOn 
entfernten  Punkten  herbeizusehatTen  waren ;  die 

Täler  waren  voller  Moraste,  und  die  Straßen, 

die  damals  noeh  tum  Teil  anter  der  Bezeich- 

nung der  Eisenwege  i  T-Jerrnvege)  über  die  Höhen 
führten,  durch  die  starke  Henutzung  im  Kriege 
fnst  anfahrbar  geworden.  ICan  mußte  daher  das 
Holz  zur  Hütte  flößen  oder  den  Transi>ort  für 

den  Winter  versparen,  wo  die  Schneedecke  die 
Schlittenfahrt  ermSgllchte  und  die  gefrorenen 
Moraste  die  Lasten  trugen.  Endlich  machte  die 

Infolge  der  Entwaldung  eingetretene  Unglcich- 
mlßigkeit  der  WasserzoflQsse,  das  häufige  Ein- 

frieren im  Winter,  das  Austrocknen  im  Sommer 
die  Betriebskrflfte  unzuverlflssig. 

Das  alles  zusammen  im  Vereine  mit  den 

eben  ausdnandergesetzten  aUgemeinen  Verhält- 
nissen gestaltete  für  den  Einzelnen  den  Betrieb 

einer  Eisenhütte  sehr  schwierig.  Die  Werke 
horten  auf,  Nutzen  abzuwerfen,  und  die  Oewerken 
waren  atilii-r  sl.-indr.  sir-h  daraus  den  TiitiTlialt 
zu  beschatten  sowie  daneben  noch  die  oft  sehr 

bedeutenden  Kriegsgelder  abzutragen.  Besaßen 
nun  im  10.  Jahrhundert  die  Landegfürsten  der 

Kegel  nach  keine  eigenen  Eisenhütten,  sondern 
nahmen  nor  Abgaben  tob  den  Besitzern,  denen 

es  fiberlassen  blieb,  sich  den  Eisenstein  zu  be- 
schaffen, wie  und  wo  sie  wollten,  so  konnzeich- 

nete sich  der  in  Rede  stehende  Zeitraum  da«lurch, 
daß  die  Eisenhütten  allmithlicb  samt  und  sonders 
verstaatlicht  wurden.  Ferner  versuchte  man 

durch  lieseiiraukung  der  Einfuhr  fremden  Eisens 
das  Eisenhüttenwesen  auf  die  vorige  Stafe  zu 
heben.  .\ls  aber  auch  das  fehlschlug,  ging  man 

mit  der  Verstaatlichung  rascher  vor,  so  daß 
diese  schon  ums  Jahr  1768  oder  1764  im  wesent- 

lichen ahyesehlossen  war.  Das  gleiche  Bestreben 

ging  damals  durch  die  Eisenindustrie  in  ganz 
Deutsehland,  und  seine  Darchfahrung  ist,  wie  man 

wohl  sagen  darf,  ein  Segen  für  das  Land  ge- 
wesen. Die  Elsenhütten  wurden  staatlichersei  ts 

mit  großer  Intelligenz  betriehen  und  technisch 
auf  eine  derartige  Stutv  Ii  rächt,  daß  sie  in 
der  ganzen  Welt  als  \  orbild  galten,  von  nah 

und  fern  besuclit  wurden  und  selbst  mustergültig 

für  England  waren. 
Um  das  .lahr  Isoo  war  der  Stand  der  Harzer 

Eisenindustrie  daher  folgender:  Es  waren  vor- 
handen; 1  Kommunion  •Ffskalisoihes  Werk  in 

(Tittildf  mit  einem  Hiu-hofen  und  Frischfeuer; 

14  Herzoglich  Braunschweigische  Eisenhutten  zu 

Lerbach,  Altenau,  KOnigshQtte,  Steinrenne,  Rote- 
hütte,  Handelbolz,  El.  nd,  Wieila,  Zorge.  Sanct 
Johanneshfitte,  Tanne,  Hübeland,  Neuwerk  und 
Altenbrak;  2  KSntgl.  Preußlaehe  HQtten  zu  Zoi^ 

und  Thale;  l  Fürstlich  Anhalt- Bernburgisches 
Eisenhüttenwerk  zu  Mägdesprung  sowie  2  Gräflich 
Stolbergische  Eisenhüttenwerke  zu  Schierke  und 
Jlsenburg. 

Ufhtr  düt  Oeachiekte  der  Eisen indiutrie  im  Harz. 
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In  diese  Zeit  hinein  fallt  nun  der  schwerste 

Schlag,  den  die  Harzer  Biaenindustrie  jemals 
erlitten  hat.  Er  ist  herheifreführt  tliircli  die 

uapoleoniscben  Kriege  zu  Anfang  des  Iii.  Jabr- 
huaderta,  durch  die  Aufhebang  der  btsber  be- 
Btandencn  staatlichen  Bi^sitzverhaltnisse  und  durch 
die  Einverleibung  des  ganzen  Uarzgebietes  in  da» 

KSnJgreieh  Westfalen.  Wohl  wurde  der  Harz 
dnreh  die  Greuel  des  Krieges  nur  wenig  und 

Btriefaweise  berührt,  aber  der  Fortfall  jedweden 
Absatzes,  der  wirtsohafttiehe  Niedergang  ganz 
Deutschlands  übten  auch  auf  die  Harzer  EStseQ'» 

industn(>  den  iinhcilvolUteri  Einfluß  aus. 

AU  dann  dieser  Einiluü  allmählich  zu  schwinden 

begann,  da  zeigten  sieb  die  Vorboten  einer  neuen 

Zeit,  der  die  Eisenindustrie  ebenfalls  fulL'i^n 
mußte  und  mit  der  der  dritte  Abschnitt 

des  Harzer  ElsenliflttMiweeens  einsetzt.  Chejnie, 

Physik  und  Geologie  schufen  neue  HUfaulttel 

znr  Portbildung  der  hüttenmftnnischen  Ver- 

fahren. Die  Dampfmaschine  machte  das  Eisen- 
hüttenwesen  unabhängig  von  der  Wasserkraftt 
die  Steinkohlenfeuerunjr  befreite  es  von  den 

Grenzen,  in  die  es  der  Wald  eingeschlossen 

hatte,  die  Elsenbahn  endlieh  hob  die  Entfernungen 

auf  und  ̂ --estattete,  Erz  und  Brenn^^toffe  nach 
dem  Absatz  günstigeren  Platzen  rasch  und  billig 
zu  Terfiraehten.  Da  darf  es  nicht  auffallen, 

daß  der  Harz  mit  seinem  ganzlichen  Munj,'el  an 
Eisenbahnen  und  Steinkohlen  in  seiner  Bedeutung 

als  Glied  der  deutschen  Eisenindustrie  zurflek- 
treten  mußte.  Mit  Ausnahme  der  Grafen  zu 

Stolberg-Wernigerode  veräußerten  alle  Fürsten 
ganz  oder  teilweise  Ihre  Harzer  Hfitten  an 
Private,  obwohl  vorauszusehen  mr,  daß  es  auch 

ihnen  unmöglich  sein  würde,  gegen  die  derzeitigen 
Verhaltnisse  anzukämpfen.  Aber  was  hier  im 

Harz  vorging,  vollzog  sich  in  ganz  Deutschland. 
Die  Privatindustrie  schuf  sich  neue  Grundlagen 

für  ihre  Entwicldung,  und  als  sich  endUcb 
Deutsehland  durdi  die  Errichtung  des  ZollverelnB 

als  Einheit  fohlte,  war  auch  die  Zeit  der  I^lüte 
der  Bisenindustrie  wieder  gekommen.  Heute 
stellt  sieh  unsere  Harzer  Eisenindustrie  als  ein 

bedeutendes  Glied  in  den  Kreis  unseres  tranzen 

deutsehen  Hüttenwesens,  wie  die  nachfolgenden 

Ziffern,  die  natttrlieh  auf  nobedingte  Richtigkeit 
keinen  Anspruch  machen,  zdges: 

Im  Jatiro  1500  i>r/eu^en  8t  ElseahOtlen  rond  800  t 
•chniiod  bares  EiHen. 

Im  Jalire  1600  erzeugten  33  RlBonhUtd-n  mit  6  Hoch- 
Ofsn,  40  AsDD-  und  Friachfeuorn  1500  t  echmied- 
baves  lasen  ud  ISO  t  Oalweiii. 

Im  Jahre  1700  eneagton  16  BfaKfahBltui  mit  14  Hocb- 
Sfen  und  S8  Frimhfenera  8000 1  ■ehmiedbarea  Eiaen 
and  800  t  QaBwevk. 

Im  Jahr«  1800  arzeugten  80  Eiaenbatten  mit  22  Hoch- 
Afcn  und  lifi  FriHchffuem  4800 1  aehmisdbam  Bis« 
und  UiOO  t  (tulSwork. 

Im  Jahre  1906  erzeugton  2C  EiMenhatten  mit  eiuein 
bezw.  zwo!  Koka-  und  drei  HoUkohleri-Horliöfeu, 
mit  vier  Hit<mi'iiH-.Vlartin-  md  etwa  70  Kupolöfen 
bei  einer  Arbeiterzahl  von  etwa  12000  Mami 
40000 1  Boh-  nnd  50000  t  Flofleiaen  aowie  88000 1 
OeBwarsn  sweiter  Sehmelsonc,  alles  mit  ebMm  Oe- 

samtwerte von  nahesa  80  Miuionen  Karle. 

Die  Leistungen  umfassen  die  Erzeugung  v(m 

Koks-  lind  Holzkohlenroheisen,  Schweiß-  und 

FluUeisen  aller  Art,  von  Blechen,  Konstruktions- 
elMn  und  Aehsmi  Miwie  die  Herstellung  von 

GttOweric  «Der  Art,  und  zwar: 
1.  Kunstgufl  und  Feinguß,  der  bekanntlich 

Weltruf  erlangt  hat.  Es  s^en  hier  nur  die 

Namen  p]du.'\rd  Sehott,  Willielm  TJiiiers  genannt 
und  der  Mägdesprung.  Guß  für  Haiuhaltungs- 
gegeiistande.  Gas-  und  Petroleumbelenehtungs- 
körpcr,  Heschlftge  fBr  Gitter,  Türen  und  Fenster. 

2.  MaschinenguB  von  den  kleinsten  bis  zu 

den  schwersten  Stücken,  für  Turmuhren,  land- 
wlrtaehaftliche  n  i  ille  anderen  MaaeUnoi  bis 

zu  den  größten  Abmessungen. 

3.  liauguü  aller  Art  vom  einfachsten  Stück 
bis  zu  den  an  Kunstguß  grenzenden  Leistungen. 

4.  Handclsguß  wie  Oefen,  Herde,  Praeter, 

Pflüge  aller  .\rt  usw. 
Vielfech  sind  mit  den  Hfitten  Hasehlnen- 

fabriken,  L'rößere  Schlossereien,  liesehlagwork- 
statten ,  Schleifereien ,  Vernicklungsanstaltcn, 
Emtfllieranstalten  und  Betriebe  verknOpft,  In 
denen  die  Erzeugnisse  der  Oießerelen  welter 
verübeltet  werden. 

Wir  sehen  ans  diesen  Werkstitten  fertige 

Turmuhren.  DampfmascIdaen,Lokom()))ilen,Dampf- 
j»flüge,  Turliinen.  Wasserräder,  Dreschmaschinen, 
laudwirtschatiliche  Maschinen  aller  Ari.  Ma- 

schinen Tür  die  Zuckerindustrie,  fUr  die  chemische 

Industrie,  für  die  P.apierfabrikation,  für  die  Bri- 

kettfabrikation,  für  Mahl-  und  Sagemühleu,  Hart- 
zerkklnerangen,  femer  Blsenkonstruhtlnnen, 

Blechgeschirrc  n.  a.  m,  hervorirelieii.  Die  Werte 
dafür  sind  in  unserer  Zusammenstellung  nicht 
enthalten,  rechnen  wir  sie  dazu,  so  ergibt  sieh 
für  unsere  H  irzer  Elsenindustrie  das  Bild  eines 

Aufschwunges,  wie  es  sich  unsere  alten  Eisen- 
hllttenlente  nie  hätten  trtnmen  lassen. 

Damit,  m.  H.,hin  ich  am  Schlüsse  meines  kleinen 
Vortrages.  Möge  unsere  Harzer  Eisenindustrie 
auch  ferner  blühen  und  gedeihen,  möge  sie  unter 

der  weisen  Regierung  unserer  Fürsten  und  unter 
der  Tatkraft  ilirer  Führer  ihre  ehrenvolle  Stel- 

lung in  allen  Zeiten  behalten,  dem  Harze  zum 

Segen,  unaerm  devtaohen  Vaterlande  zum  Ruhme. 
GlQek  auf  t  (Lebhafter  BeifaU.) 
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Ueber  die  Bestimmung  von  Wolfram  im  Stahl  bei  Gegenwart 

von  Chrom. 

Mitteilung  aus  dem  K6n!g1iehen  MaterialprUfungKamt,  GroQ-Licbterfelde. 

Von  F.  Willy  HiDricbsen. 

In  Nr.  35  dieser  Zeitschrift  l'JOT.  S.  1251 
berichtet  von  Knorre  über  die  Fortsetzung 

seinsr  Venoehe  betreffend  die  Analyie  von  Wol- 
framstahlcn.  Seit  längerer  Zelt  in  Gemeinscbaft 

mit  Hrn.  Dr.  Ludwig  Wolter  mit  der  gleichen 
Frafe  beedilftigt,  mSohte  Ich  im  folgenden  Irarz 
die  Hauptergebnisse  unserer  Arbeit,  welche  die 

Angaben  von  Knorrea  zum  Teil  ergänzen,  mit- 
teilen. Die  aosAhrliehe  VerSffentliehnnf  Ober 

diesen  Gegenstand  wird  deinnAclist  in  den  „Mit- 
teilungen des  Königl.  Materialprüliiagaamtes  zu 

Groß-I^ichterfe]de>WeBt'^  erfolgen. 
Anlai}  zu  der  in  Frage  stehenden  Untersuchung 

gaben  Sciiwieriglceiten,  welche  gelegentlich  bei 

W^olfranibestimmungen  in  Rapidstählen  nach  dorn 
sonst  stets  bewahrten  von  Kuorreschen  Verfahren 

mittels  Benzidinchlorliy<irat  auftraten,  sobald  das 

Material,  wie  meist  der  Fall,  merkliche  Mengen 
▼on  Clirom  entUelt.  Hierbei  zeigt«  ildi  sialehst, 

daß  in  der  Kcnziirinfnllung  stets  noch  riirnni  >-ntha!- 
tcn  war.  Um  den  betrag  dieses  Elemente«  in  dem 
Oiaiirtteicstand  zn  ermitteln,  mußten  wir  Versucbe 

in  fkr  gleichen  Richtung  anstellen,  wie  sie  von 
Knorre  in  seiner  letzten  Abhandlung  beschrieben 

hat,  d.  b  wir  waren  vor  die  Aufgabe  gestellt, 
(^irom  bei  Gegenwart  von  Wolfram  zu  bestimmen. 

Die  von  uns  in  dieser  Hinsicht  erhaltenen 

Ergebnisse  decken  sich  im  wesentlichen  mit  den 
Erfalirungen  von  Knorres.  Auch  wir  stellten 

die  Meiitrt'  des  vorliegenden  Chroms  auf  fitri- 
metriscbeui  Wege  lest.  Nur  verwundeten  wir 

an  Stelle  von  Ferrosals  und  Permaagaoat  die 

jodometrischo  Bestiinmungsweise.  Beide  Ver- 
lUiren  sind  gleichwertig,  und  es  ist  lediglich 
Gesebmaekssaelie,  welches  von  ihnen  man  wihlt. 

Die  Be«tininnin).'t'n  wnriii^n  in  folfrcnilcr  Weise 
ausgeführt ;  Der  Glührückstaud  aus  der  lienzidin- 

fUlung,  dessen  Oewidit  die  Summe  der  Wolfram- 
saure  und  des  mitgefallten  Chroms  (als  Chrom- 

oxyd vorhanden)  angab,  wurde  mit  Natrium- 
Kaliumkarbonat  unter  Zusatz  von  einem  Kömchen 

8al]ieter  aufgeschlossen,  die  salpetrige  Sure 

durch  Eindampfen  mit  etwas  Scbwefi-Isiture  zer- 

stört, das  Chromat  und  Wolframat  mit  hi-ibeni 
Wasser  ausgelaugt  und  die  LSsung  mit  Jod> 
kalium  um!  Srilzsfliin-  versetzt.  T);is  hierbei 

ausgeschiedene  .1  od  wurde  sodann  mit  Thiosulfat, 
zum  Schluß  unter  Hlnsufligen  von  Starke,  titriert. 

Um  zunJldist  Si<;herheit  darüber  zu  i  rlantren. 
daß  die  Anwesenheit  der  Wolframsäure  auf  die 

Titration  der  Cbromsture  kt&nm  Einfluß  ausübt, 
wurden  mehrere  Versuchsreihen  mit  abgemessenen 

Menü-en  von  Wolframat-  und  Chromlösungen 
bekannten  Gehaltes  ausgeführt.  In  Ueberein- 
Stimmung  mit  den  von  Prof.  von  Knorre  bei  der 

Titration  mit  Ferrosnlfat  und  Pormanganat  ge- 
fundenen Ergebnissen  stellte  sich  heraus,  daß 

auch  bei  der  Jodometrischai  Chrombestimmung 
die  Cfftrenwart  von  Wolfranisflure  nicht  stört. 

Vorteilhaft  ist  es,  auch  hier  den  in  der  letzten 
Abhandlung  von  Knorres  mitgeteilten  KunstgrilT 
anzuwenden  und  das  Ausfallen  von  Wolfram- 

sAure  beim  Ans.'iuern  durch  vorherigen  Zusatz 
von  Natrinniphosphat  unter  Bildung  von  VS9- 
lieber  PliosphorwolframsAure  zu  verhindern. 

Auf  diese  Weise  wurden  mehrere  Wolfram- 

stähle  analysiert.  Während  jedoch  die  für  den 
Chromgehalt  ermittelten  Werte  in  allen  Fällen 

gute  Uel)ereinsiimmung  aufwiesen,  wichen  die 
Zahlen  für  das  Wolfram  bei  den  einzelneu  Ana- 

lytUcem  oft  erheblidi  voneinander  ab.  Infolge* 
ilesspü  war  zunilchsf  zu  untersuchen,  ob  und 

inwieweit  die  Wolframbestimmung  mittels  Ben- 

zidinchlorfaydrates  durch  das  gleichzeitige  Vor- 
handensein von  Chrom  beeinflußt  werden  kann. 

Es  wurde  daher  eine  Beihe  von  Versuchen  mit 

Losungen  von  WoHhunat  und  Blehromat  von 

bekanntem  Gehalte  ausgeführt.  I)er  Gang  der 

Untersuchungen  war  nach  den  vorhergehenden 
Erläuterungen  gegeben.  Zur  Reduktion  des 
Chromates  wurde  zunächst  schweflige  SSure 

hinzugefü^rt.  soiiann  die  Fällung  mit  Benzidin- 

chlorhydrat  uut  Zusatz  von  lOccm  n/ 10 Schwefel- 
saure ausgeführt.  Nach  halbstOndlgem  Stehen 

wurde  der  Niederschlag  ahfiltricrt.  verascht, 

geglüht  und  gewogen.  Hierauf  wurde  der  Glüh- 
rBckstand,  wie  oben  beechrleben,  aufj^esehlossen 

und  die  Menge  des  mitgefallten  Chroms  jodo- 
metrisch  ermittelt.  Die  gefundenen  Zahlen  sind 

In  der  folgeoden  üebersicht  zusammengestellt: 

Tabelle  I. 

M 
An. 

fcweaSel 

A». 

ffe«ead«t 

Mlt- 

frfllUte« 

WOk WO, 

WOi  +  OtOi 

Cr.«. 

r r K ff r 

i 0,3732 
0,1048 

0,3786 0,0091 
0,8695 0.1498 

0,1048 
0,1546 

0,0274 0,1272 0.140.1 0,1048 0.1522 0,0020 

0,1502 

4 0.1403 0,0500 0,1248 5 
0.1493 O.OftOO 

0.1278 
ß 0,;{.%41 

0,1020 0.3751 

0,03f»8 0,33.'i3 

7 
o.;ir>4i 0,0510 0,3774 0,11-11« 

0,3455 
8 

0,3541 
0,0510 0,3720 0,0309 0,3411 

9 
0,8541 

0,8641 
0,2040 0,2720 

10 

0,1040 0,2402 
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Bei  Versuch  2  war  nach  dem  Aulschiusse 

des  OIQhrSokst&ndes  von  der  BnuidlBlUltiiig 

mittels  Natrium- Kaliumkarbonatos  und  Salpetor 
die  entatandeue  salpetrige  Sfture  nicht  vorher 
dorch  Bändunpfen  mit  Sehwefeliftiira  zentSrt 

worden.  Ks  war  dalur  ni<!if  ausgeschlossen, 
daü  in  diesem  Falle  die  Anwesenheit  des  Ni- 

trit«! das  Ergebnis  beeiotrlchtlgt  haben  konnte. 

Eltenso  war  im  folgenden  Versuche  3  das  Nitrit 
nicht  durch  Saure  zersetzt,  sondern  nur  die 

wossrige  Lösung  vor  der  Titration  fünf  Hinuten 
lang  im  Kochen  gehalten  worden.  Bei  den  Versuchen 
()  bis  10  wurde  drr  Aufschluß  des  Glührückstandes 

mit  Natrium  -  Ivaliuukarbouat  auf  Zusatz  von 

0,1  g  Natriumsuperoxyd  bewirkt  and  ein  etwaiger 

l'eberschuß  dieser  Verbindunjr.  di  r  eheiitalls  aus 
Jodkalium  hätte  Jod  abscheiden  können,  durch 
Eoohen  ntt  TerdOnnter  SalzsBure  leratSrt.  In 

den  \'ersuchen  4,  5,  'J  und  10  wurde  von  der 
Bestimmung  des  mitgefalltea  Chroms  Abstand 

genommen,  da  bareiti  die  Snmme  WOs  4*  ̂ « 
klalner  war,  als  die  angewendete  Menjtre  WOn. 

Ans  den  Versuchen  geht  hervor,  daß  bei 
Gegenwart  too  Chrom  die  Benstdlnftllnag  Im 
allgemeinen  zu  niedrige  Werte  für  den  WolAruH 

gehalt  ergibt.  Worauf  dies  beruht,  mßpe  vor- 
läufig noch  dahingestellt  bleiben.  Untersuchungen 

ttber  den  Einfluß  des  Chroms  auf  die  Wolfram- 

föllung  sind  noch  im  Ganfre.  Nicht  ausf^eschlossen 

erscheint  es,  daß  unter  Umstünden  auch  die  Art 
des  VerasdMDs  des  Bsazldinnledersehlages  von 
Einfluß  auf  das  Endergebnis  ist ,  wi  tiigstens 

wurde  in  einigen  Fftllen  das  Entweichen  von 
schweren  Dampfen  w9hrend  des  Verkohlens  des 

Filtrr'i  beobachtet,  w.lhrend  sich  nach  dem 

(jliihcn  am  Deckel  des  Platintiegels  ein  merk- 
licher Beschlag  von  Wolflramsanre  zeigte.  Beides 

deutet  darauf  hin,  daß  möglicherweise  beim  Ver- 
aschen durcli  die  Kohle  eine  Reduktion  zu  irgend- 

welchen flüchtigen  Wolframverbindungen  statt- 
findet, die  beim  Glühen  wieder  in  Wolframsaure 

übergeführt  wi  rdf-n.  Mö^'lich  aber  ist  es  auch, 
daß  die  Woltrauibestimmuog  auf  dem  angegebenen 
Wege  nur  bei  bestimmten  Mengenveriiftltnissen 
SWlscheo  Chrom  und  Wolfram  zuverlässige  Werte 

Uefert.  Aehnlicbe  Beobachtungen  sind  auch 
bei  anderen  orgsolschen  FftUungsmltteln,  zum 
Beispiel  hei  der  Trennung  von  Kobalt  und 

Nickel  mittels  Nitro80-/f-Napbthol  gemacht  wor- 
den. Abgesehen  hiervon  ist  Aer  unter  den 

gej,'ebenen  Bedingungen  dem  Benzidinverfahren 
schon  dadurch  viel  von  seiner  Einfachheit  ge- 

nommen, daß  bei  Gegenwart  von  Chrom  stets 
ein  nochmaliger  Äuftchlofl  des  OlOhrflckstandes 
erforderlich  ist. 

Infolgedessen  wurden  weitere  Versuche  dar- 
über angestellt,  auf  welche  möglichst  bequeme 

und  zuverlässige  Wrim-  die  Wolframbestimmunp 

neben  der  Chrombeätiiuniuug  in  StälUen  durch- 
solBhren  bt.   Nadidem  Tsnoohe,  ans  dem  Ge> 

mische  von  Wolframat  und  Chromat  die  Wolfram- 

saore  nnmlttelbar  durch  Salpetertlore  abzu- 
scheiden, sowie  ferner  solche,  das  Cbrom  nach  Tt<'- 

duktion  mit  Ammoniak  zu  fallen,  nicht  zu  dem  go- 
wBnsehten  23ele  geführt  hatten,  erwies  es  sich 
als  das  vorteilhafteste,  in  einem  abgemessenen 
Teile  der  im  Maßkolben  aufgefüllten  Lösung 

durch  Absehetdung  mittels  Herkuronitrates  das 

Gesamtgewicht  von  Wolframsilure  und  Chrom- 
oxyd zu  ermitteln,  und  sodann  in  einem  andern 

Teile  nach  dem  vorher  beschriebenen  jodo- 
metrischen  Verfahren  das  vorhandene  Chrom  zu 

bestimmen.  Die  Ermittlung  des  Gesamtgewichtes 

von  Wolframsaure  und  Chromoxyd  nach  dem 
alten  Verfahren  von  Berzellns  erfolgte  in 

folg-endiT  Weise:  20  bis  '25  cnn  der  Lfisung 
von  Wolframat  und  Chromat  wurden  mit  Wasser 
auf  100  ocm  verdQnnt  und  zum  Sieden  erhitzt. 

Zu  der  kochenden  Lösung  wurden  15  ccm  ge- 
sättigter MerkuroDitratlösung  hinzugefügt  und 

dann  tropfenweise  solange  lOprozentige  Am- 
moniaklösung  hinzugegeben,  Iiis  der  Niederschlag 

eben  eine  schwarzbraune  Färbung  annahm.  So- 
daott wurde  nochmals  aufgekocht  und  hierauf 

die  Fällung  gut  absitzen  gelassen.  Die  so  er- 
haltenen Quecksilbersalze  der  Säuren  lassen  sich 

gut  filtrieren.  Sie  wurden  mit  heißem  Wasser 
ausgewaschen,  bis  einige  Tropfen  des  Filtrates 
beim  Glühen  keinen  Rückstand  mehr  hinterließen. 

Nach  dem  Trocknen  wurde  der  Niederschlag 
▼on  dem  Filter  getrennt  und  letzteres  für  sieh 
verascht.  Sodann  wurden  die  Merkurosalze 
durch  Erhitzen  über  einer  kloinen  Flamme  zersetzt 

und  zum  Schlüsse  das  zurilckbleibende  (Gemisch 

von  Wolframsilure  und  Chromoxjd  noch  6  Hionten 

laug  auf  dem  Gebläse  geglüht. 

Auf  diese  Weise  wurden  die  Chrom-  und 

W'olframbestimmungen  in  mehreren  Gemischen 
von  W'olframat-  und  Bichromatlösungen  be- 

kannten Gebaltes  durchgeführt.  Die  erhaltenen 

Zahlen  sind  in  der  folgenden  Tabelle  2  zu- 
sammengestellt. Zur  Verwenduntr  ^'el.mjrf e  eine 

Lösung  von  Natriumwolframat,  von  der  l  ccm 

0,0094  g  WOs  entsprach,  femer  eine  I^ösung 
von  Kallumbichromat.  welche  in  1  ccm  0.0100  g 

KsCrsOf  =  0,U0öI7  g  Cr«  0«  enthielt.  10  ccm 
der  KaliumbidbromatlSsung  verbraucbten  20,5  com 

n/lO-NatrinmtUosulfkt. 

Tabelle  2. 

B 
e 

Cr 

A  n- 

WO, 

An. 

Cr.O, 
WO, -(-Cr/), 

GcfuDdaii 
Cr,0, 

wo. 

•X 

K g K r f 

1 

0,1170 
0,0ti3fl 

0,lH0-2 

0,0686 0,1166 

■> 

0,117« o,ooH»; 
0,17it4 

o,(»!:i9 0,1 155 
3 

0,1034 
0,0419 0,1498 0.0480 

0,1012 
4 

0,1161 
0,0648 

0,1790 
0,0638 

o,nr.2 

5 
0,0578 0,0486 

0,0898 
0,0841 

0,1060 
0,0483 

0,0577 
6 

0,0668 

O^OSIS 
0,i0&4 

0,0895 0,0659 
7 

0,1158 0,0848 
0,0810 
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Die  angewandten  und  gefundenen  Werte 

•tlmmen  gut  mitt-iuander  überein.  Eis  wurden 
nunmehr  fiuitre  Wolfraiiistalilo  nach  ilit  sem  Ver- 

fahren untersucht.  Die  Chrom-  und  Wulfram- 

gehalte Bind  in  der  folgenden  Tabelle  8  wieder- 

gegeben. 
Tabelle  8. 

Naramor 
de* 

W Or w Cr 
% % % « 

1 
2 
8 
4 

4,8 
14,0 
14,0 
15,6 

7fi 

5,0 ».0 

4,84 14,0« 
13,95 
15,63 

.  4,47 

4,96 
5,05 

Bezüglich  des  Aufschlusses  der  Stalilproben 
set  noch  felgendee  benerkt:   Je  3  g  der  Probe 
wurdi-n  in  Porzell.mscliftli'ti  mi'hriiiJils  mit  ver- 

dünnter Salpetersäure  abgedampft  und  die  l{,ück- 
sttnde  zur  ZerstBrang  der  Nitrate  geglüht.  Der 

Anfsebluß  wurdf  soilann  mit  X.atriiiinsuiieroxyd 

(etwa  16  g)  im  Porzellan-  oder  Nickeltiegel 
vorgenonmen.  Nach  dem  Erkalten  wurde  dfo 

Srhiii>-l/<'  zunfichst  vorsichtig  mit  heißem  Wasser 
behandelt,  die  L5sung  delcantiert,  dann  Uber 

Asbest,  der  sich  in  einem  Platinkonua  befand, 

tiltriert  und  mit  heißem  Wasser  ausgewaacben. 

Beim  Eindampfen  des  Filtrates  fand  meist  reinb- 
liche Abscheidunc  von  Kieselsaure  statt.  Wenn 

noch  ungefähr  lüU  ccm  der  Lösung  Übrig  waren, 
wnrde  ̂ e  Kieeelsaare  &ber  Asbest  abflltriert, 

aiis!.'e\vasc1ien  nml  auf  250  ccm  aufpefiillt.  Von 

dieser  Lösung  wurden  dann  je  50  ccm  =  0,4  g 
Einwage  au  den  einzelnen  Analysen  yerwendet. 

ITervorf:ilu)l)en  sei  noch,  daß  für  die  Wolfram- 
bestimmuug  zun&chst  die  stark  alkalische  Lösung 

mit  SalpetersAure  angesäuert  nnd  dann  tropfen- 
weise mit  Ammoniak  bis  zur  Wiederauflösung 

der  beim  Ansäuern  ausgefällten  Wolframsaure 
▼ersetzt  wurde.  Fügte  man  dann  noch  einen 
kleinen  Ucberschuß  des  Ammoniaks  hinzu,  so 

trat  Abscheidung  der  nocli  L'i  l'"istcu  Kieselsäure 
ein.  Ein  kleiner  Rest  bliclj  jedoch  meist  noch 

In  LMung  und  wurde  daher  in  dem  Gesamt- 

gewicht von  W'olframsäure  und  Cliromo.xyd  mit- 
bestimmt. Der  Betrag,  bis  zu  welchem  dies 

der  Fall  war,  war  leicht  durch  Abrauehen  mit 
FlufJ,sflure  und  Schwefelsflure  zu  ennitttln.  und 

die  entsprechende  Korrektur  leicht  anzubringen. 

Das  angegebene  Verfahren  gestattet  bei  ge* 

nügender  Genauigkeit  die  Bestimmung  von  Wolf- 
ram neben  Chrom  in  Stählen  in  verhältnismäßig 

sehr  kurzer  Zeit  und  auf  sehr  einfache  Weise. 

Wie  gewinnt  und  verwei 

Von  Pb.  Kyer 

||ie  rtobtige  Verwendung  der  AbfaU>Bmail1e 
ist  eine  wichtige  Frage  beim  Emaillieren. 

Abfall  entsteht  überall  beim  Emaillieren,  und 
zwar  gliedert  sich  der  gesamte  Abfall  in  zwei 

Gruiiiien,  in  trockeru  n  und  nassen  .\hfall. 
Troekeue  Abfall-Emaille  nennt  man  die- 

jenige Emi^Ue,  die  man  dureh  Zusammenkehren 

der  trockenen  Emaille  auf  Auftragtischen,  Seha- 
bloniertischen,  kurz  überall  da  gewinnt,  wo  durch 

Auftragen,  Aufpuderu,  Abstreichen,  Abbürsten, 
Spritzen,  Rändern  usw.  Emaille  verloren  geht 
und  antrocknet  oder  trocken  liegen  bleibt. 
Nasser  Abfall  setzt  sich  aus  den  Kesten 

Emaille  zusammen,  die  In  Auftragsehisseln, 
Löffeln.  Scliab  n  usw.  ziirüekMi-iben  und  dann  in 

die  betrettenden  Gefäße  mit  Wasser  hinein- 

gewaachen  werden.  Aueh  angetragene,  nooh 

nicht  gebrannte  (iegensitände,  die  irgendeine  Be- 

schädigung erlitten,  werden  in  den  Gefäßen  ab- 
gewaschen und  80  die  Emaille  wiedergewonnen. 

Pas  erste  Erford-  rnis  zur  richtigen  Ver- 
wendung des  Abfalles  ist  die  strenge  Scheidung 

der  Abfall-Emaille  nach  Farbe  und  Gattung.  Bei 
der  troe.k.  ni-n  .\bfall-Hniaillf!  hält  man  sich  ver^ 

schieiicne  Holzkasten,  je  einen  für  Gruniigiasur, 

WeiUglasur,  Idaue  Glasur  usw. ;  man  achte  genau 

darauf,  daß  aueh  stets  die  AbfaU^Emaille  in  den 

idet  man  Abfall-Emaille? 

in  Hannover. 

Ar  rie  bestimmten  Kasten  geworfen  wird.  Einen 
Kasten  muß  man  zur  .Sammlung  von  Abfall  aller 

Art  halten,  da  es  häutig  nicht  möglich  ist,  den 

Abfell  mehrerer  Glasuren  genau  auseinander» 
zuhalten.  Dann  gibt  es  auch  Gla.suren,  deren 
Anwendung  so  vereinzelt  ist,  daß  sich  ein 

eigener  Kasten  für  deren  Ahifoll  aldit  lohnt. 
Solcher  AbiUl  wird  nnbekUmnert  um  Farbe  nnd 

Gattung  zusammengeschüttet. 
Genau  in  derselben  Weise  verfllhrt  man  bei 

der  Sammlung  von  nassem  Abfall.  Man  hBlt 
sich  Geflße.  in  die  man  die  einzelnen  Sorten 

von  Emaille  durch  Ausleeren,  Ausspülen,  Ab- 
wasehen  bringt.  Aueh  ein  OefBfi  zur  Auftiahme 
von  Emaillen  aller  Art  gehört  dazu. 

Wahrend  sich  der  trockene  Abfall  von 

Enalllen  In  der  elDfisehsten  Welse  sammeln  laßt, 
ist  die  Gewinnung  der  Emaille  aus  dem  nassen 

Abfall  weit  schwieriger  und  verlangt  viel  größere 

Sammelgefhße,  weil  der  letzere  nur  unter  Zu- 
hilfenahme Ton  Wasser  erhalten  werden  kann. 

Die  erste  Bedingung  zur  Erleichterung  des  Ver« 
fahrens  ist,  daß  man  sparsam  mit  dem  Wasser 

umgebt,  man  also  zum  Abwasdien,  Abspfilen 
usw.  nur  so  viel  Wa.sser  verwendet,  wie  un- 

bedingt notwendig  ist.  in  den  Gefäßen,  die 

Eoudlle  und  Wasser  eathalteaf  muß  man  nun 
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trachten,  auf  möglichst  billige  und  schnellste 

Weise  eine  Tremraiiif  zu  vollfBlireo.  IM«  eln- 

fMhstOi  aber  auch  <lie  lantrwii  r'iL'sV  Art  ist  die, 
dafi  man  die  mit  nasser  Abfall-Emaille  gefiUlten 
Gefäße  einfach  so  lange  it«hen  läfit,  bis  die 

Emaille  sich  abgesetzt  hat,  dann  das  Wasser 
abschöpft,  die  abgesetzte  Emaille,  die  Ja  Immer 

noch  Wasäer  enthJllt,  in  besondere  Gefftße  brinprt 

and  dieselben  ftnf  den  Ofen  oder  eim-n  lulürn 
Kanal  stellt,  wo  nun  der  letzte  Beat  Wasser 
verdampft. 

Diese  Art  der  TrennoBg  tob  Emaille  und 
Wasser  laßt  sich  nicht  überall  durchführen, 

weil  es  meistens  an  Platz  fehlt,  man  trachtet 
deebalb  in  der  Pnxis  sehneller  zum  Ziele  zu 

gelangen.  In  einzelnen  Werken  bedient  man  sich 

der  Zentrifogeji,  im  allgemeinen  aber  verwendet 
man  mit  VevMl  be> 
sondere  Flltrler- 

gefaße.  Ein  prak- 
tischer Filtrier- 

apparat ist  in  neben- 
steh(nder  Abbil- 

dung dargestellt. 
In  einem  darch 
einen  Blechmantel 

A  gebildeten  Oe- 
fll0  I  ist  ein  trieh- 
terftrinipcs  Filter 

B  «18  Tuch  ange- 
ordnet. Letzteres 

Iftßt  das  Wasser 

durch,  wahrend  die 

Emaille  zurttclc- 
blelbt.  Das  filtrierte  Wasser  ist  nie  lilar,  son- 
di'rn  enthalt  stets  noch  Emaillf.  Man  schließt 

deswegen  an  das  ßefaß  I  noch  ein  zweites  glei- 
ches Öefäß  II  an,  in  welches  das  noch  Ehnaille 

enthaltende  Wasser  durch  die  Röhre  a  abfließt. 

In  diesem  wird  das  Wasser  noch  einmal  filtriert 

nnd  der  letzte  Rest  Emnllle  gewonnen.  IMe 

Em.iilli-  wird  aus  dem  Filter  hf rausirckratzt  und 

vor  ihrer  weiteren  Verwendung  abgetrocicnet. 
Die  troekenMi  AbfUI-BuUlen  koouMn  nun 

auf  die  verschiedenste  Art  zur  weiteren  Ver- 

wendung. In  Fabriken,  die  sieh  mit  der  Her- 
stellung von  Schablonenschildern  beschäftigen, 

gibt  es  durch  teilweisos  Abblirsten  der  trockenen 

Emaille  von  dem  Scliilii  frroße  Mengen  Abfall- 
Emaille.  Wird  uuu  Sorge  getragen,  daß  sich 
die  abfallende  Bnaille  in  einem  sauboren  Kasten 

sammelt,  so  braucht  diese  Emaille  nur  mit 

Wasser  angerührt  zu  werden,  um  ohne  weiteres 
▼OB  neuem  gebrsBoht  werden  sn  können.  Die 
bdn  Pudern  von  Schildern  abfallende  Emaille 

kann,  nachdem  sie  mit  Salpetersäure  und  Wasser 

mebreremal  gewaschen  und  wieder  getrocknet 
worden  Ist,  sneh  snn  weiteren  Padem  benatzt 

werden.  All>'  anderen  .Mifall-Emaillen  aber,  ob 

sie  nun  trocken  oder  naß  gewonnen  worden 
sind,  müssen  vor  Ihrer  weiteren  Verwendung 

noch  einmal  darohgesolimolzeu  werden.  Atn 
häufigsten  gibt  man  einen  gewissen  Prozentsatz 

von  Abfall-Emaille  einer  frischen  Mischung  vor 
dem  iSohmelzen  zn.  Diese  Menge  soll  nieht 
melir  als  20  ausmachen,  auch  muß  man  genau 

Sorge  tragen,  daß  stets  gleiche  Sorten  zu- 
sammengenriseht  werden.  8o  darf  z.  B.  sn 

einer  frischen  Grundgla^^unnischiing  nur  Abfill- 
grund  und  zu  einer  Blaumischung  nur  AbfaUblau 

gegeben  werden. 
In  manchen  Fabriken  setzt  man  alle  .Abfall- 

Emaillen,  ob  Abfallgruad,  Abfallweiß,  AbfaUblau 
usw.,  der  fHsehen  Orundglasumischung  zu.  weil 
man  der  Meinung  ist,  daß  die  Grundglasur  alles 

vertragen  kann.  Dies  ist  jedoch  eine  falsche 

Ansicht,  denn  es  gibt  keiuu  Glasur,  die  empfind- 
licher ist,  als  die  Grundglasur,  VOn  deren  Rein- 

heit und  gutem  Ausfall  die  ganze  weitere  Fabri- 
kation abhängig  ist.  Wird  einer  Grundglasur 

z.  B.  Abfallweiß  zugesetzt,  so  wird  dl«  CHamr 

hierdurch  zinnoxydhaltii.,'  und  gibt  beim  Ein- 
brennen unbedingt  Blasen,  weil  der  Kohlenstoflf 

des  Eisens  reduzierend  auf  das  Zinnoxyd  wirkt. 
\ii(:h  die  atnlereii  .\bfall- Emaillen  sind  der  (Jrund- 

glasur  nicht  zuträglich  j  nur  Abfallgrund,  der 
dureh  besonderes  Sammeln  gewissenhaft  ge- 

wonnen ist,  schadet  der  Grundglasnr  nicht. 

Abfallweiß  einer  frischen  WeiUglasurmischung 
zuzusetzen,  ist  nur  dann  angängig,  wenn  man 
die  Weiß^lasur  nicht  als  Deckginsur  gelirauchen 

will.  Bei  Weiß,  das  noch  einen  zweiten  Weiß- 

Überzug  erfordert,  bei  einer  weißen  ünterglasur, 
auf  die  noch  eine  farbige  Ueberglasur  kommt, 

bei  Weiß  für  Spritzflecken,  bei  einer  grauen, 

bei  einer  elfenbein-  oder  cremefarbigen  Glasur 

kann  man  nehr  wohl  Us  zu  SO'fo  AbfallwelB 
zugeben,  .\iich  blaue  Glasuren  können  auIW'r 
ihrem  eigenen  Abfall  Abfallweiß  vertragen,  falls 
die  Blauglasnr  anf  dne  Grundglasnr  und  nicht 

direkt  auf  Eisen  aufgetragen  wird.  Zu  Braun 
und  Schwarz  können  Abfall-Emaillen  aller  Art 

stets  verwendet  werden,  ja  die  großen  Gescbirr- 
fabrlken  stellen  ihr  Randerschwarz  und  Binder^ 
braun  nur  aus  Abfall-Emaille  her.  Man  schmilzt 

zu  diesem  Zwecke  Abfall- Emaille  mit  etwa  2ü  »/o 
Bora.x  und  den  entsprechenden  Oxyden  ein. 

Die  richtige  Verwendunir  der  .\bfall-Eniaille 

stellt  für  jede  Fabrik  einen  nicht  zu  unter- 
schätzenden Gewinn  dar,  wahrend  der  unrich- 

tige und  t:edaiikeii!(Ke  (Jebrauch  die  (inclle 

großen  Aergers  und  Mißerfolges  sein  kann. 

XL.»! 
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Zuschriften  an  die  Redaktion. 

(Für  die  nttr  4lcMr  Rskrlk  erMfaelnendea  Artikel  nternlmiiii  die  KudiMam  Mm  Varunroilwic^ 

Ein  Rekuperativ-Kupolofen. 

In  Nr.  33*  briugeu  Sie  eineo  Bericht  Uber 
«inen  R«lrapenitiT- Kupolofen.   Di«  ganse  Ein- 
richlunp  cnsdioint  mir  unj^ofHhr  so,  wie  wenn 

man  eine  Windmühle  mit  einer  Dampfmosohine 
antreibt;  denn  loh  luoin  midi  b«im  b6at«n  Willen 

nicht  TOD  den  ErsponÜMen,  die  dieser  Ofen 

bringen  soll,  Uberzeugen. 
Die  LuftvorwKrmung  ist  von  Ledebur,  wie 

Sie  ja  selbetscli  reiben,  filr  nutzlos  erklärt  worden, 

mi'l  zwnr  mi\  Riu'ht.  Man  strebt  danach,  im 
Kupulufen  eine  reine  Kohleosäurererbreonung 

au  eraielen,  da  man  hieibel  dfo  fUtrkste  Hits»* 

entw^icklung  erhält.  Icdo  Knlilennxydverhrennunp 
ist  als  unvollkomiiien  zu  bezeiohneD.  Der  einzige 
Weg,  auf  jeden  FVül  KoMeneKarevetbreonung  au 
hekommei).  iVt  das  Konzentrieren  der  Schmolz- 

aone  sowie  die  KiafUhruog  toq  genau  berechneten 

Wtndmengen  in  dieaelb«.  Fuhrt  man  au  wonig 
Wind  in  den  Ofen  ein,  ao  tritt  die  unvoUkommon« 

Verbrennung  ohne  weiteres  ein,  da  die  Sauer- 
atofftefle  des  sugefUhrten  Windoo  nicht  fUr  den 

Kohlenstoff  dos  Koks  ausreichen.  Die  Windmengen 
lassen  sieh  ahor  genau  berochnon. 

Richtet  man  nun  da»  DUseusystum  su  ein, 

daS  dondi  den  feetgelegten  Qu«nohnitt  bei  be> 
stitiimter  Winddnickhßhe  stets  nur  das  gleiche 

Windquantum  eintritt,  so  ist  die  Verbrennung  zu 
KtMensSure  fllr  die  ganae  Daner  dee  Schmelaeas 

garantiert,  vorausgesetzt  ,  daß  die  Temperatur  de« 

eintretenden  Windes  die  gleiche  bleibt. 
EnHbme  loh  nunmehr  den  Wind,  ao  wird 

sicli  das  Vohmien  desselben  vergrößern  und  zwar 
wUrde  es  bei  etwa  200  Grad  annähernd  doppelt 
so  grofi  sein.  In  diesem  doppelten  Volumen 
Wind  ist  aber  nur  «btnsoriel  Sauerstoff  vor- 

handen, wie  im  nicht  vorgewärmten  Wind.  Knt- 
weder  vergrößert  man  nunmehr  die  DUsen,  um 
dan  To^wÜrmtan  Wind  In  reiohlioherero  Mafia 
«iatreton  zu  hisson,  ddor  man  erlii5l)t  den  Go- 

bttsedruuk  um  das  Doppelte.  Letzteres  bedeutet 
enormen  Kraftreriust  am  Oebllse,  dessen  Kosten 

höhor  oiiizii';rhiitzr>n  .sind,  al.s  clor  Nutzen  der 

Vurwärnmng.  Erweitert  mau  jedoch  die  DUsen, 
so  geht  man  Gefahr,  dafi  man  nicht  das  richtig« 
Verhältnis  trifft,  da  die  Windvorwärmung  stets 
schwanken  wird  und  niobt  nur  von  der  Eintritts- 

temperatur des  Windes,  sondern  auch  von  dessen 
Feuchtigkeit  abhKngig  ist 

Des  weiteren  liM/weiflo  loh  sehr,  daß  ilurch 

die  Abgase  des  KupoluTens  oder  durch  Strahlung 
des  Mau«rw«rkee  des  Of«os  auf  ein«  nur  nenneas* 

wette  Temperatur  Toigewärmt  werden  Icann. 

•  S.  1201. 

Der  Wind  streicht  mit  solchar  Geschwindigkeit 
an  dan  OberflHohen  vorOber,  dafi  er  sich  nur  um 

wenige  Grad  vorwärmen  kann.  Es  ist  leicht 
auszurechnen,  welche  Wärme  abzugeben  ist^  um 

den  Wind  zum  Betrieb  dee  Kupolofens  vonu- 
wärmen.  .ledenfalls  genügt  die  Temperatur  der 

Gichtgase  eines  normal  betriebenen  Kupolofois 

hierzu  nicht. 
Ich  sproflio  mir  eine  gewisse  Berechtigung 

zu,  rfjis  Thenui  der  Wlniivorwärniung  im  Kxipol- 
ofonbau  berUhron  zu  dürfen.  Sie  führen  nämlich 

den  Kupolofen  d«r  Finna  Kooh  ft  Kaaaabaum 

in  ff;uin(i\-pr  an.  Dio-jpr  r»f(.ri  ist  von  mir  er- 
funden imd  konstruiert  worden  und  hat  mir  als 

Versvohsobjekt  für  die  WindvorwKrmnng  gedient. 

Ich  gehe  heute  zu,  daß  ich  mich  soincrzoit  von 

vollständig  falschen  Schlüssen  leiten  ließ,  denn 
ein  Vorteil  ist  bei  diesem  Kupolofm  doroh  die 

Windvorwärmung  nioniahs  orreiclit  worden.  Dafl 
der  Ofen  gut  und  rationell  arbeitete,  war  nicht 

der  Windvorwärmung  anzurechnen,  sondern  ledig- 
lich dem  damals  von  mir  zuerst  angewandten 

genau  berechneten  DUsonsystem  mit  tiefliegen- 
der, begrenzter  Sohmelzzone.  Ich  glaubte  auch 

die  ente  Zeit,  dafi  der  Ofen  wiifclioh  mit  vor- 

gewärmtem  Wind  arbeite,  da  der  W'indmantol 
des  DUsensystenis  eine  ziemlich  hohe  Temperatur 
annahm.  Messungen  im  eigentlichen  Windstrom 

ergahen  jcdceli,  daC  dieser  vorgewärmte  Wind- 
mantel nur  einige  Grad  abgab,  auch  die  Ver- 

suche, vermittelst  Rippenrohre,  durch  welche  die 
heißen,  abströmenden  Gase  gesaugt  \vur<l»i),  den 
Wind  vorzuwärmen,  hatten  keinen  Zweck.  Heute 

bin  ich  ein  Gegner  der  Windvorwärmung  und 
zwar  aus  voller  U«b«ra«ugting,  da  ai«  k«{nen 

Nutzen  bringt,  sondern  nur  die  Anlage  verteuert. 

Nun  noch  einige  Wort«  zu  dem  Ofen  ̂ System 

Baillot*.  Nach  Ihren  Angaben  ergab  die  Unter- 
suchung des  Gasgeniischös  8  »o  Kohlensäure, 

11,5  o/t  Sauerstoff  und  2,5  o/»  Kohlenoxyd.  Es 
wäre  mir  höchst  interessant,  zu  erfahren,  wie 
sich  der  Erfinder  des  Ofens  das  Zustandekommen 

dieses  Gasgemisches  erklärt.  Vor  allem  wäre  es 

fUr  mich  interessant  zu  erfahren,  wie  das  Ver- 
hältnis des  Stiolutoffes  zu  diesem  Gasgemisch  ist. 

Ferner  wäre  es  sehr  interessant,  zu  erfahren, 
welche  Art  Gebläse  fUr  diesen  Zweck  benutzt 

wird.  Ein  Kaps«igebläse  ist  infolge  der  un» 
reinen  Gase  imsgesdilosscn.  Auch  dürfte  die 

Höhe  der  Temperatur  dos  Gases  fUr  das  Gebläse 
nicht  geeignet  erscheinen. 

Ho,  nr  nian  zu  dorartigen  komplizierten  Ver- 

änderungen im  Kupolofenbetrieb,  wofUr  ja  eigent- 
lioh  kein  Bedttrfbia  vorliegt^  sdireitet,  wäre  es 
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wttosebemwert,  eine  wiMenBohefUiohe  BegrOn» 
düng  vorzulegon.  Vielleiclit  veranljwKen  diese 
ZeUen  Besitzer  dieser  Oefen,  ihre  Erfabnugen 
an  dieBem  Appuat  au  TwOffeDtliolien. 

Gerl  JMn,  Giefieiei*lQgenienr,  HannoTer^List. 

Der  Analebt  des  Herrn  Binaendeia,  dafi  durch 

dio  besfhriobene  Vorrinlitnng  dor  GohliLsowind 

nicht  auf  200"  (J.,  welche  Zahl  Hr.  Rein  seinen 
Annahmen  «ugrande  l^rty  voigewilnnt  werden 

könne,  >itininipn  wir  v<illst'inilip  hei.  Eine  sok-ho 
hohe  Windteinperatur  muß  unbedingt  zu  starke 

KoUenoxydbildong  veninlaeeen:  wir  glauben  da- 
her auch  nicht,  daß  bei  dem  von  uns  erwühnton 

Ofen  von  Koch  &  Kassebaum,  als  dessen  Erfinder 

■ich  der  Herr  Einsender  zu  erkennen  gibt,  eine  sol- 

che V'orwürmung  des  Windes  beabsichtigt  worden 
ist.*  Wühl  aber  dllrfte  die  Einrichtung  genllgen, 

um  den  Wind  auf  70  bis  80*  C.  zu  bringen. 
Sobon  dvrob  eine  solohe  Windtemperatur  ist  ee 

mSglich,  wie  die  Erfahrung  lehrt,**  das  KaItbIa.son 
der  vor  den  Düsen  hängenden  Schlacke  zu  be- 
sebrVnken  nnd  daduroh  aowobl  dem  Sobmelser 

seine  Arbeit  zu  orloichtorn  als  auch  don  Oppn- 

gang  gleichmäßiger  zu  gestalten.  Die  Vorteile 

Uegem  alao  niobt  auf  dem  Gebiet  der  Koks- 
erspamis,  die  zwar  Hr.  Baillat  selbst  al»  wesentlich 

für  sein  System  anfuhrt,  die  aber  jedenfalls  ver- 
biQtnismllflig  gering  i.st,  Kondom  in  der  P/rhöhung 
der  Sohmelxleistung. 

Daß  man  danach  strebt ,  im  Kupolofen 

möglichst  eine  annähernd  vullstäudige  Vorbron- 
nung  SU  enelidien,  wird  aUgemein  anerkannt 
ebenso  das  SohädÜrho  eines  starken  LuftUbnr- 

Bcbusses.  Bekanntlich  aber  erheischt  jede  che- 
misdbe  Reaktion,  wenn  sie  in  kuner  Zeit  yer> 

•  Wfe  uns  Hr.  Kein  naehtillgHcb  mitteilt, 
betrug  die  bei  Koinoni  Kupolofen  Hannovera  obne 
Einbau  besonderer  Apparate  erreidlte  firwttnnung 

des  Windes  etwas  Uber  20  bis  26*. 
Änmerk.  der  Redaktion, 

•*  YeigL  .Stabl  und  Eisen«  1904  Nr.  19  &  1183. 

laufen  soll«  einen  Uobeisdiufi  des  Reaktions- 
mittols.  Ob  .sich  daher  ein  für  allemal  fUr  einen 

bestimmten  Kojusats  die  Windmenge  vorher  bo- 
reobnan  liilt,  balten  wir  für  mehr  als  fraglich, 
da  das  Verhalten  des  Koks  im  Ofen  nicht  allein 

von  seinem  (Jnbalt  an  Feuchtigkeit  oml  Asche 

abhüugl,  sondern  auch  durcii  seine  physikalischen 
Eigenschaften  bedingt  wird,  d.  b.  dnroh  seine 

Dichte  und  Stdrkgrößo.  Kine  vollständige  Ver- 

brennung ist  mit  um  su  geringerem  LuftUber- 
sefaull  SU  erreioben,  je  diobter  nnd  groflstllekiger 

der  Kok.s,  je  reichlicher  die  Windvorteilung  und 

je  geringer  die  Spannung  der  Luft  im  Verbren- 
nungsraume  Ist.  Je  diobter  aber  der  Koks  ist, 
desto  höher  wird  man  auch  mit  dor  Vorwärmung 

des  Windes  gehen  können.  Diese  Verhältnisse 

sind  jedenfalls  bei  der  Beurteilung  der  vom  Herrn 

Einsender  angefUbrten  DBseneinriehtnng  au  be> 
rUeksiclitigen. 

Uebor  die  Höhe  der  Schmelz/one  eines  Kupol- 
ofens und  die  Vorteile  einer  oberen  DUsenreihe 

ist  schon  viel  verhandelt  worden,  ulme  daß  man 

zu  einheitlichen  Ergebnissen  gekommen  ist. 
Dem  Wunsobe  des  Herrn  Einsenders,  duroh 

VerKffentlichung    von   Betriebs i'rrahrun^M->n,  die 
möglichst  frei  von  einseitigen  Ansichten  sind, 
seitens  der  in  der  Praxis  stehenden  GieOetel> 

Ingenieure  Uticr  die  obigen  Punkte  größere  Klar- 
heit zu  schailau,  schließen  wir  uns  daher  toU 

und  ganz  an.* Bezüglich  der  Anfragen  dos  Hrn.  Rein  Uber 

das  Zustandekommen  des  Luft-  und  Gas^'emiHcbes 

in  der  Leitung  vom  Kupolofen  zum  üobläse  so- 
wie über  den  Ofen  System  Baillot  selbst  aind  in 

der  dem  Referat  iqgninde  liegenden  Original- 

abhandlung  des  nG^nie  Civil*  keine  woiioron  An- 
gaben gemacht»  C.  O. 

*  Einen  Beitrag  au  der  Frage  der  richtigen 
DQsenabmessung  unter  ßorlicksichtigung  dos 

Eisenabbrandes  im  Kupolofen  hat  uns  Hr.  Heiu 

bereits  in  Aussicht  gestellt  und  hofifen  wir  den- 
selben baldigst  unseren  Leeem  zur  Kenntnis 

bringen  su  k<fnnen.       Anmerk.  dar  BuMAivuk. 

Die  Mitteilungen  Ober  die  VeieuobemitTersohie- 

donen  Schamotten,  welche  dor  in  ,Stalil  und  Eisen" 
1907  Nr.  15  S.  521  wiedergegebene  Aufsatz  enthält, 
sind  sehr  interessant.  Dieselben  sfaid  mit  vier 

verschiedenen  Mieohnngen  feuerfester  Materialion 
angestellt  worden,  welobe  nach  vier  verschiedenen 

Herstellungsarten  geformt  und  viermal  hinter^ 
einander  gebrannt  sind.  Die  Gegenüberstellung 

der  Ergebnisse  diosor  Versuche  zeigte,  daß  sielion 

Proben  von  24,  also  29o/o,  nach  viermaligem 
Brennen  eine  geringere  Festigkeit  seigten,  ab 
nach  dem  ersten  Brennen,  dafi  16  Proben  von 

24  nach  viermaligem  Brennen  an  Druckfestigkeit 

suganonunen  hattni,  und  dafl  der  Unteisobied 

Ueber  Druckfesdgkeii  von  Schamotieo. 

bei  einer  Probe  von  24  neoh  viermaligem  Brennen 
nur  unbedeutend  war. 

Die  letatoren  17  Proben  entepreohen  71  */• 
der  Geaamtprobeo.  Dataua  folgt»  daß  es  den  Fa- 

brikanten feuerfester  Steine  möglicli  ist,  solche 

mit  verschiedener  Druokfeet%keit  hereustellen, 

und  e.s  dürfte  doob  woM  ihre  Aufgabe  sein,  die 

Mischung  der  Materialien  und  die  Art  der 
Herstellung  so  auszuwählen,  daß  die  vorlangten 

Steine  auch  der  verlangten  Dtuckfestigkeit  ent- 

sprechen. Steine  mit  einer  hestiiiniiten,  ihm  notwendig 

erscheinenden  Druckfestigkeit  aber  zu  erlangen, 
ist  der  Verbraudier  derselben  beim  Baue  von 
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s.  B.  steinernen  Windorhit  zorn  go/wungen, 

wenn  er  sieh  vor  groOoin  Schaden  bewahren  will. 
Bei  stoinemen  Winderhitzern  von  30  m  und  mehr 

HChe  bütriigt  der  Dniok  auf  die  untersten  Steiii- 
lagen  dos  Mauerwerkes  7  kg  f.  d.  (jcm,  und  wenn 
der  Unterbau  uiuht  au»  Guitoison,  sondern  auch 

aus  feuerfesten  Steinen  hergestellt  ist,  so  b«tf|gfc 
dor  Druck  auf  powisso  Steine  in  (iomsolben  bis 

zu  12  kg.  Bei  zelmfuuher  Sicherheit  müssen  also 

diese  feuerfeaten  Steine  der  untonton  Lagen  des 
Mauorworkos  mindest onn  70  kg  Dniokfestigkeit 

haben  und  die  Sl«ine  an  gewissen  Stellen  dos 
Untorbnues  mindestens  120  kg. 

Dio  Itoidon  Steine,  von  welchen  in  „Stahl 

und  Eison"  1906  Nr.  7  Seite  301,  zweite  Spalte, 
Zeile  11  Ton  oben  u.  f.  die  Hede  ist,  beweisen, 
daft  die  Diohtigkoit  der  feuorfoKlon  Steine  für 

ihre  Verwendung  im  (Je-stell  eines  Hocbofons 

d4u:li  vun  gruUor  Wichtigkeit  ist  fUr  den  Wider» 
stand,  weldian  sie  d«n  Einwlrkuiig«!!  flüssiger 
Schlacken  bieten  können.  Diese  Steine  waren 

dem  Schreiber  dieser  Zeilen  seinerzeit  von  Hrn. 

E.  Cramer,  in  Firma  Chamlsohes  Laboratorium 

für  Tonin'ln.strio  Prof.  Dr.  H.  SsgOT  E.  Cnuner 
iu  Berlin,  giltigst  Uheriaflsan. 

Eis  dOrfte  unsweifelhaft  sein,  daß  bei  feoer- 
festen  Steinen ,  aus  don.solbon  Robmatorialien 

heq^estelit  und  bei  denselben  Temperaturen  go- 
bnumt^  ein  Verhältnis  swiscben  Dichtigkeit  und 
Druokfestigkeit  boatehtb 

Die  l'\il)riken  feuerfester  Steine  haben  sich 

wiederiiolt  —  mündlich  und  schriftlich  —  beklagt, 
dafi  seitens  dor  Verbraucher  zu  hohe  Anforde- 

rungo:i  \  i  rgosch rieben  würden.  In  Zeiten,  in 

woh'hon  einer  Fabrik  Aufträge  fehlen,  ist  die 
Wahl  für  dieselbe  gewiß  peinlich,  entweder  den 
Auftrag  fahren  lu  lassen,  oder  mit  dwnsdben  die 
Sorge  zu  ilbomohmon,  <loii  für  i!)ro  Fabrik  nicht 

mit  Sicherheit  zu  erreichenden  Anforderungen 

genügen  an  kOnnon. 
Da.s  Hut  ton  -  Technische  Bureau  Fritz  W. 

LUrmanu  glaubt  deshalb,  den  Fabriken  Vor- 
lohriften  Uber  die  Eigensohafton  der  au  liefamden 

Steine  nicht  maolien  zu  sollen.  Dan  Anfragen 

zur  Lieferung  von  feuerfesten  Steinen  werden 
von  demselben  Zeichnungen  und  Verzeichnisse 
Uber  Maße  und  Zahl  beigegeben  und  wird  die 

Fabrik  geboten,  aiißor  dem  1 'reise  anzugeben: 
1.  welcher  Nummer   der  Segerkegel   ihro  zu 

liaferaden  Stoine  antspredhen  warden; 

2.  welche  Druckfestigkeit  dieedben  haben  wer- 

den, und 
8L  wie  sich  das  Yolumeo  der  Steine  bei  wieder- 

holtem Bronnen  und  Erkalten  gestaltet. 

Die  letatere  Eigenschaft  der  Steine  ist  eben- 
falls fBr  deren  Verwendung  in  steinernen  Wind- 

erhitzern, wie  viele  Vorkommnisse  bewiesen 

haben,  von  weittragender  Bedeutung. 

Berlin,  im  September  1907. 
Frita  W.  LürmaHm. 

Mitteilungen  aus  dem  Eisenhflttenlsboratorium. 

Der  Autolyutor. 

Mebr  und  mcbr  bricbt  .sieb  die  Krkenntnis 

von  der  Wichtigkeit  der  Ua«unalyse  zur  Kontrolle 

von  Feuerungen  und  sur  Ueberwaohtmg  einer 

E 

U 
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Abbildung  1. 

TvimIkx  t (Mbnis''ber  Vorbrotituingspro/.e.sse  Halui. 
In  den  let/.lou  Jahren  sind  «laher  Apparate  kou- 

«traiert  worden,  wetobe  selbattStig  den  Gehalt 
einzelner  Gasbestandteile  ermitteln  und  auf- 

zeichnen. Eine  vun  deu  bisher  Ubiiclien  Appa- 
raten abweichende  Konstruktion  eines  solchen 

Apparates  zur  fortlaufenden  Holbstlütigen  Gas- 

unter»uchung  mit  beständig  sichtbarer  Aufzeich- 
nung haben  R  Straohe,  R.  Jahoda  und 

U.  (i  6  n  z  k  e  n  (Wien)  erfunden.*  Das  Wesen  der 
Vorrichtung  erläutert  beistehende  sohematische 
Skizze.  Kl  und  Kt  sind  zwei  Kapillarrohre,  die 
mit  den  DIfferentialraanometem  Mi  und  U»  kom- 
munizIoroD.  In  dem  von  Ki  zu  einer  Sangpumpe 

führenden  Abloitungsroiire  ist  ein  Regulierhahn  H 

angebracht.  Saugt  man  Oaa  durch  die  Kapillare 
Kl,  so  stellt  .sich  im  Manometor  Mi  ein  bestimmter 
Druokuntenichied  ein.  Das  auigesaugte  Gas  tritt 

bei  B  ̂ n  und  durohstrriolit  auch  die  Kapillare  Ki; 

i.st  (iioso  [;l(>ir  h  lang  und  weit  wie  Ki,  sn  mufl 
auch  der  Druckmesser  Mi  denselben  Ausschlag 

zeigen  vrie  Mi.  Absorbiert  man  jedoch  auf  dmn 

Wege  von  Kj  zu  Kj  durch  die  Absorptions- 
gefäfie  Ai  und  At  irgend  einen  Bestandteil  des 
Gases,  so  wird,  wenn  mit  Hilfe  des  Hahnes  H  in 
Kapillare  Ki  dor  Gasdurchgang  konstant  gehalten 
w  ird,  durcb  Kv  in  der  Zoitoiniioit  eine  größere 

tiiujinongo  treten  niUssen.   Die  durch  Kt  tretende 

*  aZ.  fOrGbem.  Appamtenkvnde'  1907,  2,67. 

Digitized  by  Goo<;{le 



2.  Oktober  1907. Stahl  und  Eiien.  142& 

Gasniengt)  vergrößert  hIcIi  ent^spreoliend  ilirerii 

Gehalte  an  absorbiorbaren  Bostiinrltflilon,  dein- 

ontHprechend  wird  auch  der  Ausscblug  des  Mano- 
meters M<  größer.  Der  .Ausschlag  am  Manometer 

Mt  zeigt  also  direkt  den  Gehalt  cinos  Oa-sivs  an 
nbsorbiorbaren  Bestandteilen,  z.  B.  KohleDsiiure, 

an :  eine  empirisch  geeichte  Skala  am  Manometer 
gestattet  dann  direkt,  das  betreffende  Gas  in 

Prozenten  abzulesen.  Bei  der  praktischen  Auh- 
fUhrung  do6  Apparates  (siehe  Abbild.  2)  ist  der 
Hahn  H  durch  einen  Helbsttätigon  Regler  ersetzt, 
ferner  sind  zur  Beseitigung  von  Feuchtigkeit  und 

Staul)  dem  .\ppurat  Einrichtungen  zur  Trocknung 
und  Filtration  vorgeschaltet.  DieTrockonapparulo 

sind  die  flaschonartigon  Behälter  links  am  (ie- 
hilusa,  das  breite  MetallgefäC  rechts  im  Gehiiuso 

ist  der  Druckregler.    Ist  der  Apparat  einmal  ein- 

Abbildun^  2. 

Schnelle  Nickelbestimmung  im  Stahl. 

Hat  man  Nickel  im  Stahl  zu  bestimmen,  so 

rührt  die  Aethermethodo,  namentlich  wenn  man 

sie  nochmals  wiederholt,  hei  <lor  Scheidung  von 

Nickel  und  Kisen,  zu  sehr  guten  Rosullaton;  si"« 
nimmt  aber  ziomli(;h  viel  Zeit  in  Anspruch.  Bei 
Erzen  ist  die  Methode  nicht  anwendbar  und  man 

ist  auf  mehrmals  wiederholte  Eisenftillung  ange- 
wiesen, da  leicht  Nickel  vom  KisonniederHchlagu 

zurückgehalten  wird.  George  T.  Dougherty* 
will  diese  mehrmalige  Fällung  durch  Erzeugung 

einer  großen  Ammonchlori«lmonge  vormoidim. 

Man  1  g  Stuhl  in  15  ccm  Salpoturxäure 

, — ^ 

Abbildang  S. 

g«utollt,  so  können  die  Untorschiodo  im  Guhnlto 
de.s  Gases  jederzeit  an  der  mittleren  großen  Skala 

abgelesen  werden.  An  den  .Apparat  kann  nav.h 
Belieben  ein  Registriorwork  angeschlossen  worden 
oder  nicht.  Zu  diesem  Zwecke  hat  der  Auto- 

lysator  zwei  RohranschlUs.so,  die  mit  dem  in  Ab- 
bildung 2  ganz  am  linken  Ende  slohonden  Riv 

gislrntor  verbunden  werden.  Abbildung  3  zeigt 

die  genauere  Einrichtung  des  letzteren,  (ias 
tritt  in  die  untere  MetuUdose,  treibt  das  Wasser 
in  die  Röhre  O  und  hobt  dadurch  einen  Schwim- 

mer W,  der  eine  Feder  trägt.  Die  Feder  notiert 
fortlaufend  den  Stand  des  Schwimmers  auf  einer 

sich  drehenden  Trommel  X.  Der  Autolysator 
eignet  sich  zur  Kontrolle  von  Kesselfeuerungen, 

Generatorfeuerungen,  Saug-,  Kraftgas-  und  lialb- 

wassergOHunlagen.  Der  .Apparat*  ist  sehr  ein- 
fach in  seiner  Konstruktion,  die  Aufzeichnungen 

geschehen  sofort  und  sind  stets  siclitbar.. 

*  Zu  beziehen  von  den  Verein.  Fabriken  fiir 
Laboratoriimisbedarf  in  Berlin. 

(1,2  spez.  Gew.)  und  kocht  1  Minut«.  Nun  gießt 
man  die  Stahllösung  in  eine  fertige  hoiOu  liösung 

von  75  g  Ammonchlorid  in  270  ccm  Wasser. 

Wenn  nötig,  setzt  man  zur  Klärung  etwas  Salz- 
säure und  dann  tropfenweise  Ammoniak  zu,  bis 

die  Lösung  zwar  klar,  aber  so  ilunkel  ist,  daß 

man  nicht  mehr  hindurchsehon  kann.  (Untor- 
oder  IJeber-Neutralisation  kann  das  Resultat 

stören.)  Man  kUhlt  schnell  mit  Wa.sHor  ab,  füllt 

in  eine  500  eem-Flasche,  setzt  öO  ccm  Ammoniak 
(0,90)  zu,  schüttelt  und  füllt  auf.  Man  filtriert, 

entnimmt  dem  Filtrat  250  com  i=  '/*  g),  säuert 
mit  Salzsäure  (etwa  2n  ccm)  an,  bis  Lackmus  rot 

wird,  setzt  '/*        '  Ammoniak  zu,  kühlt 
mit  Was.sor  ab,  gibt  5  ccm  einer  Silbernitrat- 

lösung (0,10  g  in  200  ccm)  und  5  win  einer 
2prnzentigen  Kaliumjodidlösung  hinzu,  rührt  tun 
und  titriert  mit  eingestellter  Kaliumcyanidlösung, 

bis  die  opalisierende  Flüssigkeit  klar  wird.  Man 

zieht '  j«  t-'oni  von  der  Ablesung  ab,  multipliziert  mit 

•  ,rron  Ago-  1907,  25.  April,  8.  1273. 
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2  und  dem  Niok«iat«r  der  QjranidUteuiig.  —  Bei 

kupferlialtigeni  Xit-kolstalil  Kist  tiian  1  ̂   in  20 

com  Salzsäure  (1,1U  »poz.  Gowiclit),  Hotzt  2'/t 
com  SalpetenBiue  (1,9^  hfntu,  kocht  1  Minute 
uml  vorfiilirt  wio  vorher.  Zum  Kiltrat  setzt  man 

auHer  don  2ö  ücin  äalzKüuro  noch  weitere  14  ccm 

und.  flUlt  das  Kupfer  mit  SchwefelwAseerstoff. 

Das  Filtrat  wird  oxydiert,  nai  lihor  mit  Ammoniak 

neutralisiert  und  titrierl.  —  Dio  nüligou  Löstmgon 
entlialten:  1.  555  g  Amnionchlorid  in  2  I^iter; 

2.  2,1004 g  reines  Nickel,  ftelSat  in  Salpeteniture, 

in  2  Ivitor;  '5.  2-1  g  (Vanknlium  in  2  Liter.  Zur 
iMDsteliung  versetzt  man  üO  cum  Nickellüsuug  mit 

100  oom  Waaaer,  BO  bia  80  ocm  Saliallare,  neu- 

tralisiort  ponnu  mit  Ammoniak  und  setzt  noc-li 
1  ccm  davon  als  Ueberscbuß  zu,  kUhlt^  lälit  5  ccm 

SntMrlösung  und  6  oom  Kalininjodtd  einfliellen, 

und  titriert  wie  vorher  mit  der  Cyaiikaliumliisung. 
1  ccm  frische  Cyanidlüeung  entspricht  annähernd 

U,(X)25  g  Nickel. 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihrend 
iweler  Monate  nir  Einalchtnahmo  fGrjedemunw 

im  Kdterlidieii  Pkteatamt  in  Berlin  «ottlegett. 

15.  AuguBt  1907.  Kl.  49  b,  H  BT  406.  Dwkel 
für  ScbinelztieKel:  Zu«,  zu  ralciit  180  940.  Friedrieb 
Hardenberg  und  Otto  Ueicr,  <ii.',ili.  i.  Wostf. 

Kl.  48c,  C  15  243.  Verfahren  zur  llerstelluiiK: 
von  wotßf^otrQbtem  Email  und  vM'iÜ-^c-trtlbtcn  UlAaern 
unter  Verwendung  von  TitaniXure  ali  TrübuDgrailttel. 
ChemiHche  Fabrik  Gaitrow  Dr.  HUlrlBgbaaa  A  Dr. 
Ueiimann,  QDatrow  L  M. 

XI.  49b,  W  STOIB.  Feileoartlgea  Werkeeng. 
Robert  Winkler,  ScbmOlln,  S.-A. 

19.  August  1907.  Kl.  26a,  K  34  350.  Aub  Falz- 
Hlcinpn  aufgchautf.  ;,'>-neigt  oder  wagoreclit  gclo^ti" 
Kt'torti'  für  Verkoiiuii::hnfi-n  und  dorgl.  (icbrütliT 
KatMiipft'   Kidtüiberj;,  H  -  A 

Kl.  49e,  S  23  174.  Vorrichtung  zam  Vor»(enimen 

von  Nieten.    I'rii^driuh  Soebock,  (leeateniande. Kl.  49  f,  P  18  952.  VerfabrcR  laai  Koaseatrierea 
der  Bits«  beim  autogenen  ScbweiSeB  aweier  UeteU- 
teile  an  der  SehwelBitolle.  Joa.  Pr^cardlaD,  O.  n.  b.  H., 
Kalk  bei  KSln. 

Kl.  49h,  R  21  6f>.').  MttKchin«'  zur  II.  fhti  llunjf  von 
Hin>;en  oder  Kctti'H  au»  Draht  niitti-l»  lüc^'i-dorncB 
und  zweier  mit  Hollen  vcM«riii'iier  J!ief,'clin^'i  r.  Michael 
Uartholoniow  K\aii,  HoMton,  V.Si.  A.;  \  i  rtr.  :  Otto 
Wolff  und  Hu;;<i    I>umirii  r,   l'Ätciit-An»  Mite,  IlreHdeti. 

22.  AuguHt  1907.  Kl.  18  b,  B  43HÖ3.  Vorfahren 
und  Kinricbtung  zur  Stabldarstellung  im  clektro- 
meteUurciifshon  IndaktioaaofeD.  Baas  Biewead,  Frank- 
fort  a.  H.,  HSebatenitrafle  45. 

Kl.  ISc,  M  2kiiT:i.  Härtevnrriclitunjj  für  VVerk- 
zcu;,'e  wie  Hchraulieiihulirer  8ugun.  ispiralbohrur,  Itoib- 
ahh  n  oder  der»;!.   Theodor  Mamai,  Dfliseldorf-Ober» 
CHNMi'l,  (  MiercBHHelerKtr.  37. 

2i;.  AuguBt  1907.  Kl.  24a,  T  10619.  Feucrunp»- 
aulago  mit  Zuführung  von  Zuaatiluft  vor  und  hinter 
den  liuHt.    Friedrieb  Trcihel,  BerÜB,  Wleientitr.  55. 

Kl.  84«,  B  88272.  Waasergaserzaafar,  bei  «cl< 
ehein  die  Warnblaaelafl  In  Terschiedenen  HIthen  dos 

Brennstoffes  und  am  ganzen  Umfan<:e  den  Schachte« 
eingefabrt  wird.  Karl  Keitmayer,  Wien;  Vertr.: 
M.  Miate,  Pat-AnwaU,  Berlte  8W.  11. 

Gebrauchsmustereintragungen. 

5.  AuguHt  1907.  Kl.  24  f,  Nr.  313231.  Ko«t  mit 
SehOrvorrichtuDg  fOr  (u  norutorSfen.  Hofairioh  Kaaf« 

mann,  BL-iHefürth  bei  C'atMel. 
Kl.  31c,  Nr.  313 &66.  KerostfltM  ans  Blech- 

abfUlea  mit  wüikelfdrmlc  gebogen«!  Stagea  aar  Sr- 
hShnng  der  Slabilitit.  Kicbard  Hefaiemanii,  Creas- 
thal  i.  W. 

Kl.  31c,  Nr.  313äH4.  Kurnatütze  für  Oietierei- 
sweeke,  bei  weleher  die  Kopf-  und  FoBstAeke  ver- 

bindondo  Siiule  wechselnden  (|ucr8chniit  besitzt.  Faaaon- 
oisen  -  Walzwerk  L.  Jfanoataedk  &  Co.  Aktlen^eeell» 
Schaft,  Kalk. 

12.  August  I  JO:.    Kl.  31 1,  Nr.  313660.  Troii 

am  blnterea  Ende.  Frledr.  Diekerteiaaa  A  Co., 

iagerang 

,  Heetort 

faS  mit  abB«hmbar«r  Bttckwand  nod  Lauf roUeoli 
am  blntei 
b.  Haspe. 

19.  Augnst  1907.  KL  18c,  Nr.  313  971.  Apparat 
zum  llftrten  von  MoH8cr-,  Reliwert-  und  Degenklingen, 
der  die  Klingen  beim  Härten  gerade  erhält.  Carl 

Jung,  Wald,  U\M. 
Kl.  49f,  Nr.  314  0G9.  IMcgeniaachino  mit  drei  gleich 

langeB,  am  liegende  Achaen  drehbaren  und  mit  Iting- 
naten  veraehenea  Walaaa.  Otto  Siagmaad,  IViU belrasbarg. 

Kl.  49b,  Nr.  314072.  Vorrichtung  zum  Scbrlg- 
BtoUen  de«  Tisches  an  Kottennutmaschinon.  Fa. 
A.  Ooedo,  Berlin. 

26.  AugUMt  1907.  Kl.  24f.  Nr.  314  861.  Kotten- 
roHtntab  mit  winkelei.Henartigein  (Juen-i  litiitt.  .\ugusl 

von  der  Nahmer,  ("harlottonhurg,  l-'ritMchestr.  59. Kl.  24  f,  Nr.  314  362.  Kottenroittstab.  Augnst 
TOB  der  Kabmer,  Cbarlottonburg,  Fritsebestr,  ft9. 

Kl.t4f,  Kr.  814486.  Kettearoslateh  adt  trepez- 
fSrmigom  Qaorechnitt.  Aagaat  tob  der  Nahnwr,  Chai^ 
lotteabnrg,  Fritsebestr.  68. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  24e,  Nr.  1801»91»,  vom  23.  April  1905. 
L  u  c  i  e  n  ( 1  e  n  t  i  y  in  .Marseille  und  S  o  c  i  e  t  e 

Neu  Teile  dos  EtahliMsements  de  L'Horme 
et  de  la  Blaire  in  1.  y  o  n.  E^fdfSrmtfer  Einsat* 

fürGamrtaifermtr  VerUüumt 
4nBrtmUU^n»aA  der  Wand 
da  Verhrennungaraumn  hin. 

Bei  dieaein  Oaserzeuger  ge- 
Inn^'t  der  HrennHtofT  aus  dem 

FUllrutn|il'  o  über  don  von mehreren  ( iHMnhfuhrrohren  b 
durchbrochenen  kegelförmigen 
Einsatz  c  hauptsid&d  an  dio 

Wsad  de«  Oaserae^eia,  wih- 
rend aieh  «ator  dem  Kegel  « 

slSndig  eine  mnldenfOrmig« 
Vertiefung  bildet.  Hier  treten 
linuiitHÜchlich  die  i  r/eii:^ten 
•  rase  aus  dem  Hreiiui*tort  aus 
und  ziehen  durch  die  Rohre  b 
in  den  oberen  Teil  des  Uaa- 
crzeugers  nad  von  da  dnroh 
Bohr  d  ab. 

Von  ea  dem  Oaseneugor  ist 
die  Aaflage  dea  UMnaataae  c 

mit  einem  Rande  e  auf  einem  amlanfonden  Vor- 
>*]ir  inii;i'  f  der  Schai  litv\  and  .  xo  daß  er  nich  unab- 
haugig  von  den  anderen  Teilen  des  Uaacrzcugers 
aasdehneB  kaaa. 
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Kl.  18a,  Xr.  180078,  vom  22.  November  1905. 
M*8chinentiuu-.\ii9talt  Humboldt  in  Kalk  bei 
Köln  a.  Kb.  Verfuhren  zum  V orbehatuieln  von  zu 
troekntnder  femdUer  latft,  Mbeatnden  f9r  de»  Hod^ 
cfuiAetritb. 

Ui»  »tnoqiUritolM  Luft,  die  beaonden  In  d«r 
Umgebung  tob  HtttannrlMD  iiif«ln  dM  «mmd- 
bsften  AuietrSnimit  T«n  Wawerdsnipr  Mbr  fenebt  lit 
and  den  Waenerdampf  vielfach  «oijar  in  Form  Ton 
feinen  Wa88ertrr)|)fr-tu'n  onthäU,  wird  zunÄclmt  dorch 
einen  Vortrockner  L-c  lc  i-^  t,  in  dpiu  sich  in  TerschiedenBn 
Abteilungen  eino  geeignete  Kilt(>rmafi»e,  wie  Holzwolle 
oder  Schlackenwolle,  befindet.  An  dicHo  gibt  die  Luft 
beim  Dsrelutreicben  ibre  in  Nebelform  vorbaudeno 
FenebtickoU  »b.  Erat  dann  wird  aie  zur  Trocknuntc 
in  dt»  •IgaoflialM  Kablulag»  od«r  d«rglM«b«D  galaitot, 
dl«  dmih  dtoTotwitwlMirBiig  wMmillleb  eatlart»!  wird. 

Kl.  12«,  Nr.  180117. 
▼om  H.  November  190r>. 
LouiH  Schwarz  & 

Co.,  Akt'Qe«.  io 
Dortmvad.  FcrfffA* 
ren  und  EinridUmtg 
sunt  EnMauben  mm 
daitfn,  intihrsiindirr  com 
liiilttnriiuc)t.  ."iiiie  tier 

Luft  aus  Blf  W'if-  und 
Tonmühltn  mittel«  be- 

wegter Hindemitat, 
.  In  dem  geachlo«ira«n 
Bahilter  a,  den  die  so 
entatnabuidaa  QaM  tm 

nnten  naeb  oben  dnreb- 
tieheti ,    Hiiul  an    l  inor 

drelibar  {jcIh^itIhh 
Silitilif  b  Benkrechte 

Drahthündcl  c  aufge- 
hängt, die  unten  durch 

Drfthte  oder  eine  zweite 

SAmUm  d  «uwrameagebalten  werden.  Die  StaabteU- 
eben  werden  dntob  dl«  Dclbte  Ton  ibrer  Bewegnng 
abgelenkt  nnd  luiri  Vtedcnlnken  gebraoM. 

KL  1«)  Nr.  ISO 422,  Tom  18.  Juli  1M6.  Peter 
Alten»  in  GelHenkirohen.  SekwbtgtUb  zum 

von  WasckpradtdUe»  tmcf  «MIM  Kku$krett 
wn  Kökbm,  Kotu,  Kit»  hm». 

Dna  an  PMdalitniigan  a  Uwanda  Sieb  b  lat  dnreh 
dn  biaganmas  Zngmlttal  «  mit  einer  von  der  Karbai- 

BCbeiba  d  aus  angotriobonon  VrinkclHobwini^o  e  vor- 
banden,  auf  deren  Racken  «ich  daH  Rand  c  auf-  und 
abwickelt.  Diese  RQckenH&che  ist  ho  gekrümmt,  daft 
die  natOrliehe  Pendelbevegong  daa  Siabea  in  iliren 
Qeidiwindigkeltapliaaen  innarball»  der  dem  Siebe  ge- 
atatteten  Bewagnngawaite  naehgeahnt  wird  nnd  die 
BawagangBamkahrangen  atoBfrei  erfolgen. 

KU  nh.  Kr*  ISOMK,  vom  24.  Dezember  190S. 
Frans  Tnng.erding  in  Bocholt  L  W.  Fer> 
ridUmg  tmr  BtritMung  von  Fonrntn  fUr  Siem- 
tAtiben  ohne  TtÜHt^  im  Xmm,  mter  mä  Ttawtf 
in  dtr  Speiehmsbene. 

Zar  F.rr.ougung  dea  RiemHoheibenkranze.s  dient 
ein  Modellring  a,  der  mittels  der  Handräder  b  and 
Oowindespindeln  c  in  seiner  Lage  zu  der  feststobendon 
ftaSeren    Piatie  d   und    der  verateilbaren  inneren 

Platte  e  nat:h  der  Breite  di-H  KietuHcheibenkranzes 

eingestellt  wird.  Die  ijan/e  Vorrichtung'  ist  um 
Zapfen  f  zum  .\hsetzen  des  Formkatttcnrt  ff  mittels 
der  Schnerki'nrad^'i'tricbo  h  schwenkbar. 

Zunächst  wird  der  Modellring  n  so  eingestellt, 
daS  sein  heraaaragendes  StOck  der  Breite  des  Biera- 
ecbaibenknuiaaa  antepricbt.  Aaf  die  Platte  «  wird 
dai  halbe  Armkreas  i  nnd  die  halbe  Nahe  k  aen- 
trisch  aufgesetzt  and  dleae  Platte  dann  lo  eingeatellt, 
daß  ihre  Uberäicba  too  der  Oberkante  dea  Bingea  a 

um  lür  Ilälfti'  diT  Rii'iii^chribfnbreito  entforut  ist.  Der 
ForinknHtf'ti  g  wird  aufgcHt-t/t,  befestigt  und  gestampft, 
sodann  da;«  ganze  um  180°  geaehwenkt  und  Ring  a 
und  Modell  i  k  aua  ihm  heranegescbraabt.  Dann 
wird  die  zweite  Hftlfte  der  Riemscheib«  in  dar  ̂ ai- 
ehen  Welae  in  «inen  zweiten  Kaalen  I  featamjHb 
hierbei  aber  der  Bing  a  gegen  die  luBere  Platte  a 
RO  eingcstollt,  daß  or  bilndijj  diiiiiit  int,  «Shrend  dl« 
innere  l'lntte  e  »o  weit  LreHi'iikt  wird,  dali  siu  um  dl« 
halbe  Kranzbreite  tiefer  .'^teht.  Die  fertigen  Kiaten  ̂  
und  /  werden  dann  zuHanimengestellt. 

Die  OuBnaht  fällt  bei  dieser  Heratellangoweiae 
nicht  anf  die  Mitte  dea  Kranaee,  tondem  an  die  eine 
Kant«  dea  Kvanaea,  wo  ale  nieht  oehldUeh  lit. 

«MB 

■ "   ~  1,1 

Kl.  Sic,  Nr.  180462, 
■  vom  SS.  November  1906. 

lfm  Üfcp  9\\h  Laeae  P.  Haaenfcnmp 
nlA^^AAlr  und  Diederieh  Lieaen 

MIT^n^fr*     in  HoordL  ModtUwaht 

futmen. 
Dil'  Modelle  a  sind  anf 

einer  Walze  b  befestigt, 
die  fiber  den  mit  Form* 
Band  gefOUtan  Formkaaten  t 

gerollt  wird.  Um  hierlMi 
keine  Verzerrungen  der 
OuBformen  zu  bekommen, 

hat  der  die  Modelle  tra- 
gende Teil  der  Walze  den 

gleichen  Durchmesser  wie 
ihre  seitlichen  FQbrungen 
auf  den  Rftndcrn  de»  Fonn- 
kaetena  und  fuhrt  sich  dort 
mit  ringförmigen  Rippen  d 
in  Billen  e.  Aafierdem  be> 
aitst  die  Walie  belderaeits 

einen  Nocken  /*,  mU  dem  ale  in  am  FormkiiHtcnende 
Tor^'CHpbene  Löcher  ̂   greift.  Hierdurch  wird  erreicht, 
dali  >ii>-  Walze  htota  mit  d«rMlh«ai  Stelle  tn  den 
Formkasten  einsetzt. 

Digitized  by  Google 



14SS  9Ua  «Ml  EiMO. 

Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  Hocbofenwerke  im  August  1907. 

Bezirke 
[  EricufODf 

im 
Jett  INI 

1  ToBBeo 

1« 

Tonarn 1  TOin 

1.  Jaa.  Wa U.  ämg. 

um 

'  Tonaea 1« 

ämg.  UM 
Tonnen 

vom 

LJao-Ma •t.Aait. 

Tonnen 

i  j 

V 

Siogerl&nd,  LalmbMdrk  und  H«Meii«NaMaii  . 

Bayern,  WOrttomberf  nad  Thllr!iiir«n  .  .  . 

88  159 
21  110 

6188 

IS  600 
4064 

170» 
9  307 

38  568 

95  171 
21  300 
7  343 

14  100 
8  980 
8  766 
8  991 

40  864 

723  570 

167  113 
64  187 

105  805 
40  MS 

8!  MO 
67  948 

283  228 

86  200 
21  318 

8  103 18  6M 
SSM 
8848 

7  038 
33  682 

698  716 

140  874 
66  007 

104140 

4»  MS 17  6» 
56  394 

274  574 

Oiekrei-SoliaiMii  8a. 18S  649 194  465 1  4T8  M» 1MU4 140T4S8 

Sieg erland,  Lahnbeiirk  and  Heieen-NanM  . 

ST  SM 
S806 
S569 
8  620 

16  SIT 
SS48 
1747 

9  040 

1S65M 
MST» 
M698 63  300 

88  672 

SSM 
6648 

6  010 

198  692 HB06 HT96 

54  «70 

B«H«in«r-ilohmMn  Se.  |     41  881 
41  447 319  116       39  066 315  762 

■5  M 

in 

Siegetfaad,  Lakobesblc  md  HenmJfifMa  . 

Bayern,  Wfirttemberg  und  ThQringen  .  .  . 

801  878 

81  081 
86  682 
18  820 
78  190 

MS  288 

808  195 

Hsn 

tTMO 

13  610 76  090 
286  450 

8  868  766 

MTSdS 
MTISO 

103  060 

8ST8M6 

M4  888 
814S4 

86  SM 

18  419 

8T7  »48 

8  180  688 

181  lU 
1T6  704 

102  219 
688  S93 

ThoBUW-RohelMn  8«. TM  884  3M04T SM1M4 SM8T1 8  SM  87» 

Siefcerland,  Lahnbetirk  ond  Hessen-Naeiaa  . 

BftjwBt  WMtombw;  nd  TMriagaa  .  .  . 

44  157 

84  830 
18  SM 

88  097 81  385 
18  242 

381  019 
253  905 
90  918 

TM 

48  875 
89  859 
8  372 

S009U 

244  877 
65  724 

8484 

8taU<  «od  SpIflffeldMn  xuw.  8«. MSI6 tt7S4 
6T60ST M»M 614  GM 

Ji 

Ii 

SiefcerUuid,  Lahnbezirk  and  TIeiinen-NaMaa  . 

Bayern,  Württemberg  und  Tliilriugen  .  .  . 

S844 
16118 

30  129 

1510 
16S41 

6&M 
18  007 
30  058 
1470 

10788 

88  9U 
188  550 

233  2H5 
7  Ö7Ö 

114  MB 

S668 17  Ml 
32  879 

688 
IS  SM 

Da  MAn 88  840 
148  881 
848  MO 

8  888 
147  «öS 

PidddpBohdNiD  8«. 66  HS 65  MS 6MSTB 71  4M M9181 

1  1 

]
i
 

Sie^erland,  Labnbeiirk  and  HeBaen-Maeiau  . 

Hannover  und  Uraunochweij»  
Bayern,  Wfirttomberg  und  Thllrin^n   .  .  . 

Lothriagen  und  Lazemborg  

463  929 
75  858 
88180 
18  600 
39  316 

18  039 
87  497 

843  097 

467  87» 

74  585 

80  712 14  100 

40  350 
17  846 
85  081 

337  042 

8  686  849 
590847 

624  636 
105  205 
311  458 
132  510 

619  802 2  676  757 

48»8»8 

71  649 76  436 

13  620 

40  599 
15  300 
77  592 

329  824 

8  411  065 
555  077 
590  501 
104  220 

283  082 
126  076 594  787 

2  571  402 

0«Mait-£rzeagung  äa. l  123  966 1  117  545 8  597  464 1  064  957 8  236  230 

u 

jij 

183  649 

41  881 
739  884 
92  21C 
66  336 

194  465 
41  447 

733  047 
82  724 
65  862 

1  473  339 
319  116 

5  601  504 
676  627 

526  878 

180  654 
39  066 

692  871 

80  906 
71  460 

1  407  438 315  762 
5  329  879 

614  020 
5G0  131 

Gesamt-ErzoLigung  Sa.    1  r23  9t;6 1  117  546 8  697  464 1  064  957 8  2;Ui  230 

Angoat:  Einfabr:  Steinkohlen  1418836  t,  Braankoblaa  776  240  k,  £iMn«rM  876  878  t,  Bohaiaen  41686  k, 
Kupfer  10268  i  AaMtti  BtebkoUen  1 7M  847  k,  BroudmUaa  SSM  t,  HammM  815  IM  %  Bohalaaa  14 Ml  t, 

Ktipfpr  i'22t.  Hoheit  enorzeagung  Im  AuBlande: 
Ver.  Staaten' Ton  Aararik»:  Aug.:  2286000  t.  Belgien:  Aug.:  121  890  t.  Oeaterreicb:  Jabr  1906:  1882280  t. 
flpuliMit  Jahr  l»M:  STSOOO.  BnBlaad:  Jahr  1»M:  S6410M  t 

. «  BiBaeyieSUoh  Lftbaek. 
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2.  Oktobtr  1»07. StatUiMcke». Htahl  ond  Eben.  1429 

Ein-  und  Ausführ  des  Deutschen  Reiches  in  den  Monsten  Jsnusr-August  1907. 

Elbfuhr 
Aiufuhr 

Ettenene;  eiien-  oder  man^anhaltige  Oaaraini^anRHinaHMo;  Konverteracblftcken; 
aasgebrannter  eiienhaltiger  Schwefelkiea  (287  e)*   

MangaDL-rze  (237  h)  

Koheiten  (777)  
BraoheiBeD,  Alteisen  (Bebrott);  EisenfeiUpAno  usw.  (843a,  843b)  
ROhreD  nod  RShrenformstacke  aas  nicht  acluiiiadbar«in  QuS,  Hilm«,  Ventile  naw. 

(778*  a.  b,  779  a  n.  b.  7S86)  

"Wthtm  MiB  Bidtt  •fduatodbaruB  Oai  (780a  a.  b)  
]fa»«1ilneat«11«  rtlh  n.  bearbeitet**  ane  niebt  aehmiedb.  Chi8  (782  a,  783  a  — d) 
SotHtifjo  EiBi-nf;;ußwaron  roh  und  bonrt>t>itct  fTHla  u.  Ii,  78!?b,  783f  u.  k-)  •  .  . 
Rohlupjion;  UoliNchioiicn  ;  Knlililin  ki^  ;  }{ratniiien;  Tor^'cwalztu  Hlück«* ;  l'lntinen; 

Knüppel;  TieffeUtahi  in  Hlüikcn  |7B4)  

Scbmiedbaros  Eisen  in  .Stäben .     Tröger  (J-,  l_J-  und  JT^L-E'«*")  (78öa) Eck-  und  WinkcloiHon,  Kniestficko  (785b)  
Anderes  goformtog  (faHHoniertea)  Stabeisen  {786  c)  
Band-,  Reifeisen  (785d)  
Anderaa  niobt  i^formtM  Stabeiaen;  Eiaan  in  Stäben  sam  Umadimelzen  (786«) 
Chwbbleebe:  roh,  entKandert,  geriditet,  dräniert,  gefirnißt  (786  a)  
Feinbloch«» :  wie  ror.  (786b  u.  c)  
Verzinnte  IJleche  (788b)  
Verzinkte  Bleche  (788  bi  

Bloche :  abgoHC-hlifTon,  Iftckicrt,  poliert,  >,'fbr»4uiit  unw.  (787,  788c)   
Wellblech ;  Dehn-  (Streck)-,  RifTel-,  ̂ VafTuI-,  Warzen ;  andere Bledie (789a «.b,  790) 
Draht,  gewalzt  oder  gezogen  (791a  —  c,  792a  —  e)  ,  
Schlangenrübron,  gewalzt  oder  gelegen;  RöhronforinBtücko  (798*  a.  b)  ... 
Andere  BAbren,  gewallt  oder  goMgeo  (794*  a.  b,  79öa  u.  b>  .......  . 
laiMibahiiaebfeBeB  (796«  s.  b)  
Biieababnschwellen,  EiaeBbahlllasttheD  nad  üntarlagsplatten  (796c  u.  d)  .  .  .  . 
ISienbahnachBon,  -radelten,  -rSder,  -radattzo  (797)  
Schmiedbarer  (luß;  Schmiedostii<  k(i  •••  r798B---(l,  799a  —/) 
Oeschosee,  KanoiuTirobre,  Säge/alink ratzen  unw.  (799^1  
Brücken-  und  Eisenkonstruktionen  (800 a  u.  1)1  
Ankor,  Amboaao,  Schraabstöcke,  BrecheiHcn,  Hiiniiner,  Klobun  und  Köllen  zu 

FlaMchunzügen ;  Winden  (806a — c,  807)  
Laodwirtaehaftliohe  Oerite  (808  a  a.  b,  809,  810,  811a  u.  b,  816  a  n.  b).  .  .  . 
Weriaeng*  (811a  a.  b,  818a— e,  814a  n.b,  818a— d,  8S8a)  
EiBenbahnlaaebengcbraaben,  -keile,  ScbTrellenacbrauben  na«.  (820a)  
SonHtigoM  Eiaenbabnmaterial  (821a  n.  b,  824  a)  
Schrauben,  Niete  uhw.  (820b  u.  c,  825e)  
Achsen  und  Achaenteile  (822,  823 a  u.  b)  
Wagenfedorn  (824b)  
Drahtseile  (826  a)   . 
Andere  Drahtwaren  (825  b — d)  
DrahiatUte  ^261,  828  a  n.  b,  827)  
Eaai-  «mI  EMMBgaiüt  (BSSb  o.  e)  ,  
KattMi  (8S9a  a.  b^  SSO)  
Feine  Meteer,  feine  Sdieren  nnr.  (888b  o.  e)  
Näh-,  Strick-,  Stick-  usw.  Nadeln  (841  a—r)  
AIIp  üliriiren  EiaonwarBn   (Sir,,-  ii.  d— 819,   H28a,   H32— 835,   B3üd  u.  e— 840, 

Eisen  und  Eisenlegierungen,  unToUständig  angemeldet  
Ke—el-  nd  Keeeelaehaiiedearbeiten  (801a— d,  802—805)  

Eisen  and  Eisettwaran  in  den  Mimaton  Jaanar- Aagoat  1907 
Maachinea  «   •        •  •  « 

Snmme 

Jaaaar^Angnet  1906:  ISaeB  «ad 
Maaebinen 

5  621  527 
2(>6  384 

281017 
119789 

1648 515 
4105 
6506 

5120 985 
4  153 

4  015 
2  182 17  217 
15119 
7  306 

29  8.10 10 

90 
114 

5  901 
139 

6  268 854 

84 
492 

5  464 

3  045 
488 

768 
1788 
10S5 

58 
145 

1074 
73 

103 
134 

292 
1  702 
898 

8079 

75 
ist 

1502 

1  107 

586  246 67  554 

608  800 

880970 

59  718 

440  683 

2  617  291 
2  504 

207  701 

78f6S 

81457 
7904 

8  547 39  661 

147  527 

272  099 
27  633 65  072 
58  998 

128  700 
110  576 

53800 259 

7  739 

2  058 Kl  .(IM 

1 98  322 
2  152 77  307 

871440 

134  211 
47  885 
32  367 
19  968 
18414 

4  t;2H 
28  908 
9  847 8  914 

7118 

10  2.'}2 1  IHU 911 
2  979 

18  619 
45  023 
80548 

8879 
8850 
8848 

81  064 
471 

14688 
2  253  773 

213  aoo 
2  467  573 

8417  685 

185000^ 

8  608  685 

*  Die  ia  Klammeni  eteheadeB  Ziflieni  bedeateo  die  Nummera  deo  etatieliaebeB  "WarenTeneiehniaeea. 
Die  Avafuhr  an  bearbeiteten  icußfi^iriuMi  Maarhincntcilcn  ist  unter  den  Ijetr.  M.i-ibinen  mit  aufjfofObrl. 

***  Die  Ana  fuhr  an  Schmiedeatücken  für  Maaebinen  ist  unter  den  betr.  Jdascbiuen  mit  aufgeführt. 
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USO  Stobl  und  EiMn.  Btrkhte  über  VertammUuttgm  am  Fatkvertinat,  ST.  Jahrg.  Nr.  40. 

Wie  die  ,Irori  Tr»do  Kcvirw"*   mitteilt,  haben 

«ii  b  (iic  Krzvi'rl«(liin;;i'n  au«  den  I"i-<i  iii'r/^,Tl>ic'tcn  am 
'  •heren   Si-o  im   MiMint   Autju^t  A.  .1.  niili<Ti)rilcinlirli 
günutii;  ((ostaltot.    Die  VerccliitVuii^cn  von  den  Hufi-ii 
Duluth,  Two  HsrbourH  und  SupiTior  btdicfpn  sich  auf 
insgciiamt  4  781  611  t  und  abcrHticf^cn  dio  im  gleichen 
Monate  dc8  Torigvn  Jabruo  vcrfracbteton  Mengen  um 
900  7 iS  k;  di«  gssMiiteii  drei  Uftfen  hatten  an  dkMm 
Bfgalmü  folfaäen  Aatvil: 

ADfm*  •oatt  ta 
IMT  IMt  AagMl  tMI 
I  c  I 

Duluth.  ...    20R410O    1  627572  +466528 
Two  Harboura    1  .Ml  204    1  :t:il  755  4-  0509 

8uporior^._.  J  3*6  147 _    «21471  4-*ä4  676_ 

liMgeMmt  1  781  5Tl~SM0~7»B   +  MO  718 
Demnarh  Htelli'n,  fnlls  vimi  ilrn  drei  lil/ri^i  n  llfifi  ii 

(KHcanaba,  Maniuette  und  Ahhlandi,  wio  man  wohl 
annehmen  darf,  im  (ganzen  mindcHrtonü  1  750  UOO  t  ver- 
•chifft  worden  «ind,  die  Erzvorladun^t-n  im  Auguat 
•ine  neue  HöchutleiHtuDg  dar,  da  Hie  aogar  die  biaber 
grCBte  VerModziffflr  dos  MoiiatB  Juni  t.  J.  ftber- 
traSsB. 

Verffloirht  man  die  gooamtcn  dit'sjßlirigcri  Kisnii- 
eMVcrnchi(1'urii:e!i  l)iif  Knde  Au^uüt  mit  den  AlfUfcen, 
die  in  «Ut  (.MitHpn'chendt'n  /.pit  des  Vorjabro»  auf  dem 
Uberon  See  verfrachtet  wurden,  ao  ergibt  aich  für  diu 
oben  soarat  genannten  drei  Bifen  naebitebendea  Bild: 

*  1907,  5.  September,  &  859  and  809. 

Duluth  .... 
Two  liarboura  . 

aa|i«rior  .  .  . 

7  317  887 
4  828  U96 

4  487  117 

fi  (189  R20 

5  244  313 
8  «8»  769 

•oaH  teer 
I 

-f  628  267 
—  416217 

+  8519M 
in«geMunt  18688100  16  589  868    +1068  415 

Di«  I>ei!<tang  der  Kolifl-  and  Anthrazltbochnfen 

dor  Vereinigten  .Staaten  ImAagnst  1807.* 

1.  £rMQgang  aller  Hoch»  abiw*  iset    Jäh  leer 
Ofen :  i  t 

inHK'eHamt  ....  8  286417  2  291  761  *• 
arbeiUtäglich  .  .  .       73  766       73  927** 

IL  Anteil  der  Werke  der 

U .  S .  S  f  m  1  ( "  o  rpor  atioD : 
inB(;utiHmt  I  468  816    1  475  798 
davon  Forroman^an 

und  Spiegeleisen  .        24  075        25  748 

aa  t.  fcpL    aa  i.  Aue. III.  Zahl  der  HocbCfon .  .  894  393 

davea  Im  Pener  ...  881  888** 
IT.  NVdi'iii'nleistuilgeB 

llochöfen  .... 
616  706      521  687  < 

•  .The  Irnn  Aj^e*  1907,  12.  September,  8.  718. 

**  „Tbe  Iron  Age"  bringt  in  der  jetzt  vorliegenden 
ZnaammeneteUnnf  sun  Teil  andere  ZifTern  wie  Trüber. 
Darana  erkltren  aieh  anoh  die  Untaraehiedo  gef  en- 
llbar  nnieren  laMen  Anpüben  (Hr.  86  %.  1888). 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Verein  deutscher  EisengieOereien. 

Pich  trrüß"  ich  —  Hiir/«alii:    A.Ue  Zeit WcckHt  du  in  meinem  Innorn. 

An  froher  Ju^'i'nd  LuHt  und  Leid 

Brin(;:^t  du  mir  heut  l'.rinnern, Du  fOhrHt  /.urQok  mich  manchoa  Jahr, 
Da  ich  im  braunen  Loekenbaar, 

Vom  Früblinnwiad  nn^flogen. 
Dein  bergig  Keleh  dnrohaogen. 

Da  rief  beim  eraten  Sonnenstrahl 

Oae  OlSeklein  hell  znm  Sr  liarhte. 
Wie  wonnig,  wenn  in  Itt  r^-  und  Tal 
Per  juni;o  Ta^:  erwachti'. 

I  nd  wnr  vor  Ort  die  Schicht  getan, 
Wii'  eilend  i^in;;'«  die  Fahrt  hinan. 

Wie  lieli  ich  frob  die  Augen 
In  Mane  Femen  taacban. 

Dann  itchwand  die  Zeit,  der  Mittag  ging. 
Dum  AbendH  Schatten  steigen. 
Nun  will  mir  (iott  xum  letxtäniBal 
Daa  Land  der  Jagend  zeigen. 

Doch  bent,  wie  in  der  Jagendzeit, 
Dehnt  sich  die  Bru»!  mir  frob  und  weit. 

Wenn  auf  de»  HarzwaldH  Rauochen 
leb  andaebtevoU  darf  laotehen. 

Und  wenn  ein  jitiii:'  (icHcbleeht  darelnet 
Der  Ceten  l'riier  Nehüret, 

liutt        (lull  .'H       wie  wir 
Der  liarr.\*eit  Zuulier  Hpüret. 

Une  Allen  trui;  er  hellen  Schein 
Ins  trocl<ne  Aihatrxtun  hinein. 

Und  was  wir  froh  empfunden, 
Blieb  (roh  in  trfthen  Stunden. 

Dram  furt  (lii>  Wehmut  —  hoch  das  Olaal 

Dem  HarzwaUl  woll'n  wir's  «cbwenken, 
Er  mug'  UDH,  wie  cr's  oft  ttchon  tat, 
Viel  frohe  Stunden  schenken. 

Der  Tannen  Orttn.  da«  r4ite  Erz 

Trag*  Froheinn  ans  hinein  Ina  Hera, 
Der  mdg'  fBr  alle  Zeiten 
Im  Leben  un«  ;;elei(on. 

Mit  dieaem  ütimmungaTollon,  von  HQttendirektor 
KahlaehUtter  mit  bekannter  (iemUtHtii-fo  verfafitett 
Liede  «arde  der  UegrflSangaabend  erüShet,  an  dem 
eieb  4Ue  Mitglieder  dee  Veraitta  deatecher  Eieen» 
gieBereien  am  12.  September  d.  J.  auf  der  Linden* 
berghohe  in  Wemisr^rode  am  Harz  eingefunden  hatten. 
Am  foli^enden  Taj^e  nii>ri:ens  fnt  Ii  n  Sitzun^jen  des 
AuMchuHHe»  Howie  SonderverH4iintiilniii;(  n  der  Flandels- 
gieUereien  und  Hau-  und  Maschinen^^ieÜereien  statt, 
Qber  deren  Rr)>ebni(i  an  anderer  Stelle  in  dieser  Zeit- 

aebrift  berichtet  wird.* 
Abends  um  5'/»  Uhr  liegann  die  stark  besuchte 

Tereammlang  der  QioBerei  •  Fachleute. 
Kommerzienrat  Ug^  enitTnete  die  Sitzung  und  hieß 
die  Erschienenen  mit  warmen  Worten  willkommen; 
er  erblicke,  ao  führte  er  aus,  in  dem  Htarken  Beanebe 
einen  Beweis  dafür,  daB  die  Uoffnuagen,  die  man 
anf  ein  Handlnbandgeben  mit  dem  Vereine  denteeber 
EisenhOttenleulo  bei  Einrichtunir  dieser  Zuaammen- 
kOnfto  freHctzt  habe,  in  Erfüllung  ̂ cKan^en  seien. 
Gleich  ijliiiklirh,  wie  itip  i^cmeinNamen  technifichen 
VerHuminliiHLren.  8ei  iiiirh  die  Verbindung  mit  der 
ZoitH<'hrift  „Si.ihl  um!  Kirii'n"  ireweBou,  die  immer 
at&rkeren  Anklang  unter  den  Mitgliedern  de«  Vereines 
deutHcber  KisengieUereien  linde.  Kr  schließt  mit  dem 
Wunsche,  dafi  dieeo  Verbindung  sich  auch  in  derZo- 

*  8.  1441:  Verein  denteoher  fflaengleierelen. 
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t.  OUober  180T. BeHMt  Über  Venamutlmtfm  «w  FadlMreAMN. Stahl  «ad  BImh.  1481 

kunft  aU  aegonmieb  arwaiMii  and  fQr  die  woiioro 
Bntwiekluiw  der  g^aamlaH  dautaelien  EüaniDdoatri« 
nim  des  OieterelweMi»  Im  beMnderan  fSrderlieh 
Min  mUge. 

Dann  folgtoii  di«  Vorträge  Ton  Ohorinponiour 
Kraus  von  der  Maschioenbaa-AuHtnlt  Humboldt,  A.-O., 
in  Kalk  bei  Köln  :  ̂ Teber  Au  f  lu' roitunR  und  He- 
w  e  g  u  n  ff  d  e  H  F  d  r  in  m  ii  n  d  i-  k  i  u  den  Fi  i  h  o  n  j(  i  Wo- 
reien",  und  von  lliitttfninspektor  (iovi-r  von  der 
Fflrstlicben  Eisenbütte  in  Jlsenburg:  ,Ucher  die  Oe* 
•chiohte  der  EiBoniBdoetrie  im  Harz". 

Di«  Torlrlge,  die  onter  dem  Tortitn  Ton  Dr.-lBg^i 
B.  SelirSdter  zu  Ende  geführt  wurden,  fanden  lob- 
baflen  Widerhall,  der  durch  inter<'»H«nte  IlcHiirechongen 
lum  Ausdruck  kam.  I>cn  zwi-itm  Vurtrstr  habon  wir 
im  Torliegenden  Hefte  wörtlich  zum  Abdruck  ge- 

bracht,* während  wir  den  «rttan  denulohet  wieder- 
geben  werden. 

Zur  eigentlichen  HauptTorsammlung  des 
Vereins  deateeber  Bieencieflereien,  die  am 
14.  September,  Vormittage  10  Uhr,  Im  Hotel  Monopol 
erfiffnet  wurde,  war  iVrtt  Ckristl»n  Ernst  an 
Stolberg-Wornigorode  mit  imaem  Kammerprl- 
sidenten,  Qohüinirnt  I.  oli  mann,  MnOolMb  erKchinnen. 
Ferner  waren  von  (iuMtcri  u.  n.  die  Vertreter  des  Ver- 

ein» di'iitHchLT  Ei«enliflttoril'-iiti' .  de«  V'-rrinn  für  die 
bergbauliehen  Interu^Men  im  Oberbergamtabazirk  Dort- 

mund ni  Esaen  und  des  Vereine  der  ■chweiterieehen 
BiseagieBereien  anwesend. 

Der  Votnitnende,  Kommenienrat  Ug^,  begrflßte 
deo  FürotoB  n  Stolberg -WerDigerode  beoMideft 
herslleh  als  etnem  Oesebte«hte  entstammend,  das  von 
jeher  Bergbau  und  InHiistrie  betrieben  habe,  md  sIb 
eiuen  BerufHiri'iiöf  fiLii,  uu»  doMHon  F.ihongleßereicn 
(üp  e(i(>l-iti'ii  I  lr/.(uiL::iishc  lii'rviirf»('lioi).  K'  ilt.iT  «t- 
inuerte  daran,  dali  der  Verein  schon  in  dem  für  die 
deutsche  Wirtscbaftapolifik  »o  bedeutungsvollen  Jahre 
1879  in  Wernigerode  gotatrt  habe,  wo  damalu  gerade 
eine  OewerbeauMtellun;:  tU-n  Hanes  Htattfand.  Er 
teilte  mit,  daß  damals  der  Hauptgegenatand  der  Tagee» 
ordoong  die  Beratung  mit  den  Hoobofenwerken  Mwr 
die  IferholfOhrung  einer  allgemeineren  Verwendung 
de»  dentHehen  UieBereiroheitionB  gewesen  sei,  für  die 
der  Verein  bereitwilligst  gewirkt  habe,  um  der  dmit- 
geben  Industrie  zu  helfen.  Heute  »ei  die  Notwendig- 

keit einer  llilfi'lriMtun;^  von  den  F>ir<etigiuliereion  auf 
die  Hocbofenwerke  übergegangen.  Heute  hanille  es 
sich  für  den  Verein  darum,  vom  RoheisenBvndikate 
und  Koblensjodikate  die  Oewilir  für  gleicbmiBige 
LioferaBg  bestinimtor  Sorten  tob  Robrieen  and  Köln 
mit  garantiertem  Oebalte  tu  erhalten.  Heute  sei  die 
BohstofRndnstrie  dnrcb  eine  mSchtige  Konzentrations- 
bewegung  und  Syndikatabildung  eratarkt;  beider  Kinen- 
gießerei  «ei  e8  viel  »cbwierigor,  den  gleichen  inneren 
Zusammenhalt  zu  erreichen. —  Au»  den  weiteren  genchüft- 
lichon  iMitteiliiiii,'en  k'ing  hervor,  daß  die  Bildung  fester 
l'reiHverbündc  itu  reine  deutscher  EisengioQereian 
wUirend  des  abgelanfenea  Jahres  wertvolle  und  er- 
haMtobo  Forlidultto  gemadit  hat,  und  die  Zahl  dor 
Mitglieder  um  75  gestiegen  ist  Die  teebniaohaa 
beiten  de«  Verein«  erfahren  eine  Erweiterung  dureb 
den  HeschUill,  am  Ii  für  Uuliröhren  Vornialien  für  die 
Liefenintr  aiitViifittllen.  Die  Bestrebungen,  zu  einer 
lirjiui  hlüin  ri  Klii^rtihkation  den  RobeiseDtt  zu  kommen, 
wurden  fortgesetzt.  Wegen  der  allgemeinen  ICiagen 
Ober  die  schlechte  BoschafiTonbeit  des  Koks  wurde  ein 
Ausscbuft  eingesetst,  der  mit  dem  Koblensyndikate 
Uber  die  Festlegung  tob  Kokabandelsqnalitflten  Tor- 
haadelB  adU.  In  düieor  Angelageataeit  «oll  auoh  die 
DnterstlltxuBg  des  Vereins  deoteeber  Tein[>er»;ieBer«len 
■ad  des  Vereins  deutscher  Maschinenbau- AnHtnItiMi  nach- 

gesucht werden.  Der  Vorein  wird  bei  den  Beratungen 
aber  die  VorboBserang  der  doataclieB  Borgwwks-  und 

•  Salto  141S  bis  1417. 

UQttcnstatistik  im  Vereine  deutscher  Eisen-  und 
Stahlindnstrieller  dureb  Kommenienrat  Uge  und 
Syndikus  Dr.  Brandt  Tertreten.   Die  Verlisndlnngen 
mit  dem  Vereine  deutscher  EisenwarenhSndlor  in 

.Mainz  über  die  Fentle^'ung  einheitlicher  Bezeichnungen 
für  Dfpnteile  wind    mit  KrtreliniH   zu  Kndc  ge- 

führt worden.  Mas  Verhältnis  des  Vereins  zum  (>e- 
«iinitverbande  deut«cher  Metallindnstrieller  ist  im  vcr- 
dossenen  Jahre  wiederholt  einKeheml  beHprocben 
worden.  Die  HauptTersammlang  beschlu  lit,  dem  Oe- 
aamtverbaad«,  Torbehaltlioh  einer  Neuregelung  des 
iwieehen  dieeem  and  dem  YarolM  dentüber  Etoen- 
gieBereien  bestehenden  VerblltaflMS,  einen  griMtroD 
Beitrag  als  bisher  rar  VerfBgung  zu  stellen. 

Den  J  a  b  re  sberi  c  )i  t  erntattcte  Syndikus  Dr. 
Brandt.  Kr  kennzeichnete  da»  abgelaufene  Wirt- 
Hcbaftsjnbr  ain  cineH  der  glänzendsten,  das  im  Inlande 
und  Auslände  jemals  dagewesen  ist,  als  ein  Jahr,  in 
dem  die  Aufnahmeknaft  des  Inlandes  wuchs,  ohne 
dall  die  Anafbhr  aoBMDSwert  nachließ.  Der  Berioht- 
«rstalter  «aadto  stiA  dann  gegen  die  Bestrebungen, 
infolge  dee  hohen  Qeldstandes  mit  der  WlbruBg  «ad 
Boichsbankpolitik  Versncbe  ansnstellen,  und  Ine* 
beminili  rc  treten  die  VorHchläge,  die  .Vungabo  von 
Noti  i)  «tatt  von  einer  bestimmten  Deckung  von  dem 
Zowaebse  den  LftuJe»  an  wirtuliaftlicbcn  (iütern  ab- 

hängig zu  tünchen,  wie  dies  dii'  l)eut<chu  Bergwerks- 
zeitung befürwortet  habe.  Nachdem  Dr.  Brandt  ferner 

den  Umfang  der  inl&ndtsohen  Beecblftigung  an  einigen 
ZahloB  erläutert  hatte,  bemerkte  er,  daB  man  ein  ge- 
wieses  Naoblassen  dor  SpaoDBOg  an(  dem  Inlands- 

markte wohl  auch  ans  dem  Umstände  folgern  dürfe, 
daß  die  flesnnitoinnabmen  der  preußisch  -  hessischen 
Fi'ienliftbncn  in  den  ernten  7  Monaten  VMM  mit  1070,5 
Miliiiüicii  Miirk  gegen  da.M  Vorjalir  nur  5^,7  Millionen 
.Mark  mehr  trebracht  haben,  während  ilnn  .Mehr  in  der 
-leiehen  Zeit  1906  gegen  1905  110  Millionen  .Mark 
betrug.  —  ßeacbtenswort  war  der  Hinweis  des  Be- 

richterstatters, daU  man  in  weiten  Kreisen  annehme. 

In  Zeiten  starker  Inlandsbeeebiftignng  flaue  die  A«»- 
fuhr  so  «terk  ab,  daS  man  aaeh  dem  NkdorgaBgo 
im  Inlande  in  dor  nunmehr  wieder  verstlrkten  Auf- 

nahme der  Auslandsgeschäfte  einen  starken  ROckhalt 
für  die  .\ \ifri'chti>rhultun^'  der  .\ rl>eit»gclegenheit  habe. 
Dr.  Brandt  wies  demgegenüber  nach,  daU  diese  Auf- 

fassung für  die  EiscninduBtrie  während  des  verflossenen 
Jalirzi'bntuM  unrichtig  ist.  —  Die  letzten  Vorgänge  in 
der  Handelsvertragspolitik  beurteilteder  Heriehteretattor 
ebenso  ungünstig,  wie  die  Qrundsitse  der  Reiobsfinaaa* 
nnd  PemDnenta^fkwform.  Eine  Herabsetrang  dor  Ab- 
fertigongsgebflhr  in  den  BisenbahngHtertarifen  wurde 
dringend  befürwortet.  Die  Erörterung  Ober  den  23 
de»  ]treuBi8cben  Einl<nni:iien^t>iierf,'etjet7eH  gab  dem 
Kodnor  Gelegenheit,  lleii'-jiki  n  zu  iiuilern,  ob  es  richtig 
Mci,  die  Ai;itation  ;;egeii  il'i'  t ut niiehliehe  Durchführung 
der  8teuerzablungspflicht  der  Arbeiter  dahin  zu  leiten, 
daB  auBer  den  kürzlich  geschaffenen  Bteuervergfln- 
stigungon  fOr  die  minder  liemittalten  Klassen  noch 
eine  Freistellaag  tob  der  BinkommoBsteuer  bis  sn 
ItOO^  ja  bis  zu  1500  JC  Einkommen  nnd  etoe  ErhBhnog 
der  alnngfAhigon  Beträge  für  unterhaltsbedllrflige  Per- 

sonen auf  150  *  ernstlich  vertreten  werde.  An  sieh 
sei  es  wohl  nicht  sehr  logisch,  solche  Forderunijen 
in  demsellien  AugenMiike  aiifziintellen,  \mi  man  in 
l'rcußon  eine  Almnderung  des  Wahlrechte»  zugunsten 
derselben  Mah-e  lier  Bevölkerung  erstrebe.  Es  sei 
aber  auch  zu  beachten,  daB  die  Freistellung  der  Ein- 

kommen bis  zu  1200  sehon  einen  fjtcueraasfall  tob 

16'/t  MUlkmeB  Mark  bringen  werde  nad  der  biaher  ei^ 
laoote  Almg  tob  50  J^  für  jedeo  Kind  nater  14  Jabroa 
bei  den  Einkommen  bis  zu  3000  J(  eine  Minder- 

einnahme von  fi'/n  Millionen  Mark  bisher  bedeute. 
Künltii:  »erde  dieser  Ausfall  an  sich  i;r<">l!er,  weil  die 
Abzugfäbigkeit  auf  andere  nnterbaltsbedürftige  Fer- 
Booea  dos  Haasbolteo  ansgedehnt  worden  sei.  Halt» 
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man  ni'bi'n  diese  Krörteruntri'ii  tmcli  ili(>  Nachricht, 
daß  der  Kiiiuii/minii«ter  schon  jet/.t  finc  Steuerorhübung 
ant;<'kündi>ft  hahe,  und  erinnoro  man  sich  dor  Tataache, 
dafi  TOD  der  preuüischon  (iedamthcvillkerunK  ^3  »o 
schon  jetst  ̂ anz  steaerfrei  Nind,  ho  sei  große  Vorsicht  am 
PlatM.  —  fi«i  dam  Kapitel  Soäalpolitik  behandelte  der 
BMehtantatter  n.  a.  die  PriTaneamtenTeraicherang, 
die  Arbcitskammorn,  die  KonkurrcnzklauHel,  die  Zu- 
Hammonle^un^  d«»r  Hozinlt'n  VerHirhorunjj.-iZweipe  and 
beMondiTH  die  Alimm  hiinfji  n  iloh  Vorliaii  l'  --  li  u ri-.  luT 
SecHchillwcrftcn  mit  ihri'ii  Arbciicrii  Howin  die  Vur- 
Bchlä);o  dcH  Verbandes  liuxcriHchtT  MetallinduHtrioller 
fliier  die  Einsetzung  Ton  Scblichtun^HkommissinneD; 
datwl  wiea  er  nach,  daB  die  „Soziale  i'raxis"  eine  toIU 
konnaa«  Uakanntnia  der  Dinge  Territ,  wenn  sie  die 
meiet  genannten  Abnaebnngen  all  etwas  nerhSri 
Nenee  nnd  eine  Umkehr  der  Arlieitgeber  baMidinet. 
Der  Verein  befürworte  die  KinfOhrun);  dor  etaatlichen 

l'riTatbeamtonvergichcniii;,'  mit  auHdrilcklicher  Ilervor- 
heban^  der  Tatüiiche,  diili  Mirli  liic  liiduHtrie  schon  bis- 

her der  SicherHtelluiii.'  ihrer  Hi'iimti  n  in  hervorra^fondeni 
Matin  angenommen  habe.  Schlieblii  h  oinpfahl  der  Hi>- 
ricbt  noch  die  einheitliche  Behandluni;  gewerblich-tech- 
niacber  Fragen  in  Daatechen  Reiche  und  die  Be- 
•eitigang  der  vielra  nad  rieh  wideratreitenden  Be- 
foganM  oad  Verordnungen  der  Bnndeutaalen,  lehnte 
aber  eine  ITnteretfltznng  der  Denicecbrift  dee  Bnndee 
der  InduBtrißllcn  Qlier  die  Krrichtaog  einer  geweririieh- 
techaiHctien  Iteiilmbehörde  ab. 

K»  folgte  sodann  ein  Vurfru;;  do«  ( iciicraidirck- 

tors  a.  I>.  Ziviliugenieurs  i-^.  Frey  tag  aus  K('>t/iich<  n- 
broda,  der  einj^ebend  die  Frege  behandelte,  «ic  man 
die  Reotabilitit  einer  EiaongieBerei  beben 
kSnne.  Auch  diesen  Vortrag  werden  wir  in  „Stahl 
nnd  Elana*  «am  Abdrack  bringen. 

Das  an  die  Yersammlnnfr  •(«b  aneeUlaBaade  Fest- 
mahl,  an  dem  auch  der  F^l^^t  /u  Stiilbarg»Wernij.-cr()(lc 
teiiiiahui  lui'l  dem  au licrdoiii  /niilrnrhe  Damen  liiT  .Mit- 

glieder lii-iwdlnitcn  .  verlief  unter  niin'^-r  rnli  ii  i  rink- 
sprQpbt^u  und  dem  ̂ emeinHchaftlicbcn  Ciusangü  einiger 
ebenfalls  dem  bewährten  Vereinsdichtor  !•  dankenden 
Lieder  in  nehr  erhebender  Weise. 

l'Qr  den  foi(,'ondcn  Tag  hattan  sieh  etwa  BO  Teil- nehmer  der  Vertammlaag  n  einer  gamelnaamen 
Fahrt  naf  den  Broekea  susammengetanden. 

Alles  in  allem  kann  der  Vorein  dotit«chor  Eison- 
irieBereien  mit  großer  Befriedigung  auf  die  Verband- 
lunt;en  und  die  damit  verboadenen  aonetlgea  Ver- 
anxtaitun^en  zurück Mi<-ken. 

Miige  die  nricbHtjabrijce  Generalversammlung,  die 
in  ätuttgart  »tattlinden  soll,  sich  eines  ebeoee  an- 
raganden  Verlanfee  in  erfranan  haben! 

Iron  and  Steel  Institute. 

In  den  Ta^'en  vom  23.  bis  2.'i.  September  d.  .1. 
fand  im  Hause  de«  <  »ettcrrelchiMchen  Inpenii  rir-  »nd 
Architektonvereinw  /.u  Wien  die  diesjäbri^je  llerbst- 
versammluiii:  de«  Inm  and  Steel  InHtitutes  statt,  die 
sahlreielio  OAste  und  Mitglieder  nach  der  öitter- 
reiciiiHihen  Kaiserstadt  gelockt  hatte.  Bei  dor  Er- 

öffnungsfeier am  28.  September,  aa  der  sich  der  Mi- 
nister fQr  Haadal  «ad  Laadwirlsehaft,  Dr.  Forscht, 

Graf  Aneraparg  mit  den  Unterstaatssekialiraa  nnd 
ferscbiedenen  bBheron  Beamten  sowie  die  Leiter  der 
niei-<i'  ii  i:r«5l!oren  KlHemverke  Oesterreichs  eingefunden 
hallen.  I'i  willkominm  te  d.-r  Zentraldirektor  der  Fräser 
F.i«eniM(lu,trie-iiif-.|Uitmtt,  \V.  KpNtranok,  die  Er- 
Hciuenen.  II  III  ciit,'liBclier  Sprache ;  or  hob  hervor,  daß 
wenn  auch  die  österreichische  KiMeninduHtrie  hinsicht- 

lich ihres  Umfanges  und  ihrer  Bedeutsamkeit  hinter 
derjenigen  der  Voreinigten  Staaten,  Englands  nnd 
Dentirblands  weit  surBcketaha,  sie  doch  der  Beurtoi- 
Inng  dnreh  ihre  Beeaeher  und  Oiste  mit  großer  Unbe 
enigegeneehe. 

Naihilerii  Sir  Hugh  Well  den  Vorsitz  über- 
nommen  hatte,  hielten  Minister  Dr.  Forscht,  Vize- 
bargormeistcr  D  r.  N  o  u  m  a  j  e  r  in  Stollvertretung  des 
orkrankten  OberbQrgermeisters  Dr.  Lueger  und  der 
Vorstand  des  Ingenieur-  und  Architektonverein«  Frof. 
Klaudy  in  deutaeher  besw.  angliseher  Spraeba  Be- 
graßungsanspranhen.  8ir  Hagh  Bell  dankte  in  flieBen- 
dem  Deutsch  für  den  Bmnfang  und  zog  einen  Vergleich 
zwischen  der  Aufnahme  bei  dem  ersten  vor  25  .lahren 
stattgefiindenen  Besuch  des  Institutes  in  Wien,  als 
»ein  Vater  .Sir  Lowtbian  Bell  die  PrSsidenten- 
wUrde  bükloidete,  und  dem  ire^jenwärtigen,  wobei  er 
die  Feberzeugung  aussprach,  daß  der  Besuch  des 
Jahres  19U7  bei  sümtlichen  Mitgliedern  dos  Institutes 
ein  ebeneo  tiefee  Oefdhl  der  Dankbarkeit  wie  im 

Jahre        attslSaea  weide.  — 
Hierauf  wurde  In  die  Tagesordnung. eingetreten. 

Von  den  vorgelegten  Abhandlnngon  ist  die  arato  Uber 

Bin  ItwnMmtrl«  Owiwnkii  «iirMi4  dtr 

von  W.  Kostrnnak  im  vorii«feaden  Hall  S.  1406 
u.  If.  abgedruckt. 

C.  B.  Stromayar  in  ünnahoator  bringt  sodann 
die  Fortseinng  aanar  bd  dar  lUhjahnveraamailaHg 
Torgelegtott  Arhrit  hbar  daa 

Altera  den  FlaMmaSy 

iiiii  r  welche  vsir  in  Nr.      s.  8-19  dlsaas  Jahfgnagas 
Hchon  eingehend  berichtet  babeik. 

Verfasser  führt  aus,  daB  Seine  Anregungen  in- 
sofern Erfolg  gehabt  hitten,  ala  Tersehiedena  Herren 

sich  bereit  erklirt  haben,  «ErmUdongaTanBeha*, 
vOhamiaehe  Analyaaa",  ,Zag>  nnd  yerwindnngeproben* 
sn  machen.  Diese  Tersnehe  seien  jedoch  noch  nicht 
fortig.  I'rofossor  Matt  in  I.Rfajette  (Idaho,  Ver.  8t) 
habe  Resultate  von  Fallversuchen  eingesandt,  welche 
derart  auBt;efiihrt  worden  seien,  daß  das  bearbeitete 
Frobestflck,  an  wel(;bom  oben  ein  Querhaupt  und  unten 
ein  (lewicbt  befestigt  worden  sei,  ans  gewissen  HShen 
herabfalle,  daß  das  (juerbanpt  alsdann  einen  Wider- 

stand finde  nnd  durch  die  lebendige  Kraft  des  Ge- 
wichtes ein  ZerreiBen  der  Probe  harbaigaföhri  werde. 

Dia  rintratande  Dehnung,  QaersdraittsTeminderang 
nnd  verbrauchte  Arbeit  gtben  dann  Anhalte  zur  Be- 

urteilung der  Eigenschaften  des  erpr<jbten  Materials. 
Gute  Kesselblecho  hatten  in  der  Kogel  über  34 '/» 
Debnune'  auf  20  cm  Vorsuchslängo  orgeben  und  ver- 

brauchten eine  Arbeit  von  1855  Pfund  a.  d.  KubikzoU. 
Inzwischen  sei  das  Material  auch  nach  B  r  i  n  e  1 1 
gaprflfl,  ferner  seien  alle  Blechsorten  mittels  Mikro- 
photo^aphie  untaranaht  worden.  Qlaiehiaitig  habe 
er  seine  Biegeveraaeha  forlgaaetit,  liaba  aber  die 
Proben  dar  neuen  Reihen  aosgeglflht,  hochkant  ge- 

hobelt nnd  dann  hochkant  mit  einem  Meißel  ein- 
(^ekorbt,  da  nach  seiner  Ansicht  dieses  die  beste  Er- 
probuniTHart  «ei,  um  das  Altern  des  Eisens  zu  erkennen. 
llrtrti'!iie:.'>-|.r(ilM'ii,  ^-ew i'ihnlicbe  liiegeproben  mit  durch das  AliH'  hereii  eutHtiindenem  (irnl  und  auf  der  flachen 
Seite  oiui^ekorbte  Proben  sowohl  iti  gehobeltem  ala 
abgeschertem  Zustande  hätten  kein  Reanltat  ergeben, 
walehea  das  Altem  erkennen  lasse  oder  flbanaapt 
saTarllasig  sei.  Um  Jedoch  znerst  die  alten  Ver- 
snebsreihen  an  Tervoibitindigon,  habe  er  Probereihen 
mit  Bbj:es(  lierten  Kanten,  nach  neunwöchigem  Lagern, 
23  Wochen  in  einem  Kälteraum  von  — 26'i'»*  ('.  auf- 

bewahrt und  noch  mit  Hiihnftendem  Eis  gebogen,  auch 
habe  er  eine  weitere  Reihe  32  Wochen  Bl)lai,'ern  lassen 
nnd  dann  der  Hiegcprobo  unterzogen. 

Mit  den  erstgenannten  gehobelten  und  hochkant 
gekerbten  Proben  habe  er  drei  Raihan  Biagevaraaaha 
angestellt  und  zwar; 

die  erste  Reibe  sofort  nach  Fertigstellung 
der  Proben  ,  A 
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die  iweite  Reihe  nach  einem  Lagern  Ton 
«w51f  Wochen   0 

di«  dfiti«  B«ih«  nmoh  efaiMM  Lagen  tob 
8t  Woehan   B 

Endlich  hat  er  weiter«  fBsf  Rolbeo  gUieher  Probaa 
•nigaflUirt,  von  «eichen 

dl*  erst«  Reihe  »ofurt   B 
dia  sweita  RaUie  naoh  elnam  Koaliaii  tod 

16  Hhratan   F 

dia  dritte  Heihp  narh  •idianwtchifaiii  Auf- 
hini^en  in  dein  DHrnpfraom  eitiee  Keaselt 
«an  H.5  Atrn   O 

dia  vierte  Kciho    nach    eineiii  Lagern  vun 
17  Wochen  und   1) 

die  fttnfta  Keihe  nach  einem  Lagern  von 
1 7  Woehan  In  aiaam  KUtaraan  von  —  88*  G.  H 

gabo^'on  wurden. 
Der  iiie^uugaradiua  wurde  mit  SohaLlonen  jre- 

maeaen,  welche  nach  folffendur  'raliclli'  I  itl>);i'Ktuft 
waren.    Die  Dehnung  der  Autteren    Kai«er  H  wurde 

nach  der  Formel  E  =  100      V      beruchiiot,  worin  t 
2r  -|-  t 

die  Ulechdicku  und  r  der  innere  Radius  der  >;eliogcuon 
Probe  bedeutet.  Dioae  Dcliuung  ist  uui  li  in  der  fol- 

genden Tabelle  1  fQr  lilächu  von  10,9  mm  Dicke 
wiedergegeben. 

Die  Ergebnisse  der  BiegeTeraacbe  sind  in  mehre- 
ren Tabellen  xaaammeDgaatollt,  voa  waleban  «U  Bai» 

apial  Tabelle  2  hier  wi«largafebaB  frtid. 
Stromeyer  gibt  sodauB  Iwgere  ErlBntarangen  la 

dieser  Tabelle,  in  welrhen  er  auf  Boaondorheiton  des 
Verhaltens  hinweiit;  u.a.  brtont  it,  daß  die  StHhle  0, 
F  und  K  hoehphüMjilii  rli.'iltij;  soK-n.  iDii'  Itthruings- 
zahlen  diener  Tabelle  haben  natürlich  nur  oini-n  ge- 
wiHBcn  Vergloichswert,  da  die  Berechnung  derHcllH  ii 
nichts  weniger  als  einwandfrei  ist.)  Auch  das  Bruch- 
anaealiaB  inlit  der  Verfasser  in  den  Bereich  seiner 
BalnalrtnBfBB  and  aeUiafit  tob  atnam  mahr  oder 
waalgar  ImatalliaiBOliaB  Braeta  aaf  grSBere  oder  ge- 

ringere Sprßdigkeit.  Auffallend  «ei,  daß  die  gekochten 
und  die  in  Dampf  erhitzton  Proben,  welche  Monst  an- 
nAhernd  gleiche  [Ergebnisse  zeigten,  bezüglich  dce 
Brucfaauflsehens  so  verschieden  Ncion,  denn  die  in 
l>iiiii[it  erhitzten  zeigten  viel  hüuliijcr  kriMtallinische 
Brüche.  (Anch  diese  Schlußfolgerungen  sind  nicht 
^waadfrei,  da  das  Aussehen  dos  Bruches  Iceineswegs 
immer  ein  Merlunal  (Ar  die  grOftara  oder  garingara 
SprSdicIcait  iat.  Et  wifd  daher  aof  Wladaiiaba  dar 
diaae  Präge  beliandaladaB  aaefUirKeliaa  Tanaila  ver- 
liehtet.    Der  Ref.) 

Wie  auH  dun  Tabc-llen  erHichtlicb.  Imlien  die  g''' 
frorenun  Proben  weniger  gelitten  als  die  gelagerten 
und  gekochten.  Im  Durchschnitt  hätten  die  sofort 

angestellten  Proben  24  "/g,  die  gelagerten  12  "/o,  die 
gekochten  H  'i,)  und  die  gefrorenen  16  o/o  Dehnung 
aigaben.  AnffaUend  aai,  daß  dia  gefrorenen  Proban 
brinaba  afla  atnaB  aaideBartfgra  Braali  geseigt  liittan. 
Ueber  das  BruchauHaebea  mSge  falgaida  Tabdla  8 
kurz  Aufschluß  geben. 

Ilci  den  VerHUcben  lrti,'rn  '^tah!-iirtrti  ili  r  allor- 
veritchiodenüten  .Vrt  vor,  einiicc  »Uimmon  nun  gi>|il.'it/.tcn 
KeM?*clri.  aiulcn-  (beHonders  die  deutsclien l  Hind  aus 
Terunglückten  Chargen  absichtlich  entnommen,  endlich 
dad  malirara  aaagawdiilt,  tob  danan  man  waSta,  d«B 

Tabelle  1. 

Radlu* lUdiM 

Uehnanit 

Kadi  IM 

Drhnunf 

■a 

"n 

mm 

mm 

% 

646 1 61 8 

lli,5 

25 
267 8 

4H 

10 

12.7 

HO 

178 3 41 12 40 
182 4 

33 

14 

.'.,3 

50 
104 6 28 17 4.1 60 
86 6 

88 

20 
8,6 

70 

Tabelle  8.  Dahanag  dar  SaBaraa  Faaar. 

aelcbnanc 

d., 

Vlcith- 
■eitaa 

KriUoIvmitll  awUcben Clnkrrben  und  Ble| -  — 

0 0 1 
e 

\f 

t- 

•* 

o 

ir 

SS 

»»"" 

if 

a.= 

ll 

— 
A 
> 

n 
s 

c 

l> 

% 

'«"' 

% 

_ r 
K 

u 

O 14 14 

<> 

7 H 7 
V 17 

20 

12 M 12 4 10 
w 17 (} 5 ** 

>■ 
V  . 

X 

20 

25 

■
i
 

14 10 

18 

14 

20 
1 

Y 

20 
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sie  ungewöhiilicbe  (iebHltt!  an  PlioRphor,  Schwefel  und 
Sili/ium  hatten. 

Stroriu'viT  zieht  den  S<'liluß.  daß  der  Glaube, 
Stahl  weritc  ilurrfi  lange  Einwirkung  von  groBer  KXlte 

aprOde,  nicht  berechtigt  sei}  gerade  andauernde  £äa> 
wirkang  van  WSrma  ▼annmdie  Sprfidigkeit  Riar^ 
dareb  will  er  natOrlich  die  Tatsache,  daß  ein  und  der^ 
selbe  Stahl  in  der  Kälte  heannprucht  spröder  sei,  als 
wenn  er  in  der  Warme  gleicher  Hehandlunir  unter- 

zogen werde,  nicht  eingeschriinkt  haben.  Kh  foli;en 
ilann  Heschreibungen  der  HrucbaufMchen.  Die  llr^^eli- 
nisse  der  Fallbruobproben  nach  PrufesHor  llatt  hatten 
dia  ia  Tabelle  4  angefahrteB  SrgebBiiaa. 

Tabelle  8.   Art  der  Brache. 
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Die  Probeatfleke  waren 
mit  <1or  Schere  ReHchnitten. 
Bie  wAroii  leicht  gebopen 
and  wurilcn  kalt  mit  licm 

Hammer  guriclitet.  l'm  die entütandenen  Spanaungen 
Mnngleielion ,  wurden  aie 
ilr  sehn  Btanden  in  Waeeer 

von  98*  C.  (1)  eincetanelit 
Yen  einem  Hobdn  oder 
Einiccrbon  dor  Kanton  ist 

nicht«  ̂ eHa^,  aurh  nicht 
ob  und  wie  die  Kanten 
bearbeitet  waren  und  was 
vorher  von  Stroinovor  mit 

den  i'roben  K*^niackt  war. 
Et  fehlt  aUo  die  Urund« 
In^  nr  Beurteilang  der 
BrgvbniaM.  Der  Verfeaier 
riaubt,  daß  die  Ergebni»«ie 
in  keiner  Reziehun^  zum 
Altern  de»  Kir«ona  stehen. 
Die  Hrinelincln  n  ViTHurbo 

Hcheinen  auch  kein  Krii;ol>- 
nia  gehabt  zu  haben,  weU 
cho8  RackRchlQHse  gestatten 
könnte.  Die  Mtluophoto> 
graphien  ieigw  tebr  voi»» 
einander  abweidienda  Bil- 

der, jedoch  glaubt  8tro> 
nu'\i'r  kr'i.'ie  H.'/i' l!iin:,'i'n 
ZwiHrliHi!  tit-n  l Jsiftlittitsei;,'en- 
Hchaften  und  den  (iefüt;e- 
bildorn  entdec^kcn  zu  kön- 

nen. Sodnnn  sagt  er,  ot>> 
wohl  die  gehobelten  und  ein- 

gekerbten Proben  bia  jetst 
das  beate  Vereaebunaterial 

inr  Erlcennnng  der  Alte- 
rungM-Krscheinungon  neien, 
80  mästte  doch  anerkannt 

werden,  daß  diene  l'rüfun^M- 
«rt  nicht  geeignet  »i-i,  hohe 
oder  niedere  Gehalte  an 
Fhog))hor,  Schwefel  uaw.  in 
erkennen,  noch  Heien  eie 

geeignet,  Bleche  heranau« 
finden,  welehe  rieh  !ai  Be- 

triebe achlecht  bewahrt  hfit- 
ten.  Die  Sprödigkeit,  welche 

erhitzte  ein|,'ekerl>te  l'rnlien 
ge/eik,'t  hätten,  lietle  ver- 

muten, diiti  duh  Stemmen 
der  Bleche,  beHonden«  wenn 
dabei  das  unterliegende 
Bleeh  Terlekat  werde  boisw. 
eine  Fnrehe  erhalte,  so  einer 

großen  OefSbrdnnf  deaEet* 
seU  fahren  könne,  da  ge- 

rade an  den  Stellen  );efiilir- 
iiclio  Hiex'un;,'.ni|>ftnnuniren 
aufträten.  Auh  ähnlichen 
'trilnden  verurteilt  er  dio 

häutijten  WuM-erdrucicprO» 
ben  der  Konael.  Stromeyer 
warnt  aodaao,  unter  Span- 
noBf  ataheade  Konslmktio- 
non  fo  erwlrmen,  da  da- 

durch die  ZIbigIceit  ver- 
loren ;:elio. 

Ziiüi  Si  liltitl  Ketnnt  der 
Vf  rfaxNor,  dati  e«  ibin  nicht 
gelangen  aii,  PrflfnBfi- 
methoden  an  finden,  weldi« 
gnte  von  eeblediteB  Bleehaa 

in  nnteneheiden  geeignet  eelea.   Jedoeh  eet  ee  ibm 
gelungen  narhzu» einen .  daB  weicher  Stahl  unter  ̂ e- 
wii48eii  I!eilin^un;,'on  AiterungsoigonBchaften  habe,  und 
dali  iiuiiu  he  Hehuudlung  dea  MateriaU,  welche  heute 

Doch  allgemein  iiidicli  »ei,  grolie  (iefahren  in  sich  berge.* 

Leber  die  Einsatiüi&rtnnff 

lieferte  O.  8b aw  Scott  ane  Btrafnfham  dne  eta- 

gohondo  Studin,  dir  oinon  AuHZUg  aus  einer  der  l'ni- 
veraitat  in  Hirmin^'hiiiii  v(3r^el«i;ten  Arhrit  durKtellt. 

Die  EinBatzhärtuntr  ift  na<'h  deui  \' itI  ,i^f,vr  im  lith 
andere«  aU  dor  alte  i'rozeU  der  Zementation,  von  dem 
sie  sich  dadurch  unterscheidet,  daß  sie  ein  anderen 

Kohlungsmittel  benutst  und  die  Kolünng  nicht  dnrcb- 
gehend«  bewirkt,  Mndera  nur  oina  CHierfllohe  oder 
ein  Oehlnae  (eaae)  tob  gehirtaleiii  Stahl  anatift. 
Tarwandte  Prozeuee  ind  der  HarTey-ProseB,  bei  dem 
EwSbDlIehe  ilidzknhle,  und  der  K  r  n  p  p-ProzeB,  bei 

m  Lenohtgaii  aU  Kohlungsmittel  verwendet  wird. 
Baida  dienen  anm  Hlrtaa  too  Panwruiattaii. 

•  Bezüglich  der  Untersuchun;,''''!  Strnnii-yerH  muß 
auf  die  Bemerkungen  in  Xr.  "24  dicNer  ZeitHchrift  rer- 
wiesen  weriien.  Die  jetzt  vorliegenden,  in  Tahelle  2 
zusammcncetttoltten  Krgebnisae  scheinen  tatsächlich 
zu  erweisen,  dalj  (gewisse  innera  ̂ wanungon,  wie  sie 
s.  B.  darch  da»  Einkerben  bervorgernfen  werden,  und 
von  daran  yorkaadenaeln  man  immer  aehon,  aowait 
die  gekerbte  Stelle  in  Betracht  kam,  gawnSt  luA,  »Uk 
im  Lanfe  der  Zeit  nnd  unter  einer  gewiieen  Behand- 

lung schnell  im  F.ihi'u  aui^hreiten  und  den  tjan/en 
Querschnitt  durihset/on  und  duli  daiUirch  eine  un- 
günittigc  neeii[tiin-:.i:i^'  der  Hiev,'efiihi;,'keit  eintritt.  V.^ 
acheint,  datt  Spaunun^en,  welche  durch  einen  Scbcreii- 
■ehnitt  entatehen,  ganz  ähnlich  wirken.  Die  Praxis 
muB  daraus  die  Lehre  ziehen,  alle  Bearbeitungen  an 
nnterlaaien,  welche  innere  Spannungen  erzeugen,  oder, 
wo  aoldiee  niebt  an  umgehen  ist,  dnreh  UMbkerigea 
stärket  Bearbeiten  oder  .Vusglühen  die  entstandenen 
Spanniiiu-i  i;  \vii>der  zu  bcBeitijjon.  Ich  glaube  jedoch 
Ku^eu  zu  künuön,  dati  wirkliche  Sacbvcrstindige  daa 
biaher  aaob  aeboB  ̂ wnBt  und  entapraebeBd  falwndaU 
haben. 

DaB  Stromerer  gute  und  schlechte  Bleche  nicht 
BBterscbeiden  konnte,  erscheint  nicht  so  sehr  erstaun- 
lieh,  dann  er  hat  durch  das  Nachwalzen  alle  inneren 
Spaattnagen,  walehe  die  nraprangUcben  Bleche  gehabt 
haben  mSgen  und  wegen  deren  sie  Im  Betrieo  ̂ »r- 
sagtun,  lieHciti<;t.  F.h  Hcheint  hierdurch  bestätigt  zu 
werden,  dnU  die  «chlecliten  Krfahrungon,  welche  hie 

du  im  Ik'triebe  gemacht  werden,  viel  häutiger 
auf  durch  unrichtige  Behandlung  hervorgerufene  ilwere 
Spannungen  zurückzufahren  xiud  als  auf  schladlta 
Qualität  des  verwendeten  weiciicn  Stahles. 

Bs  wäre  sehr  zu  wanschen,  daB  an«b  von  anderer 
Seit«  Versuche  In  gleiciier  Bichtang  gemacht  wBrdeB, 
doBB  die  BfseheiBsng,  daS  Bpaannngan  sieh  aelbat 
ingntem,  einwandfreiem  Material  wie  eine  ansteckende 
Krankheit  ausbreiten  können,  ist  zu  wichtig  fflr  alle 
Indudtriezweitje,  aU  daß  man  mit  einer  Vernuchrtrcihe 
Hich  zufrieden  i;eben  konnte.  l>ie»e  Ver!4uche  Kullteti 
aber,  wenn  mö;,'lich,  andere  Mittel  Hiiweiiileu  iiU  da« 
Einkorbon  mit  einem  Meißel,  da  diese  Methode  doch 
sehr  ranh  Bad  QB|^aMbmlBig  zu  sein  scheint.  Auch 
sollte  erwofSB  wnden,  ob  nicht  die  verletzten  Stellen 
vor  der  Vornahme  der  Brprobunur  dnieh  Abhobeln  sn 
entfernen  wKren,  weil  dann  im  FrobaatOek  die  dur(  Ii 
dip  Einkerbungen  entatandenon  Alterserseheinun^'en 
ohne  den  EinHuÖ  der  t^uerx  htüttHvenninderung  ge- 
priili  wurden.  Jedenfall«  hat  Mich  Strnmeyer  dadurch 
ileu  l'iitik  iler  Indur<trie  er«i>rlu'ii,  dftli  er  auf  einen 

VN'eg  hingewiexen  hat,  auf  welchoni  vielleicht  Auf- 
'klärung  fOr  einige  bisher  dunkle  Vorkommnisse  be- 
zOgUch  des  Verbaltens  des  FluBeiaens  gefunden  wird. Eiehkof. 
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Für  die  Veraucbo  wurde  ein  Eitten  mit  0,14  "/o 
gebandanem  KohlemitolT,  0,01  Og  Silizium,  0,08  7» 
Schwafei,  0,08  Pho«phor  and  0,580^  Mangaa  In 
10  flm  laagaa  und  6  mm  sterkoB  Üttben  vanrandat 
Ala  Uirtepolver  wurde  aadi  mahraran  TarglalabaadaB 
Yaiavabeii  eine  LederkoUe  tob  folgendar  Znaamnan» 
eetzung  angewendet:  Kohlenstoff  77,80  "o,  Stickstoff 
3,2070,  Feuchti^'keit  13,440o  und  A«<  he  r..5t;o„.  Di,-  »fuB- 
eirternenKttitten  WHreninnon  lOccni  Inn;;,  in  lin  r.,  1'..')  1 -ii 
tief  nnd  0,6  cm  dick.  Sie  wurden  in  .MorKun-.MulVi-lufeii 
arfailzt,  die  eine  Temperatur  von  101)0*  C.  lieferten. 

Baiflglioh  des  KintiuBHoa  der  Tem|ieratttr  auf  die 
BinaatshlrtUf  verweist  Verfasser  auf  die  aeboB  von 
Oamond  gemadito  Bamarkang,  daS  Eiaea  «nta?  dam 
HaltepnnklAitkalBaB  betritehtllehan  Koblanatoffgahall 
aufnehme.  YerfaaBer  stellte  bei  vlorstflndigem  Er- 

hitzen auf  700'  C.  gtLT  keine,  bei  j^loirhlan^er  Er- 
hitzung auf  SOO*  (J.  eine  0,i;i  mm  Htarke  und  hei 

900''  C.  eine  auf  l.^H  mm  angewachsene  Zemeiitii-rnn»,' 
fest.  Im  letzteren  Falle  bestand  die  trekuliltL'  .Si  liiclit 
an«  Perlit  mit  U,9  u  0  l^ohlenatoiT,  üntsiinu  li  »Iho  einem 
fiditig  aiBMtzgeb Arteten  Stahl.  Kinu  a<  litHtrmdijce  Er- 
bltnng  «af  1000*  G.  vanuMehto  daa  Aaftretan  von 
Zanantik,  dar  im  aUgmaalaatt  nngam  an  aioaati» 
gebftrteten  Stflcken  geeehen  wird. 

Bei  einer  verf^leichenden  Hirtnng  zum  Zwecke 
der  Untcrsuchiing,  welchen  KinHuÖ  die  Zeit  und  das 
Härte|iulver  auf  ilio  Härtung  liiiboii.  wurde  festgestellt, 
daU  die  HotiuollHte  Kohlung  bei  Benutzung  der  (iuillet- 
•chen  Mischung  von  40'io  Kariumkarbonat  und  WJo 
Holzkohle  bewirkt  wurde,  die  geringste  nsd  lutf- 
iameta  Kohlnng  dnreh  UoUkohla  allein. 
^Di«  baaten  Hlrtapnlver  haben  daa  gemein,  daS 

de  aatwedar  Stkkatoff  enthnltaa  oder  iba  dar 
Lnft  aafnaalimen  nnd  abrageben  TarmSgeo.  Die 

Wirkung  aiaaa  Htirkhini^r-  len  Iiartopulvors,  wie  z.B. 
Zuckerkohle  oder  Anthru/.it,  wird  gewähnlich  in  der 
Weise  angenommen,  dnb  Luft  in  die  KinnHtzkaHten 
dringt,  mit  dem  Kohlenstoff  Kohlenoxjd  bildet  und 
diaaaa  Oaa  «nf  daa  Biaan  nach  dar  OlaichoBg  dawirkt : 

2  VA )  -f  fi  Ff.      Fej  C  -1-  (^O, 

Die  gebildete  Kohlunnüure  Mc(/t  hieb  mit  Kohlen- 

Htoff  wieder  in  Kohlenoxid  um;  V<h  +  ("  2  CO  und 
so  fort.  Ro be  r t  a- A u st  e  n  hat  indeHsen  gezeigt, 
daß  sich  Eisen  nnd  Kohlenstoff  auch  ohne  die  Vcr- 
nittlang  von  Koblenoxvd  varbiaden  kOnnen,  wibrend 
Avttold  dem  SabkarUd  FesiC  eine  widitig»  Boll« 
in  ditaam  KohlangaproieB  naohreibt. 

Onillet  schreibt  dem  Barinmkarbonat  seiner 
Mischung  die  Wirkung  /u,  StickHl^fT  unter  Hildung 

von  UariumrN ftiiiil  /n  biniien,  und  Hjalmar  Hrnune* 
hat  in  zementierti  in  Eisen,  daa  vorher  nur  n.Ol  c  n 
Stickstoff  enthalten  hatte,  0,07  .Stickxtofr  festgestellt. 
Verfaaaer  kommt  nach  eigenen  Vt'rxuctien,  bei  denen 
er  eine  zehnfach  bessere  Wirkung  der  stickstolEbaltigeo 
Biaaatsmittel  gegsnaber  den  stickstoflfreiaa  featateUte 
nad  aadi  mit  Znekarkd^a  bei  Durchleitcn  voa  Am- 
auniak  dnreb  die  Kasten  günstigere  Krgcbnisa«  er- 

dall« sIh  bei  ilrr  pinfarhnn  IlHrt.in^'  mit  /.uckorkohlc, 
n  der  Aiit<ii.:ht,  dull  liur  Siitknioit  ciuo  Hauptrolle 
bei  der  KiiiMatflmriuii^,'  »|)iele. 

Bei  dieHeu  Versuchen  der  iCiiiHat/hartiing  mit 
Ammoniakgas  stellte  Verfasser  ferner  die  eigentQm- 
liche  Wirkung  des  Ammoniaks  auf  das  Kaisen  fest,  es 
mr  Zwilliagsbildung  zu  veranlassen.  Er  unter- 
ndrt«  di«  8taiiktnr  daa  EiMn«  vor  dar  EinaatihirtBag 
Ib  Z«ak«rkobla  vad  Ammonldc  und  aach  daraelbea 
genau,  konnte  aber,  auch  nach  heftiger  mechanischer 
Beans|iruchung  durch  8chlag-  und  Biegeprobo,  keine 
ZwiHinf,'sb;l(iutig  bemerken,  während  die  Ammoniak- 
gashärtuiig  eine  deutliche,  derjenigen  des  bearbeiteten 
Kupfers  Äußerst  Uuttohe  ZwiUbigBblldnngvaninaoUa. 

•  VergL  «SlaU  nud  Siaaa*  1807  Hr.  89  &  1895 
bia  1898. 

Nach  0  s  ni  o  n  d  lindet  /Willingsbildung  des  Eisens 
nur  in  seinem  7  -  Zustande  statt.  Da  nun  die 
Kohlung  des  Eisens  bei  Gegenwart  von  Ammoniak 
bei  viel  niedrigerer  Temperatur  vor  aieh  geben  kann, 

ala  f«w8hnlich  fOr  die  EziataBi  voa  7- Eisen  er- 
forderlleh  ist,  glaubt  Terfaaaer  den  Stickstoff  zu  jenen 
Elementen  rechnen  zu  dürfen,  welche  das  Eisen  im 
7-Zustande  ̂ uriickbulten.  Für  die  der  Zementation 
günstii;e  Wirkung  des  StickstolTeM  käme  dann  noch 

der  l'm.Htand  in  Betracht,  dall  sieb  y-Eisen  leichter als  «-Eisen  mit  KnhlenNtnir  verbiadot.  JCart. 
In  einer  Arbeit,  betitelt 

Wirtaehaftlioh«  TorteilaBg  der  voa  d«a  Hoch- 
Ofen  genronnenon  elektrischen  Kraft, 

raaeht  der  durch  frühere  Arbeiten  auf  dem  Uobiete 
dar  Kraflgewinnnng  auf  Hoehofenaalagoa  beliannte 
Verfasser  B.  II.  Th weite  in  London  den  Vorschlag, 
die  QbcrsebQNsigen  Oase  aller  Hochöfen  eines  Bezirics 
ohne  Kücksichl  auf  die  WerkHzngehOrigkeit  gemein- 
Ham  zu  verwerten.  imU'in  die  über-ehüssige  elektrische 
Energie  <ler  llipehdfcnw  erke  zu  einer  Zciitrnlstatinn 
geleitet  wird,  wo  der  Strom  auf  die  von  den  einzelnen 
Abnuhiiieru  gewünschte  Spannung  transformiert  werden 
aoU.  Auanabmaweise  könnten  bei  gdostiger  Laee  der 
HoohSfoa  aneh  die  Oase  schon  aach  der  Zeatru«  ge- 
laitat  aad  dort  erat  Kraft  artengt  worden.  Ala  Strom» 
verbraneher  sieht  der  Verfasser  neben  Liefemngen 
für  die  Wal/W'-rko  der  Hiltton.  fQr  «irubcn  und  zu 
UeleuchtungHzw  eekrn  Ai.luL'en  fijr  elektrochemi-'chc 
und  clektrometaUiir^'isi  ltr  Vi  rfahren  vor,  darunter  <li' 
Darstellung  von  Eisenlegleruu;^'en  und  Karldden.  Einige 
dieser  Werke  mOßten  den  t^trom  stets  in  der  Stärke 
beliehen,  wie  er  gerade  geliefert  werden  kann,  so  daß 
Arbeitaleistung  und  Bedarf  immer  auf  derselben  Höhe 
golialtaa  wird,  eia  wiohtiger  Faktor  in  Kackaieht  auf 
den  Umstand,  daB  die  Hatten  aribet  für  die  Wala- 
werke  Hehr  unterschiedlich  Strom  benötigen.  Auch 
bedürfen  maucbc  i<olcher  elektrochemischen  l'rozesse 
Ströme  von  min  leJti  ii-*  (oi)i.i  l)iB  5000  KW.,  wie  sie 
einzelne  Werke  nicht  immer  liefern  können.   C.  O. 

Die  Abhandlung  voa  Prot  J.  VOB  BhroBworth 
in  Looben  ttber  die 

BastlBraiBBf  d«r  OleMf  anaeng«  aad  dorea 
Wäria««ff«kt  bei  Fiseuhorborcn 

haboa  wir  b«r«ita  ia  Nr.  36  S.  1292  cur  Keootaia 
nnaerer  Loaar  gobraeht 

F.  J.  R.  Carnlla  aua  Derby  bailohtata  b  «Insm 
Vortrag  über  «ine 

blaa*««hwarEe  ElHenfarba  als 
Roitachntzmittel. 

Zum  Beizen  des  Eisens  verwendet  man  bekanntlich 
sowohl  .SchwefelMäure  ala  aueli  Sulzi^iiuro ;  im  orsteren 
Falle  gewinnt  man  Eisenvitriol  ain  Nebenprodukt,  im 
letzteren  Falle  könnte  man  Kisencblorid  gewinnen, 
doch  wurden  auch  schon  andere  Anwendungsarten  in 
Vorschlag  gebracht.  In  neuester  Zeit  hat  Dr.  C.  F. 
W  alt  fing  anpfohlaa,  die  Cbloridlöanng  mit  Am« 
monlak  su  iMhaadeln  nnd  daa  Biaao  darin  dnroh  Ein- 
blasen  von  Luft  zu  oxydieren.  Daa  ao  erhaltene  Prl- 
parat  hat  eine  schön  blau  -  schwarze  Farbe,  ist  in 
Waaser  vollkommen  unlöslich  und  liefert  beim  Aus- 

pressen in  der  Filterprense  eine  klare  l.iinung  von 
Ammouiumchlorid,  die  man  eindHtnpIt,  worauf  sich 
das  Salz  in  Fortn  von  Kristallen  auMscheidot.  Der 
blau-schwarze  Nie<li  rni  Ii  lag,  der  magnetische  Eigen- 
adinfton  beoitit  nnd  der  Formel  FeiO*  entaprioht, 
büdat  ain  wartvoUaa  Boaladiutimitlol.  EiMnkoaatnk- 
tionen,  die  damit  unter  Verwendung  von  LeinOl  an- 

gestrichen wurden,  hatten  nach  Vorlauf  von  iwei 
Jahren  noch  ein  tadelloses  AuhHcben.  I>ic  „Sharon 

Chemical  Co.,  Ltd.".  die  das  engli»i-lie  l'atent  erworben 
hat,  i  rrirliii  t  in  Di  rliy  eine  Anlage  zur  Verwertung 
des  Wülflingschen  Verfahrens,    (üejiiua  toigLt     O.  V. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

DeatBchlADd.  la  der  aSoaüüteebBik"  *  berichtet 
irollebehm  Ubm  die 

A«flhfliclik«lt  dM  bei  4«r  ItmImmb  u4 

Oasretnifcnngnledergcschlagenen  (ficht^aHstanbes. 

Zwei  Arbeiter,  die  in  den  im  OebSade  dor  UaswaHclier 
gelenoail  EiOBU  i^ix  hui  ht  /.u  den  Akw&iiaorkanftleii 
gwnecea  waren,  feoden  infolge  von  OoevergiftuDg 
den  Tod.  Die  ÜBterMcbungen  dea  Fallee  ergsben, 
daß  die  AbwflHHor  nocb  so  viel  Qu  fabrten,  daß  ihre 
Rtnanationen  tödlich  «irkon  konnten.  In  oinotn  andern 

Kalif)  ticl  ein  Arbeiter,  d)>r  in  (Ihm  i 'mtivertüiluni^rohr 
drei  Stunden  nach  desHon  Aull«'rln>trii>liHft/unp  ein- 
gchJiepen  war,  ilurcli  du;»  Aufrühn'ii  di-H  in  licr  I.i'i- 
tonp  angoaannnulten  Stnuln'M  cimT  UaHVcrjfiftunj;  /um 

0|>f(>r,  ein  BeweiH,  Jali  die  Alila^'t-ruiigen  tödlit-h 
Wirkende  Ooemengen  lonce  Zeit  hindurch  einBcblieftea 
kSanen.  Be  aei  noeh  Mmerkt,  daS  drei  Standen 
vorher,  ab|^aehen  Ton  der  Außerbetriebaetsnng,  anch 
dnreh  ScbieberabachluB  nnd  OefTnen  der  Deckel  dos 

Vertt'ilun^fsrohreH  alle  Maßnalinuni  in-tr^iTt'n  w(ir<l<>n 
waren,  um  Uoseintrilt  in  die  betreffende  LeitungHittrccko 
in  Terhlndera  nnd  die  Streek*  in  iBfton.** 

Amerika.  Oer  in  den Naduiiltagiatnnden  dea 
n.  Attgnat  erfolgU 

KiMtan  dmr  lai  Bn  l»«griflln«B  Brtteke  Iber 

den  HU  Lorcustrom  bei  ({nebec 

iat  einer  der  aehweraten  Un^QekaflUe,  die  die  mo- 
devne  Ingenienrhanat  nTerzeiditten  bat  7b  Heaaehe». 
leben  gin^a  dnbei  verloren  nnd  17000  t  eiserneB 
BrOckenmaterfal  lieiri'n  in  wflalem  Durehoinander 
im  Flott. 

Die  Hrficke  hoIIi»'  l-Iw  h  1 0  km  ulicrhalli  < Jih  Iht'  dtMi 
St.  Loreiizotrotii,  diT  dort  ju  nach  di'U  nm  Ii  -■■lir  -^h  Ii 
bemerkbar  machenden  Uezeiteu  swiacbeu  650  und  öüO  m 

Nach  dem  Kntwurf*  beMtebt  die  Hrückc  im 
weHentlichcn  auh  zwei  Kragträgern  nnd  einem  Mitt<>l- 
trlger  (TergL  Abbildung  1).  Die  Verbindung  mit  den 
Ufern  aafterhnlb  der  KngrBekarme  iat  aU  DeckbrDcke 
durch  swei  Trlgor  unTerindeilleher  HAh*  bergeatelU. 
Diene  haben  je  6ri,23  ra  Stfltzweite.  Am  Uferrande 
sind  Hie  mit  dem  Ohcrjfurt  L'i'l'i^TiTt,  während  §ie  an 
der  .Siromiicitc  mit  dem  llntc'rf,'iirt  auf  zwei  nach  innen 
Ijeneiijten  Stützen  ruhen,  die  iluri  h  i  irirn  (^u- rv.  rhmid 
Terluinden  sind  und  aui  dem  uteinernen  ['fi  ilcr  Mti'lien, 
auf  welchem  der  Rfidurm  des  Kra^'trA^rcrr^  verankert 
ist.  Die  Rackarme  ruhen  mit  ihrem  Aulienende  auf 

swei  aenkrechten  oiaemen  Tttmea,  dl*  durch  Quer- 
TtrbiBd*  verbunden  auf  dem  gemonerten  Ankerpfeiler 
errichtet  sind  (aiohe  Abbildung  2).  Die  Uaaptoffnung 
winl  iluri  Ii  die  beiden  Krajjarme  von  je  171,45  m 
l.aiiL'i'  iJii.l  den  Miitoltrri;,'er  von  iOri.TS  m  LSni;e 
ij|i«'r-]Miuit.  Die  ll.iuii'IrJii^^iT  der  ;,Totien  Ocffnuniren 
stellen  bei  20,4  m  MiitendliHtand  Henkrocht  und  (raffen 
die  Fubvrcge  auf  der  AuUenseite,  die  Qhrigeu  HtraUen 
und  Fahrbahnen  zwiarhon  aich.  Die  Fahrbahn  der 
Haaptbrteke  liegt  bi«  anm  alabanten  Knotenpunkt 
dea  Kragannee  in  einer  Steiganc  von  10  t.  T.,  in  dem 
nuttleren  Teile  der  Brilok*  iat  Je  paraboliaoh  g*w8nbt. 
Alle  Knoten  haben  ßnlzeaverbindnag.  Die  Hauptloger 
sind  unter  Vermeidung  von  allen  OuBetfloken  ana 
Walzeitlen  und  lUechen  durch  Nietung  aufgebaut.  Be- 

merkt sei  noch,  daü  die  ernte  Schräge  de«  Hückarmea 

und  die  erste  Schräge  dea  Kragarmes  »owie  die  ln  idi'U 
mittleren  Schrägen  den  Mittelträgors  aU  DruckHtälie 
ausgebildet  sind,  während  die  ahrigen  ana  Zugbändern 
beetehen.  Die  Söbrigen  der  l^ragtrüger  aind  an  die 
Knatenbleobe  dea  Onrtknotan  nieht  nimdllaUwr  dnreb 

den  Hauptbolzen,  «ondern  durch  einen  Hiliaholaen  aa- 
gesrhlossen.  Das  Gewicht  des  eisernen  Ueberbane* 
betniirt  rund  3f>iiO()  t:  die  Kosten  der  Brücke  belaufen 
sich  nach  dem  Voranschlag  auf  HO  .Millionen  Mark 
oder  rund  M  ODO  f.  d.  Meter.  Diu  heitlii  hen  Ueber- 
brilckuugen  wurden  auf  Uerflaten  aus  Holz  und  Eisen 

 u;.>i  , 

1. Hn  ite  und  bi«  zu  »iO  m  'I'icfc  Imt.  in  l  iiier  Mitlelöffnung 
von  54s.t".5  m  und  zwei  .Sciteiiüirnuii;;en  von  je 
1&2,4Ü  m  in  etwa  .')0  m  Höhe  Ober  mittlerem  Wawser- 
spiegel  überi'ixinnen  und  wäre  demgemäß  die  weitest- 
geapaaato  tiiraüen-  und  Ki»enbaluilMrQekc  der  Welt 
geworden,  d*  sie  die  HaupMMfanngea  der  Firth  of 
Forfh'Brfleka  noeh  am  nahen  80  m  fibertrilR.  Ent- 

wurf wie  Ansffihrung  war  der  Phoenix  Bridge  (Jörn- 
pany  in  PhoenIxTillo,  Pa.,  übertragen  worden.  Ent- 
sprec  heiid  iljrer  gndleii  Hedi-ututitr  für  den  Verkehr 
—  ist  iIiM-h  Hul  eine  I jitfiTniin;;  von  2*15  km  «trom- 
anfwiirth  IiIk  Montreal  keine  weitere  Krücke  vorhanden, 
während  unterhall)  ljuobec  die  Krbreiterung  des  Hiro- 
men  eine  Teberhrflckung  Ton  seihst  verbietet  —  sollte 
die  Brfiek*  eine  Fahrbalu  von  27  m  Breite  für  awei  Eiaen- 
bohngeleUe,  swei  Geleia*  eiektriaeher  Klelabahnea, 
swei  FahrstoaBen  und  sw*i  FnBglogerwsg*  *rii*ltaa. 

•  1907  Bd.  7  8.  80. 

Nach  «Chemiker-Zeitung-  li>07,  25.  äept. 

aufu'eluiut,  während  der  mittlere  Ueborbau  ohne  Lehr- 
gerüst von  beiden  Seiten  mitteU  zweier  auf  der  Fobr- 

itahn  Tenebiebbarer  AnaIager>Laalkraae  vorgcbMi 
wurde. 

Der  Bau  der  Hfidlichen  Hälfte  der  BrBeke  war 
bis  snm  viertaa  Feld  dea  Mittellrlgeri  vorgaoehrittea 
(▼ergL  Abbild.  1  bei  Xh  vnä  ea  war  eben  «in  ans 
einer  Lokomotive  nnd  einem  Wagen  bestehender  Ma- 
terialzui:  nach  dem  Brflekenende  Torgefahren,  als  ohne 

auli'  r_T« 'ilinliehi'  Witteruncs-  oder  liidahtiin^^JvorliMlt- 
ni"'>i'  dir  i,'an/e  Konstruktion  in  tiicli  /uHHtiunenUrrtch. 
Da  von  den  auf  der  Brücke  be^ehfifticton  92  I.i'uten 
auUer  11  Geretteten  sönitlicho  oiuscbließlicb  dea  bau- 

leitenden Ingenieurs  und  der  Vorarbeiter  d«a  Tod 
fanden,  ist  ee  sehr  schwer,  den  gvnanaa  Emrgaag  de* 
Uaglileka  faatsnstellen.  Die  geretteten  Angeaaengea 
koBBtaa  aar  aagebea,  daB  die  Brtek*  rieh  BBt*r  ihürea 

*  Näheres  vergl.  .Zoitsohr.  d.  V*r.  deatachar  lag." 
1907  ».  aCl  und  ».  459. 
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FflBen  zuerst  langaam  and  dann 
immer  raacher  senkte.  E«  müsiien 
daher  die  Berichte  der  von  der 

Kanadischen  Regierung:  einge- 
setzten Kommission  abgewartet 

werden,  die  ihre  Untersuchungen 
bereits  am  3.  September  begon- 

nen hat,  bevor  ein  endgaltiges 
Urteil  abgegeben  werden  kann. 

Auf  Ornnd  der  Nachforschun- 
gen Ton  SachveratAndigon,  die 

in  den  ̂ Kngineering  News*  *  und 
anderen  amerikanischen  Fach- 

zeitschriften enthalten  sind,  stellt 

der  „Rngineer*  **  fest,  daß  die 
auf  14  kg/qmm  Zugbeanspru- 

chung bei  der  fertigen  Hrflcke 
berechneten  Teile  zur  Zeit  des 
Unfalles,  wenn  alle  Lasten  in 
Betracht  gezogen  werden,  nicht 
stärker  als  auf  12,5  kg/qmm  be- 

ansprucht waren.  Das  Mauer- 
werk des  Strompfcilers  wie  dos 

Ankerpfeilen«  ist  nur  wenig  be- 
schAdigt,  ebenso  zeigt  die  Ver- 

ankerung keinerlei  VerSnderun- 
gen.  Der  Obergurt  des  KQck- 
armee  liegt,  ohne  merkliebe  seit- 

liche Verschiebungen  zu  zeigen, 
zu  oberst  auf  dem  TrQmmer- 
haafen  (vergl.  Abbildung  3);  der 
obere  Teil  der  eisernen  TUrnie 
ist  Torw&rts  nach  dem  Strome 
zn  gefallen,  Qber  die  Art  des 
Sturzes  des  unteren  Teiles  der- 
aelben  herrscht  noch  keine  Klar- 

heit. Die  Verbindungsbrücke  mit  dem  Ufer  wurde  von 
dem  Einsturz  nicht  berflhrt.  Die  meisten  anderen  Teile 
haben  bei  dem  Fall  starke  BoschAdigungen  erlitten,  die 
gedrückten  Qlieder  sind  vielfach  gebrochen.  Am  auf- 

fallendsten ist  die  Biegung  des  neunten  Oliedes  der 
Untergurtung  der  Westseite  des  liflckarme»  (4.  Feld), 
welches  S-fSrmige  Üestalt  angenommen  hat. 

In  der  Tat  hat  die  Kummisaion  inzwischen  in 

Erfahrung  gebracht,***  daß  die  Untergurtung  in  diesem 
Felde,  dem  zweiten  von  dem  Strompfeiler  landw&rts 

*  „Engineering  News"  1907,  ö.  Sept.,  8.  2Ö8. 
„The  Enginoer"  1907,  20.  Sept.,  8.  292. 

•••  ,Tho  Iron  Age"  1907,  20.  Sept.,  8.  732. 

Abblldunf  2.    Ansteht  der  in  Bau  b«rrilf«i>en  Briick«. 

gerechnet,  bereits  zwei  Tage  vor  dem  Unfall  eine 

Ansbiegung  nach  innen  um  etwa  l','i'  gezeigt  hat. 
Dieser  Teil  bestand  aus  oben  und  unten  mit  je  zwei 
Winkeleisen  gesAumten  Stegplatten  und  soll  schon 
bei  dem  Transport  bescbttdigt  worden  sein,  allerdings 
sei  der  Schaden  zur  Zufriedenheit  aller  Beteiligten  vor 
der  Verwendung  ausgobesacrt  worden.  Es  wäre  in 
diesem  Falle  nicht  zu  verstellen,  warum  der  Weiter- 

bau nach  der  Entdeckung  dos  gefährdeten  Zustandos 
•Ines  auf  Druck  beanspruchten  üliedea  nicht  sofort 
unterbrochen  wurde,  nachdem  der  den  Bau  ausführen- 

den (Sesellschaft  Mitteilung  gemacht  worden  war. 
Da  nach  den  sonstigen  Angaben  das  zur  Verwen- 

dung gekommene  Material  gut  war,  könnte  allerdings. 

▲bblldaBf  3.   ADilcbt  der  clafaatAnteo  Brdvk«. 

Digitized  by  Google 



«T.  Jahrf.  Kr.  40. 

Howcit  (1er  Vorfiil!  auf^jcilor'kt  iat,  ilk>  Uftulcitiin^  von 

iler  Vornntwortuii«;  fürdaH  l'ny^lüi'k  nicht  fr«M^'i!H|>ro(  lit  ti werden.  Wir  beluiUeii  am  ror,  sobald  bestimmt« 
Aabaltspaiikls  vorilafBO,  bUmf  raf  dm  ünglttelnlkll 
rarOckiakoinmeD.  c,  O. 

Dio  Suu|yrga«maH(-liiii(>  für  den  SotiifTshetrieb. 

In  der  Kohleni;a-»in«H€bine  iTfi»li.'t  ln'kaimtluh  eine 
iK'dcuti'nd  <rQiwii;;iiro  Auitnutzunt;  <li  r  ihm  dein  Brenn- 
StolY  L'i onncniMi  Wfirino,  a\*  selbst  in  der  toU- 
koiiiiiii  liHti/n  DampfiriHHcliint*  nni^lH-h  iiit.  Dif  Danpf- 
»nlage  erfordert  infolgo  des  ümwand)nDM{iroiMMM 
d«r  Verbreonangawirme  in  Wasaerdampf  tmd  jmni 
dieHem  in  Arbeit  nnd  der  sich  dabei  ergebenden 
I^eitnnpn-,  8tr«hlnntri«-  nnd  Kondeniationa  -  VerlaRte 
eine  weit  tcr(jliiTo  Mt-iiiri'  HrcnnHtofT  al.n  di«  (Jiih- 
inBHcliiiif,  til  i  «i  li  iior  die  Tinh«  tziuif,'  von  Wärme  in 
Arbeit  diri  kl  hinter  dem  Kidlieii  in  riiriii  viii\  l^x- 

|*loMionen  tjeHrhitbt.  I''ur  AufHtellunK  einer  Kohlon- 
^gniiiKchiiie  nebst  (iasorei  jjebraucht  man  keinen 
gr58«ren  Baum,  als  fOr  eine  gleich  grolte  Dampf- 
nftMÜne  mit  Kom«!  ond  ZnbabSr;  die  Wartung  ist 
dan  noeh  )^ans  waaaatlleb  «afiMdmr  als  diajaniga 
einer  Dampfanla^.  Rat  «leb  alwr  die  Eoblengaa- 
maHcliine  wejjen  ihrer  unbeMtreitbnren  wirtschaftlichen 
lTpb('rlei:enlieit  u->  irenülier  der  DainpfnittHehine  in  den 
letzten  .liilircn  Hehon  (nil  d4Mn  |jand>-  ein  «ehr  ifroUt-s 
Absat/febl  endiert,  um  wieviel  größer  verspricht  dieses 
AbhMt/.feld  zu  Werden  für  den  für  das  WirtBchaftu- 
leben  an  Bedeutung;  iinnior  mehr  sanobmonden  Sehiff- 
fahrttiverkebr. 

Der  Yerbranoh  an  BronDitoff  ist  dem  Oawichte 
naeb  bei  Toller  Leistung  der  Sauggasmaachllieil  üur 
un^'i'fShr  0,4  mal  ho  ifroß  wie  bei  der  mit  Koiilaa 
arbeitendi'M  Pam[ifmaHchine.  Das  bedotitet  daher,  ab- 
f;ei>eheii  Vi'M  diT  iiiiht  nnln-trürditlielien  BetriebM- 
en«pariiiH.  eine  orheblich  irerin;;ere  Belastung  der 
Boote  liey.iehun^Rweise  einen  enls|)rechend  §;rößcrcn 
Aktionsradius  derselben.  Kin  Vergleich  der  Gewichte 
dermodem«l8eUffsdampfma!>chinenariIagen  ( .Mehrfach- 
ExpaatioDamaacbiDea  mit  Waaserrohrkesseln  f&r  12 
bia  14  Ätmosphlren  Druck)  mit  denen  der  elnfaeh  wir- 

kenden Viertakt  -  Bauggasmasrhinen  ergibt  fflr  die 
Arbeitaeinheit  zntruuKten  der  OaMmaschino  bei  gleichen 

irmdrehung--/.'ihb  ii  eine  HrnimrniH  von  etw«  I  .'>  bis 
20  "/o,  wenn  inati  die  (i.-\»ii  lue  der  \ iiiUtiiiid i:;en 
betricbufcrtigen  .\nl.i:.'iii  linHihlielllicb  Wii>-iTinholt 
der  Kesael  und  Kondenuatori'n  in  Betracht  /.ieht.  Die 
Anaebaff ungskoHten  !<telkn  sich  sorzeit  ffir  Saug- 
gaianlagen  in  Mittel  nng«(Ahr  ebenso  boeh  wie  fOr 
Dampfanlagan  mit  beatam  Wirkangegrad.  Eine  gut 
konstruierte  Qaamaachina  wird  aidi  maaioIrtUdi  dar 
taufenden  Rcparatnron  und  Brtatskosten  weaandtob 
liilliger  erweinen,  da  die  Zahl  der  bewerten  und 
dviiamiHfben  BeanH|irii(buni;en  iius;;e!iit/ten  Teile  y^e- 
nii^rer  i^t  und  der  dnn'b  \  iTHfbi'n  in  der  Kcilieiiinii: 
leieht  zerMtörbare  Ke««"-!  mit  «einen  Uuhrleitungen 
{gänzlich  fortfüllt.  Au  die  Stelle  des  Dampfkessel» 
tritt  bei  der  Hanggaaroasebine  der  Gaserzeuger,  dessen 
eiserner  Schacbtmantel  im  Inneren  mit  leuerlesten 
Steinen  ausgekleidet  nnd  wegen  Mangel  jeglichen 
Dmekaa  nur  sehr  geringer  Beanspruchung  unterworfen 
tat.  Kelwn  den  oben  genannten  Vorteilen  rerdionen 
noch  besondere  die  schnellere  Bi-triobabereitschaft  der 
( iasma^riiine,  die  Verminderung  der  Hiiuchent«  ieklung 
und  der  Fiirtfall  des  Schornsteins  hervorgehutien  zu 
werden. 

Versuche,  die  bekannten  in  lie;;ender  Anordnung 
anagefnlirten  Uaninaschinen  im  Sehilfsbetriebe  ein/.u- 
fdhrea,  wurden  seither  von  Tarachiedenen  l^aengem 
gemacht ,  indeasen  ohne  dafl  diese  «in  befriedigendaa 
Kaanltat  geliefert  hätten,  und  iwar  doalialb,  weil  die 
iMataiianden  T;puD  «ich  wenig  an  die  Baaonderheiten 

des  Sehiffsbetriebeti  anzupassen  vermochten.  F,s  ist 

unstreitig-  litis  Vordienat  von  Emil  ("  a  p  i  t  u  i  n  e, 
zur  Verwirklichung  der  orfolgreichon  Einführung  der 
Kohkagaanaadlkie  im  ScbilTsbetrieb  einen  neuen  Weg 
Torgaaohlagan  an  haben,  indam  ar  «Ina  Koutroktioa 
aehuf,  die  aieh  ihrem  ganiaa  Waaaa  Badi  aa  dia 
stehende  SchilTsdampfmascIiine  anlehnt  und  ae  den 
Erfordemisiien  der  schwimmenden  Anlagen  in  jeder 
lliiiMic  bt  t;erccht  werden  kann.  Nach  seinen  Angaben 
worden  nicht  nur  in  Deutschland  durch  die  Schilfs- 
gasmascbinenfabrik  in  Düsseblorf  -  Heisholz ,  sondern 
auch  in  England,  Schweden,  Italien  und  Holland 
Bchiffsgaamaschinen  gebaut,  von  denen  sich  bereits 
aina  Anxahl  gröfierer  und  kleinerer  AosfOhrnngen  fflr 

Beblappar  nnd  Laatboala  in  ragalreeUam  Balnab  ba- 
ftttdaa  nnd  aiah  TonflgUoh  bawibian. 

Ificht  gans  «o  einwandsfrei  wie  bei  der  Danmf- 
masehiiie  ist  das  Verhiilti'ii  der  Sfiiii:u''v*mssrhine  Mi 
langsamer  Fahrt  und  bei  dem  Uilisleiiorn.  Die  Vor* 
fttiderlichkeit  di's  DrehiiiomenteB  iat  eine  wesentlich 
geringere  als  bei  der  Dampfmaschine.  Küllungsgrad 
und  Anfangsapannung  der  expandierenden  Uaae,  durch 
deren  Veränderung  die  Arbeitsleistung  einer  Dampf- 
maschine  sich  beeinflusHen  läBt.  sind  in  der  Gasmaschine 

belwutlich  wenig  Taränderlich  und  dadareh  ist  dia- 
mIIm  aneb  empfindUehar  gegen  gelagentikka  Ua1>ar> 
lastungen.  Auch  dio  UmsteuerlMrkeit  tob  Ver- 
bronnungHmaschinen  ist  noch  ein  mehr  oder  weniger 
ungelöstes  l'rrddeni  ^'eblieben.  Ob  es  gelingen  wird, 
die  Sphiffstraarnasehino  mit  den  gleichen  Eigenschaften 
hinsichtlich  der  direkten  Umstoucrbarkeit  und  Ke- 
gulierfähigkeit  wie  bei  der  modernen  Dampfmaschine 
auszustatten,  ohne  deren  Betriebsaicherbeit  zu  ge- 
{ibrdan,  soll  hier  nicht  erörtert  wardon.  Um  abar  dia 
GaamaaebiBa  fBr  dan  Bootbetrieb  «nah  ia  diaaar  Da» 
eicht  gaeigaat  an  machen,  bedient  man  sieh  aolehar 
mechanischer  Hilfsmittel,  wie  nie  «ich  in  unzShItgen  an- 

deren wiclitiu'i  ii  ti  chnisehen  Hctriet.i  n  .labizehnte  lang 
vollauf  ItewHtirt  hiil)en.  Kleinere  Anhigeii  lasnen  sich  z.  B. 
durch  Anwendung  von  verstelll)aren  Schraubenflügeln 
oder  durch  Zwischenschaltung  von  Wendegetrieben 
zwischen  Maschinen-  und  Propellerwellen,  wie  sie  in 
einer  groSan  Zahl  tob  Jtotorliooten  sich  seit  Iftngerea 
Jahran  bawihrea,  iwrfollalladiMB.  FOr  grOSere  An- 
lagen  llBt  sieh  dardi  ABwaMaaf  aiaaa  caaiiaeblaB 
Systems  unter  Hinsutiehnng  alaktrieeber  Haaehtnen 
eine  durchaus  einwandsfreie  und  vor  allem  betriebs- 

sichere .Vlanövrierung  der  Oasschiffo  erzielen.  Ff. 

SoUadsgerichte  bei  Gebranchsnaatei^ 
Streitigkeiten. 

Ea  ist  eine  bakannta  Tatsacha,  dal  Rechtastreitig- 
aoa  OalwwMhiBraalaraebali,  «aan  aia  dnrek  aUa 

Tnatansen  darebgefoebtea  «erden,  nnd  daher  diaaaa 
Schutz  Iieiimhe  wertlos  machen,  oftmals  jahrelang 
zu  dauirn  |itiegen.  Der  Verein  zur  Wahrung 
gemeinsamer  W  i  r  t  s  c  h  a  f  t  s  i  n  t  o  r  e  s  s  e  n  der 
deutschen  Elektrotechnik  ist  infolgcdeHsen 
auf  den  praktischen  und  nachahmenswerten  Ausweg 
gekommen,  eine  Ordnung  für  ein  freiwilliges,  endgOltig 
entschuidendes  Seldadagorichtsvorfahren  auszuarliaitaB 
nnd  aiaa  Liata  van  amlir  ala  100  uaabhlagiMB,  aa- 
gaaahaaaa  SaahTarattndigaa  maanaMaiaatallaa,  dl« 
aiah  baiait  arklirt  haben,  das  Schiedsrichteramt  an 
fliMtmebmen.  Durch  dieses  Verfahren  hofft  man  die 
raschesten,  billigsten  und  snehkundigstcn  Erteile  in 
Gebrauchsmusterschutz  -  Streiti^^keiten  zu  erzielen. 
ITebur  dio  Einzelheiten  der  Einrichtung,  die  von  allen 
deutschen  Firmen  der  elektrotechniacban  Indaatrie 
benutzt  werden  kann  und  auch  lahOB  vielfach  ailt 

beatam  Erfolge  ia  Ansprach  gaaanraiaa  mtdaa 
brt,  artailt  dar  Bjadikaa  daa  gaaaaBtaa  Tarataaa, 
Dr.  Jur.  R.  Bflrnar  ia  Bariia  W.,  Liakatrata  S8, 
n&here  Auskunft. 
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S.  Oktober  1907. Büeher$ehmt. suhl  und  Eben.  UB9 

Bü  cherschau. 

Valentin,  Krnst.  und  Dr.  Fritz  Hutli:  Kni- 

werfen und  liererhnen  von  Kraftwagen.  I.  Band: 

Das  Wagengeitell.  (GnindiiB  des  Maaeh!ii«ii- 
baiit's.  }Ti'rnusfr<'jr«''»'n  von  DipL-Iiiir.  Ernst 

ImmßrscLitt.  Neunter  Band.)  Mit  lüU  Ab- 
bildangeo  im  Text  und  A  Tafeln.  Hannover 

1907,  Dr.  Max  Janccke.  4,80  .S,  geb.  5,60  .  r. 

Dm  vorliegende  Heft  cibt  einen  leicht  vetettedo 
Hefa  geiehrlebenen  AlmriB  «n  Wegengegtellbea««  für 

Ltai-  und  l'eraonen  -  Kraftwegen.    Für  den  Berafe- 
konatrukteur  heNtimmt,  wird  m  diesem,  boaondors 
dem  jüngeren,  oinen  .srhiitzi'nhwi  rtitii  Aiiluilt  hei  der 
Arbeit  am  Zeicliontibcli  biuten.  I>ie  DiHpusition  des 
Bneliee  ist  klar,  hei  «It-ti  intitlKMuatischon  und  mocha- 
niechen  Kcchnun^'en  ist  nur  <laH  WiHaen  eine«  tttcb» 
tigen  MittL'lt<i'hLilcr8  TorausgcMotzt ;  in  den  KechnuH^H 
bäenelen  sind  nverlieaige,  der  Prezie  entoonniene 
KoeiflrieBteii  gegeben,  wenn  eneh  einzelne  deieelbea, 
I.  B.  (t  3s  Oft  für  Lamellenkupplangen  und  k  —  6000 
kg/cm*  fBr  Blattfedern,  nicht  unbedenklich  er- 
Bchoinen.  Auch  die  Angabe  den  Windwideriitaiides 

mit  0,(»(j  F.  V'  |S.  14i  uutM|iri('ht  den  neueren  An- 
MctinuuniTi'n  ucul  .MiMsun;,'cn  (Frank)  nicht  und  dürfte 
für  Kenntragen  zu  EnttäuHi-hnn^en  führen.  Die  mit 
Recht  bei  neoseitlicbon  Kenn-Autoü  mit  Rücksicht  aaf 

den  I^uftwlderetand  eorgfiltiget  durebgebildete  Form» 
gebang  den  Wegeaoberaanet  iet  kaam  enNUmt  Die 
Waranng  em  Sehluee  der  Seifte  60  mag  für  den  jflagem 
Konttraktenr  wOnaehenswert  sein,  in  ein  wiBoenicluifl- 
lieh  pehaltenei*  Lehrbuch  (jebJirt  ein  «oleh  allt^emein 
gehaltene»  jiirare  in  verba  magiHtri  nieiit.  Die  Schau- 
bibier  Tafel  III  und  [V  sind  wortlos,  da  die  Resultate 
sich  Schnuller  mit  dem  Rechonacbicber  hnden  Ia«acu. 

Dm  Kapitel  Kupplungen  ist  ausreichend  behandelt, 
ebenso  des  filMr  Getriebe,  obwohl  in  letzterem  die 
Umlsafrldor  Idnematiech  genauer  bitten  untersucht 
werden  »Inen.  Das  bd  der  Betraobtnag  der  Ketten* 
and  Knrdanlnllelren  lowle  der  Rahmen  gegebene 
Material  ist  unzureirbend,  der  AbHchnitt  über  Ketten- 

spanner enthalt  zu  viel  Selbfttveri'tiiiidliche-'.  Bei  den 
BremHen  hätte  auf  die  recbin'ri>-i  li  vi  r-chiedeim  Be- 

handlung der  Band-  und  Backenbremsen  naher  ein- 
gegangen worden  mfissen.  Die  wichtige  Fni^e  der 

Ijonkeng  ist  konstruktiv  genOgend,  in  der  Betrachtung 
der  theoretischen  Grundlage  nicht  ausreichend.  In 

den  affrandlegendeB  Erwägungen*  sind  die  statisdien 
nnd  dynamieehen  Vorgänge  während  der  Fahrt  zwar 
textlich  klar  und  richtip  geschildert,  die  rechneriBchen 
UnterHuchanpen  aber  erncbeinen  unzuliint^licb .  ins- 

besondere -tjnd  liif  |i'iHitiven  und  negativen  HcHchleuni- 
gungen  beim  Anfahren  nnd  Bremsen  Howie  dns 
Schleudern  nicht  auHroicbend  behandelt.  Die  Text- 
flgnren  gen&gen  nur  /um  Teil  gerechten  Annpriichcn, 
eu  TW  ist  gerade/.u  hüQlich. 

Wna  Moh  anerluuutt  werden  mal,  daß  die  Vor« 
fasaar  den  Stoff  tewoM  naeh  Eonstmktloa  ale  naeh 
der  Betriebsseite  bin  durchaus  beherrschen,  so  ist 
doch  die  Behandlung  desselben  zu  ungleichmäßig,  und 
in  theorciinchcr,  busonders  kinematischer  Beziehung 
oft  nicht  ganz  einwandfrei.  Ä«A-e- Rheydt. 

Sehe  ff  1er,  Dr.-Ing.  Kurt:  Die  Weiter  wuldtone 

in  ihrm  fOr  den  Keramikw  wiehtigstm  Bigm- 

tehaften.  Hit  1  T  Tabellen.  Colnir-r  1  'JDI!.  Verlag 

des  ̂ Spreclisaal"  liu  KDinmissi^ui i.    I,.j0  -  «■ . 
Die  Broschüre  hat  für  den  Faehmunii  außer- 

ordentliches InteruhHe.  VorfaHser  geht  von  der  :;mi>- 
logischeu  Bedotttuag  und  Entstehung  der  Wester- 

waldtone ans  nnd  beach&ftigt  sicii  dann  mit  den 
Tonen  in  physikaUeeber  Hinneht.  (Soblimnwnalyse, 
Hygroskopizitftt,  speslfleebes  Gewlebi)  Die  im  dritten 
Kapitel   behandelte  Tonnntersnchnng  gibt  wichtige 
AufsrhlühHe  üli'T  die  rationelle  Atiulvue,  auf  die  be» 
rtdiidi  TM  fiufiDcrkKam  getnucht  hcI.  Kiu  Veri;leich  ver- 
-I  Iii'  Icni  r  I  ImrakteristlHcher  Vertreter  der  Unter- 
vseMterwnidtiirie  hinsichtlich  der  Ergebnisse  ihrer  (ie- 
samtantertiuchung  kennzeichnet  dieselben  all  zart  und 
plastisch;  ihr  Qebalt  an  Flufimittel  kommt  aelten  anf 
Ober  SO/».  Im  zweiten  Teile  des  Bttchleins  wird  der 
Bininft  efaügor  Znsltze  auf  den  SinterangHgrnd  mit 
Rfleksteht  anf  die  Erzeugung  dichter  Stein/iMii^ninnsen 
untorrtunlit :  \or  allem  »oll  gi  /,  i;^'t  werilen,  «  ie  nich 
die  WirkuuLT  von  Hand,  F'eldspat  und  HiinHand,  Triii  byt, 
Phonolitii.  >i  Immotte,  FluBttpat,  Marmor  und  S<  liwei- 
spatauf  das  Vorhalten  der  Tone  im  Feuer  geltt.'nd  macht. 

Sowohl  der  wissenHcbaftliche  Teil  der  Arbeit  als 
aneb  die  genaue  Ortskenntnis  des  Verfassers  im  Be- 

reiche der  Westerwaldtone  machen  einen  vertranen« 
erweekeaden  Eindraek  nnd  empfehlen  aie  dem  theo- 
retiseh  intereederten  Faebmanne  ebenen  wie  dem  Ton- 
verkäufer.  E.  L. 

Qoernns,  Dr.-Ing.  Paul,  Dozent  für  pbya. 
Hetallargie  und  Eisenprobierkunde  an  der 

Kgl.  Techn.  Hochschule  Aachen:   UAkt  die 

VoryutKje  hei  der  Erstarrung  und  T'mirnnilluntj 
COM  Kii<enkijhhnstoffle<jierunyen  und  deren  Ue- 
obachtunij  anf  iinlaU<tijriij>/iisehem  Wetje.  Halle 

a.  d.  S.  1907,  Wilhelm  Knai.)..  4 
Welche  Bedeutung  wir  der  vorliegenden  Arbeit 

boiniessen,  haben  wir  schon  dadurch  zum  Ausdrucke 
gebracht,  datt  wir  ein  ansffibrliches  Selbstreferat  des 
Verfassers  in  dieeer  Zdtaehrili*  veröffentlicht  und 
damit  gleiebzeitic  nnieren  Lesen  Oelegenbeit  gegeben 
haben,  den  Inbelt  der  Bcbrlft  niber  kennen  m  lernen. 
Wir  kUnnen  ans  deshalb  hier  daranf  beeehrlnken, 
daa  Crsefaeinen  der  Sonderansgabe  des  Anfaatzes  an- 

zuzeigen. Die  Redaktion, 

Karsten,  C,  Bauingenieur:  Brücken  in  Eise»' 
beton,  ein  Leitfaden  für  Schule  und  Praxig. 

l.  Teil:  Phittcn-  und  Balkenbrücken.  Berlin 

1907,  Willi.  Ernst  Ä  Sohn.  4,80  ̂ /K. 

Nach  einem  allgemeinen  Teil,  in  dem  die  Vor- 
züge der  Eiwenlii'lniilinu  kun  j,'r^'i'iiiiln  r  anderen 

Brücken  zum  Auhdruck  gebracht  Mind,  wi'rdmi  Durcli- 
lässe,  Balkenbrücken  und  Fachwerkbrücken  zunadiHt 
nach  allgemeinen  Uesicht^punkten  und  dann  an  der 
Hand  Ton  saageführton  Beis])iclen,  für  welche  auch 
einige  Bereehnnngen  dnrebgefilhrt  sind,  bebandelt 
Der  Stoff  Ist  rolehhaltlg  and  gut  gewihll  Dae  Baeh 
zeichnet  sich  durch  klare  nnd  gefällige  Ausdraoke- 
weiso  und  hinsichtlich  dos  theoretischen  Teiles  noch 
bcMoiiderM  dadurch  aus,  daß  keine  VorauMset/unijen 
gemacht  nind,  die  in  Wirklichkeit  doch  eininal  nicht 
zutreffen  iz.  B.  absolut  unbewegliche  Auflager»,  wo- 
iliircli  zHiir  nicht  theoretisch  einwandfreie,  aber  aua- 
ri  iclii  rill  g>>[iaue  Resultate  auf  recht  einfachem  Wege 
gefanden  werden  and  Tielleiebt  sogar  Resnltate,  die 
der  WirkUehkeit  niber  kommen,  ale  solebe,  welehe 
unter  der  Yoranasetzong  ermittolt  werden,  daS  eine 
EisenbetonbrOcke  samt  dem  Bangrund  eine  im 
Laboratorium  angefertigte  rräzisionsarbeit  wäre. 
Nirgends  sind  solche  Annahmen  zweckloser  als  bei 
RiHenbetonkonstroktionen.  Dae  Baeh  ist  »ehr  sn 

ompfeblen.  E.  Turhy. 

*  „titabl  und  Eisen"  1907  Nr.  30  S.  1093  bis  1098. 
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144Ö  fltey  and  ISmb.    HTmdiiHAUm  ««m  &amKmmrkU' —  JndutltHdU  Bamdm/nau. 

The  Art  of  (J Utting  Metals.  By  Fr  cd  er  ick 
W.  Tftylor. 

Dio  .Aiiiorican  Socioty  of  Meclinnical  Krit^iaMra" 
ernuclit  un»  lickani)t/.u^'<>bfn,  dali  «in  von  tlcr  Tor- 
jji'iiiinntt'ii  Abhatiiilun);,  die  wir  in  den  Nrn.  '2',»  und 
au  (8.  XOb'i  bi8  106:2  und  8.  UIH5  big  1U92)  den  laufen- 

den Jahrganges  dieser  Zcilecbrift  auaragsweise  wiader- 
M^b«n  haben,  eines  M e ud ruck  venastaltet  habe. 
Dmer  lat,  wie  «Ue  fibrigwi  TeriMImtUeluiBgea  der 
OeeellMlMft,  mi  deren  Oeediifteniinw  (New  Ymk, 
M  Weet  n»  th  fltreet)  ̂ e  weitere  Tennitllng  m 
benehea  mid  kostet  in  Leinen  gebunden  8,00  /. 

Bei  der  Ilnlaktion  tiind  ndcbutobendc  Werke  ein- 
gegangen, deren  Besprechung  vorbehalten  bleibt: 

Beeti,  Dr.  Wilhelm:  OMcr  die  MteHgen  Be- 
aiadUuHpen  in*  ultraroten  Spektrum.  Hit  15  la- 

geren. Leipzig  li)07,  Johann  jCmhroaina  Barth,  1  .A 

tT.  Jahrg.  Vr.  40. 

rot  7,,  Otto,  Dipl.  Herf^in^enieur :  Dat  Spälsatg- 
vfi  fahrnt.  Mit  40  in  den  Text  godra^len  Figuren. 
Berlin  I'.tit?,  JuHuh  Sprintrer.  2 

Südtcrutiliulsch'-  Wirtirhaflafriigin.  HerauHgegeben 
Ton  Dr.  Alexander  'Pille.  Heft  7:  Zur  Oe- 
Bchichte  der  SaarHullerei  und  SuarüchiJTahrt.  Von 
Dr.  Alexander  Tille.  —  Ueft  8:  Die  Moeel- 
und  Saarltanaliiiemng  nnd  die  niederrbeiniaeh- 
weatfäliaehe  Eiaenlndnetrie.  Von  Dr.  Alexander 
Tille.  Saarbrfieken  1907,  C.  Sehmidtke  (in  Korn- 
minioni.    Je  1  ,4!. 

WeinHclit'iik,  Dr.  HrnHt,  a.-o.  l'rofenHür  der 
Petroicrapliie  uu  ilrr  rniver)«ität  Müncben :  (irund- 
süge  der  Genteinakuiide,  1.  Teil ;  Allgemeine  üe- 
eteinakunde  al«  Urundlagu  der  Oeologio.  Zweite, 
eingearbeitete  Auflag«.  Hit  100  Tej^gnren  nhd 
6 Tafeln.  Preib«MLB.1906,Herderieiieyerlacahaad- 
long  5.40  Ul,  geb.  •  «4. 

Vergl.  ,ataU  oad  Eben"  190C  Kr.  1»  &  IIM. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Die  Luge  des  Kohelsengeschäft«»!«.  —  Der  in- 
llndiscbo  Koheiseninarkt  zeigt  kaum  eine  nennemt- 
werte  Veränderung.  Der  Bedarf  für  da«  laufende 
Jahr  iet  bereite  seit  längerer  Zeit  gedeekt.  Ks  koni- 
men  indea  noch  täglich  gröBere  nnd  kleinere  Zaeata- 
beetellnngen,  da  «e  Abnehmer  mit  den  gekanften 
Mengen  nicht  anereicshen.  Die  Abforderangen  der 
Verbraucher  nehmen  die  HDtten  bis  an  die  Grenze 

ihrer  Li'i(ttiin;,'-(f«liii;kt  it  in  Anwi-nuh.  Du-  Syndiknt 
bat  mit  ilcni  \  i  rkiiiiri'  von  liießercircdiei-en  lür  dan 
Jahr  r.tOs  l.i-troiuien. 

l'eber  das  englisch«  üeüehäft  wird  uns  aus 
Middlesbrough  untwm  S8.  Heptember  wie  folgt  Iw- 
riehtet:  Die  SttmnnM  anf  dem  Solwiaenmarkte  war 
In  dieeer  Woohe,  naimdam  da  tn  der  vorhergebenden 
geadiwaakl  hatte,  «ntaehiedanwiodar  feiler.  DiePreiaa 
erreichten  ihren  hffeheten  Stand  mit  sh  S6^  d  am 

Donncrsiaj;,  flauti  ii  aln  r  uentern  etwai)  ali  u-nl  Iilioßen 
»Ii  I  —  lieHscr  hIh  let/tni  Sonnaiicnd.  11t  uti  «erden 

notiert  für  Nr.  '\  <i,  M,  I!.  hH  .'iH,  -  Ui«  ̂ li  'iT;  ,  je 
nach  Marke;  Nr.  1  int  noch  immer  flulierst  Hiliwor  zu 

haben  und  wird  mit  ah  6/6  d  bis  sh  7/ —  l'rilmie 
bezablt,  iiümatit  1,  2,  S  gumiseht  koHiet  »\\  78/6  d, 
■iratliehe  Proiie  netto  Kasse  ab  NVerk.  illealge 
Warraata  Nr.  S  aehlieflea  an  ah  &&/5V*  d  Kaaso  KAufor. 
Die  Vereehiflbngen  sind  in  dieser  Woche  größer  ge- 
Wesen  als  in  der  voriiren  und  Mteben  nur  wenig  hinter 
denen  de»  .Monatx  AuguHt  zurQek.  Die  Warrantlager 
IihIm  i'  während  der  letzten  Zeit  ganz  lieili  utend  ab- 

genommen und  enthalten  151244  lonM,  darunter 
MS  497  tons  Nr.  8. 

8taUwarb>VerlMn4,  AkUangnaollndMfl  tn 
MMeMorf.  —  InderHaoptversammlnng,  die  der 
Slahlwerks-Verband  am  19.  September  d.  .1.  abhielt, 
wurde  beBehlo8«en,  den  Verkauf  von  Trfitrern  nach 

dem  Inlande  für  das  letzte  Vierteljahr  I'JUT  lu  den  bi«- 
herigcn  I'roiHen  freizugeben.  l'eber  die  M  a  r  k  t  läge wurde  folgendes  beriebtet :  Wie  die  Vorsandzilfern 
dPH  vergangenen  Monates  zeigen,  dauert  die  angespannte 
Beschäftigung  der  Werke  in  ungoschwftchtoni  Maße 
fort,  und  nadi  dem  vorliegenden  Auftragabestande  iat 
aueh  bli  Ende  dieaeo  Jahree  mit  derselben  Betehlfti- 
gung  zu  rechnen.  Demgegenüber  iat  die  in  der  Preaae 
verbreitete  Hltteilnng  Ton  einer  angeblich  beabsieh- 

tigten  KinHchrflnkang  der  l'r/eu>;uiig  v'a'iü  unvemtiind- 
lieh,  aligi'Kehun  davon,  dall  nie  mit  dem  Vertrage 
selbHt  unveri'inliar  \h\.  der  keini'  KinHihriinkunf^  der 
Erzeugung  vorsieht,  weil  die  Beteiligangszitfern  nur 
TeririUtalHahlen  sind.  Deshalb  palt  sich  die  £r- 
■angung  von  aelbet  der  Kachfraae  an,  die  heute  nach 
wie  vor  die  ganxa  Lelatnngsflhigkeit  der  Werke  viril 

in  AnHpruoh  nimmt.  Kbeusawcnig,  wie  zu  Ein- 
Hebränkungen  in  der  Krzeugung,  liegt  bei  dem  Ver- 

bände eine  Veranlassung  etwa  zu  FreisermiiOigungen 

vor.  Der  ätahlwerks  -  S'erband  hat  in  der  Preis- 
beoMaMag  der  A-Prodokte  mit  der  erklArten  Ahetcht 
Zuraekhauang  geabt,  eine  danerhafka  Preiagrandlage 
in  aohaifeo.  Dieeem  Orandeatxe  wflrde  er  untreu 
worden,  wenn  er  jetzt,  und  noch  dazu  ohne  sachlich 
/uraiidu'nden  Orund,  nicht  die  Preise  hiolto.  Wenn 
am  Ii  die  Preise  für  B-I'rodukto  etwaH  t;o>vi(  hen  Miud. 
80  stehen  »ie  doch  noch  in  einem  normalen  Ver- 

hältnis zu  den  bisher  niedrig  gehaltenen  Preiaen  f&r 
A-Produkte.  Es  wSre  geradezu  unbillig,  vom  Stahl- 

werks-Verbände  sa  verlangan,  Preiseteigemageu  nur 
io  beaehaldenem  MaSe  mttanmachen,  jeder  Preia* 
armSUgung  aber  aofort  in  voller  H5ho  m  folgM^ 
wozu  anBerdem,  wie  schon  gesagt,  bei  dem  dnrehaas 
befriedigenden  Auftragsbestände  keine  Veranlar<Huiig 
vorliegt,  HO  dali  eH  der  Verband  am  li  nii  bt  nötig  bat, 
siMi  i'  Vlinelimer  besonder»*  auf  die  Ankäufe  grötierer 
Mengen  zu  drftngen.  Wai*  aber  aueh  weiterhin  ernste 
Beachtung  verdient,  das  ist  dio  Unsicherheit,  dio  man 
in  besag  auf  die  SelbNtkosten  für  die  Zukunft  hegen 
muB.  IHe  Preise  fQr  die  itohstoffe  und  Brennmaterialien 
dürften  ueh  in  abeehbarer  Zeit  kaum  ermUigen. 
Andereeita  liegen  in  den  fortgesetit  sehr  beunruhigen« 
den  Bestrelmngen,  die  Arbeits-  und  LohnverhlltnisHe 
im  Ilnttenbetriebe  /-u  ämiern,  unabsehbare  KonHei|nen- 
zeii.  und  die  Wcrksbenitzfr  und  liic  Werksleiter  sehen 

die  l'Hge  in  dieser  Hi<'htung  als  auUerordonllicb  ernst 
an,  so  daB  sie  nicht  geneigt  sind,  weitsiebtige  Ver- 

pflichtungen zu  abernelimen.  Im  einzelnen  iat  nach- 
atehendes  an  heriehtan. 

Halbzeug.  Die  inllndiadM  Knndaehaft  hat 
zum  großen  Teile  ihren  Bedarf  bis  sum  Jahreeeade  ein- 

gedeckt  od<>r  stellt  wegen  Kaufes  mit  uns  in  l'iitor- bandluilg.  Soweit  sieh  bis  jetzt  übersehen  lälit,  dürfte 
die  zur  Verfii;,-iinf;  Ideibende  IlallizeiiL'uu  n;;!-  niintihi  rnd 
zur  Deekiui:;  des  ungefähr  zu  erwartenden  Bedarfes 
hinreirhi'n.  Der  Abruf  ist  fortgesetzt  recht  gut.  Ob- 

wohl der  Monat  Augnat  den  stärksten  Inlandsveraaad 
im  laufenden  OeediAfhijahre  aufzuweisen  hatte,  aind 
die  Klagen  wegen  unaureicheoder  Lieferuns  noeh 
immer  meht  verstummt.  Wir  beohaehten  daher  fOr 
die  .\usfuhr  die  bisherige  Zurückhaltung  und  kennen 
die  englischen  ProUberiehte,  dio  von  einem  starken 
Angebote  deutschen  Halbzeuges  sprechen,  nur  für 
^■-än/rM-h  un/.utreffend  orklAren. 

formeiscn.  Der  Tacaaud  im  August  war 
auUeronlentlich  gut.  Mit  neuen  Abschlflisen  halten 
aber  die  Elnfer  eehr  auiAek.  Man  kaafi  aar  daa  Nol- 
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wendig«  tob  in  Hand  in  den  Mond,  in  der  Erwartung, 
dftS  doch  vipllcicht  im  AVinter  iMn<>  Pn-iKermAßi^un); 
etntnton  kannte.  Zn  einer  hoIi-Iuti  lie^'t  aber  iri,'end 
eine  ▼■ranlah^i.itiL;  rtirht  \<ir,  (Ia  iler  Aunlnll,  der 

violloii^ht  in  l'nriiuiHi'iiln'Hti>llun^ren  ointroti-n  i(rinntt<, 
diircli  den  Auftrai^licHtHnd  in  Anderen  A-Produkten 
reicbliob  gedeckt  wird.  Ks  wäre  bedauerlich,  wenn 
M  ia  dar  Znrflekbaltuni;  der  KSafer  zu  einer  Ueber- 
tr«ib«ng  Icomnen  sollte,  d«  ein  nnregelmAfligee,  etoft- 
weitw  Hervortreten  dee  Bednrfee  wirtoelinMieli  niebt 
wttntehennrert  ist  und  die  Abnehmer  im  Frühjahr 
In  Terl^enbeit  bringen  würde. 

Eisenb«  h  n  m  a  1 1>  r  i  H  I.  Ilcr  Auftrii^^MboKtand 
Ist  AoBArordentlich  ^ut  und  aui  li  der  Kin^nn^  ni-uer 
Bct»tellunf;en  Htclit  in  niriitH  hinter  d<>ii  Vi'rkSiifi'n  d«  r 
gleichen  Zeit  des  Vorjahres  zurflck.  l>io  Killfiihohiciien 
herstellenden  Werke  sind  bis  an  die  (iren/c  ihrer 

Leietnngefihigkeit  Ut  Ende  dieses  Jalires  besetit, 
nnd  M  fUtt  schwer,  den  Wttneehen  einselner  Ter* 
waltnogen  fflr  frfihere  Lieferang  gerecht  zu  werden. 
Der  Yeraand  des  Monats  Auffust  derkt  sirh  hoinabe 
mit  der  Beteiligung'  der  Wnrki'  in  Kiscnlinlinni.itcrial. 
Der  Monat  .Septenibfr  wird  vorjiusnirhilii  |i  di  ii  L'li'ii  hen 
Versand  aufweisen.  Wir  würdni  ki  Ikhi  iin  S,  |itoiiiber 
einen  erheblich  größeren  Vt-rHand  hulten,  wi»nn  nicht 
die  lii  Ht(>llunj,'fn  der  deutHclien  Staatiibahoverwaltun^en 
noch  ToUstHndig  fehlten,  da  die  VortrAge  mit  diesen 
Verwaltongen  noch  nicht  abgescbloeaen  sind.  (Ver- 

gleiche hierm  den  Bichsttoli^aden  AheniL)  In  dem 
gleichen  ZeHraume  der  Tor^hre  waren  Immer  sehen 
gr66ere  Mengen  dicHt-r  Stuatsbahnauftrttge  bei  den 
Werken  gebucht,  in  (liefern  Jahre  aber  gelangen 
si«>  erst  Hpäter  zur  Li'  ti  riuig.  I>le  1'reih.e  hulti  ti  sieb 
bei  den  AuHlanditlielerungen  auf  gloicher  Höhe  wie 
bei  den  liieferongen  im  Inlande  und  Hind  bedeutend 

höher  als  die  noch  immer  geltenden  l'reise  für  die 
fUeltständigen  Staatsbahnlieferungen. 

86U«MBUef«niBgM  dM  Staklw«rk»  ■  T»r* 
ka»4«l  SB  dM  Prenfllsehen  Stent.  —  Wie  nnterm 
26.  September  d.  J.  aus  Berlin  gemeldet  wird,  ist 
zwischen  der  Preußischen  iitaatHeisenbahnTerwaltung 
nnd  dem  Stahlwerks-Verbande  ein  neuer  dreijähriger 
Vertrag  über  die  Lieferung  von  Schienen,  eisernen 
8i'b%^ eilen  und  gewiaxen  kleineren  Eisenteilon  ab- 

goKchlossen  worden,  der  mit  dem  "1.  A|)ril  1908  in 
Kraft  tritt.  I>er  Grundpreis  wurde  dabei  fQr  Schienen 
uf  120  ul.  fOr  eiserne  Schwellen  nnf  Hl  für  die 
Tonne  festgosetart:  Ftr  die  Jfomeseang  der  Klein- 
eisenpreiie  wurden  zunBehst  die  Orandxllge  verein- 
l>art;  die  VersUtndigung  Ober  die  Einzelpreise  wurde 
norh  vnrliobnlten.  Die  F(ird<jriiii.,'4  ii  des  Stahlwerks- 
Verbandes  waren  mit  KiickHiclit  auf  die  seit  dem 

letzten  VortragsabscbiuHse  im  Jahre  l'.>04  erfolgten 
iMtrichtlicheo  Steigerungen  der  Selbetkosteo  weaent* 
lieh  hfiher.  Die  Kinlgnng  wnrde  nnf  der  mittleren 
Linie  enieit 

T«ntn  dentMli»rElMBgl«6er«t«a* — Die  Hnnpt- 
verennUBlliag  dee  Yereinea,  die  am  13.  September 
d.  J.  in  Wernigerode  tagte,  stellte  fest,  daß  die  Werke 
auf  allen  fiebioton  des  OuBwarenmarktos  durchaus 
gut  besehtiftigt  Hind.  Dabei  war  es  jedoch  bisher 
bedauerlir  hiTwciKe  nicht  möglich,  zwischen  den  Vi'r- 

kaufspreiscn  der  forti;.'en  l'r/eutrtiisse  auf  der  einen 
Seite  und  den  HinkaufHiirei-^i  n  iI'  k  Roheisens  und  der 
BrcnnttofTe,  sowie  den  Löhnen  auf  der  andern  Seite 
die  Spannung  zu  enieten,  die  erforderlich  ist,  nm  den 
OieBereien  einen  nagemeeeeDen  OowIbb  in  bringen. 
Eine  Ermäßigung  der  GoBwarenprelseist  nugeeehlosRen, 
weil  die  7.u  hoben  Preinen  getfitigten  Ahsolllilsse  der 
Rohstoffe  jetzt  erst  recht  zur  Wirkung  kommen  und 
die  Lager  sämtlicher  Werke  nnd  Hiodler  fist  ToU- 
Stälidig  geleert  sind. 

Verein  deutscher  Werkzengmasrhineufnbriken 
m  Dflsseldorf.  —  In  der  letxten  Situng  des  Vereins- 
anesehnseea,  die  aai  W.  Septamber  d.  J.  in  Berlin  ab- 

gehalten ward«,  ergab  der  flbliche  MeinungsnuHtanscb 
ril)er  die  (i  e  h <•  h  ä f  ts I a  g e ,  dnfl  ilie  Werk<reui:maHrbi- 
iienfabriken  durchweg  sehr  i,'iit,  munche  nnicar  bis  zur 
(Irenze    ihrer    l.ei*tiiiii;!»fuliigki  ii  h    für  längere 
Zeit  besr  hiiftigt  wind.  Die  heuti'  erzielten  l'reise  wurden 
als  auskömmlii'li,  der  Nutzen  aber  all  bescheiden  be- 

zeichnet, da  die  hohen  Materialpreise,  die  stetig  ge- 
stiegenen Arbeitslöhne,  die  bei  dem  allgemeinen  wirt- 

schaftlidien  Aufschwänge  anwachsenden  Qeechlfte- 
nnd  Betriebsonkosten  nnd  der  große  Wettbewerb  nm 
Lieferung  Ton  Werkzeugmaschinen  ihn  sehr  herab' 
drOckeu.  Die  LcistungsfÄbigkeit  der  deutsehen  Werk- 
zeugmasehinenfabriken  ist  im  Laufe  der  letzten  Jahre 
recht  grntl  geworden,  so  daß  trotz  der  immerhin 
Mtarkeii  Nnchfrago  seitens  des  liilnndef  und  trotz,  ihrer 
Kofriedigung  die  Fabriken  nicht  unbedeutende  Mengen 
auch  in  das  Ausland  liefern  konnten.  8o  erfreu- 

lich diese  Erscheinung  ist,  so  warnt  sie  Tor  Erweite- 
rung der  Anlagen,  da  die  Naehflrage  naeh  MasehlnaB 

stets  sehr  wechselnd  ist  und  viellcicbt  schon  naeh 
einigen  Monaten  so  gering  sein  kann,  daß  die  Fabriken 
nur  mit  üeldopfcrn  rlir.  M  Betrieb  aufredit  zu  erhalten 
vormögen.  Vorlöutii:  l;i>ifen  noch  Tiele  .\nfragen  vom 
Iii-  und  Auslände  ein,  \i:i;^'  -a'  liti  i  der  Anzeichen.  ilaB 
der  Höhepunkt  de.»  wirintliaftlicheu  Aufschwunges 
erreicht  zu  sein  scheint,  so  daU  für  die  nicbste  Zeit 
wohl  weiter  genOgend  Beschäftigung  eu  erwarten  ist, 
wenn  nicht  der  intemattenale  hohe  Oeldstand  die 

Geeeblfte  im  allgemeinen  nngBnelig  beeinflnSt  nnd 
nur  die  dringendeten  Besebaffiingen  «n  machen  nötigt. 
Klagen  über  die  Arbeiter  sowie  ihre  meistens  un- 

berechtigten nnil  übertriebenen  Forderuiig'-n  werden 
allgemein  laut  iiinl  ilil-ften  Wdbl  kaum  verstummen, 
solange  nicht  der  Mangel  an  Arbeitsgelegenheit  die 
Yerbiltniaee  regelt. 

Haftpflichtrerband  der  dentnchon  Elften-  und 
Stahl  •  Indöstrfp.  Der  von  dmi  deutschen  Kinen- 
und  Stuhl-I'MM  ulVi;ciioH!<eiihi  haftoii  sci^riitulcu-  Haft- 
pHicbtTerband  der  deutNchen  Kisun-  und  Stahl-hKiustric, 
bei  dem  am  SsUinSse  des  Jahres  1906  bereits  eine 
Lohnsnmme  Ton  rnnd  287  .Millionen  .Mark  versichert 
war,  bat  sich  auch  neuerdings  gQnstig  entwiekelt. 
Im  iweltea  Tiertol  des  lanfeMton  Jahres  sind  weitere 
19  KmioBen  Mark  Löhne  Tersiehert  worden.  Die 

Ocschilft^stellr'  für  Hie  Mitglieder  der  Maschinenban- 
und  KloineiHeiünduMtrie-BcrufsgenossonHchaft  befindet 
lieb  Ia  Dihweldorf,  Bismarckstraß«  23  a. 

laiMn  nnd  die  aiislftadlsche  ElMniadiistri«.  — 
Ee  dtOrrte,  wie  ans  aus  Kobe  (Japan)  gesehriebaa 
wird,  Interesse  aeln,  daS  iw«d  Mtaaate  Mig- 
Üsche  Firmen  begonnen  haben,  dort  groBe  Stahi- 
gießeroien  und  Stahlfsbriken  anzulegen.  Auf  den 
erHten  Blick  gewinnt  man  den  Eindruck,  daß  in  den 
Werki'M  ii.ir  KiniHtruktionstoile  aus  Stahl  hergestellt 
werden  sollen.  Die  Zukunft  wird  aber  zeigen,  daß 
man  dort  alles  anfertigen  wird,  wozu  man  heute 

Oberhaupt  Stahl  verwendet,  von  den  schwersten  Kon- 
struktionileUenbleinmStablknopf  hinab.  Anscheinend 
auf  Japan  angewiesen,  soll  das  Werk  doch  nnr  der 
Mittelpunkt  sein,  von  wo  ans  der  Osten  strahlen- 

förmig im  l'mkreiso  beschickt  werden  kann. 
So  wie  die  VerhältnisHc  zurzeit  in  Japan  lii^gen, 

ist  fflr  jegliches  Maschinen-  und  Konstruktions- 
material  reicher  Absatz  vorhanden.  England  nnd 
Amerika  haben  das  bisher  ausgenutzt  und  werden  es 
welter  ton,  wihrend  Deataohlaad  glnslloh  nntütig 
snsleht.  Bas  kommt  leider  daron,  daß  man  In  Denteek- 
land  über  das  .\usland  vielfach  noch  falsche  Ansichten 
hat.  Man  Hiicht  immer  nur  deutsche  Firmen  «nr 

A  iikiiii|ifi.iiH^  von  Heziobungen.  gerade  als  oli  die  (!e- 
HcbtiftültMite  aller  anderen  Völker  ilos  Vertrauens  uuw ert 
seien.  Leider  aber  hind  vielfach  gerade  ilie  deutsdien 
Firmen  oder  deren  Vertreter  im  Auslande  durchaus 
niohl  anf  den  gesehlflUchen  Verteil  ihtar  dgenen 
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LudaUnte  bedacht,  da  Bie  Hohr  oft  liobor  mit  anderen 
NalioBeii  anknQpfen,  aU  mit  den  Dautacben.  Die 
Brfaliranff  bat  binlän^lioh  bewieaen,  d*l  die  deutacbea 
InduatfftoUMl  oft  weit  beaier  fehno,  wenn  aie  lieh  an 
i^uto  anallndteehe  Ftrmen  wenden,  ale  wenn  lie 
mit  deutschen  Firmen  im  Auslände  arbeiten.  Das 

trifft  licgotulerH  für  Japan  zu.*  l'nzuverljUsi|;e 
Firmrii  j^ilit  i  n  üIhtuII,  nl  i-r  h\f  »iml  doch  erfreu- 
lic-herweise  »ehr  in  der  Miiidorheit,  namentlich  im 
IlQttonweMen,  in  der  Eisen-,  Stahl- und  Mutallindustrii'. 
Die  Gelegenheit,  £neagni8»te  dieser  (iewurliHzweige 
in  Japan  abzuMtteOt  IllAugonblicklich  guu.-<ti^'.  Denn 
man  onucbt  dort  suneit  —  beiieht  aie  aber  leider 
fael  nnr  an*  Enfflaad  ond  den  Vereinigten  Staaten  — 
insbegondero  alle  Kien-  nnd  Maaeblnentetle  zum 
Schiffbau,  zum  Ban  Ton  Motoren,  fertif^o  landwirt- 
HcliiiM'.irlie  (ierSte  und  Mhhi  Iiku'ii,  Pumpen,  Motoren, 
{St  liwellen,  Sdiiencn,  KanalinutiunH-  umi  WuMSTrlfituiij;!*- 
riibren,  Straßenwalzen,  wie  überhaupt  alle  .MaHchinini 
und  Geräte  zum  Straßen-  und  Wegebau,  ferner  Ma- 
terialien  zum  Ban  von  Eisenbahnwagen,  von  Blecb-  nnd 
Wellbleob'Sohntabütten,  Apparate  tnm  Anferti^o  von 
IdbutBehem  WneraiwaaBer,  bygienlaehe  Waaobanlagoa 
fflr  Aayle,  HoapitAlor  und  Tlelea  mobr.  Da  man  in 
der  MineraUuMbeutuni;  im  Lande  eolbiil  reg»  Torgebt, 
wenien  auch  nllf  .Ma^.rhitii>n  für  SIhIiI-  und  Walz- 

werke, Hochofenanlai,'i'n  iinw.  Iieniiti(;t  werden.  .Mb 
oratklnBHi^u  EiufuLrliiiuser  für  Erzi:'ii^'nin-<i:'  dii  Ki-r  Art 
aiiid  in  Tcikio  u.  ».  zu  uentien:  MitHu  liinhi  Co.;  Choboi 
Tanakn:  THukiji  Tv|>e  Kounilr}  ;  Hokkaido  Colliery 
and  äteamabip  Co.  Der  Briefwechsel  iat  nur  englisch 
m  fttbren,  Preise  sind  in  Shilling  anzugeben,  wenn 

oMIgHch  frei  an  Itfinl  ili'r  japaniiichen  Hiifen.  A.-D. 

Aktiouge.'iitlhchaft  Kolandsbfitte,  Weidenan 
a.  d.  Mleg.  —  Nach  dem  Berichte  des  Vorntandes 
Ober  daa  nbgelaafene  Oeecbftftejabr  war  infolge  der 
anBerordenilieboB  HShe  dee  Bohoimabedarfet  die 
Leistangsttbigkeit  dei  Werlcee  alatn  vMMir  in  Anaprneii 
genommen.   Anch  die  PreisTerhlltnisse  besserten  sieb 
im  Laufe  (Ich  .lalircH,  »o  daß  ein  hefriedijj-ondcB  Er- 
gelinis  erzielt  werden  konnte,  \\  enn  auch  diu  weni^jer 
gute  Ueschaffenheit  der  ItoiistoiTe,  wie  sie  sich  in 
Zeiten  großer  Nachfraj,'«  einzuiitellen  pflegt,  die  Er- 
seogung  und  die  SelliHtkoHten  ungünstig  bceintlußtc, 
eo  konnte  doch  durch  den  ständigen  Betrieb  der  drei 
Oefen  wesentlicb  mebr  bergeatellt  werden  ala  bisher. 
Hand  in  Hand  mit  dam  lutben  Beaoliiftigangagrade 
ging  die  große  Naehfrage  nach  Arbeitern,  and  oimo 
Verwendung  zahlreicher  auHlfindiHcher  Arbeiter  hüte 
Bich  der  volK'  Betrieb  de»  Werke»  nicht  anfret^bt  er- 

halten lrt•^^<:■n.  Bei  der  Knappheit  an  iMMenstein  ur- 
wicson  sich  diu  im  Vorjahri-  mit  den  Gruben  Neue 
Haardt  und  Grimberg  abgewchloHHcneu  Vertr&go**  als 
recht  nützlich.  Urube  Uilbcrg,  deren  Verhältniase 
eicb  im  Bericbtajabre  nicbt  wesentlich  geändert  haben, 
konnte  liei  nnr  geringem  Gewinne  keine  Anabeut« 
▼erteilen.  —  Di«  Qeeelbebaft  ersielte  «in«D  BoIi«rl6a 
▼OB  808  727,62  niervon  geben  fflr  Abiebreibongen 
60072,4«  ■*  und  für  Tantiemen  28  851,90  .4  ab; 
ferner   «erden  ir.Jnuii    -    (12 ''...i  Dividende  verteilt. 

dem  Iluchufenurnvuerungtifunds  zugeHchrieben 
nnd  18808,86  Ji  Mf  nene  Beehnnog  ▼org«trag«D. 

Kerehau-   nnd   HQttfn  •  AcUoB  •  (•flsellHcbaft 
FricdricbMhUtle  zu  Herdorf,  —  Wie  aus«  dem  Be- 

richte de«  Vorntande»  iiiier  dm  am  HO.  ,Iuni  ab- 
gelaufene Iiechnun(;Hjahr  zu  erstellen  iit,  wiiren  die 

Betriebe  der  GenellMchaft  da«  ganze  Jahr  liiiidureli  zu 

lohnenden  Freiaen  reichlich  bescb&ftigt.    Der  Koh- 

•  Wir  i.'eli('n  dieser  Ansicht  hier  Kaum,  ohne  die 
Verantwortung  für  ihre  Kicbtigkeit  zu  Qbernebmon. 

Die  RedmkUmt, 

*•  »Stabl  nnd  EiND«  IM«  Nr.  SO  8.  1884. 

gewinn  bellnft  stob  unter  EinHchluß  de»  vorjährigen 

Vortrages  nnd  nach  Yerrochoung  Ton  4iS  149. .')0  .< 
Steuern  nnd  Unkosten  auf  1326  401,61  hiervon 
wmdea  884896«S8  Jt  «bg«echri«b«D,  116684,74  Ul 

dem  EmeaemngafoBde  tngefObrt  nad  48-678,48  Jt 
der  ordontlichen  Rflcklage  fiberwieeen.  Ana  dem  al«> 
dann  verbleibenden  Reinertrage  von  882243,52  S 
Hind  7H(>lil,H2  ,4'  Tantiemen  zu  IjcHtroiten,  wiihrend 
640  0110  .*  (IG"/o>  als  Dividende  auN;:eN(liüttet  und 
die  übrigen  lilj  226,70  .*  auf  neue  liedinun^;  vor- 

getragen worden  sollen.  Unter  Einschluß  dieneH  letzten 
Betrages  beziffert  sich  die  Reserve  der  GoBollHcbaft  bei 
einem  Aktienkapital«  Ton  4  000000  U  nnf  781 688,31  Jt; 
dio  Anlagen  nlMien  mit  8884880,88  Jl  sa  Bad»,  nd^ 
bin  sind  Betriebemittel  in  HSbe  von  1486781,89  Jt 

oder  fast  36  */o  des  Aktienkapitales  Torbanden. 
Cöln  -  Müsener  Berjrwerks  -  Actlen  -  Vereint 

Cronxtlinl«  —  Wie  aus  dem  Geschäftsberichte  zu  er» 
sehen  iet,  wnrden  auf  der  Crenztbaler  Hochofenanlage 
d«r  OeiellMlinft  im  «bgelanfonen  Bedunng^jalw« 
86789  (!.  V.  89765)  t  Robeleen  erUaaen  nnd  87608 

(92  75'i|  t  versandt.  Der  Betrieb  des  Müsener  Hoch- 
ufcnu  befriedigte  infol^'u  der  primitiven  Einrichtungen 
wenig,  so  dall  man  hieb  nach  niflieher  l>wili,'\iug 
entschloß,  ihn  vollständig  einzustellen.  Erzeugt  wurden 
daaelbst  913 1  Holzkoblonroheisen  und  1640t  Koksroh- 

eisen!; zom  Versande  kamen  872  t  bozw.  1786  t.  Der 
Betrieb  der  Loher  Uolzverkohlung  verlief  normal;  die 
Holzkohlen  mnBten,  nachdem  der  MOaener  Hochofen 
Btillgologt  worden  war,  anf  den  Markt  gobraeht  werden. 
Aus  dem  Orubonbesitzo  der  OescIlBchaft  wurden  854,2 

(4.')ö,2)  t  Bleierze,  .'^098,8  <28HI,6)  t  Zinkblende  nnd 
fty94.2  (ltiK|,6)  t  .Spateisenstein  gefördert.  Die  hierfür 
erzielten  Preise  waren  günstig.  Ans  dem  Verkaufe 
der  Finnoutroper  Hütte,  die  in  den  Be^iitz  de»  Eisen- 
babniiskuB  überging,  erhielt  die  Gesellschaft  auf  ihren 
Anteil  27  089,15  Jt.  Da  der  Posten  nur  mit  5924,95  Jt 
■n  Bueha  stand,  ao  «rgab  eich  ein  Ueberachnfi  von 
81 1 14,90  Jl.  Daa  Crenthaler  Hoehofenkonto  erhOhto 
sich  durch  Neubauten  ond  Erwerb  Ton  Gmndstflcken 
um  217  833,20  während  daa  Anleihekonto  infolge 

von  Auslosung  um  7U0(H'.<  zurQrk:,'ing.  Der  Koh- 
gewinn  leinHchließlich  48t)  *  verfallener  Dividende 

und  ö0H2,9i»  ,«  Vortrag)  beträgt  723  564,-' J  «  ;  al>- 
gCHchrieben  werden  350000  Jt,  für  Gewinnanteile 
verwendet  28  655,51  .Jt,  der  Rflcklage  zugewiesen 

86  799,58  Jt^  für  Belolittnngen  nnd  Arbeiternnter* 
•tttinngen  mrtd(g«atellt  8000.41  nnd  ala  Dividende 
MUgmäattet  870 000  (9t^),  so  dnB  88109,78.« 
anf  nene  Reobnnng  Tonntragen  bl«ib«n. 

Eiserfelder  Hütte,  Aktiengesellschaft  in  Ktser* 
feld.  —  Der  am  30.  Juni  1907  aufgestellte  Jabres- 
abschluB  zeigt  In  der  Uewinn-  und  Verlustrechnung 
auf  der  einen  Seit«  97856,18^  Betriebaabenehnl 

nebst  11467,14^8  Zineeinniihmen,  anf  der 'nnd«m 
Seite  10677.71  f  allgemeine  Unkosten,  88000j8  Za- 
wenduDg  zum  ErneueruniTHkonto  und  18488,68 
Al)Hehreibungen,  »o  dali  sich  ein  Reinerlös  von 

50tjÜ5,94  .*  ergibt.  Hiervon  werden  ."jOOO  .4  der  Rflck- 
lage überwieheii,  ;)7  87.'i  «  (12'  »"/u)  als  Dividende  aus- 

gescbttttet  und  die  übrigen  7780,94  Jl  auf  nene  Recb» 
nnng  Torgetragwi. 

Geisweider  Eisenwerke,  Actiengesellsrhnft, 

Geisweid  (Kreis  Siegen).  -  Nach  dem  RechenKcbalts- 
berichte  für  I'.Km;  m"  hatte  sich  da«  Work  dank  der 
•<ehr  günstigen  Lage  des  Eisenmarktes  itn  ab;t;elaurenen 
.liihru  einer  ununterbrochen  Oberaus  atarken  Beschäfti- 

gung zu  erfreuen,  mit  der  eine  erhebliche  Besserung 
der  Preise  Hand  in  Hand  ging.  Die  seit  Mftrz/April 
dieeea  Jahres  beobachtete  Zurflckhaltnog  der  KJlufer 
bat  blelang  anf  den  lebhaften  Betrieb  dee  Werke«  in 
keiner  Weise  ein^'ewirkt,  vielmehr  kommen  zn  den 
ülMirreicblich  Torliegendon  AusfOhrungsbostellangen 
noch  tiglieh  nene  Anftrdge  hinm,  so  dä  die  ge«amf 
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ErzeuKiing  schon  bU  suro  Deiember  d.  J.  u  befrie- 
digeoden  Preiaeo  ToraohloBsen  ist.  An  Wwes  worden 
im  Berichtsjahre  fQr  etwa  11540000  Ul  bereehnet 
gvgaoOber  8  860  000  ui  im  J»hr«  nvor.  Otr  Roh- 
nwinn  betritt  nach  AbcngrallerlTBlcottoii  1  tlt<08,4l  Jl. 
HierTon  sollen  nach  dem  Vorschlage  des  Aufiticbt«- 
rates  399  "17,79,«  sbKoucliricben,  80574,62  *  rer- 
taragagemAß  zu  Tantiemen  und  Holohnun^en  vorwendet, 
29  400  '  HatzungHgemätt  dem  AurHirhtKrato  vergütet, 
SDnOü  .*  di-in  Beainten-PeniiiuiiHfoni.lH  /.ui;i-wieit*<n  und 
5000  .4  fOr  Stiftungen  bereitgestellt  werdvn  ;  Au«  dem 
BMtbetrage  sollen  auf  das  gegenüber  dem  Yorjnhre 
um  500 000  erbShto  Aktienkapital*  668000  .4 
IMvldoBl*  in  d«r  Wdte  aoageecbattoft  wwrdra,  d»B 

Mf  die  TorrMhtaaktien  72000  jI  (18  «/s)  ud  auf  die 
Stanmaktien  496  000.«  (16%)  entfallen;  auf  neue 

Btobanng  ItU'ilien  aUdann  loniioii,«  zu  Qbertrii -rn. 
Infolge  der  erwähnten  KapitnlHcrhiitiun^'  floß  d«r  li  u  k- 
lage  da«  Aufgeld  mit  450>>iio  *  z»  ,  rfyr  Kf«.  rv, - 
fonda  beciiTort  sich  daniub  auf  l  950Ui)0  ,4  odnr 

66>|71  */•  AktienkapitaU;    die   gesamten  RQck- 
•toUnntra  betrana  2080000  .4  (=  69,48  */s  de« 
AkÜMKapitalalL  Dm  Im  voilgm  Bwlehto*  «rwihato 

Stahlwerk,  auf  deeaan  Bau  der  Terflossene  strenge 
WlBtar  hemmend  gewirkt  hat,  holFt  die  Oeeellsch^ 
nodi  Im  UafUidaB  MsiMto  in  Beirieb  nehnea  n 
kOnnm. 

€i«MllMlnft  fir  BI«ktrMtebl«al»f»B  ntt  htf 
aehrftnkter  Haftnng,  Berlin^Nonnendanni.  —  Unter 
dieser  Firma  haben  der  Richer  H  fl  tto  n- Verein 
Le  ()  a  1 1  a  i  8  -  M  0  t  Z  &  Cie.  in  I)i>innu'|{liri;,'<'n,  In- 

genieur Paul  Oredt  in  liiixemluirt',  die  Körh- 
1  i  n  ir  H  0  h  e  n  E  i  8  e  n  -  und  S  t  a  h  1  w  e  r  k  l-  ,  ( 1.  in.  b.  H. 
in  VölkliiiLr>'n  a.  d.  8aar,  die  MetallurgiHka  Aktie- 
bolag  e  t  in  'Stockholm  und  die  8i  e  m  e  n  h  &  II  al  h  ke 
A.«Q.  in  Berlin  gemeüuam  ein  Unternehmen  he> 
pindal,  am  ihm  Bemta  u  Patonton,  Anmeldangnn, 
Lizenirechten  und  Rrfahrtingen  auf  dem  Gebiete  der 
elektriochen  HerBtellung  Ton  Kinen.  Stahl  und  Perro- 
Ir^ierun^f'ri  /u  verwerten.  Oats  .\ rlii'itHtjebiet  der  (ie- 
Hellh«  liaf!  Wird  Mrh  auf  »ämtliclio  Liinder,  mit  Auh- 
nalmie  Tun  Großbritannien  n««bnt  Kolonien,  dar  Ver- 

einigten Staaten  von  Mordamerika,  Schweden  und 
Norwegen,  erstrecken.  Für  Bchweden  und  .Niirvve;,'en 
erteilt  die  Metallargiaka  Aktiebolaget  in 
Stoekholm  Liaensea*  ttt  Engtaad  aebit  Kolonien  nnd  für 
diaTardaictaa Staate«  dte  arOadal^KJalUa  Oa^ 
Ltd.  ta  London.  Znm  QeeehlftafBhrer  der  aeaen  Oe» 
Seilschaft  ist  Oberingenieur  Victor  Engelhardt, 

HandlangsbcvoUmftcbtigter  der  Siemen«  &  Halsko  A.-O., 
beitallt  wofdan. 

Kalker  WerkMagmaschinenfabrik  Breuer, 
Schamacherft  Co.,  Akt.>(i>e8.  In  Kalk  b«l  KSln  a.  Rh. 

—  Dar  anlmltende  Aut'srhwung  der  InduHtrie  wirkte, 
wiadam  Berichte  de»  Vurtttandos  zu  entnehmen  iat,  gUn- 
stigaaf  das  Er^'ubniH  deit  abgelaufenen  (iesebSfisjabrex 
der  Oeaelischaft  ein,  so  daß  der  Keinerl58  zunahm, 
obwohl  einerseits  erhebliche  Betrige  für  bauliche  Vor- 
kndemngen  nnd  Verbesaomngaa  der  Werkaainrieb- 
taagaa  den  BetriebsaheraehOMea  aBtaomnaBt  ander» 
aeits  aoBatgawMiBUicha  ▲baduraUraagMi  fBr  ateder» 
gelegte  OeUade  and  lltere  Maaehiaea  gemaohC 
wurden.  Bei  dem  nndaiu nui  -ehr  scharfen  Wett- 

bewerbe der  .MuHrhuieiiftil)rikeii  bedserton  «ich  diu 

Preise  niclit  weHentlicli,  aui  h  eiit^|>rn<'he[i  diese  nicht 
den  Kostun  der  Rohmaterialien.  Die  Arbeititlübne 
stiegen  weiter;  auBerdem  hatte  das  Werk  Qber  Mangel 
an  geschulten  Arbeitskräften  zu  klagen,  zumal  da  o» 
unter  einer  mehrere  Monate  dauernden  Sperre  von 
Seiten  dea  MetoUarheiterTerbandea  litt.  Der  Boh- 
gewian  batrigt  7S0 600,86 .4,  abgeachrlabaa  waidan 
254587,08  A  io  daO  dob  aater  Barfleikaiohtigaag  dea 

*  YaisL  »Stahl  and  Biaan«  1900  Nr.  18  8.  HOB. 

vorigjShrigen  QewinnreüteM  von  W.'i  4r)4,'(9  *  ein 
reiner  UebereehnO  von  660627,47  ergibt.  Die  Ver> 
waltaag  iehllgt  vor,  hierana  28  758.60  «  der  Kflck- 
taga  la  ttbarwaiaan,  SOOOOOjI  (10  «4)  ala  Dividende 
iB  verteilen  nnd  218884,29^1  nach  Daoknng  der 

satzungHgemiiB  mit  .^4489,•'>4  zu  vergiiteadaa  Taa> 
tiemen  auf  neue  Kecbnung  vorzutragen. 

Siekaiieke  GaBatehHMMk  la  INHUea  bei  Drc«. 
den.  —  Im  OeaeUUlijahn  1900/07  waraa,  wie  »aa 
dem  Berichte  dea  Voratandea  n  ersehen  tat,  almtliche 
Hi  trlelie  den  Werkt'M  biM  au  die  (iren/e  ihrer  I.t  iHtunt;s- 

ftihigkeit  in  .\nsprurh  genommen.  Die  l'rei.He  konnten 
entsprechend  den  ge»tie);enen  Jjöbni  ii  und  Uohkosten 
erhöht  wenlen;  doch  wurde  der  Mehrerb'jtt  dadurch 
vCIlig  unwirkHnm,  dalt  noch  ältere,  mit  Koginn  dos 
laufenden  UcHchäftsjabreH  allerdings  nahesu  erfüllte 
Lieferungsverbindlicbkeiten  in  Eisenbahn  -  Oberbau- 
material  beatanden,  fOr  daa  dte  Preiae  aehoa  vor  drei 
Jahren  festgelegt  worden  waren.  Verkauft  wnrdea 
im  HerirhtHjabre  an  Stahlwaren  ."»l  3.'i2  t  im  Werfe  von 
9  010  ii5;i,sn  *.  an  EiHenwaren  ( Erzeugnii»s<>  der  Zweig- 

niedcrlaiihuii;;  in  Herggießbübel)  895  t  zu  -'.i.'»  3_*!I,H1  ,« 
d.i.  inNgeHaint  für  2  055  030,24  ,M  mehr  als  im  Vor- 

jahre. Infolge  Steigerung  der  Erzeugungafihigkeit, 
woitorar  Ausgestaltung  der  Anlagen  und  anhaltender 
BrbShaag  der  Ums&tze  boHchloß  die  (ieneralvoraamnH 
low  vom  0.  Febroar  1907,  daa  Aktienkapital  von 
8000000  Ji  aaf  8750000  Jt  heranfknaettea.  Das 
hierbei  erzielte  Aufgeld  abzQglirh  Kosten  wurde  mit 
710  114,61  .«  der  Kaeklage  überwiuuen.  Die  Gewinn- 
und  VerhiHt-Uechnung  zeigt  auf  der  einen  ."^eite,  uuOer 
19«421,N2  «  Vorträte  und  :MO,i:»  .*  Eingingen  «uh 
zweifelhaften  Forderungen,  für  die  Abteilung  Döhlen 
1953  715,09  .*  und  für  Hert'u'i'-Bhübel  70  135,09  .« 
BatriebHÜlierncbuß,  insgesamt  aUo  einen  Kobertrag 
«OB  2228602,78  ul;  anf  der  aadera  Seite  sind 
060101,07  Jt  fOr  Handlangunkoaten,  Roparataran, 
Zinsen,  Kureverluate  usw.  gebucht  und  540059,00  Jt 
fOr  AbHchreibungon  (darunter  120000  ^*  ala  auBer- 
irewölinlii'her  Poi-ten)  eingesetzt,  »o  daß  »ich  ein  Kein- 
gewinn  von  HUOiH'i.OO  «  ergibt.  Hiervon  »tollen 
19885,39  der  Kiickla-e  überw  legten,  72  :{98,><_*  * 
an  Tantiemen  vergütet,  .'>0ü()0  •  aU  Gratitikation 
far  Ueamte  verwendet,  3U00U  -4  der  Upamtun-Peoaioaa» 
kasae  zagefahrl  nnd  endlich  637  600  .4  Dividende  in 
der  Weiaa  augaaehOttat  werden,  d«B  anf  die  aitan 
Aktien  W*f»  and  aaf  dHe  aeaen  5 */i  ertCaUea.  Znat 
Tartrage  aaf  neue  Reehnnng  verbleiben  aladana  no«h 

206  708.H't  r 
Staklwerke  tiebr.  Brflningbaas,  AkliengeMU* 

aehaft,  Wardohl  kW.  —  Wie  der  Bericht  Ober  daa 
am  30.  Juni  d.  J.  abgeschlossene  erste  Kechnungitjabr 
der  UeHellscbaft  nusfilhrt,  hatte  Mieli  diexe  einer  gfln- 
»tilgen  üeischiütslago  für  fast  alle  HrzeiigninHe  den 
ruternehmen!»  zu  erfreuen.  Nur  das  .Seni<eiii.'iM  liiift 
gestaltete  hieb  ungünstii:  und  ̂ mII  :iuf;:i'L,'i'lieii  werden, 
begonnen  wurde  der  Bau  einer  (üeli-  und  Forinhalle 
mit  einem  Siementt-Martinofen  von  15  t  und  einer 
meehaniachen  WerkatAtte.  Man  hofft,  mit  beiden 
NenaalageB  in  aiebeten  Wiator  in  Botrieb  zu  komiaeB 
and  dadareh  die  LeiatuBgafUi^Mt  den  Werket  ta  er> 
bOhea.  Der  Robgewinn  dea  Berichtelahrea  beclffcrt 
«ich  bei  einem  rin«atze  von  4  062  014  »  auf  304  692  -M. 
80Ü11  *  t:ehen  für  ordentliche  und  ;i4  7S().«  für 

aulierord^  iitiii  lic  Alihi  hreiliunL,'en  ab,  wührend  II.'itMK)  * 
dem  ErneuerungufondH  überwiei«en  «erden,  ho  dali  ein 
ReineriOa  von  2uS90t  «  vcrbkibt,  der  in  folgender 
Weiae  verwendet  wird;  der  gesetzlichen  Kficklage 
flieBen  10  500  Jc  zu,  aa  Oewiaaaateilen  sollen  17  820UI 

vergütet,  dem  ArbeitematenMtmngafonds  5000  ■«  sn- 
gefBhrt  and  an  Dividende  144000  •«  (9  o^,)  ansge* 
schottet  werden;  /urflckgentelU  iiU  Vorgütunv'  für  den 
ersten  Aufsichtsrat  und  vorgetragen  auf  neue  llechnuug 
werden  aehlieOUeh  noch  22621  Jt. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhöttenicute. 

FBr  4i«  TereiublbUothek  sind  eUgegmiigM : 

Breail«,  P.,  Chef  de  la  RectioD  des  MdtMta.  wi 
Lftboratoire  d'essait  (Paris)  :    Reeherchea  tmr  lea 
Constituant»  des  Acirrt  tremju'».  („RuUcHn  d*  !• 
Sorii't»-  do  rinduKtrie  MiiK'ralu."  Quatrirme  S^rle. 
Tom©  VI:  :)'"<•  I/ivrniMon  ile  1907.) 

Ferrum.  Poeme  latin  ecrit  en  1717  par  Xavier 
d0  la  Santa  «t  tndatt  m  wn  fraofaU par  F.  Ot> 
mond*. 

Klein*,  Job.,  EonrniOTitwi«!;  8p«tiiM*lmrunf  im 
MatKhinmbau.  Yortrnp;. 

AMdiTiaffM  in  der  MitgUederlifto. 
Ammie,  Antm,  Hfltteninf^nienr,  Brealan,  OioSe  Feld» 

NtraBe  8. 

Bfrgk,  liudolf,  Betriebaingeniear  der  Georn-Marien- 
hattc,  (^xnabrQck,  BiwB-  ud  Btahlwvrk,  OmbiOok, 
Collegicnwall  12  c. 

Budde,  Carl,  ln;:enieur,  Diedenhofon  in  Lothr. 

Gfhrandt,  '^Z u.«/ar  /f.,*  Ingonienr,  c'n  Indiana  Steel  Co., 
Gary,  Indiana,  V .  S.  A. 

Qredtp  Pa«/,  Ingenieur,  Scbwedieeber  Konenl*  L«iitni> hmg. 

Bahengng,  W.,  jtmiMv  bgeatenr,  DAMeMorf,  Oraf* 
AdoIfatraSe  431- 

Hangen,  R.,  HOtteningainew,  DQneMorf-OboreMMl, 
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Uta-  StaU- ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  41. 9.  Oktober  1907. 27.  Jahrgang. 

Die  Friedrich -Alfred- Hütte  zu  Rheinhausen. 

(Hierzu  Tftfel  XIX  bin  XXIV.) 
(Xacbdnick  ▼rrboUa.) 

uf  der  linken  Uferseite  des  Rheines,  gepen- 

üher  Duisburg-Hochfcld,  erwarb  Mitte  der 
1890er  Jahre  die  Firma  Fried.  Krupp  in  den 

Gemarkungen  der  Gemeinden  Bliersheim,  Rhein- 
hatiscn,  Hochemmerich  und  Friemersheim  ein 

Gelände  von  über  1000  Morgen  zur  Errichtung 
oincs  modernen  Eisenhüttenwerkes.  Der  Aushau 

desselben  erfolgte  in  drei  Abachnitten.  Vom 
Jahre  1896  bis  1898  wurden  drei  Hochöfen 

von  je  400  cbm  Inhalt  nebst  Hafen  und  Wasser- 
werk errichtet,  wahrend  in  die  Jahre  1903  bis 

1 906  der  Bau  weiterer  drei  Hochöfen  von  je 
600  cbm,  eines  Stahlwerk«,  eines  Walzwerks 
und  der  erforderlichen  Nebenbetriebe  fallt.  Ein 

vierter  Hochofen  von  600  cbm  Inhalt  wurde 

im  Jahre  1906  errichtet.  Die  Hütte  verfügt 

heute  also  über  sieben  Hochöfen  (siehe  Kopf- 
vignette  und  Tafel  XIX,  oberes  Bild,  sowie 
Tafel  XXI)  mit  einer  Jahresleistung  von  rund 

700  000  t  Robeisen,  ein  Suhlwerk  mit  vier 
Konvertern  zu  je  25  t  Inlialt,  ein  Walzwerk 

mit  zwei  Block-  und  sechs  Fertigstraßen  und 
den  erforderlichen  Nebenbetrieben  (Tafel  .\1X. 

unteres  Bild).  Samtliche  Anlagen  sind  so  an- 
gcordnt^t,  daß  sie  sich  wesentlich  vergrößern 
lassen  (Tafel  XX). 

XLI.,T 

Die  drei  alten  kleineren  Hochöfen  erzeugen 

in  der  Hauptsache  Bossemereisen  und  verschiedene 

Hamatitijorten  für  den  eigenen  Bedarf,  die  Be- 
triebe der  Ciußstahlfahrik  in  Essen  und  die 

Übrigen  Außenwerke  der  Firma  (Grusonwerk, 

Germaniawerft,  Stahlwerk  Annen  und  Sayncr- 
hüttc)  sowie  für  die  Kundschaft.  Die  vier  neuen 
großen  Oefen  dienen  lediglich  zur  Versorgung 

des  Thomaswerks.  Der  jährliche  Verbrauch  an 

Erzen  belauft  sich  auf  etwa  IfiOOOOO  t.  Die- 
selben kommen  teils  aus  den  eigenen  Gruben 

der  Firma  an  der  Lahn,  im  Siegerland  und 
Westerwald,  in  Lothringen  und  Nordspanien, 
teils  sind  es  Kauferze  aus  Schweden,  S])anien 

usw.  sowie  Schlacken  eigener  und  fremder  Her- 
kunft. Etwa  die  Halft e  dieser  Erze  (rund 

800  000  t)  werden  dem  Werk  auf  dem  Wasser- 
wege zugeführt,  die  andere  Hälfte  erhalt  die 

Hütte  mit  der  Eisenbalin.  Als  Zuschlagkalk 
werden  im  Jahr  etwa  220  000  t  Kalkstein 

verbraucht,  aus  den  eigenen  Brüchen  der  Firma 

im  Angertal  mit  der  Bahn  ankommend.  Der 
jahrliche  Koksverbrauch  stellt  sich  auf  rund 

760  000  t,  wovon  die  eigene  Kokerei  rund 
1 90  000  t  liefert,  während  der  Rest,  rund 

570  000  t,  zum  größten  Teil  von  den  Zechen  der 
1 
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Finna  (Sal/er-Neiuusk>  Humover  und  BaoDfb«]) 
auf  (li'in  K.ilmwope  ankommt. 

Daä  anrollende  Bcscliickungswaterial  für  diu 
Hochöfen  wird  VoeratsrAninen  zugefllbrt,  die 

teilweise  mit  ̂ rownliiiliclicn  MöIlcrwa^riMi  dx-i  ili>ri 
alten  Üefen),  teiiweiüü  mit  Hängebahnen  (bei 
den  nenen  Oefcn,  Abbildung  1,  2,  8  and  4) 

nnterfahrbnr'  eind.  Von  iiii-r  <:rlnn^'t  As^  Ma- 
terial durch  senlirecbte  Dampfaufzügo  auf  die 

nlten,  durch  elelctriBch  betriebene  Scbragaufzü{;e 

auf  die  neuen  Oefen.  Die  B  i'  -  i  e  Ii  t  ii  n  p s  v o  r- 
richtung  ist  bei  allen  (»efon  Doppel  Verschluß, 
bei  den  alten  P  .rry  mit  Gloeke,  liei  den  neuen 

Doppel|iarry.  Die  Höhe  der  Oefeu  von  Hüttcnsolüe 
bis  (lichtbühne  iM  trilfrt  Ihm  den  allen  Oefcn  28  m. 
bei  den  neuen  Oefeu  31  ni.  Die  alten  üefen  haben 

acht  Windfonnen  von  je  20  cm  DurohflMsser, 

die  neuen  12  AVindfornu  n  von  je  22  cm  Dun-Ii- 
messer.    Zum  Abstopf cu  dun  Stiches  sind 

IQ  ÜdllNUA-ll 
•  I  : 

Iii 

I 

lu  Jin^iiiri  I  UPI 

Die  alten  Ocf.'ii  sind  mit  je  vier  Cowpem 
von  ni  m  .  Hülle  und  (>  in  Durehmesser  aus- 

gerüstet, die  neuen  mit  je  fünf  Co\v]iern  von 
84,25  m  Hohe  und  6,5  m  Durchmesser.  Die 
Gase  werden  den  Oefen  sämtlich  unti  tliall)  der 

Ciicht  entzogen  und  durchstreichen  zunächst  die 

Vorreiniger,  welche  als  Trodcenreiniger  aue» 
frehildet  sind.  Jeder  Ofen  besitzt  iler<  n  zwei,  links 
und  rechts  je  einen.  Bei  den  drei  alteren,  kleineren 

Oefen  bestehen  die  Vorr^iger  ans  einer  An* 
zahl  (vier)  hintereinander  geschalteter  Staad- 

rohre von  2,5  nt  lichtem  Durchmesser,  die  in 
eine  Wassertasse  tauchen.  Der  abgeschiedene 

(ticlit^t  Uli'  wird  aus  den  Tassen  abgezoiri  n. 

Tic!  (li'u  drei  folf^enden  ̂ rrößeroii  < 'ft">  n  sind  die 
\  orrciuiger  aus  einem  groüon  zylindrischen  He- 
hilter  von  6,6  m  Durchmesser  und  einem  hinter 

diesen  L'i'sehaltctfn  Systi-ni  vrin  3  m  weiten 

Standrohreu  gebildet.    Sowolil  die  großen  Slaub- 

SthniU  e-i* 

|iU...---.-..J  |..L  Ml  l.X  

I0 

Abbildung  2.    Erz-  uod  KokstraoHport  an  den  Vorratariumen. 

bei  sämtlichen  Oefen  mit  Preßluft  betriebene 

Stichiochstopfmaschinen  iui  Betrieb.  Die  alten 
Oefen,  welche  durchweg  Besseraereisen  und 

Hamatit  herstiUen,  vergießen  das  Eisen  in 

oft'enen  (t  i  c  1>  h  e  1 1  e  n  zu  Masseln  für  <len  H.ahn- 
transj*ort  mii  Ausnahme  eines  kleinen  Quantums, 

welches  In  flüssiger  Form  mittels  Roheisen- 
pfannenwagen dt  in  Marlinwerk  zufreführt  wird. 

Die  ausschließlich  Tiioniasciseu  für  das  eigene 

Stablweric  erzeu^renden  vier  großen  Oefen  geben 

das  Eisen  in  fliis-iL'i  r  Form  an  die  Mischer- 
anlage des  Thomaswerkes  ab,  abgesehen  von 

einem  Teil  der  an  8onn<-  und  Feiertagen  fallen» 
den  Abstiche,  welcher  in  den  Gießinttin  dir 

Oefen  oder  des  Stahlwerkes  ebenfalls  in  Platteu- 
form  vergossen  wird,  um  allmiftfalich  in  den 

(K'fen  wieder  eiM<:e8chmolzen  zu  werden.  Die 
Hocliofenselilacke  wird  entweder  tiiissi^  in 

kii'pliareu  Sclilacktnidannen  (Abbildung  5;  oder 
In  Form  von  in  Haubenwagen  erstarrten  festen 

Klötzen  zur  Halde  transportitrt  odor.  so- 

weit Absatz  vorhanden,  zu  •Schlackensand  gra- 
nuliert, der  dann  in  Wagens  direlct  zum  Ver- 

sand kommt. 

abscheider.  wie  dif  Standrohre  sind  zur  iie- 

quemeren  Entfernung  des  Staubes  hochgestellt 

nnd  mit  geeigneten  Abzugsvorricfatungen  ver- 

si'licn.  Die  großen  Staubabscheider,  in  die  das 
(las  auf  seinem  Wege  zunächst  eintritt,  liegen 
über  Xormalgeleisen,  so  daß  aus  diesen  der 

Stauli  unmittelbar  in  Waggons  abgezogen  werden 
kann.  Der  zuletzt  erbaute  Hochofen  VH  hat 

als  V'orreiniger  zwei  hintereinander  geschaltote 
zylindrische  Staubabscheider  von  6,6  m  Durch- 

messer erhalten.  Das  Gas  -  Rohgas  —  verlaßt 

die  V'orreiniger  mit  einem  Staubgebalt  von  5  bis 
10  g  im  Kubilcmeter  und  wird  von  einer  Leitung, 
an  w>'!(lii'  sämtliche  Oefen  angeschlossen  sind, 
aufgenommen,  um  den  Naßreinigungsanlagen 
zngef&hrt  zu  werden,  von  denen  drei  anf  die 

gesamte  Länge  der  HochofenanlaL'i-  vi  itt  ilt  an- 
geordnet sind.  Eine  dieser  .\nl.'ii.'iii  ist  in  d.'n 

Abbildunjrmi  Ii  und  7  zur  Anschauung  gebracht. 
Sie  bestehen  aus  mditerett  parallel  geschalteten 

Zentrifugal- Ventilatoren  mit  Wass*  reinsj>ritzung. 
Für  jedes  Kubikmeter  Uas  wird  etwa  1  1  Wasser 

aufgewendet  und  iabd  eine  Beinigung  erzielt  von 
6  bis  10  g  Staub  im  Kubikmeter  Bobgas  herunter 
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auf  0,a  bis  0,7  g  hu  Kubikmeter  des  vor- 

gereinigten Gases.  Das  derart  vorgerei- 

nigte Gas  —  Keingas  -  wird  teils  direkt 
verwendet  zum  Helsen  der  Kessel  und  der 

Windcrliitzer.  teils  wird  es  den  den  Ma- 

schinenzeatralen  angegliederten  zweiten 
NaBreinlfinigett  logwfBbrt,  um  Uer  fUr  die 

Verwi  ndiinp  zum  Hi-t riebe  der  Gnsmotnren 
einer  zweiten  lieiui^^uug  unterworfen  zu 
werden.  Diese  ist  genau  gleich  den  ersten 

ausgefilhrt;  auch  Iiier  nind  Zentrifugal- 
Ventilatoren  mit  Wassereinspritzung  im 
Gebrauch.  Das  Gas  verlaßt  die  zweiten 

Reinigeranlagen  mit  einem  Staubgehalt  von 

0,02  bis  0,08  g  im  Kiihikmeler  umi  ilient 

zum  Betriebe  der  (iaiskral'tmaücliiueu  der 
Gebiftsehauser,  der  elektarisehen  Zentrale 
und  des  Walzwerks. 

Die  Abwasser  der  verschiedenen  Gas- 

wtsohen  werden  gesammelt  und  mit  an- 
deren unreinen  Abwrissrm  i  .Miwflsser  der 

Granulation  usw.)  einem  Klärteich  zuge- 
f&hrt,  der  eine  Gesamtflftehe  von  mnd 

()500  qm  einnimmt  und  auf  Abbildung  8 
zur  Darstellung  gebracht  ist.  Die  Klarung 

erfolgt  in  zwei  Stufen.  Die  kleineren 
Becken  dienen  zum  Absetzen  der  gröberen 

Teile,  sie  arbeiten  abwechselnd.  Die  Kl.'lr- 

zeit  iu  iiineu  betragt  etwa  eine  .'^Mindc. 
Das  vorgereinigte  Wasser  gelangt  durch 
reberfillle  in  das  llauptklilrbeeken :  im 
Bedarfsfälle  kann  es  aber  auch  direkt  der 

Abwasserleltung  sugef&hrt  werden.  Die 
Kllrzeit  im  Ilanptbecken  dauert  etwa  fünf 

Standen.  Aus  diesem  wird  das  Wasser,  ge- 
nfigend  geklart,  durch  einen  Kanal  entfernt. 

Zur  Aufnahme  der  ErzschifTe  und  zur 

Abfertigung  der  auf  dem  Wasserwege  zum 

Yersand  gelangenden  Erzeugnisse  des  Wer- 
ken (Boheisen  und  Walzwerksproduktc)  ist 

parallel  zur  Achse  der  Hochöfen  ein  Hafen 
mit  einer  Gesamtlauge  von  rund  600  m 
angelegt  (siehe  Abbild.  9  sowie  Tafal  XXI). 
Wahrend  der  mittlere  Sommerwasserstand 

desselben  auf  23,7  7  m  über  N.  N.  liegt, 
betrug  der  Uaber  beobachtete  niedrigete 

Wasserstand  22,14  ni,  der  liisher  beobaoh* 
tete  höchste  Hochwasserstand  (im  Jahre 
1892)  80,25  m  N.N.  Die  Sohle  des  Hafens 

ist  auf  -|-  19,00  m  N.  N.,  die  Oberkante 
Deckstein  der  Kaimauer  auf  31,00  m  N.N. 

angelegt.  Hiernach  betragt  die  Wasser- 
tidfe  des  Beckens  wahrend  der  Sommer^ 

monate  im  Mittel  4.7  7  ni;  bei  einem  Wasser- 

staudo gleich  dem  bisher  beubachteteu  un- 
günstigsten immer  noch  3,14  m.  IMe  Breite 

des  Hafens,  auf  der  Sohle  eemesscn,  ist 

60  m;  in  Höhe  des  mittleren  äonunerwasser- 

Standes  gemeisen  miid  70  m.  Das  den  Hoch- 
Qfea  angewandte  westliche  üfer  Ist  dnrcb 
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eine  nmd  470  m  laoge  Kakuuier  dngefaflt.  Dle- 
sellti-  ist  durcli  Anordnung'  von  Reibpffllilcn  und 

Scbifl'sringea  für  das  Anlegen  der  Erzschifle  ein- 
gerichtet. Die  Aoflenverldeiduiig  der  Kaimanpr 

tu  stolit  aus  S.'lulcnbasaltstcini'n ,  dyr  elfrentlichc 
Mauerkörper  aus  Beton.  Die  Belcrönujig  der 
Hftiier  bildet  ein  Deckstein  von  50  cm  HSlie  and 

100  cm  Bn  ile.  Derselbe  lauft  in  der  ganzen 

Lange  durch  und  tragt  die  Laufscliicno  für  die 

liafenseitigen  Stützen  der  weiter  onten  erwähnten 

Ausladevorrichtun<;cn.  Die  gc^cnülierliegendc 
ösfÜilii'  K;iffnsr'ite  dient  dem  Aus{?anpe.  Die 

Uiuwalluiij,'  ist  iiier  auf  Lcliiubüdeu  angeschüttet 
worden.  Das  Eiii8clilepi>en  der  anlcoinnienden 
Kähne  in  dt  n  Hafen  und  das  Hinauslirin^en  der 

abgehenden  besorgt  ein  Schleppdampfer.  Der- 
selbe besitst  eine  350 pferdige  Masehine  und  ist 

imstande,  Kahne  mit  1000  t  Last  und  mehr  hei 

tungen  fQrdern  für  gewölmlich  das  Erz  osw. 
aus  den  Kflhnen  in  dl'-  dtn  Hochöfen  vor- 

gelagerten Tascheu;  sie  liunueu  aber  auch  aus 
den  Schiffen  sowohl  den  zwischen  den  Taschen 

und  dem  Hafmi  Ix-le^jcnen  Erzlagrerplatz  und 
von  diesem  wieder  die  Taschen,  als  auch  ein 

Normalspurgeleise  bedienen,  das  wimlttelbar 

parallel  der  Kaimauer  lauft  und  mit  beiden  Endou 
an  die  Werksgeleise  angeschlossen  ist  (Tafel  XXI). 

Die  durchsolinittliche  Leiittung  eines  Kranes  be- 
tragt 35  bis  50  t  i.  d.  Stunde.  Entlang  der 

östliehen,  dem  Ausganfre  dienenden  Hafenseite 

iie^'en  zwei  normalspurige  Vorladestränge  und 

ein  besonderes  Ausclilußgeleise  an  die  Werks- 
goleise.  Dem  Um-  bezw.  Verlade  verkehr  an  dieser 
Hafenseite  dient  ein  elektrisch  betriebener  fahr- 

barer Drehkran  ron  5 1  Tragkraft  nod  12  n  Aas- 
ladang.  Die  Fahriiahn  des  Kranes  ist  50  m  lang. 

Abbildon^  8.    Klirteicbe  fflr  die  AbwibiHor  der  Oaswäschon 

allen  Wasserstfluden,  welche  die  Schiffahrt  er- 
fonlert,  in  den  Hafen  hlntdnzuschleppen  bezw. 

ans  demselben  herauszubrinj,'en.  Zum  Ent- 
laden der  ankommenden  ErzschirtV  stehen  acht 

Ausladebrückea  bereit.  Von  diesen  sind  vier 

aiiierüuuiischen  Ureprangs  and  bildeten  die  erste 

Kranruilaire  dieses  Systems  in  T)-'Utscliland.  Die 
Brücken  halten  geneigte  Bahn  und  nach  unten 
ausirebauohte  Trflger.  Sie  sind  im  Hintererrunde 

des  Hildi's  Atdiiliiung  !)  erkennbar.  Die  im 
Vordergrunde  des  Bildes  sichtbaren  vier  höheren 
Ausladebrficken  sind  deutschen  Ursprungs  and 
halten  eine  horizontale  Fahrbahn  in  einer  solchen 

Höhe,  daß  der  über  die  Kähne  hinausragende 
Sehnal>el  bei  allen  Wasserständen  Ober  die 

M;i<ten  der  Kfltuic  hinwc^'gcht.  Ein  Verholen 
der  Kahne  wie  bei  den  alteren  Brücken  ist  bei 

den  neuen  Kranen  nicht  erforderlich.  Die  sämt- 
lichen Brücken  haben  eine  Stützweite  von 

f'il.23  m.  I<ie  hafi'iisfitifren  .Stützen  werden 
von  den  Kahrbalinen  um  etwa  12  m,  die  hoch- 
ofenseitigen  um  etwa  82  n  lUMr  die  Vorrats- 

rtame  hinweg  überragt.    Die  Aasladevonloh- 

Änschließend  an  die  Hochöfen  ist  eine 

Kokerei,  iMStehend  aus  zwei  Gruppen  von 

je  60  Unterfeuerungs-AbUtzeöfen,  für  eine  tag- 
liche Iresamtverkokung  von  750  t  loser  Koks- 
kohle errichtet  (Abbildung  10).  Die  Oefcn  haben 

eine  Lflnge  von  10250  mm,  eine  liebte  H6he 
von  2100  mm,  eine  mittlere  lichte  Welte  von 
53U  mm  und  eine  Konizität  von  60  mnt.  Die 

Oamngsdaaer  betrigt  mnd  80  Stunden.  Die 
Kokskohle  wird  auf  einer  Xormalspurhochbahn 

angefahren  und  in  eine,  in  den  üUscnbaimdanuu 
eingebaate  Bedierwerfcsgmbe  eingefüllt,  welche 
200  t  Kohle  faßt.  Aus  derselben  beben  zwei 

Becherwerke  die  Kokskohle  in  den  zwischen 

den  beiden  Ofisngruppen  errichteten  Kokskoblen- 
turm  von  1500  t  Fassung.  Die  Verteilung  der 

Kokskohle  im  Turm  erfolj^t  durch  zwei  Kratz- 
bilnder.  Soll  Nußkohle  mit  verkokt  werden,  so 
wird  dieselbe  durch  oben  im  Turm  befindliche 

Schleudernuihien  zerkleinert.  Die  Kokskohle 

wird  in  Tricbterwagen  abgezogen  und  von  oben 
lA  die  Oefen  idngefBllt.  Der  Koka  wird  a«f  tiam 

schngen  Rampe  abgelSscht  and  in  Oiehtwagen 
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auf  SchrnaUpurgelciscn  durch  Lükoinotivoii  mit 

Dampfbetrieb  den  Hochöfen  zti^ofaliren.  D.ia 

Heben  auf  dln  Gicht  »Tfolfrt  bei  (li-n  alti  n  Hoch- 

Ofen  durch  die  senkrechten  Aufzüge  ohne  Um- 
laden, bei  den  nraen  Oefen  hlne^egen  dureb  dte 

I 

1 

SSfiOO- 

Schragaufzüge  nach  UmladLn  des  Koks  in  die 
Aufzttgskübel.  Der  auf  dem  Kokslüschidatz 
entftdlende  KMnkoks  Us  in  60  mm  Dnreli- 
mcsser  wird  mittels  der  Gichtwajren  einer  Koks- 
aieberei  von  4  t  stündlicher  Leistung  zugcfalireu 
ud  mitteil  einer  Siebtrommel  separiert.  FBr 

jüdo  der  vier  Korngrößen  ist  eine  Vorratstasche 
mit  einer  Fassung  von  je  12  t  voriiandeo,  MU 

welcher  der  Koks  in  "Wagpons  auf  N'ormalspur- 
geleisen  abgezogen  wird.  Der  Antrieb  der  Aus- 
drOelnnaselilnen,  der  maseltinellon  Einrichtung 

des  Kokskohlentiinnes  und  der  Kokatleberet 

erfolgt  durch  Elektromotoren. 
Den  Koksofengasen  wird  in  einer 

Nelteniiroduktciinnl.ijre  derTi  »  r  und  das  Am- 

moniak entzogen  und  letzteres  zu  schwefel- 
saurem Ammoniak  verarbeitet.  Die  spätere 

Anlage  einer  Benzolfabrik  ist  vorgesehen. 

Die  Al)wasser  der  Ammoniakt'abrik  werden 
in  einer  oA'enen  Kinne  zu  einem  Klfirteich 
geleitet.  Die  RQolcstande  des  Klärteiches 

werden  wegen  ihres  Kalk^rehaltes  von  der 
Hochofenanlage  vennöllert.  Das  äalzlager 
faßt  800  t  sehwefelsanree  Ammoniak.  Der 

Antrieb  der  mascbinellen  Kinriehtunf:!:  der 

Nebenproduktenanlage  erfolgt  durch  einen 

60  P.  S.-Hochofangaamotor.  Zur  Beserve 
ist  ein  Elektromotor  aufgestellt. 

Der  nicht  zur  Beheizung  der  KoksOfen 
benStlgte  Teil  des  CMwes  kommt  in  der 
Kesselanlage  zur  Verwendung,  kann  aller 

auch  im  Bedarfsfälle  dem  Ilochofongas  zu- 
gesetzt werden.  Die  Abhitze  der  KoksSfen 

wird  zwei  Gruppen  von  je  zelin  Zwei- 
flammrohrkesseln von  ilO  qm  Heizflache 

zugeführt.  Die  eine  dieser  beiden  Kesael- 
gruppen  wird  «uOerdmn  mit  Koksofengn«, 
die  andere  mit  TTodiofentras  geheizt.  Der 

erzeugte  Dampf  hat  ebenso  wie  der  aller 
anderen  Kessel  auf  der  Hütte  9,5  Atm. 
Ueberdnick  und  wird  durch  Teberhitzer 

aut  300  "  U.  erhitzt.  Für  eine  dritte  Gruppe 
von  00  Oefen,  eine  weitere  Gruppe  von 

zehn  Kesseln,  sowie  für  einen  zweiten  Kolca- 
kohlenturm  ist  Platz  vorgesehen.  Die 
Bocherwerlugrube  für  diesen  Turm  ist 

bereits  in  den  Daum  der  Hoobbnhn  ein- 

gebaut. Zur  Verwertung  des  tiglieh  fallenden 
Gichtstaubes  und  zur  Nutzbarmachung 
von  Feinerzen  und  Frzschliesr  dient  eine 

Brikettierungsanlage  (.Abbild.  11;, 
wddie  in  der  Lage  ist,  in  24  Stunden 

40000  Stück  Briketts  zu   liefern,  ent- 

sprechend einer  Jahresleistung  von  1 2  Hii- 
lionen  Briketts  im  Gewicht  von  etw* 

50  000  t.    Die  Anlage  arbeitet  nach  dem 
Verfahren  von  Dr.  Schumacher  mit  swei 

Hischtrommcin,  zwei  Steinpressen  und  drei 

Erhärtungskeaseln.    Auf  dersellien  Anlage 

kann  auch  di*-  ̂ -leiehe  Anzahl  Schlaekensteine  aus 
Üclilackensand  hergestellt  werdeu,  entweder  mit 

einem  geringen  oder  ganz  olme  Zusatz  von  Kalle 
Für  die  Lieferung   der  zum  Betriebe  der 

Hochöfen  erforderlichen  Windmenge  stehen 

snnelt  14  ZwilUnga-Gasgebllsemaschinen  von 
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je  rund  1000  cbm  nurmaler  minutlichür  Lcislung 
und  rler  stebeBdeDampfgebltse  (Abbild.  1 2)  von  je 

rund  ̂ 40  cbm  normnior  minntlii'biT  I.<  isf unsr  zur 
Verfügung.  Sechs  Stück  Gasgebläse  sind  nach 

dorn  doppelt  wirkenden  l^ertakt-  und  neht  Stäek 

na<  li  dem  Zweitakt-System  auspefülirt.  Dii'  Ma- 
subineu  sind  in  fünf  Gebläsemascbiaeuiiäuseru 

nntergebrMht  EliMa  davon,  das  GeUiaebaoa 

Nr.  S,  sdgt  Abbildung  18  und  14.   Die  vier 

darin  aufgestell- 
ten Zwilllngs- 

iiiaschinen  sind 

nach  d(!iii  K  ör- 
t  i  n  g  sehen 

Zweltaktsysteiii 
aiisL'i'fiilirt.  Die 

Ciebläsez^linder 
sind  direkt  an 

dir  verlflnjjcr- 
ten  Kolbenstan- 

gen der  Oae- 
zyliudtT  aii;:»'- 
kuppelt.  Die 
StottWUBg  der 

Gebllsezylinder 

ist  80  einperich- 
tct,  daß  vom 

Mascliinisten- 
stand  aus  eine 

oder  mehrere 

Zylinderaelten 
ausgeschaltet 

werden  können, 

um  nStlgenfalU 
eine  geringere 

Wiudmeoge  mit 

wesentlich  hohe, 
rem  Druck  als 
dem  normalen 

liefern  zu  kSn- 
neu.  Die  Wind- 

jiresming  be- 
trügt uurual 

0,75  Atm.  und 
maxim.  l.f»  Alm. 

Zur  Suhall- dftn  pfuag, 

web-ho  anfäiij:- 

lieh  dnige  Schwierigkeiten  bereitete,  sind  in  diu 
Attspvfflcdtnngen  der  Oaeraasohinen  vertikal  an- 

geordnete aiHgcmaiurte  Ko^s.l  (Abldldiing  l'it 
eingebaut,  in  welche  die  von  den  Gaszyliuderu 
ausstritmenden  Abgase  von  unten  durch  ein  ein- 

gebautes  Rohr  mit  seitlichen  OeiTnungen  eintreten, 
in  dem  groben  Räume  etwas  zur  Kiihe  kommen 

und  dann  durch  das  von  oben  eingehängte  Kohr 
mit  seitlichen  Oeffoungen  entweichen.  Diese  An- 

ordnung hat  sich  vorzüglich  bew.ilirt. 

In  einem  au  der  Lftngswand  anMchlieüeuUeu 
der  GebUsebftuser  dnd   die  Kern« 

AbbUdttBg  15. 

Sdudldlnpfer  fBr  den  Aospaff 
der  OatnuMehlnen. 

]i  r  e  s  s  o  r  a  n  1  a  g  e  u ,  welche  die  zum  Aulasseu 
der  Uasma-schlnen  erforderliebe  Druckluft  liefern, 
und  die  Fcingasrcinigtingsanlagen  untergebracht. 

Erätere  bestehen  aus  einem  liegenden,  durch 

Elektromotor  angetriebenen  Kompressor  fQr  eine 

sttiiidliehe  angesaugte  Ltiflmenge  von  öO  cbm 
bei  215  ümdrehnngen  in  der  Minute,  welche  auf 

25  Atm.  verdichtet  werden,  und  drei  Luftbehil» 

tern  von  je  3,6  cbm  Inhalt.  Die  F  ein  gas - 
reinigungsaulagen  (Abbildung  16)  dagegen 
umfassen  je  zwei  Ventilatoren  mit  zugehörigen 
Wasserabscheidern,  von  welchen  jeder  die  fBr 

vier  (TasL''  bl;H.  !uasehiiieu  erforderliche  (iasmenge 
zu  lieferu  vermag.  Diu  sflmtiichen  Kohrleitungen 

fQr  die  Gasmaschinen  liegen  unter  Maschiuen- 
hausflur.  Die  i,eitungen  für  Cia-j.  Druckluft 
und  Kühlwasser  .sind  zu  Ringleitungcu  ausgebildet. 

Die  Geblise  saugen  de  Luft  aus  dem  Keller» 

rniim  und  drücken  dii'selbe  durch  über  den  Zy- 

lindern angeordnete,  mit  Absperrschebern  ver-, 
sebene  Rohrleitungen  nach  den  Winidsannnlem 

welche  außerhalb  der  l.ilngswand  dOB  Masohlnen- 

bauses  verlagert  sind,  und  an  welch«  die  nach 
den  ITochSfen  führenden  Leitungen  ansehUefien. 
AVasch-  und  Ankleiderüume  für  die  AIa.schini.sten 

sind  in  geeigneten  Anbauten  untergebracht. 
Die  in  Abbildung  17  und  IH  dargestellte 

elektrische  Zentrale  f&r  Kraft  und  Licht 

liefert  Gleichstrom  von  525  Volt  Spannung  für 

das  ganze  Werk  sowie  filr  die  Beamten-  und 
Arbeiterkolonien.  Zur  Stromerzeugung  dienen 

zwei  ( {etieraf oren  für  je  '205  KW.  und  sechs 
Generatoren  für  je  tiHO  KW.  Leistung,  welche 

sftmtlleh  mit  Hochofengasmotoren  direkt  ge- 
kn]>|tel)  siriii.  Die  beiden  erste;enannten  Genera- 

toren werden  durch  dop^teltwirkoude  Einzylinder- 

Viertalctmotoren  —  a  und  b  in  Abbildung  17  — 

von  je  800  P.  S.  eir.  Xonnallcistung  bei  150  Um- 
drehungen in  der  Minute  angetrieben.  Vier 

große  Generatoren  sind  mit  doppeltwirkenden 
Tandem-\  ieriaktmotoren  —  c,  d,  g  und  b  in 

Abbildung  IT  —  znsamrnengeliant  und  zwei 
groUe  Generatoren  auf  die  Kurbeiwellen  von 
zwei  Zwillingsmotoren  System  OeeholbBuser 

-  e  und  f  in  Abbildung  17  —  aufgesetzt. 
Die  sechs  großen  Gasmaschinen  leisten  normal 
je  1000  P.  S.  elf.  bei  100  ümdrebnngea  In  der 
Minute.  Das  Gebäude  von  100  m  Lange  und 

21  m  Breite,  welches  in  Eisenfachwerk  aus- 
geführt wurde,  ist  so  bemessen,  dafi  noch  drei 

weitere  Maschinensätze  aufgestellt  werden  können. 
Ein  elektrisch  betriebener  Laufkran  von  15  t 

Tragkraft  fflr  Montagezwecke  ist  in  das  Ma- 
schinenhaus eingebaut.  In  dem  angebauten  Seiten- 

scIiitT  von  5  m  Breite  sind  der  Sclialtraum  für 

die  Generatoren  mit  StroMive.rUiilungsaulnge.  die 
AVasch-  und  Attklelderftume  für  die  Maschinisten 

und  die  Kompressoranlatre  untergebracht.  Letz- 
tere liefert  die  zum  Aulassen  der  Gasmaschinen 

erforderliche  Druckluft.    Yorhaadea  sind  drei 
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an  die  Wand  montierte  Kompressoren,  welche 

durch  Elcktromotoron  miitcls  Riemen  ,in(i:etriel'en 

werden.  Die  angesaugte  J^ut'tinenge  eines  jeden 
Kompressors,  welche  atif  25  Atm.  Spannung  ver- 

dichtet wird.  betriif-M  1  '>  cbm  in  der  Stunde. 
Zur  Aufspeichenin;.'  der  Druclihitt  dienen  vier 
schuiiedeiserue  tfoseiiweiUtc  Bebalter  von  je 
3,<3  cbm  Inhalt,  von  welchen  aus  dieselbe  nach 
den  Gasinasebinen  <ri'b.itet  wird  Sämtliche 

Kohrlcititngen  sind  unter  3Iasehiutiuhausllur  an- 
geordnet. Die  Leitnagen  fiir  Gas,  Draekluft 

und  Kühlwasser  sind  zu  Ringleitiinfrcn  rm^- 
gebildeU  Das  von  dun  Ciasmaschinen  abfliegende 
Ktthlwasner  wird  den  Im  Stahl-  und  Wali- 

werk  aufgestellten  Zcntral-KondensatioDsaDlagen 
aar  noohmaligen  Benutzung  zugeführt. 

Das  Ton  den  Hochüfen  gelieferte  RoheiBen 

wird  in  Pfannen-Transport  wagen  von  30  b<8 

3'i  t  Fassiintrsverinöijen  mittels  Dampfloicomotive 
zur  Mischeruulage  oder  im  Bedarfsfalle,  bei  einer 

Stflrung  In  der  Hlscberanlage,  unmittelbar  xnm 
Thomaswork  frefahren.  Die  Abbildungen  19, 

20  und  21  geben  ein  UcHamtbild  des  Stahl- 
werkes mit  seinen  Nebenbetrleben.  An  Fuße 

der  Rampenauffabrt  zur  unteren  Mischerbühne 

werden  die  Pfannenwagen  gewoirea  und  am 

Miseherhanse  dnrch  einen  hydranüsehen  Hebe- 
tisch l»is  zur  oberen  Bühne  befördert,  von  wo 

aus  line  elektrisolie  Lokomotive  den  Verkehr 
mit  dem  lOaeheriianse  Temiittelt.  Durch  einen 

auf  der  Lokomotive  unterf;ei>rachten  Motor  werden 

die  Pfannen  jrekippt  und  ihr  Inhalt  in  die  Mischer 

entleert.  Es  sind  zwei  zylindrische  UoUmischcr 

für  je  r)()0  t  Inhalt  vorhanden,  die  sowohl  hy- 

draulisch als  auch  elektrisi-li  tri'ki|>)it  werden 
können.  Im  Anfang  der  Wuche  l>ctindeu  sich  beide 
Mischer  im  Betriebe,  da  sie  mit  dem  Sonntags 
fallenden  Roheisen  voll  beschickt  werden  können. 

Der  Rest  des  Sonntag-Holieisens  wird  auf  dem 
Giefibett  sfidlich  der  lOseheranlage  za  Masseln 
vertrossen.  Für  das  rmschmelzcn  der  letzteren  ist 
seitwärts  Uber  den  Mischern  in  einem  Anbau  eine 

Kupolofenanlage  mit  swn  Oefen  vorgesehen, 
die  mit  Hilfe  einer  drehbaren  Rinne  unmittelbar 

in  die  Mischer  abirestoehen  werden.  Das  perinpe 

an  den  Sonntagen  in  den  Mischern  nicht  unter- 

zubrin^'^eiide  Hoheisenquantutn  wird  jedoch  meistens 
in  il'  II  Il  M-hiifen  durchgeschmolzen,  so  daß  die 
Kupuluieuhalle  zurzeit  wenig  oder  gar  nicht  ge- 
braaeht  wird.  Dureh  Heranalehnng  derselben 

würde  es  also  iii.lpüch  sein,  mit  {rekauftem  Iloh- 
eiseu  die  Stahlerzeugung  noch  wesentlich  zu 
steigern. 

Die  Mi  s eil  e  r  s  <;  Ii  1  n  c,  k  e  wird  durch  eine 

besondere  Ausguilschnauze  iu  die  auf  der  unteren 

Bohne  stehenden  Sddaeken wagen  gekippt  and 

zwecks  Verhüttung  zur  Hochofenanlage  gefahren. 

Das  Mischereiaen  wird  gleichfalls  in  Pfannen- 
wagen durch  eine  elektrische  Lokomotive  in  das 

Thomaswerk  gebracht  (Abbildung  22),  dabei  auf 

B 

sr 

o 
ir 
ff 
a n 

er 

a 
B 

g»
 

B 
1 
e. 
9 

Digitized  by  Google 



Die  Frirdriek-Atfred'  BütU  tu  Rhrinkmum. n.  Jahrf.  Nr.  41. 

der  In  dcrVerbindun^brfleke 
zwisclien  ̂ fischer  und  Tho- 
inaswerk  liegenden  Wage 

gewogen  vnd  ntt  HUfe  itot 
Motors  auf  der  Lokomotive 

direkt  In  die  Konverter 

gekippt  (siehe  Abbildung  23 
nud  24).  Die  vier  Birnen 
von  jo  25  t  Einsatz  sind  in 

gerader  Linie  in  einer  24,5  m 
breiten  Halle  nafgeetellt, 

die  außer  der  Konverter- 
bübne  eine  iicbrott-  und  eine 
KaUcbeMUekblUme  entblH, 

die  durch  zwei  Aufzüge 

miteinander  in  Verbindung 

stehen,  von  denen  der  eine 

Schrott,  der  andere  Ferro* 
mangan  und  Spiegeleisen 
fördert,  wahrend  der  ge- 

brannte Kalle  mittels  HlBge- 
baliti  von  den  Vorratsrflumen 

in  das  älahlwerk  gebracht 
und  dondi  Triebter  In  «He 
Konverter  pestiirzt  wird. 

Die  Kouverter-Steuerbiihne 

und  eine  kleine  Repnrator- 
werkst.itt  sind  in  einem 
Anbau  an  der  Südseite  des 

Stahlwerkes  nntergebraeht. 

Zum  Anwärmen  von  Ferro- 

roangan  ist  auf  der  Kalk- 
bOhne  ein  Flammofen  auf- 

gestellt, und  die  auf  Rotfrlnt 

erwflrmten  Zusclilüfre  wer- 
den durch  drelibare  Rohre 

den  Chargen  Im  Konverter 
ziiiresetzt.  Das  Nieder- 
schmcizen  von  Spiegeleiscn 
findet  In  den  bdden  anf  der 

Kon  verterbühne  stehenden 

Kupolöfen  statt.  Die  Ein- 
riobtung  ist  so  getroffen, 
daß  das  Spiegcleisea  nach 

dem  Abgießen  der  Kon- 
verterschlaeke,  die  in 

großen  Kübeln  zur  Thoma»- 

mähle abgefahren  wird,  mit- 
tels eines  kleinen  Pfannen- 

wagens  in  den  Konverter 

gekippt  oder  nach  .Abgießftn 
der  Charge  in  die  Pfanne 
des  auf  HOttenllur  lanfen- 

den  elektrisch-liydraulischen 

Gießwagens  in  letztere  ein- 
gebracht werden  kann.  Der 

Gießwa^'pn  lirinj:!  die  fertige 

Stahlcbarge  zur  Gießhalle, 
wo  ̂   sttBlSdEeiiTini  4  bla 

6 1  Oewteht  TaiKOMan  wird. 
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Die  55,4  iii  lange  UiuÜlialle  besteht  auH  zwei 

Schiffen  von  20  and  16  m  Spannweite  (Abbil- 
(hing  25).     Sie   ist   im  Hauiitschiff   mit  zwei 

elelitrischeu  15  t-Zaagenlaufkranen  für  das  Ver- 
setzen der  KoMlIen,  Aaedrücken  and  Tran 9- 

liortieren  der  Blöcke  an  der  lantr<  n  Gioßgnili«, 
und  im  Nebenscbiffe  mit  eiaom  12  t  elektriBchen 

Laofkrane  aosferBstet  fllr  das  Verladen  der 
nach  auswärts   gehenden  Blöcke,  die  in  der 

kleineren,  von  einem  elektrischen  8  t-Drehkran 
bestricbenen  Gießgrube  gegossen  werden.  Die 

Gießpfanne  n 8  chlack  «•  wini  in   den  Kübel 
eines  untur  Flur  auf  einem  liydraulischeii  Hel)e- 

tiscbo  stehenden  Wagens  gekippt  und  zur  Huch- 
ofenaalage  gefahren,  wihrend  das  Wechseln  der 
Pfannen  durch  einen  elektrischen  12  t-Drehkran 

besorgt  und  das  Trocknen  der  Stopfen  in  einem 
besonderen  Ofen  vorgwiemmen  wird.    An  die 

Gießhalle  schließt  sich  unmittelliai  ila-,  im  (}\u-r- 

scbnitt  gleiche,  im  Jahre  lUUU  zu  Versuchs- 
zwecken gebaute  Hartlnwerk  an,  welches 

zurzeit  um  63  ni  auf  105  m  verlängert  und 

mit  einer  neuen  Oeneratorenanlage  ausgestattet 
«rird.    In  dem  alteren  42  m  langen  Teile  sind 

zwei  Uartinöfen  für  je  25  t  Inhalt  vorhanden. 
Im  neuen  T«ile  soll  zunächst  ein  35  t-Ofen  er- 

richtet werden,  während  der  Bau  eines  zweiten 

86  t-Ofens  fOr  später  in  Aussicht  genommen 
ist.    Nach  Inl)etriel»setzuntr  dieser  Oefen  ist  be- 

abaichtigt,  die  älteren  üefen  mit  der  Zeit  still- 
zulegen, und  mit  Rfleksieht  auf  eine  weitere 

Steigerung.'   der   Thomas.4tahlproduktiou  diesen 
Teil    des    Martiuwerkes    zur    (rießhallo  des 

Thomaswerkes  zu  soUagen.   Die  Oefen  stehen 
im  16  m-Schiff  und  können  sowohl  uuniittelbar 

mit  flüssigem  Hocbofenroheisen  als  auch  durch 
Laufkrane  mit  Schrott  bescldekt  werden.  Schrott- 

muldonbeschickkrane  werden  mit  der  Erweite- 

rung des  Martiuwerkes  angelegt.    Es  ist  ferner 
möglich,   die   Oefen   auf  der  Abstichseite  mit 

flOssigem,  im  Konverter  vongefMschtem  Material 

zu   beschicken.     Bei   Reparaturen    oder  Xeu- 

zustellungen  der  Oefen  kann  der  12  t-Laufkran 

der  Thomaagießhalle  in- das  Ofensehlff  fahren. 
Das   Versetzen   der   Kokillen    geschieht  durch 

fahrbare   5  t-Dampfdrehkrane,  das  Vergießen 
des  fertigen  Hartinstahlea  durch  zwei  elektrische 

Laufkrane   von   80  t  und  50  t  Tragkraft  oder 

auch  mittels  des  üießwagens.   Die  Maiiiaatahl- 
blVeke  werden  In  dem  Adbao  auf  der  Nordieite 

der  Halle  geputzt  und  dann  nach  auswärts  ver- 
sandt oder  auf  der  Blockstraße  verwalzt. 

Die  zu  verwalzendeu  Blöcke,  in  der  Haujit- 
sacbe  ThomasstahlblOeke  von  4  bis  5  t  Gewicht, 
werden  im  warmen  Zustande  von  einer  schmal- 

spurigen Dainptlokomotive  zur  Tiefofeahalle  des 
Walzwerke  n  (siebe  Taflsl  XXII)  gefüirwB  und 

hier  von  zwei  elektrischen  7,5  t-Zanpenlauf- 
kr&nen  in  Gjersscbe  Gruben  eingesetzt,  von 
4MUit  40  «ogelieiste  und  82  geheizte  fttr  du 

Anwärmen   erkalteter  Blöcke   vorliaudeu  äiud 

(Abbildung  26).   Die  Zangenkrane  heben  die 

gleichmiflig   <lwrehwarniten    Blöcke    aus  den 
Gruben  und  setzen  sie  in  die  hydraulischen 

BloekUpper  der  elektrisch  angetriebenen  Zufohr- 
rollg.lnge   der  einen   oder  andern   von  beiden 
Blockstraßen  ein.    Diese  sind  Duostraßeu 
von  1160  mm  Walzendurehniesser  und  2800  mm 

Hallcnlfinge  (Abbild.  27  und  28)  und  werden  durch 

Zwillings-Tandeni  -  He  versierdampfmaschioen  mit 
Räderübersetzung    1  :  2,5    und  je  7000  P.  S. 

Ma.ximallcistung    angetrieben    (Abbildung  29). 

Dif  Maschinen  arl)eiten  mit  Auspuff.    T)er  Al)- 

dampf  dient  zum  Vorwärmen  des  Dampfkesäel- 
Sp^wassera.   Die  Blocke  von  etwa  680  mm 
Quadrat  werden   zu  Brammen  von  etwa  400 

X  100  mm  oder  zu  Halbzeug  von  etwa  110 

X  110  mm  Querschnitt  ausgewalzt  und  ge- 
langen nach  Ueberschneidunp  auf  dampfliydrau- 

lischea  Scheren  fUr  Querschnitte  bis  4üU  mm 

bezw.  860  mm  6ber  Rollgängc  nach  der  6at> 
liehen  Querhalle  zum  Versand,  oder  sie  werden 

auf  300  bis  150  mm  huruntergewalzt  und  durch 

einen   elektrisch    angetriebenen  Kollgang  der 

850er  Revenier-Trioatrafie  (Abbildung  zu- 

geführt, um  zu  schweren  Schienen,  J -Eisen  bis 
N.  P.  50  und  ̂ -Eisen  bis  N.  P.  30  ausgewalzt 
zu  werden.    Zur  Herstellung  noch  grSfierer 

Profile  usw.   ist   anschließend   an    di«-  zweite 
Blockstraße  für  später  noch  der  Einbau  einer 

960er  Duo-Reverslerstraee  geplant.  Samtliehe 
Fertitrstraßen  lieiren  in  gerader  Linie  neben- 

einander in  einer  Halle,  die  mit  elektrischen 
Laufkranen  von  40  t  bezw.  16  t  zum  Weehseln 

der  Walzen  ausgerüstet  ist.    Das  850 er  Trio- 

walzwork    wird  von  einer  Zwillings-Tandcm- 
Beversierdampfmaschlne  von  16  000  P.  S.  Uaxi- 
malleistung  angetrieben  (Abbildung  31).  IMei« 

Maschine  ist  an  eine  Zentralkondensation  ange- 
schlossen.   Das  Walzwerk  besitzt  außer  dem 

KammwalzgarUat  und  den  drei  Arbeiti^gerUsten 
auf  der  einen,  noch  ein  Kamravvalz-  und  ein 

Duogerüst  zum  Auswalzen  von  Knüppeln  auf 

der  andern  Sdte  der  Kaaehine.   Im  Fertigroll- 

ganj;  der  Duosfraße    dienen  zwei   S.Il'iii  und 
eine  Schere  zum  Zerteilen  der  Knüppel,  die,  in 

der  Östlichen  Queriialle  in  Mulden  geschaufelt, 

durch  «Inen  7,5  t  elektrischen  Laufkran  ver- 
laden werden.   Am  ersten  Gerüst  der  SöUer 

Straß«  sind  vor  und  hinter  der  Walz«  bydran- 
lische  Hebetische,  am  zweiten  und  dritten  Ge- 

rüst   vorn    elektrisch  angetriebene  Uollgänge, 

hinten  hydraulische  Hebetische  angeordnet.  Der 

Q.uertrans])ort  vor  den  Gerüsten   wird  durch 

Schlepper  bewirkt.    Das  von  den  iieiden  Sflgen 

im  l^ansportrollgang  des  dritten  Gerüstes  auf 
Haß  zerzdinittene  Walzgut  gelangt  über  die 
Warmbetten  nach  den  Zurichtereien  und  von  da 

zur  Abnahme  auf  den  Lagerplatz  oder  direkt 
zum  Vnraand. 
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An  dl«  650  er  Ditoatrtfie  schließen  sich  der 

Reihe  nach  eino  700  er  Triostralie,  ein«'  5'2ö  t»r 

Triostraße,  eine  420  er  Triustraße  mit  r>.')Uer 
Vorstraße  und  eine  800  er  Doppeldnostrftße  mit 

4rj0er  Vorstral5i  an  (>U'lie  Taft-l  XXII).  Ein 
kontinuierlidie«  Walzwerk  ist  zurzeit  im  Bau 

begriffen. 
Die  700  er  Triostraße  (Abbild.  32  und  33) 

mit  einem  Kammwaiz-  und  drei  Arlteitsgerüsten 
besitzt  für  den  Autricb  eine  dreizylindrige  doppolt- 
wirlcende  Viertakt-dasmaschinc  von  3700  P.S. 

I.i'istunp:  I  Abliild.  34).  Das  vorgelildcklf,  nach 
Bedarf  auf  der  Ideinereu  hydraulisclien  Schere 
ftbersehnittene  Material  wird  der  Straße  durch 

einen  elektrischen  4  t-T,aufkran  xn^'oliracht  und 

in  derselben  Hitze  zu  i^rotiluisen,  Schienen, 
Lasehen  oder  Schwellen  verwalzt.  An  stmt- 
liclifn  drei  GoriistiMi  sind  vor  der  Waise  elek- 

trisch angetriebene  KollgAnge,  hinter  derselben 

hydraollsche  Hebetisehe  vorhanden.  Der  Trans- 
portrollgang  am  dritten  Gerüst  vor  der  Straße 

bringt  die  Schwellen  nach  den  Hilgen  und  der 
Schere.  Nachdem  sie  hier  auf  die  gewünschten 

Langen  geschnitteo  dsd,  werden  sie  gekannt, 

dann  von  Hand  quer  zur  l)o|»]ir'lstanze  f^'^zotren 
und  gelocht,  hierauf  geteert  und  dann  zum  l^agur 

gebracht  und  versandt.  Das  übrige  Walzgut 

der  TOOfT  Straße  wird  durch  den  Transfmrt- 

rollgang  des  dritten  Qerüstes  den  Sägen  hinter 
der  Straße  itngeflllirt.  Von  diesen  gelangt  es 

wie  an  der  860er  Straße  über  W.arml)ett)'n 
nach  der  A4instage  und  von  da  zum  Lager 
oder  zun  Versand. 

Die  für  die  525  er  Triostraße  und  die  an- 
schließenden kleineren  Straßen  bestimmten  Blöcke 

werden  von  der  kleineren  dampfhydraulischen 

Schere  zersi  linittr-n.  <lurch  einen  elektrischen  3  t- 

Laufkran  nach  den  mit  Hall)ga.sfe!ierunp  vi-rsehenen 
Stoßüfen  gebracht  und  liier  nachgeuaruit.  ehe  sie 

in  die  Walzen  gehen.  Die  525er  Triostraße 

(Abbild.  und  3(ii  sowie  die  .'),')Ocr  und  4'  Oer 
Vorstraße  werden  durcli  doppeltwirkende  Tandem- 
Vtertakt-Oasmasohinen  von  1600  P.S.  ange- 
triel)en.  Sümtliche(ias-Walzenzuc:ma8chinen  .sind 

von  Fried.  Krupp  Akt.-(ie8.  gebaut,  und 
wird  bezfiglieh  der  Konstmktion  auf  die  Ver> 
öffentlidiungen  In  dieser  Zeitschrift  von  Prof. 

Dr.  Eugen  Meyer  und  K.  Reinhardt  ver- 
wiesen.* Die  420  er  Trio-  (Abbild.  87  und  38) 

und  die  800  er  Doppelduostraße  (Abbildung  39) 
werden  von  den  Gasmaschinen  der  zugeliörigen 

Vorstraßen  aus  durch  Seilvorgelege  angetriel>en. 
Die  Walzproduktc  der  525  er,  der  420  er 

und  der  300  er  Siralie,  ans  leichteren  Schienen, 

Schwellen,  i'rotil-  und  Stabeiscn  bestehend, 
«erden  von  elektrisch  a^Mehenen  KoUgtngen 

den  Stgen  und  Wannbetten  zogeführt  und  ge- 

*  .Stahl  ond  Eisen'  1905  Nr.  3  S.  137;  1906 Hr.  IT  8. 1047. 

langen  von  hier  aus  in  die  Zurichtereien  oder 

direkt  auf  den  mit  schmal-  (ind  normals|Mirit.'en 
Geleisen  versehenen  Lagerplatz.  Dieser  wird 

von  einem  fahrbaren  elektrischen  5  t-Verlade- 

kran  (Abbildunfr  40 1  Itrstrii  hrn.  der  bei  4". 5  ni 
Spannweite  eine  (^uerverschiebung  der  Katze 
von  76  n  ermsglicht.  Ein  zweiter  6  t^Kran 
gleicher  Bauart  für  30  m  Spannweite  nnd  68,4  m 

Katzenweg  ist  in  Auftrag  gegeben. 

Als  Nebenbetriebe  gehören  zum  Stahl- 
und  Walzwerk  die  Doloraitanlage,  die  Thomas- 
sdilackenmühle  und  die  Walzendrcherei  (.Miitil- 

dung  41).  Die  Dolomitanlage  besteht  aus 

der  Dolonitbrennerei,  Aufbereitung  und  For^ 
merei.  Der  Rohdolornit  wird  durch  einen  Stein- 
breGhw  auf  die  gewünschte  Größe  gebrochen 
und  in  den  beiden  hochstehenden  SchaehtSfen 

gebrannt.  Nach  il^  rn  llrf-nn»  :!  wird  i-r  iu  zwei 
Tellermiiblen  gemahlen  und  fallt  von  diesen  un- 

mittelbar in  FfillrOmpfc,  die  durch  Klappen 

entleert  werden  können.  Die  weitere  Verarbei- 
tung erfolgt  unter  Zusatz  von  präpariertem  Teer 

auf  einem  Kollergang  und  in  einer  mit  Dampf 

heizbaren  Mischmaschine.  Die  fertige  Masse 

findet  zum  Aufstam]>fen  der  Martinofenlifnle 
Verwendung,  dient  aber  iu  der  Hauptsache  zur 
Herstellong  der  KonvertarbSden,  die  auf  einer 
Versenschen  Maschine  gestampft  werden,  und 

zur  Herstellung  von  Konvertersteineu,  deren 

Formgebung  auf  einer  hydranllschen  Presse  mit 

500  t  Druck  erfolgt.  Die  Konverterbödi'n  werilen 
nach  dem  Stampfen  in  besonderen  Oefen  gebraunt. 
Ein  elektrischer  10  t-Laufkran  setzt  sie  auf  die 

hydraulischen  Einsatzwagen,  dir  den  ̂ ■<■^kell^ mit  den  Oefen  vermitteln,  und  nach  dem  Brennen 

auf  einen  Wagen  ahnlicher  Bauart,  mit  dem  das 
Einsetzen  in  die  Konverter  bewirkt  wird.  Die 

Leistungsfähigkeit  der  Dolomitanlage  betragt 
arbeitstäglich  etwa  40  t  Dolomituiasse,  Böden  und 

Steine. 
Zur  Krzcngnng  der  für  das  Stahlwerk  er- 

forderlichen Wind  menge  dient  eine  liegende 

Verbund  -  DampfgebllsemaMhiae  von  900  cbm 

minutliclier  Hödistleistung  und  2  bis  2'i2  .\tin. 
Pressung  bei  65  Umdrehungen  i.  d.  Minute.  Eine 
zweite  Geblisemasohine  von  gleicher  Leistung 

steht  in  Reserve  (siehe  Abbild.  42).  Diese  Ma- 

schinen sind  in  einem  zweisohiffigen,  in  Eisen- 
fachwerk ausgeführten  Oebtnde  von  48,4  m 

Länge  und  26  m  Breite  (Abbild.  43»  aufgestellt. 
Ein  .Montagekran  von  20  t  Tragfähigkeit  ist 

eingebaut.  Derselbe  kann  durch  eine  besondere 
Einrichtung  von  dem  dnea  Schiff  des  Gebnudes 
in  das  andere  gefahren  werden.  In  dem  gleichen 

Qebaude  sind  die  Uascliinen  für  die  Zentral- 

Mlschkoadensatlons-Anlage  (siehe  Ab- 
bildunt:  43 1  ai  Kaltwasserpumpe,  b)  Luft- 

pumpe —  untergebracht,  an  welche  die  Dampf- 

geblssemaschinen  angeschlossen  rind.  IMe  Kon- 
dansatioa  ist  IBr  eine  normale  DampfloMag«  von 
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30  000  k(r  i.  d.  Stunde  be- 
stimmt. DtT  Kondensator  ist 

außerhalb  des  Gebriudus  auf 

einem  Gerüst  verlagert.  Die 

ferner  noch  in  dem  Maschinen- 

räume aufgestellten  zwei  P  r eß- 

pumpen  c  und  d  in  Abbil- 
dang  48  liefern  das  erforder- 

liche Druckwnsscr  von  50  Atm. 

Pressung  für  das  Stahlwerk. 
Die  minntliehe  Leistunp  einer 

Prt'ßiiumiic  bi  trä^rt  bfi  fiO  Um- 
drehungen i.  d.  lUnute  1,5  cbin 

Druckwasser.  Letiterei  wird 

von  der  Pumpe  Mte  zonfiiOist 
nach  (It'm  Akkumulator  e  und 
von  hier  aus  nach  den  Vcr- 

bnuMbssteUea  geleitet.  Filr 
einen  zweiten  Akkumulator  ist 

Platz  vorgesehen.  Ein  Wasuh- 
ond  AnUdderanra  fdr  Ae  Hai> 
sehlnisten  ist  an  der  n5rdlloben 

LBngBwaad  angebaut. 
Znr  Dampf erseugung 

sind  vorhanden:  SGrupjieii  von 

je  10  Kesseln  zu  87  Heiz- 
flBche  bei  den  Hoebüfen,  zwei 

Gruppen  von  je  10  Kesseln 
zu  90  qm  Heizfl&che  bei  der 
Kokerei  und  2  Gru))]ien  von 

je  12  Kesseln  zu  90  qm  Hdz- 
fl.'lclii'  hrim  Walzwerk,  zu- 
.sauiuieu  14  Dampfkessel  mit 

6570  qm  HdzflAelie.  DleKeBsel- 
anlagen  erzeufrcn  Damjif  von 
9,5  Atm.  Ueberdruck,  welcher 
dorch  tAn  geraeinsebaftlicbes 

Rohrnetz  den  durch  Daini'f  be- 

triebenen Maschinen  und  Appa- 
raten der  Hoehofenanlage  and 

des  Stahl-  und  Walzwerkes  zn- 

gefUhrt  wird. 
Die  Kessel  bei  den  Hoch- 

Bfen  haben  Je  zwei  glatte 
Flammrohre  und  vorgebaute 
Kammern  nach  ¥.  W.  LUr- 

mann,  In  welchen  die  Ent- 
zQndnng  und  Verbrennung  des 
Hoeliofengases,  welch  letzteres 
von  oben  eingeleitet  wird  und 
sich  beim  Eintritt  in  die  Kam- 

mer mit  der  zur  Verbrennung 

erfordaUohen  Luft  mischt,  er- 

fblgt.  Diese  wird  unten  ein- 
gefBhrt  und  in  den  seitlich  und 

in  der  Mitte  angeordneten  ver- 
tikalen Kanälen  vorgewärmt. 

In  jede  Kammer  ist  ein  kleiner 

Kust  eingebaut,  um  im  Bedarfs- 
lUle  die  Keaael  mit  Steinkohlen 
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bef«B«ii  SU  kSoBcn.  Di«  Keasd  M  der  Kokerei 

und  beim  Walzwork  haben  Silintlich  je  zwei  •r««- 
wellto  Flmiinrobre  und  Vorkammera  (Abbild.  44>. 

Das  HoehoftBKas  wird  doreli  Dflsen  ein» 

geführt,  welch«  mit  einem  Mantel  f Ringdüse  l 
versehen  sind,  durch  den  die  erforderliche  Luft 

eintreten  kann.  DieOas-  und 

Luftnien^en  können  leicht 

reguliert  werden.  Die  Gas- 
Mtnngen  vor  den  Kesseln 
sind  mit  Staiibaäcken  ver- 

sehen. Die  Eintiihnin}?  de» 

Koksofcngascs  an  der  einen 

Gruppe  von  10  Kesseln  cr- 
fol<,'t  durch  kleinere  Düsen 
von  ähnlicher  Konstruktion 

wie  die  Torttehend  besehrie- 

benen.  In  siimtliche  Kam- 
mern können  für  eventuellen 

Stochbetrieb  Beste  einge- 
baut werden.  Die  Kessel 

sind  mit  üeberlützem  von 

je  48  bezw.  41  qm  Heix' 
flaehe  versehen.  DleseKessel- 

anlairen  sind,  wie  aus  der 
vorstehenden  lleschreiliung 
zu  entnehmen  ist,  bestimmt^ 

den  Dampf  für  die  Tliomas- 

gebla«oma.scliine,  für  die  Ke- 
versier  •  Walzenzugmucbl* 
nen  der  Blockstraßen  und 

der  großen  Tragerütralien 

und  ffir  einige  kleinere  Preß- 
wasser-Pumpmaschinen  usw. 
zu  liefern.  Alle  anderen 

Im  Brtrleb  befindUchen  Ha- 
schinea  sind  Oasmaschinen. 

Das  von  den  Hochöfen  {ge- 
lieferte Gas  ist  vollständig 

ausreichend,  alle  HaseUaen 

und  Kessel  zu  speisen,  so 

daß  die  Uiilte  nur  fiir  die 
Generatoren  und  für  die 

Wärin'ifi'n  Kohle  benntipt. 

Versuche,  letztere  auch  mit 

Gichtgas  zu  Iwtreiben,  sind 

Im  Gan<re. 
Weiter  ist  noch  zu  er- 

wihnen  das  Wasserwerk. 
Die  HItte  wM  Bit  iwsterM 

Wasser  versorpl.  und  zwar 
mit  Trinkwasser  und  mit 

Gebrauchswasaer.  Die  Ver- 
tcilunp  des  Wassers  ist  aus 
der  scbematischen  Zeichnung 

(Abbildung  45)  zu  ersehen. 

Zur  Gewinnung  iles  Trink- 
wassers wurden  bei  der  Er- 
bauung des  ersten  Teiles 

des  Wasserwerkes  in  den 

Jahren  IbUtijU«  der  in  der 
Sdile  und  zum  Teil  im  U^tel 

durohUssIge  SammelbrunBen 

t  1 — D^Älfi 
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I  (8iehe  Tafpl  XXlIIAt  von  ä  in  T^iehtweite 

und  15  m  Tiefe  vor  dem  Mast^liincnhaiiso,  so- 
wie 200  m  davon  entfernt  ein  Filterbrunnen  von 

4  m  Liehtweite  ood  14  m  Tief«  «bgcüenkt,  die 
durch  eine  Heberidtong  von  0,7  m  Liehtweite 

von  O.'l  m  Lichtweite  und  14,77  bis  1U,24  m 

Tide  in  Alisti'ltuleu  von  je  l'.i  m  licrtrestellt. 
Das  damit  crsclilosseno  Wasser  HieUt  durch  eine 

622  m  Innge  Heberleitong  dem  SammelbruDnen  II 
von  6  m  Liehtweite  and  13,43  m  Tiefe  (dehe 
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verbunden  sind  und  1 5  citni  Wasser  i.  d.  Minute 

liefern.  Bei  der  im  Jahre  liXtH  04  vor^'enom- 
nienen  Erwdtemnir  des  Wasserwerks  war  die 
erforderliche  Wassermeuire  auf  45  cbin  zu  er- 

höhen, so  daß  ni)cli  i-luu  im-lir  tiiscliartt 
werden  muüteu.  Zu  dem  Zweck  wurden  GO  l)is 

90  m  vom  Flußufer  entfernt  85  Rohrbrunnen 

Tafel  XXIUB)  zu,  von  wo  aus  es  auch  nach  den 
ersten  Sammelbrunnen  weiterpeieitet  werden  kann. 
Zur  (iewiununp  von  Klubwasscr  ist  ein  Brunnen 

von  'im  Liehtweite  und  12  a  Tiefe  dicht  neben 
dt  ui  Kafen  ahtresenkt,  der  zur  Abscheidung  der 

iu  deiu  Was.ser  enthaltenen  gröberen  Bestand- 
teile mit  einer  Kieesehiittang  umgeben  Ist  (siehe 
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Tafel  XXIII  (  I.  Das  Trinkwasser  wird 

durch  drei  Halancier-Vcrbiindnia-irliincn 

^Abbildung  46)  und  durch  zwei  elek- 

tfisch  ug^ttriebeBe  Ztotrifü^ralpumpen 
gefordert.  Zwei  V<'rbiindmasrliinen  för- 

dern bei  45  Umdrehuugen  i.  d.  Minute 

je  7,5  ebm,  die  dritte  bei  45  ümdrelnni» 

gen  1  •'>  (lim,  wilhrend  dio  Zonlrifuf^al- 
pompca  bei  625  bis  650  Umdrebungeu 
1.  d.  Wnute  ud  etnem  Wlricangsgradc 

von  70  big  75"/o  je  IS  bis  1«  cbtn 
Hefern.  Zum  Heben  des  Fluüwassers 

ist  in  der  Verlilngcrunf?  des  Maschinen- 

hauses  yoriänfig  eine  Hochdnick-Zeii- 
trifiiir.'iliuiin]it'  für  elektrisclien  Antrieb 
und  eine  \VasäermeDge  von  18  cbm  in 

der  Mtante  an^itellt.  Die  hydrau- 
lische Höhe,  auf  welche  das  Wasser  in 

diesen  Aulagen  zu  beben  ist,  betragt 
5S  bis  55,4  m  Im  Maxlnram.  Außer  den 
vorstehenden  Pumpwerken  besdlit  ein 

im  Jahre  1897  angelegtes  Pumpwerk 

mit  zwei  Zentriftigalimmpen  gewöhn- 
liclier  Konatroktion  mit  elektrischem 

Antrieb  flir  eine  Wasserlieferung  von 
6  und  12  cbm  i.d.  Minute.  Dieses  Waaser 

wird  unmittelbar  ans  <1< m  }lafen  ent- 

nommen und  einigen  Kondensationen  zu- 
geführt. 

Die  naeb  den  beigeAigtett  Zeteb- 
nungen  (Tafel  XXIIIi  angeordneten 
Waaser türme  1  und  II  sind  in  der 

Nftbe  der  Pumpwerke  errichtet.  Auf 
dem  Turm  I  (siehe  Tafel  XXIII  D)  ist 

ein  Waaaerbehälter  von  500  cbm,  auf 
dem  Turm  IT  (siebe  Tafel  XXTTTE)  ein 
solcher  von  1000  cbm  F,i  >raum 

aufgestellt.  Das  Kohrnetz  ist  nach  dem 

Zirkulationssystem  angelegt;  die  Ge- 
samtlange der  Leitungen  betragt  etwa 

14  km,  die  größte  Tichtweite  der  Lri- 
tungen  0,7  m,  die  kleinste  0,1  m.  Das 
Oebwioinwasser  wird  in  den  Waraer^ 

türm  TT,  das  Trinkwasser  in  den  \\'a-;si  r- 
turm  I  gefördert.  Die  Uohrieituiigen 
sind  80  angeordnet,  daß  ̂ n  üebertoitt 
dea  Gebrauchswassers  in  ilen  Hehfllter 

oder  in  die  Leitung  für  Trinkwasser 

nie  möglich  ist.  Umgekehrt  kann  aber 

jederzeit  Trinkwasser  als  GebnuiohB- 
wasser  Verwendung  linden. 

Eine  Eisengießerei  (Abbild.  47 

und  48)  ist  in  einem  (jlebände  von  44,9  m 
Breite  und  40  m  Ijange  untergebracht. 

Das  Mittelschiff  von  24,9  m  Breite, 
welches  1902  der  Firma  Fried.  Krupp  als 
Ausstellungshalle  in  Düsseldorf  diente, 
wird  als  Formraum  benutzt  und  enthalt 

eine  Danungrube  von  5,6  m  Durchmesser 

und  6  m  Tiefe,  'welche  haaptsBoUich  zu 
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GQnen  von  Walzen  dient.  Eine  zweite  Damra- 

grate  ist  voroebmliob  zum  ließen  von  KokiUen 

bestbnmt.  Dm  Uttdwbiff  ^vlrd  von  ebiem  85  t> 

Lanfkru  aberspannt,  außerdem  sind  drei  Schwenk- 
krane von  je  .5  t  Tragfähigkeit  vorbanden.  Das 

westliche  Seitenschiff  von  10  m  Breite  eothilt  die 

Kernmacherei  mit  Kerntrockenofen  und  darüber- 

iiegender  Meistorstube,  zwei  Kiijiolöfen  von  je 

ßOOO  kg  höchster  Schmelzunt^  i.  d.  Stunde  mit 

QichtbQhne  and  Aufzug^  einen  Flammofen  von 

löivin  k{r  FnsRungarauni  und  eine  Messin^r- 

gieüerei  mit  zwei  Tiegelölen.  Zwei  elektrisch 

angetriebene  Ventilatoren  fOr  die  Kupolöfen  ilnd 
in  innem  Zwischenstock  unter  drr  Gichtbühne 

aufgestellt.  Ein  dritter  ebenda  stehender  Venti- 
lator dient  nr  I4e^ng  dee  Windes  Ar  eine 

Anzahl  Hansenscher  transportabler  Trocken- 
öfen. Das  östliche  Seitenaohiff  bat  ebenfalls 

10  m  Breite  und  enthält  vier  Trooltoa«fen  nnd 

die  Sand-  und  i-ehinaufl>ereitung.  Darüber  be- 
findet .««ich  die  Modcllsclireinerei  mit  einer  Anzahl 

Holzbearbeilungsmascliinen  und  die  Umkleide- 
und  Aufentbaltsranoie  für  die  .\rl»eiter.  Die 

Kranbahn  des  MittelschitTo?  i«t  dun  h  di<"  süd- 

liche Giebelwand  hindurchgelülirt  und  liiutt  über 

einen  Lagerplatz  von  50  m  Luige  Unwcg  bis 

zur  Reparaturwerkstatt,  durch  deren  nördliche 

Giebelwand  sie  ebenfalls  hindurcbtritt.  Durch 

In  den  GlebelwAaden  angebrachte  Klappen,  welche 
mittels  Elektromotoren  hochgewunden  werden, 
können  die  Krane  au8  den  Werkstätten  heraus 

auf  den  Lagerplatz  fahren,  auch  können  bei 

schweren  Stücken  die  Krane  der  Eisengießerei 

und  der  Reparaturwerkstatt  zusammen  arbeiten. 

Die  Rei>araturwerk8tatt  ^.\bbildunp  49) 

Ist  in  einem  QebAnde  von  44,9  m  Breite 

und  50  m  Lftnge  unterpel>racht.  Das  Gebäude 

hat  ein  Mittelschitf  von  24,9  m  und  zwei 

Seitenschiffe  von  je  10  m  Breite.  I)a.s  Mittel- 
schiff ist  ebenfalls  ein  Teil  der  Düsseldorfer 

Ausstellungshalle.  Das  westliche  Seitenschitf 
nimmt  die  elektroteobnltdie  Repamtorwerkstatt 

mit  Maj:azin  ein.  Das  östliche  Seitenschiff  ent- 

bAlt  die  Betriebsbureaus  für  die  Reparatur- 

werkstätten, ferner  einen  Umkleideraum  fttr  die 

Arbeiter,  die  Werkzeugmacherei  und  eine  We  rk- 
statt fdr  Blech-  und  Eisenkonatruktiomarbeiten. 

Im  Mittelschiff,  welches  mit  einem  SS  t-Lanfkraa 
ausgerüstet  ist,  sind  26  größere  md  kliere 

W^erkzeugmaschinen  aufgestellt,  darunter  eine 
Doppeldrehbank  von  900  mm  Spitzenhöhe,  auf 

weldber  schwere  Wellen  bis  16  m  Länge  be- 

arb^tet  werden  können.  Die  Maschinen  haben 

teils  ElBzelantrieb,  teils  werden  sie  zu  Uruppen 

▼ereinigt  von  Traosmlsslonea  aDgetrieben. 

In  nfirdlicher  Richtung  TOn  der  Reiiaratur- 

werkstatt  liegt  ein  UebUde  von  45  m  Breite 

and  40  m  Länge,  welches  In  drei  Schilfe  von 

je  15  m  Breite  };eteilt  ist.  Das  östliche  Schiff 

ist  zwtistOckig  und  unterkellert  und  enthalt 
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das  Magazin,  das  mittlere  Schilf  ist  mit  einem 

Kran  von  1 0  t  Tragfähigkeit  versehen  und  dient 

zur  Lagerung:  von  Reserveteilen  zu  den 

Maschinen  der  Hütte,  das  westliche  Schiff  ent- 
halt die  Schmiede  (Abbildung  ÖU;.  In  der 

SdinriAde  cind  aett  doppelte  SeliBleddierde  «ad 
ein  Ofen,  ferner  ein  Dampfhammer  von  750  kg 

und  zwei  DanpfliAmmer  von  je  250  kg  Fall- 

gewfeht  anilfestellt.  In  weatUehor  Biebtinig>  Ton 
der  Schmirrlr'  lic^rt  ein  kleiner  Bau  von  30  m 

Lange  und  Ilm  Breite,  welcher  aU  Äufeuthalte- 
nnd  Arbeltimum  für  die  tn  Montagezweelcen 
benötigte  Ziinmererkelonne  dient. 

Eine  Probieranetalt  (Abbild.  51)  befindet 

sich  in  einem  massiven  Bau  von  25  m  Lange 

und  10' />  m  Breite  mit  einem  Anbau  in  Holz- 

t'achwerk,  wt-lcher  ein  elektrisch  betriebenes 
Kaliwerk  von  1  t  Fallgewicht  und  12  m  Fall- 
hOlie  aufnimmt.  An  Versuchs- 

niaschinen  siml  autV'>  st<  lIt  eine 
Maschine  von  100  t  Kraft- 

leletung  cor  Vornahme  von 

Zug-.  Druck-  und  Biegever- 
suchen, eine  Maschine  von  100 1 

KnftlelstaDg  smr  Vomahne 

von  F.'iltiirrtbeii  und  eiu  Bri- 
nellscher  Kugeldruckapparat 
Ar  60 000  kg  HSdutdmek.  IMe 
Haschinen  werden  mit  Oel  von 

150  Atm.  Druck  betrieben, 
welches  von  einer  elektrisch 

angetriebenen  Pumpe  geliefert 
wird.  Die  Pumpe  arbeitet  mit 

einem  Gewichtsakkuinulator, 
▼on  welchem  aus  das  Oel  den 

Maschinen  zugeführt  wird.  Es 

sind  noch  einige  BAume  zur  ' 
AttfnahiBe  w«llerer  HaaeUBei  vorhanden,  fUle 

sich  deren  Anfsti.ilung  als  notwendiL'  erweisen 
sollte;  außerdem  enthalt  die  Probieraustalt  eine 

Anzahl  Bnrean»  nnd  lonstlger  Nehenrlame. 

Die  dem  Transport-  und  dern  Rangierverkehr 
auf  dem  Huttenwerk  dienenden  Normal-  und 

Sdimalspur-Lokomottven  kQnnen  wAhrend  der 
Betriebs-,  Reinigungs-  und  R'  ])araturpausen  in 
einem  Lokomotivschuppen  untergebracht  werden. 
Von  den  Bekohlungsbiihnen  beim  Schuppen  aus 

werden  die  Lokomotiven  mit  Brennstoff  versehen ; 
zum  Einnehmen  von  Wasser  sind  zwei  Lokomottv* 

Wasserkrane  angeordnet. 
IMe  Betriebahureaue  endlich  sind  jeweila 

in  besonderen  Bureaugebauden  in  der  Nahe  der 

Usuptbetriebsstellen  untergebracht,  die  kauf- 
männischen, teehnleehen  nnd  die  Verwaltnngs^ 

bureaus  In  einem  l>eaondereii  V  e  r  \v  a  1 1  ii  n  g  s - 

l^ebande  (Abbildung  5,  im  Hintergründe).  Der 
Femapreohrerkehr  nach  den  einzelnen  IMenai- 
Htellen  des  Hüttenwerkfi  bczw.  nach  auswilrts 

wird  durch  eine  Zentrale  im  Verwaltungs- 

gebäude TennUtelt;  ei  find  zurzeit  mnd  100  Fem- 
TOAm 

sprechstellen  vorhanden,  weitere  50  kOniieD  noch 

an  <lie  Zentrale  angeschlossen  werden. 

Die  ehemische  Untersuchung  der  zur  Ver- 
hüttung kommenden  Erze  sowie  des  erzeuirten 

Roheisens  und  ̂ »taliles  geschieht  in  dem  Labora- 
torlvm  (Abbildung  6S). 

In  Brandf^llen  steht  eine  aus  Arbeitern  des 

Hüttenwerks  gebildete  Feuerwehr  unter  Leitung 

eines  im  Samariterdienit  ansg^bildetea  Ober^ 
feuerwehrniannes  zur  Verfügung.  Die  Feuer- 

wache (Abbild.  53)  enthalt  den  Spritzenraom, 
Schlaf»  nnd  Wohnraum  fDr  acht  Haan  und  den 

Olterfeuerwehrmann,  aufierdom  Seblauchtunn, 
Wasch-  and  Klosettraum. 

Für  den  Aufenthalt  der  Arbeiter  in  den  Ar- 

beitspausen sind  in  der  Nahe  der  einzelnen  Be- 
triebsstcllcn  ausreichende  Räume  vorhanden. 

Zum  Einnehmen  der  Mahlzeiten  sind  in  der  Nahe 

Abbildung  52 

1  ̂   /inmrr  fär  Titraüaneit.  i 
6  r3  Tl»rh<i.    8  3  SpAlUneh.  f  Bi Ttopfbrrlt. 

Ot  KohteMtanastimnun.  11 

OnindriB  de«  IjaborBtorinm«. 

DampfpUtlcD.     S      Abrmucliraum.  4 

IS  ■>  8«hi«tb«r. 

=  SpSlfMW. 

10  h| 

der  Einglafe  zum  Hittenwerk  in  Verbindung 

mit  den  Portiergebiimlen  Sfpeiseräume  ge- 

schaffen, in  welchen  auch  Gelegenheit  zum  W&r- 
men  der  Speisen  geboten  Ist.  Außer  den  an 

den  einzelnen  Betriebsstellen  vorgesehenen  Wasch- 
einrichtungeu  sind  auch  Brausebadanlagen  in 

auardeheodem  ümfaage  rorliaaden.  Li  dm  ein- 
zelnen Betriebsstellen  erhalt  jeder  Arbeiter  ein 

verschließbares  Kleiderspind. 

Für  die  erste  Hilfeleistung  bei  ünglfieksflUen 

sind  an  geeigneten  Stellen  des  Hüttenwerkes 
Verbandstuben  einjre richtet,  und  stehen  da- 

selbst geprüfte  Heilgelülfeu  zur  Verfügung. 

Zur  Sehalfnng  gesunder  und  billiger  Woh- 
nungen für  Arbeiter  wurde  die  Kolonie  Mar- 

garethenhof angelegt.  Der  Lageplan  der- 
selben Ist  ans  Tafel  XX  zu  ersehen.  Die 

Kolonie  enthalt  zurzeit  165  dreiraumige,  230 

vierraumige,  30  fdnfiraumige  und  11  sechs- 
riumige  Wohnungen.  Ein  Wohnhaus  ffir  sielten 
Familien  ist  in  Ansicht  und  Grundriß  in  Tafel 

XXIYA,  ein  ätraüeubild  durch  Abbildung  ö4 
veraaachawHcht. 
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Für  den  Bezug  von  Fleisch-  und  Kolonial- 
Mwle  TOB  ManofaktttTwaren  sind  In  der  K«loiil« 

Zweigverkaufsstellen  der  Konsumanstalt  der  Guß- 

st&hlfabrik  in  Basen  eingerichtet.  Die  Floisch- 
varkaaft teile  wird  doroh  einen  Spestaliraasport* 

wagen  von  K^sen  aus  laufend  mit  Fleisch  versorg't. 
Für  unverheiratete  Arbeiter  sind  drei  Sohlaf- 

hlnaar  mit  zmantmeii  580  Betten  erriislttet 

(Tafel  XXIV'^  B  und  C  sowie  Abbildung  55). 
Ein  großes  Speisehaus  mit  Küchenanlagen  sorgt 
fiir  die  Beköstigung  der  in  den  Schlafhauaero 

untergebrachten  Arbeiter.  In  der  Kolonie  be- 
findet sich  aulierdcm  eine  Bierhalle  mit  Ver- 

sammluugssaal.  Erkrankte  ledige  Arbeiter  Huden 
Aufnahme  in  den  für  diesen  Zweck  errichteten 

Kraiiiceubarackeu,  welche  spiiterdturobelnKnudcen- 
haus  ersetzt  werden  sollen. 

Für  die  Beamten  des  Hnttenwerkee  ist  «ine 

Kolonie  derart  angcU'^t  woriicn.  rlaC  Woh- 
nungen fUr  etwa  20  Familien  in  der  Bauart 

kleiner  Landhftaeer  sich  nm  du  in  etwas  rei- 

cherer  nnnülelier  Ausdehnung  ausgeführte  Wohn- 
baus des  BetrielMdirektors  gruppieren,  wie  es 

der  Lageplan  auf  TkM  XX  venuttehanNelit. 
Ein  Doppelhaus  fBr  vier  FaniUen  ist  in  seiner 
äußeren  Gestaltung  und  im  Grundriß  auf 
Tafel  XXIV  D  ein  Straßenbild  durch  Abbil- 

dung 56  dargestellt.  In  unmittelbarer  Nlhe 

der  Beamtenkoloinie  liegt  andi  das  Beamten- 

kasiuo  (Abbildung  öt  und  58),  welches  außer 
BBnmen  nur  allgeBMlnen  Benutzung  aueh  eine 

Anzahl  kleiner,  aber  möglichst  wohnlich  ein- 
gerichteter Zimmer  fiir  Junggeseilen  enthalt. 

Auf  dem  Htttenweric  sind  snraeit  etwa  4500 

Arbeiter  hcschnftigt.  Die  Zahl  der  Beamten 

betragt  etwa  400.  Der  gesamte,  für  das  Hütten- 
werit  und  die  Kolonien  erworbene  O rund- 

besitz, welcher  zum  weitaus  größten  Teil  in 
den  Gemeinden  Hochemmerich  und  Blierabeim 

gelegen  ist,  hat  einen  FUcbealabalt  Ten 

278,62  ha.  Hiervon  entfallen  auf  daa  eigent- 

liche Hüttenterrain  1 '2(5, 02  ha,  wovon  zurzeit 
11,21  ha  bebaut  sind.  Bei  der  Herstellung  der 

ftr  die  boehwasserfrele  Lage  des  Hüttenwerkes 

notwenditren  A  n  s cli  ü  1 1  u  n  handi'lte  es  sich  um 

die  Bewegung  von  insgesamt  2  700  000  cbm  Erd- 
ausbub  und  Baggermasse.  Die  Fundamente  der 
Hüttenwcrksanlafrcn,  Hochöfen.  Ma?;c!iinen  usw. 

wurden  größtenteils  in  Beton  hergestellt  mit 
einem  Ctasamt-Bauminbalt  von  etwa  148000ebm. 

Der  Raumhihalt  der  sonstifren  ans  Mauerwerk 

hergestellten  Fundamente  und  des  aufgehenden 
ICauerwerkes  beziffert  sldi  auf  etwa  188000  ebn. 

Für  die  sämtlichen  Gebäude,  die  Hochofen  mit 

Zubehör,  die  Gas-  und  Windleitungen  usw.  der 
Httttenwerksanlagen  ist  Eisen  im  ungefähren 
Gesamtgewidit  von  45000  X  nur  Verweadnag 
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ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  42. 16.  Oktober  1907. 27.  Jahrgang. 

Ueber  Aufbereitung  und  Beförderung  des  Formsandes 

in  den  Gießereien.* 

Von  OberingeDiear  J.  Kra 

Im  Oießereib«tiiebe  dienen  als  Grundstoffe  zur 

Hentelluu^'  <ler  Giißformen  und  Kt^rne,  unter 
BarflekBichtigung  dor  einzeioen  Anforderuogen, 
Sande  und  Tooe  In  Teraehiedenen  lOsohiuigen. 

Die  Bedingungen,  welche  ao  die  Fornistoffe  ge- 
stellt werden  mUssen,  sind  fOr  den  Ausfall  und 

die  gleichförmige  Ofite  der  Gußstücke  und  die 

Vannlnderung  von  F«'lil^'iii4  von  solcher  He- 

deatnng,  daß  eine  lusondcre  l'riit'iinir,  l^i  liantl- 
lung  und  Aufbereitung  der  Sande  und  Tuue  zu 
den  wiehtigeren  Aufgaben  des  OieBerelbetriebes 

gehört. 
In  erster  i^inie  ist  t'estzusieilen,  weiche  Saude 

als  Formsande  anznspreeben  sind  nnd  weldie 

Fordi'rtinjrt'n  ;in  einen  piten  Formsand  grstellt 

werden  müssca.  Sind  diese  Eigeuscbal'teu  eines 
Fornsande«  festgelegt,  so  wird  es  weitere  Auf- 

gabe der  Prüfung  sein,  zu  bestimmen,  in  welcher 

Weise  durch  zweckentsprechende  Zubereitung  die 

gute  Eignung  erhöht,  die  minder  günstigen  Be- 
sonderheiten aufgehoben  werden  kunu  n.  Ein  für 

alle  Verhältnisse  als  gut  anzusehender  Formsand 

kommt  in  der  Natur  schon  deshalb  gar  nicht 

vor,  weil  jeder  Gießereifachmann  seine  eigenen 
Anforderungen  stellen  und  sich  einen  passenden 

Sand  als  jeweils  besten  für  seine  Einzelarbeiten 

erproben  mofi.  Einen  stets  gleiehrnftfligen  Form- 
sniifl  kann  es  zinleni  für  die  Gießerei  nicht  ohne 

weiteres  geben,  weil  einerseits  vollständig  gleich- 
artige Naturvorkommeo  sehr  selten  sind,  ander- 

seits auch  Zeit  der  Förderung,  Feuchtigkeitsgrad 
und  Alter  der  Lagerung  von  Bedeutung  sind. 

Der  eine  Grundstoff  zur  Herstellung  der  Gufi« 

formen,  der  Sand,  kommt  entweder  bereits  klein- 
körnig in  der  Natur  vor  oder  ist  durch  Zer- 

kleinerung von  Sandsteinen  zu  gewinnen.  Keiner 

Qoarzsand  als  solcher,  also  fast  reine  Kiesel- 
sflure, ist  ohne  Zusatz  nicht  verwernlhar ,  weil 

Tonerde  als  Bindemittel  unerluLilidi  ist.  und  lonige 

*  Tortrag,  gehalten  auf  der  Veraammlung  der 
Oielereifaehleale  s«  Wanigeiode  am  18.  Sept.  1907. 
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und  lehmige  Bdmengungen,  welche  fest  an  den 
t^uarzkörnchen  haften,  als  Kitt  dienen  müssen, 

um  der  (jußforoi  zunächst  Biidsamkeit  und  später- 
hin WlderstandsfUilgkelt  fregen  den  Drude  des 

Hiissigen  Metalles  zu  ̂ >-}u  t,.  Neben  tonigen  Bei- 
mengungen ist  die  Art  der  Körnung  für  die  Festig- 

keit der  Form  von  EiuHuß.  Am  besten  ist  ein 

feinkörniger  und  scharfer  Sand,  weil  dieser, 
ohne  die  Hohlräume  zu  stark  zu  vermindern, 

schon  durch  seine  kantige  Obcrllilche  eine  wider- 
standsffehige  Form  gibt.  Sollen  namlicb  tonige 

Beimengungen  fest  an  den  .'^andl%iirnchen  haften, 
so  benötigen  sie  eine  besondere  Ue.stalt  dieser 
K6mer.  An  einer  glatten  nnd  rnndgeriebenen 

(»Itertlflclie  kleben  die  Tont i-ilchen.  da  es  sich 

ja  nur  um  ein  rein  mechanisches  Anhaften 

handelt,  weniger  gut  fest,  als  an  kleinzackigen. 

Auch  schr.lnkt  die  Rauheit  der  Ol»erfl;"lehe  schon 
an  sieb  eine  Verschiebung  der  Sandkörnchen  gegen- 
etaander  ein,  im  Gegensatz  zu  rund  geschliffenen 
KOrnem,  also  tolgemahlenen  Sauden,  welche  sich 
seifig  anfühlen  uml  mit  nur  geringer  Reibung 

glatt  übereinander  wegschieben. 
Die  dem  nicht  tonigen  Quarzsande  fehlende 

Widerstandsfähigkeit  il  r  (Tiißtorm  gegen  den 
Druck  des  flüssigen  iletalles  liegt  im  Mangel  an 
Biidsamkeit,  der  Eigenschaft,  sich  zunlchst  in 
feuchtem  Zustande  zu  einer  bestimmten  Form 

kneten  zu  lassen  und  dann  eine  solche  Gestaltung 

auch  gegenüber  Binillissen,  welche  die  Form- 

gebung wieder  aufheben  wollen,  aufrecht  zu  er- 
halten. Diese  dem  reinen  Sande  mangelnde 

Eigenschaft  der  Biidsamkeit  ist  den  Tonen  bis 
zu  hohem  Maße  gegeben. 

I'ie  Tone  sind  ein  Getiientre  von  \'er\vitte- 
rungsbcstandteilen  der  Feldspatgestuine,  Ton- 

schiefer und  den^elehen  und  bestehen  vorzugs- 
weise aus  Tonerde  -  Silikaten  mit  den  idiysika- 

iischen  Eigenschaften  großer  Bildsamkeit  und 
eines  hohen  BindevermSgens.  Ein  plastUoher  Ten 

hat  dl«  Fähigkeit,  nach  Zusatz  von  Wasser  und 
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inniger  Duri-liarbeituiifr  eiui"  heliebi^e  Form  durch 
kn<'t<>iidi-n  Druck  anzuneliiin-n  und  auch  der- 

gestalt fcstzuli.-iltcii,  daß  die  Form  nach  .Auf- 
hören des  Druckes  erhalten  bleibt,  ohne  dnli  ein 

HeilWn  eintritt.  Ebenso  verbindet  er  sich,  so- 

lange er  feucht  ist.  mit  anderen  Kiiri>ern  und 

hiltt  di<^  ihm  p>^ebenH  Form  auch  nach  dem 

Trocknen  fest.  Je  mehr  Qunrzsand  dem  'I'one 
zup  setzt  wird ,  je  matterer  also  das  Gementre 
wird,  desto  mehr  nimmt  nnturiu'emfili  die  Hilil- 
Hamkeit  und  das  liindevermötren  nl),  jedoch  ist 
selbst  noch  ein  trerincrer  Kest  Tun  von  (rroÜem 
F.inrtusse  auf  das  Zusamiiienhaften  der  Form- 

»ande.  Sinkt  allenlin^'s  der  Tonjrehalt  im  Form- 
sande sehr  stark,  etwa  unter  10  "i. ,  ist  somit  der 

.\bhildun(;  1. 

Formsand  jranz  majrer,  so  p'hl  die  Widerstands- 

(Vibi^keit  so  weit  zurück,  dali  eine  vollst ilndi^'e 
Trocknun^r  der  Fi'rm  nicht  stJittlinden  darf,  son- 
d«'rn  eine  gewisse  Feuchtitrkeit  noch  den  Ton- 
gelialt  gewissermalien  schleimig  und  bindefilliig 
erhalten  muli.  In  diesem  Falle  muU  dann  ein 

(iifhen  in  die  noch  feuchten  Formen  statttinden. 

Dem  Sinken  der  Kildsamkeit  nüt  stei<:endem 

t^uarzsandgelialte  steht  die  Vermehrung  der(»as- 
durc  lilüssigkeit  gegenüber,  zwischen  welchen 

Eigenschaften  für  einen  guten  Formsand  das 
nützlichste  Verhilllnis  durch  eine  sachgemälSe 

Mischung  erzielt  wtsrden  miili. 

Die  mageren  Sande  lassen  zwischen  den  .Sand- 
körnern nicht  von  Tonerde  verkittete  Holilrilume 

frei,  durch  die  der  Wasserdampf  austreten  kann, 

weh'her  sich  .j.n  stWort  bildet,  sobald  das  heili- 
rtüssige  Metall  auf  die  feuchte  Formwatid  stülit. 
Mit  dies<  iu  \Vas>enlani|if  müssen  Luft  und  (iase 

durch  die  l'oren  entweichen,  weil  sonst  ein  Auf- 

w.alli  n  >iud  starke  Gasldlduiig  die  Formen  zer- 

stören und  durch  Blasenbildung  die  Gußstücke 

wertlos  machen  würde.  Hierin  liegt  die  große 

Schwierigkeit,  fette  Foruisande  mit  höherem  Ton- 
erdegehalt zu  verwenden  und  die  höhere  Bilil- 

samkeit  der  fetten  Sande  auszunutzen.  Ein 

Magern  solcher  Formst ofte  ist  jedoch  auch  ohne 

Zumischung  dadurch  möglich,  daß  man  in  der- 
artig wenig  durchlilssigen  Sauden  durcii  Erhitzen 

auf  etwa  400"  die  Tonerdesilikate  trennt  und 
hierdurch  die  Durchl.Tssifrkeit  erhöht. 

Dieses  Erfordernis  der  Durchlässigkeit  darf 
nun  nicht  ohne  weiteres  dazu  führen,  den  Form- 

sand zu  grob  zu  mahlen,  weil  gegenüber  dem 
einen  Febel  des  Totmaiilens  durch  starke  Fcinunjr 

bei  zu  grobem  Sande  der  andere  Nachteil  zu 

Zalinwalzwerk. 

rauher  <H)erfläche  und  mangelhafter  Kanten  hei 
den  Gußstücken  eintreten  würde.  .Als  wohl  am 

besten  das  Mittelmaß  haltende  .Mahlfeinheit  wird 

mit  Ausnahme  der  Erfordernisse  für  Kunstguß 

eine  Feinheit  eines  MascliensieiM-s  Nr.  .'>()  an- 
gesehen werden  können,  also  eines  (lewebes  von 

etwa  40Ü  Maschen  auf  ein  iiuadratzculimeter. 

Hierbei  ist  jedoch  wichtig,  daß  uiclit  dazwischen 

ein  größerer  Prozentsatz  feinerer  .Mahlleile  er- 

mahlen  wird,  die  durch  Ver.stopfen  der  l'oren 
die  Durchlässigkeit  stören. 

Das  oben  genannte  Brennen  der  tonigen  Be- 
standteile lindet  im  Gießereibetrielie  ungewollt 

durch  die  Gießhitzc  selbst  statt,  so  daß  ein  stetes 

.Auffrischen  des  gebrauchten,  immer  magerer 

werdenden  Sandes  durch  Zumischen  frischen  San- 
des stattfinden  muß.  Diesen  Modellsand  in  stets 

guter  Eignung  unter  Mit  Verwendung  des  alten 
.Sandes  zu  gewinnen,  ist  neben  der  Verarbeitung 

der  reinen,  frischen  Sande,  die  erst  durch  ge- 

eignete Mischungen  gewonnen  werden  müssen,  die 
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Haiiptnuf^abe  «l<^r  FormsantlauflK'n'itunfr.  Hierzu 
tritt  dann  noch  das  Mableu  und  die  inni^^«-  Zu- 

mischung' von  Steinkohle,  weiche  das  Aiihrennen 
des  Sandes  an  das  Gußstück  durch  (tasldldun^ 

verhindern  muß.  Wenngleich  die  Zubereitunfr 
des  Sandes  meist  noch  in  altvflterliclier  Weise 

von  den  einzelnen  Arbeitern  an  der  Ari)eits- 

»tfitte  selbst  erfolfrt.  s»  weist  doch  die  Not- 
wendigkeit einer  guten  und  insbesondere  für 

Formmaschinen  erforderlichen  gleichen  Heseliafl'en- 
heit  des  Sandes  zwingend  darauf  hin,  die  Forni- 

sandaufltcreitung  zu  zentralisieren  und  unter  ein- 
heitliehe Bearbeitung  und  Aufsicht  zu  stellen. 

Zur  maschinellen  Aufbereitung  unseres 

Formsandes  sind  nach  den  gegebenen  Darlegungen 

nötig:  Zerkleinerungsmaschinen  zur  P>zielung 
feiner  Griese  aus  Sandsteinen  oder  Gruitensand, 

Trockenai»i)arate  für  feuchten  Sand,  welche  eben- 
falls zum  Magerbreiinen  bei  zu  tonigem  Material 

dienen,  Siebaitparato,  Mischmaschinen  mit  selbst- 

tiltigcr  Maiiabteiluug.  Eisenseparatoren  zum  .-Xus- 
scheiden  des  Spritzeisens  aus  dem  gebrauchten 

Sande,  Mahlmaschinen  für  Kohlenstaub  und  Netz- 
apparate, schließlich  treten  hierzu  Transi>ort- 

elemente,  welche  einerseits  in  der  Aufbereitung 
seliist,  anderseits  für  Zu-  und  .Abfuhr  zur  Ver- 

wendung gelangen. 
In  den  Gießereien,  welche,  wie  in  Kinzel- 

fallen  in  Belgien,  Frankreich  und  teilweise  am 

Hnrzc,  über  einen  festen  Sandstein  verfügen,  wird 
das  aus  dem  l^ruche  kommende  Breehgut  meist 
durch  die  bekanntesten  Steinbrechmaschinon,  die 

Backenbrechern,  vorgebrochen.  In  den- 

selben erfolgt  die  Zerkleinerung  durch  zwei  Brech- 
backen  aus  Hartguß  oder  Hartstalil.  von  welchen 

die  eine  fest  im  unbeweglichen  Maschinenrahmeu 

gelagert  ist,  wahrend  die  andere  auf  einer  be- 
weglichen Schwinge  befestigt  wird.  Diese  beiden 

Brechbacken  bilden  einen  keilförmigen  IJaum, 

da.s  Brechmaul,  in  welches  der  Sandstein  ein- 

geführt wird.  Die  im  Kahmcnkörper  oben  dreh- 
bar gelagerte  Schwinge  erweitert  und  \erengt 

ai)wechselnd  den  keilförmigen  Kaum  und  zer- 
kleinert dadurch  die  eingeworfenen  Stücke,  bis 

dieselben  durch  den  unteren,  von  fester  und  be- 

weglicher Backe  gebildeten  Spalt  in  etwa  Nuß- 
größe austreten  können.  Die  Vorwärtsbewegung 

der  Schwinge  winl  durch  eine  senkrechte  Zug- 
stange mit  zwei  als  Kniehebel  arbeitenden  Druck- 

platten bewirkt,  während  der  Rückgang  unter 

Einwirkung  einer  ButVerfeder  erfolgt.  Die  Zug- 
stange wird  durch  eine  Exzenterwelle  bewegt. 

80  daß  bei  jeder  Tmürehung  dieser  Triebachse 
der  Kniehebel  einmal  gestreckt  und  gebeujrt  wird 

und  hierdurch  ein  Vor-  und  Rückgang  der 
schwingenden  Brechbacke  erfolgt. 

Während  der  Backenbrecher  für  härtere,  also 

nicht  klebrige  Materialien  besonders  geeignet  ist, 
empfiehlt  sich  für  minder  harte  .Sandsteine  sowie 
auch  klumpigen  Sand  ein  Zahnwalz werk.  Ein 

solches  besteht,  wie  die  Abbildung  1  zeigt,  aus 
zwei  Walzen,  von  welchen  die  eine  in  feste 

I.ager,  die  andere,  um  auswaicheu  zu  können, 
in  federnde  Lager  eingelegt  ist.  Die  Walzen 

selbst  haben  je  nach  dem  zu  verarbeitenden  Ma- 
terial größere  oder  kleinere  Zähne  und  sind,  der 

bequemen  ,\uswechselbarkeit  wegen,  aus  einzel- 
nen Zahnscheiben  zusammengesetzt.  Sind  nur 

Knollen  zu  zerdrücken,  so  können  auch  ganz 

glatte  oder  geriflelte  Walzen  verwendet  werden. 
Von  (lern  Steinbrecher  oder  dem  Walzwerk 

aus  wird  dann  der  Sand  in  zweckmäßiger  Weise 
auf  einem  Kollergang  weiter  verarbeitet.  Die 
Kollergänge  sind  in  den  verschiedensten  Formen 

ausgeführt,  da  sie  nielit  nur  zum  eigentlichen 
Zerkleinern,  sondern  in  vielen  Fällen  auch  zum 

Mischen  und  Kneten  Verwendung  tindi^n  sollen. 

Aliliililunff  2.    Kollergang  mit  unti'reni  .\ntrieli. 

featateheiider  liuiienplatte  und  kreisendi-ii  Luuferu. 

Die  gebräuchlichste  Form  ist  der  Kollergang  mit 
feststehendem  Bodenteller  und  unterem  .Antriebe 

durch  konische  ZahnrUib  r  (vergl.  Abbildung  2). 

Durch  diese  wird  die  Bewegung  auf  eine  senk- 
rechte Königswelle  übertragen,  an  welcher  ober- 

halb des  Mahltellers  die  lieiden  Läufersteine  auf- 

gehängt sind  un*l  zwar  am  besten  an  je  einer 
Kurbel  fiir  sich,  so  daß  sich  die  I-äufer  unab- 

hängig voneinander  heben  und  senken  können. 
Das  A[aterinl  wird  entweder  durch  einen  mitten 

zwischen  den  Läufern  befestigten,  mitkreisenden 

Trichter  eingeführt  oder  beliebig  vor  die  Steine 

geworfen.  Ein  Scharr-  und  Sireichwerk  verteilt 
das  Material  ü!>er  die  Boden]datto,  so  daß  es 

gleichmäßig  vor  den  Läufern  angeordnet  wird. 

Zu  ausgezeichneter  Wirkung  gelangt  die  be- 
kannte Eigenschaft  des  Kollerganges,  daß  nur 

der  mittlere  Kreis  der  Läuferbreite  sich  auf  der 

Mahlbahn  einfach  abrollt,  hingegen  die  weiter 

nach  dem  Umfange  des  Lflufertellers  liegenden 
Kreisscheiben  auf  der  Mahlbahn  nachschleifen, 

die  nach  innen  liegenden  voreilen,  wodurch  neben 

der  zerdrückenden  eine  zerreibende  .\rl>eit  ge- 
leistet wird.    Hier  darf  jedoch  nicht  aus  dein 
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Abbildang  4.  KoUergaag  mit  Beelwrwwk,  SUbtronmel  usd  TnotportMlmaclMk 
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Auge  gelassen  werden,  daß  der  Formsand,  wie 

eingangs  ausgeführt,  nicht  zu  fein,  also  tot- 
gemahlen  werden  darf.  Und  in  diesem  Punlcte 

wird  vielfach  dadurch  gesündigt,  daß  der  Lflufer- 
stein  viel  zu  schwer  gewfihlt  und  hierdurch  zu 
viel  Staub  erzeugt  wird.  Ein  Laufer  ülier  1 2riO  mm 
Durchmesser  ist  entschieden  zu  verwerfen. 

Gegenül>er  dieser  meist  noch  verwendeten 

Form  des  Kollergangcs  bietet  eine  andere,  spe- 

ziell für  Formsand  ausgebildete,  besondere  Vor- 
teile. Dieselbe  ist  der  bequemen  Bedienung 

wegen  mit  oberem  Antriebe  ausgestattet  (vergl. 
Abbildung  3).  Der  eine  Lilufer  ist  mit  starken 

Eindrehungen  zum  Vorbrechen  versehen,  der 
andere  ist,  wie  üblich,  glatt.  Hieraus  ergibt 
sich  der  Vorteil,  in  den 
meisten  Fallen  auf  einen 

VorbrecherodercinVValz- 

werk  verzichten  zu  kön- 

nen, weil  leichtere  8and- 
stQcke  und  klumpige  Teile 
ohne  weiteres,  und  zwar 

ohne  ein  HUpfen  der 
Steine  zu  verursachen, 
zerkleinert  werden.  Auch 
die  Mischarbeit  ist  eine 

recht  intensive. 

Die  Kollergilnge  in  ihrer 

ursprünglichen  Form  sind 
nicht  fiir  eine  ununter- 

brochene Aufgabe  und 
Entleerung  eingerichtet, 
sondern  die  zu  vermählen- 

den Stoffe  bleiben  so  lange 
auf  dem  Mahltollcr  und 

unter  Einwirkung  der 

Lfluferstcine,  bis  der  be- 
dienende  Arbeiter  eine 

genügende  Feinheit  nach  .seiner  Erfalirung  vor- 
aussetzen kann  und  durch  OctTncn  eines  Schiebers 

das  Material  durch  das  Scharrwerk  zum  Aus- 

tritt bringt.  Einen  kontinuierlichen  Betrieb  kann 
man  in  einfacher  Weise  dadurch  erhalten,  daß  man 
den  LSuferteller  mit  Kosten  oder  Schlitzsiebon 

versieht,  jedoch  ist  dann,  um  eine  gleichmäßige 
Feinheit  zu  erhalten,  eine  Nachsiebung  notwendig. 

In  der  Zusammenstellung  derartiger  Mahl- 
und  SiebgTuppen  sucht  man  nun  mit  möglichst 

wenig  Arbeitsorganen  einen  automatischen  Be- 
trieb zu  erhalten.  Es  bleibt  jedoch  das  ein- 

facb.ste  und  für  größere  Anlagen  sicherlich  zweck- 
mäßigst« Mittel,  die  Anfügung  eines  Becher- 

werkes hinter  den  KoUergang,  durch  welches 

das  Mahlgut  in  eine  Siebtrommel  gebracht  wird 
(siehe  .Abbildung  4).  Das  genügend  feine  Gut, 
welches  durch  die  Siebe  hindurchfallt,  winl  in 

Wagen  abgelassen  oder  in  Vorratssilos  geschafft, 

während  das  zu  grobe  Gut  durch  natürliches 
Gefalle  oder  durch  eine  Transportschnecke  wieder 

dem  Kollergang  zugeführt  wird. 

Um  das  Becherwerk  oder  ein  Schöpfrad  aus- 
zuschalten, sind  auch  schmale,  fest  neben  dem 

Kollergangaufgestellte  Siebtrommeln  von  mehreren 
Metern  Durchmesser  in  Gebrauch,  in  welche  der 

gekollerte  Sand  hineinfallt.  Aus  dieser  schöi)frad- 
artigen  Siebtrommel  fällt  das  zu  grobe  Material 
bei  der  verhältnismäßig  großen  Höhe  des  Siebes 

wieder  in  den  Kollergang  zurück. 
Eine  andere  Einrichtung  sieht  statt  dieser 

großen  Schöpfradtrommel  ein  Siebband  vor,  wel- 
ches wie  ein  Becherwerk  ausgebildet  ist,  mit 

dem  Unterschiede,  daß  statt  des  Becherriemens 

oder  der  Becherkette  ein  aus  Drahtgeflecht  oder 

gelochtem  Blech  hergestelltes,  endloses  Siebband 

angeordnet  ist. 

Atjliilduuj;  b.  Kugelinühlo. 

Der  Wunsch,  die  Mahl-  und  Siebwirkuug  in 
einfacherer  Weise  zu  verliinden,  hat  auch  der 

Kugelmühle  an  einzelnen  Stellen  die  Aufgabe 

der  Formsandaufbereitung  zugewiesen.  Es  muß 

jedoch  betont  werden,  daß  die  Kugelmühle 

nur  zum  Mahlen  von  trockenem  Material  ge- 
eignet ist.  Wo  Trockenvorrichtungen  vorhanden 

sind  und  eine  weitgehende  Feinheit  für  den 
Formsand  unnötig  ist,  kann  auch  die  Kugelmühle 

nutzbringend  Verwendung  linden,  insbesondere 
deshalb,  weil  sie  auch  zu  anderen  Arbeitszwecken 

bei  Altsand  und  Kohle,  wie  spater  ausgeführt 

wird,  mit  verwendet  werden  kann. 
Die  Kugelmühle  besteht,  wie  die  Abbildung  5 

zeigt,  aus  einer  Mahltrommel  mit  umgelegtem 
Siebmantel  und  einem  Sammeltrichter,  welcher 

oben  zu  einem  Staubmantel  ausgebildet  ist.  Diese 
Maliltrommel  ist  zum  Teil  mit  ge.schmiedeten 

Stahlkugeln  gefüllt.  —  Der  Eintritt  des  Mahl- 
gutes erfolgt  durch  einen  seitlichen  Trichter, 

der  Austritt  durch  Löcher  oder  Schlitze  des 

Mahltrommelmantels.     Der  Trommelmantcl  be- 
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Steht  entwed«*  aus  gelochten  Mahlplatten  oder, 
wie  in  tier  AMtiMiin;.'  an^rf^rtlun.  aus  gewellten 
Maldbalken,  welche  eine  Reihe  von  Vorteilen 

hfeten.   Diese  welienfSmlfen  Uahlhalken  ver- 
trrüßern  nämlich  die  Arlteitsliilchf  und  verhintliTii 

die  Kii$;cin  bei  der  Mantcldrchung  am  Ahriitschen 

und  Abfrlfiten.  so  daß  sie  mötrlidist  lioch  mit- 

geiionuiH'ii  wcrilcn.  um  dann  zirnialmeud  herab- 
zufjillim  und  zu  rollen.  Hlerdiircli  erfolpt  neben 

erhöhter  Leistung  auch  eine  Schonung  des  Mahl- 
nuuitels,  da  der  grüßte  Teil  der  Zerldeinemog 

durch  das  Zersdilasren  und  Zi-rn-iben  des  Hohl» 
gutes  zwijichen  den  Kugeln  ertulgt. 

ICehl  whrd  durch  ein  um  denMOrser  gespanntes 

Siel)  au.stretra^en.  Ganz  ausgezeichnet  liewährcn 

sich  die  Pendelmühlen,  insliesondere  die  Uriffin- 
mühle,  für  Kohle,  Zement  und  ihnlliAe  Stoffe, 

welche  im  Mablgute  sehr  viel  feinstes  Hebl  ent> 
halten  sollen,  dn  die  Pendel  walzen  etwas  auf 

dem  Mörserringe  schleifen  und  hierdurch  sehr 
fein  reiben.  Aus  eben  diesem  Grunde  ist  sie 

für  Formsand  nicht  am  Platze,  weil  wir  scharf- 

l;antij;e  und  nicht  zu  l'uder  herabgemahlene 
Sande  haben  mUsHen. 

Der  vermablinc  Frisdisand  wird  in  kleinen 

Betrieben  auf  Haufen  geworfen,  in  gröberen, 

Abbildnag  6.  Qtenwpanitor. 

Von  den  Mahlbalken  sind  einzelne  nicht  dicht 

nebMielBander  gelagert,  soudem  lassen  einen 
Schlitzranm  frei.  Dw  gemahlene  Sand  tritt  durch 
diesen  tichlitzraum  In  das  AuUensieb.  Dieses 

ist  ein  doppeltes  Sieb,  und  zwar  ein  ndt  ge- 
locliti-TM  lilech  bespanntes  Inneres  und  ein  mit 
Drahtgewebe  ausgestattetes  äußeres.  Hierdurch 
soll  eine  Sehonong  des  empflndlleheren  Feinsiebes 
bewirkt  werden,  Da.s  Material,  welches  nicht 

durch  das  Schutzsieb  und  Auüensieb  als  ̂ 'e- 
niigend  fein  hindurcbtreten  Icann,  f;eht  bei  der 

Drshong  der  Trommel  durcli  Kiicktragebalken 
wiederum  in  den  Arbeitsbereich  der  Kugeln 
zurück. 

Hier  mag  auch  die  PendelmOhle  Erwlh- 
nun^'  finden,  welrhe  aus  einem  Miirser  besteht, 
an  dessen  Wand  sich  eine  oder  mehrere  an  einer 

Tragptatte  anfgehttngte,  in  Sübm  eines  Kreis* 
pendele  schwingende  Walzen  abrolleo.  Das 

zentralisierten  Formsandauf  bereituugen  in  Silo- 
behalter  oder  sonstige  Lagerongsrlume  geflillt. 

Der  Alts.and,  welcher  mit  zur  Mischunfr  ge- 

langen soll,  ist  ebenfalls  einer  besonderen  Vor- 
bereitung zu  unterziehen,  und  zwar  besieht  deh 

diese  Vorbereitung  auf  ein  Reinigen  von  Knollen. 
Steinen  und  Uolzstilcken  und  ein  Aussobeiden 

von  Eisenteilen.  Die  ganz  groben  Veraareinl- 
guugen  werden  zweekmaßigerwetse  auf  einem 
Schüttelsiebe  ausgeschaltet,  was  um  so  mehr 

notwendig  ist,  wenn  auf  einem  Eiseuscparator 
dann  das  S]iritzei8en  zurückgewonnen  und  der 
Sand  wilder  klarfremacht  werden  soll. 

Der  Eisenseparator  (Abbild.  6)  besteht  aus 

einer  Ar  eineo  Teil  des  Umfangs  «rregteo  Magnet- 
trominel.  welche  von  einer  mechanischen  Sehüttel- 

aufgabe  regelmäliig  beschickt  wird.  Das  un- 
nagnetlsdie  Gnt  flUlt  direkt  am  Tronmelumfluige 
herab,  wlhreod   das  Bisen  bis  zum  tieftten 
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Pnnkte  der  Trommel  festgehalten  wird.  Zar 

genauen  AhsclnMiluntr  il'-r  tii-ii!i'n  Proilukto  ist 
ein  Stellbleuh  angeltraciat.  Innerhalb  UvrTruinmel 

sitzt  die  fest»  HngBetspul«  mit  fester  Strom- 

loitung,  während  die  Pol'  um  di.'si'  dr^  libru-  iri'- 
lagert  siod,  und  zwar  auf  oiner  exzentrischen 
Polwelle.  An  der  entffcurenfresetzten  Seite  sind 
die  Pole  zu  woit  vom  Tromuithnantel  entfernt, 

um  nach  dort  wirken  zu  können,  ao  daü  die 
E!seDt«de  abfaUen.  Diese  Pole  senden  ihre 

Kraftlinien  wellenförmig  zu  dem  zu  dii  sem  Zwecke 

abwechselnd  aus  Eisen-  oder  Messingstäben  be- 

stehenden starken  Hantel  und  durclulringen  so 

das  inapnetisch"-  (rut.  wodurch  ein  sicheres  F<  st- 
halteu  erzielt  wird.  Da  die  Tromtnel  exzentriHcb 

gelagert  Ist,  so  ist  nur  ein  bestimmter  Teil  des 

l'infan^res  tnairiietisch  ern-frt.  so  daß  das  (int  nn 
der  gewünschten  Stelle  »elbsttJllig  herabfallt. 
Die  ZnfDhrung  der  I^eltnniren  findet  dureh  die 

Achse  statt,  wesli.il'i  lo  in-  <i  lileit1iürsten  er- 
iorderiioh  sind.  Der  ötromvcrbrauch  ist  auUer- 
ordentfieh  gering,  bt  keine  elektrisohe  Energie 

▼orhanden,  ho  wird  eine  ganz  kleine  Dynamo- 
msschine  anfgestellt.  (Fortwtsong  folgt) 

Zur  Frage  der  Entstehung  von  Bodensauen  und  Graphit- 

ansammlungen  in  Hochofengestellen. 

Von  I'rol'ssor  liernhard  (»sann. 

(Mitteilungen  aas  dem  oiMahüttcuinänniacheD 

ixlach  dem  Abbrechen  ränes  aasgeblasenen 

^  Hochofens  bleibt  ein  Eisenklotz  zurück, 
der  die  Stelle  des  zerstörten  und  verschlackten 

Bodensteiua  einnimmt  und  den  Namen  .,Hoch« 

oftmnn*  oder  «Bodensau "  führt.  Auch  (Irapliit- 
ansammlun<;en  treten  auf.  Beide  Erschoinungren 
geben  Zeugnis  von  Ilocbufenvorgilngen,  die  an 
sich  das  Stndiam  verlohnen,  dies  aber  um  so 

mehr  heransfordern,  als  die  Bodensau  der  Koh- 

eisenbildung  im  Qestell  nicht  teilualimslos  zu- 
sieht, sondern  in  vielflioh  recht  nngewOnsehter 

Welse  i'in^rreift.  Außerdein  sind  gewisse  Vor- 
gänge der  Steinzerstörung  auch  in  Beziehung 

mit  llir  zu  bringen.  Was  sagt  zuntdist  unsere 

Fachliteratur  dazuV  Herzlicii  wenig.  l'nsere 
beiden  umfangreicbeu  Lehrbücher,  das  von 
Wedding  und  das  von  Ledebur,  beriehten  nur 

von  dem  geringen  Kohlenstoifgebalte  solcher 
Sauen,  auch  von  Graphitansamrolungcn,  aber  sie 
wissen  nichts  Ulier  den  ursächlichen  Zusanimen- 

bang  mit  dem  lioheisen  und  zwischen  beiden 
zu  berichten.  Weddinir  sagt  nur  kurz  in  zwei 

Zeilen,  dali  es  sich  um  einen  Friscbvorgang 

bandele,  wofBr  ein  Bewein  sd,  dnß  I^senexyd- 
OXydul,  zuweilen  kristallisiert,  auftritt.  Ledebur 
ist  die  eigenartige  an  Spicgeleisen  erinnernde 
Kristallform  beluuint,  die  an  einigen  Stellen  der 
Bedensau  auftritt,  und  mit  der  wir  uns  noch 

beschilftigen  werden.  Sonst  nennen  beide  Autoreu 
einige,  aueh  den  Mineralogen  und  Chemiker 

inten  ssierende  KSrper,  besonders  das  Cyan- 
stickatofititan  nnd  foserige  Kieselsftnre.  Das 
ist  alles. 

leb  will  nun  zunflciist  mitteilen,  was  mir 

rinige  Hochofenwerke  in  Beantwortung  eines 

Fragebogens  gesclirieben  haben.  Allen  diesen 
Werksverwaltungen,  die  ich  leider  hier  nicht 

aanhaft  roa«}hen  darf,  sage  ich  meinen  Dank. 

Inatitute  der  ügi.  bergai(«deinie  in  Clausthal.) 

1.  Bei  einem  Betriebe  auf  Thomasroll- 
eisen ergab  die  Analyse  der  Bodensau,  oben 

(soweit  erinnerlich I : 

24,37  0«  Fe;  32,l(»o„  M„ ;  iß.r.n"  „  AIjO,;  20.7:!<>„3; 
4,33  0nCaO:  l,20'ioMc(t;  1,21  •'„  SiOi;  l,01«i|,('; 
0,03  7oTtOs;  0,10o,oP>üt;  Zn  uad  Cu  Sparen. 
Ein  Anwachsen  des  Bodenstelns  fand  nur 

bei  kaltem  Gange  statt.  Kohlenstoff  steine 
waren  nicht  in  .Anwendung. 

2.  .Analyse  der  Bodensau  ist  nicht  angefer- 
tigt worden.  Bei  Hflmatit  und  Stahleisen 

zeigt  der  Boden  größere  Neigung  zum  i  ieferwcrden 

als  liei  Thomasroheisen.  Bei  beilicm  Gang  tritt  ein 
rascheres  Tieferwerden  auf  als  bei  kaltem  Glang; 
Böden  aus  K  o  Ii  I  e  n  st  o  f  f  s  t  e  i  u  e  n  hal)en  bei 
Uäuiatiterzeugung  nicht  gehalten ;  dagegen 
haben  BSden  aus  kieselsllnrereiehen  Steinen  nach 

nif'lirmonatlicheui  Betriehe  auf  Thomasroh- 
eiseu  ein  Tiuferwcrden  nicht  zugelassen. 

3.  Eine  Anaijse  der  Spflne  (oben),  die  imn 
Bohren  der  Sprenglöcher  fielen,  ergab: 

2,97  >  Hn;  0,69  o  «  8i ;  O.&O  o'o  8;  0,16  On; 
0,16  7»  P;  2,59  oJq  G. 

Gefrischtes  Eisen  wurde  noch  nicht  beobachtet. 

Es  wurde  1' u  d  d  e  1  r  o  h  e  i  s  e  n  erzeuirt.  Der 
Boden  hatte  abwechselnd  Neigung  zum  Tiefer- 

werden und  zum  Wachsen ;  nnd  zwar  das  letztere 

bei  kaltem,  das  erstere  liei  heißem  Gange.  Auch 

die  Erzeuguugsmengu  hatte  Einfluß:  bei  hoher 

Produktion  —  tiefer  Boden,  bei  niedriger  Pro- 
duktion —  hoher  Hoden.  Kohlenstoffs  telne 

sind  nicht  in  Anwendung 

4.  Analysen  sind  nicht  angefertigt.  Ks  wurde 

Thomasroheisen  mit  o.'>  "  n  Silizium  und 
1.5  "  i  Maniran  erblasen.  Der  Boden  hatte  Nei- 

gung' zum  Tiefergelien.  Je  sclmellor  und  je  heißer 
der  ( )fengang,  um  so  schneller  wurde  der  Boden  tief. 
Kohlenstoffsteine  waren  nicht  in  Anwendung. 
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5.  Analysen  sind  nicht  vorhanden.  Ks  wurde 
Thoniasrohoisön  erblasen.  Es  sind  Kohlt^n- 

stoffsteine  in  Anwendung:  diese  begünstigen 
da»  Wachsen  des  Boden». 

(5.  .Analysen  sind  nicht  vorhanden.  Es  wurde 

hau]>tRriclilich  Thoniasroheiscn  erblasen.  In 
diMi  ersten  Jahren  der  Hochofenreise  haben  die 

Offen  Nei^'iing  zum  Tief«',rwerden,  «pjlter  zum 
Wachsen.  Ein  Zusammenhang  mit  heißem  und 
kaltem  Gange  ließ  sich  dabei  nicht  bemerken,  w*dil 

zeigten  die  CTCStellböden  Neigung  zum  Wachsen, 
wenn  die  Oefen  Iflntrere  Zeit  laugsam  betrieben 
werden  mußten,  und  wenn  schlechter  Koks 

mit  größerem  Aschengehalte  verhüttet  wurde. 

Kohlenstoffsteine  sind  nicht  in  Anwendung. 

7.  .-Analyse  einer  Hochofensau.  unbekannt  an 
welcher  Stelle  die  Proltenahme  erfolgt  ist: 

2  •/»  <•;  0,65  Oo  P;  0,15  o„  Si ;  0,2  >  S;  1,1  >  Mn; 
0,022  °/b  As;  Ü,U15  «o  Ou. 

Es  wurde  Thomasroh  eisen  mit  1,8  bis 

1.9  o/o  Phosithor,  0.3  "/«  ."Silizium,  l,.^  bis 

l.S  o/o  Mangan,  3,5  «o  Kohlenstotf,  0,06  ";o 
Schwefel  erblasen.  Die  Diiden  der  Hochöfen 
worden  erst  tief  und  wachsen  dann  nach  und 

nach  wieder  bis  zu  einer  iiestiinmien  Grenze, 
über  welche  hinaus  ein  weiteres  Wachsen  nicht 

luehr  oder  doch  nur  bei  nnregelmnßigem  Ofen- 
gang statttimlet.  Hei  .nllen  ausgeblasenen  Hoch- 

iifen  wurde  auf  iler  eigentlichen  Ofensau  stets 

eine  Platte  von  400  bis  .'>00  mm  Starke  von 
stahlartiger  Hescliaffenheit  gefunden,  die  sich 
von  der  Ofensau  leicht  ablösen  ließ. 

In  Zeiten  des  Wachsens  des  Bodens  sieht 
man  vor  den  Formen  außerordentlich  viel  sehr 

kleinstückigen  Koks,  der  häutig  genug 
mit  zithflUssigem  Eisen  zusammen,  selbst  während 
des  Blasens  in  die  Formen  lauft.  Auch  das 

erwähnte  zilhflüssige  Eisen  besitzt  stahlartige 
Beschaffenheit,  Vermutlich  hat  man  es  in 

diesem  Falle  mit  .\nsfttzen  zu  tun,  die  aus  der 

Rast  heruntergleiten,  wegen  ihrer  Mächtigkeit 

vor  den  Formen  nicht  geschmolzen  werden 
können,  sondern  als  halbgesintcrte,  zflhflUssige 
Masse  Iftngs  der  Ofengestellwandungen  bis  auf 

den  Boden  gelangen,  tief  in  das  Roheisen  ein- 
tauchen und  letzteres  allmählich  bis  zur  Er- 
starrung abkühlen.  In  solchen  .Ansätzen  finden 

sich  häutig,  wie  wir  uns  hier  wiederholt  davon 

haben  überzeugen  können,  sehr  viel  Gra|ihit- 
nusschcidungcn,  und  wenn  man,  wie  ich  noch 

unlängst  von  einem  unserer  tiedi>utendsten  Hütten- 
leute  gehört  habe,  häutig  gerade  im  unteren 

Teile  der  Hochofensau  sehr  starke  Graphitaus- 
scheidungen  vorjrefiinden  hat.  so  wären  diese 

nicht  mehr  auffällig,  wenn  man  elien  annimmt, 

daß  sie  mit  den  Ausätzen  zusammen  dorthin  ge- 
langt sind. 

Es  sind  K  11  Ii  1  e  n  s  t  0  ff  steine  in  Anwendung, 

aber  auch  diese  verhimlern  nicht  die  Bildung 
einer  Ofensau.    Wir  stellen  aber  Boden,  (bestell 

und  Rast  stets  aus  solchen  Steineu  her.  weil 

diese  wegen  ihrer  Haltbarkeit  immer  noch  besser 
sind,  als  alle  anderen  Steine. 

Ö.  Ich  baue  einen  neuen  Hochofen,  und  beim 

Sprengen  der  alten  Hochofensau  fielen  mir  die 

merkwürdigen  Formen  und  Kristalle  der  ein- 
zelnen Stücke  auf.  Es  tritt  durchweg  dieselbe 

Kristallform  in  <ler  ganzen  Sau  auf.  Noch  mehr 

Verwunderung  erregte  l>ei  mir  jedoch  das  Er- 
gebnis der  .\nalyse.  Wir  fanden  neben  0,15 

bis  0.20  «0  Si,  6,16  bis  0.20  °/o  Mn,  0,02  »/o  S 
und  nur  0,28  bis  0.30  P.  Letzteres  ist  auf- 

fallend, weil  der  Hochofen  während  seiner  neun- 

-1  I'  r! 

Abbildung  l.    .Stück  einer  HurhofonHau. 

jfthrifen  Hüttenreise  ausschließlich  Minetteerzc 
verschmolzen  und  das  Roheisen  stets  mindesteus 

1,8  »/o  Phosphor  geführt  hat.  Der  Kohlen- 
stoffgehalt betrug  1.310,0. 

Dieser  Mitteilung  will  ich  die  Abidldung  1 

hinzufügen,  um  dem  Leser  die  eigenartige  Kristall- 
form, von  der  olieu  bereits  die  Rede  war.  vor 

Augen  zu  führen;  sie  ist  deshalb  so  auffallend, 

weil  der  Mangantrehall,  der  gemeinhin  als  Ver- 
ursacher der  säulenförmigen  Kristalle  angesehen 

wird,  in  diesem  Kalle  ganz  gering  ist.  Ein 

Vergleich  mit  Basaltsäulen  drängt  sich  unwill- 
kürlich auf. 

9.  Einen  ähnlichen  Kohlenstotl'gehalt(l,66  "/o) 
ergab  die  Analyse  einer  Bodensau  beim  Betriebe 
auf  Spicgeleisen,  Die  anderen  Bestandteile  waren 

0.26  "»/o  .Si,  2,6.')  ",'o  Mn.  0.03H  »/o  P.  O.OH.'i  »/»  S, 
0.238  "/o  <  'u.  Ein  solches  Stuck  ließ  sich  schmieden 
und  verhielt  sich  dabei  wie  Werkzeugstalil.  auch 

bezüglich  des  Bruchaussehens. 

.  ,  ̂.oogle 
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Zieht  man  ans  diesen  Mltteilaniren  Sehlfisse, 
80  lißt  sich  foltronilos  sap<  n : 

Auch  wenn  man  von  dein  AnalyHeoergebais 

aster  1.  absieht,  wtlA  es  sich  oiTenbar  nm  mecha» 

nisch  oinfroscblos>;rne  Schlacke  —  liebenbi  i  iri'<airf 

eine  regelreclite,  sehr  schwefelreiehe  Miscber- 
sohlacice  —  handelt,  so  haben  wir  es  sweifellos 

nicht  mit  einht'illich  zusainnien^'esetzten  Körpern 

zu  tun,  wenn  wir  den  2(amen  ,  Bodensau "  an- 
wenden. So  viel  steht  aber  fest,  daß  sie  immer 

einen  niedrigeren  Kohlenstoffgehalt 

haben  als  das  erzeugte  Roheis*;n.  und  daü  zum 

mindesten  in  sehr  vielen  Fallen  geradezu  ̂ schuiied- 

bares  Elsen*  vorhanden  ist.  Die  in  ohi^ren  Mit- 
teilnnfren  angegebenen  KohlenstoflfgehalJe  sind: 

2,öÜ  V  bei  Puddeiroheisen  (3);  2  V  bei  Thomas- 
robelsen  (7);  1,81  bei  Tbomasroheisen  (8); 

l,ßri  "o  hi'i  S])iog<'l('ison. 
Demzufolge  muü  ala  Vurbedingung  für  die 

Eatitehnng  solcher  Bodensanen  ein  Vorgang  be« 
stehen,  der  entweder  Roheisen  in  schmiediiares 
Eisen  umwandelt  oder  schmiedbares  Eisen  von 
vornherein  Im  Hochofen  entstehen  Iftßt.  Weiter 

aber  ist  erforderlich,  daß  der  Bodenstein  »ich 

vertieft  oder  gflnzlich  verschwindet,  so  daß  der 
Roheisenspiegel  unter  die  Ebene  des  Stichlochs 

gtlan^'t.  Es  fragt  sich  also:  Wie  verhalt  sich 
der  Boilt'U  i-ines  Hochofens  V  Oder,  um  dem  Wort- 

laut des  Fragebogens,  der  den  oben  gegebenen 
Utteilungen  zugrunde  liegt,  zu  folgen: 

1 .  Hatte  der  tfest.ellbodfn  Xeitrnnp  zum  Wach- 
sen oder  Tieferwerden,  oder  beides  abwechselnd? 

2.  Ließ  sidi  bei  diesen  VorgiBgen  tin  Za- 
sammenhang  mit  dem  heißen  oder  kalten  oder 

sclmellen  oder  langsamen  Gang  des  Hochofens 
feststellen? 

3.  Sind  Kohlenstoffsteine  in  Anwendung,  und 

wie  verhielten  sich  diese  in  besag  auf  die  Bil- 
dung der  Bodesian? 

Aus  den  Antworten  und  sonstigen  Erfahrungs- 
ergebnissen Itann  man  folgende  Gesichtspunkte 

festlegen :  Ist  einmal  der  Hodenstein  zerstört, 
so  ist  der  Gestellboden  meist  einem  Wechsel 

von  Wachsen  und  TietVrwerden  unterworfen, 

indem  sich  zeitweilig  .Ansätze  in  der  Sohle 

bUden,  und  MitweUIg  diese  wieder  wegsehmelzen. 
Ganz  folgerichtig  findet  das  letztere  bei  heißem 

Gange  statt,  und  demnach  scheinen  auch  die 

heißer  erblasenen  Roheisengattungen,  wleGießerei* 
und  Stahleisen.  Spieireleisen.  Hiimatit.  weniger 

zum  Wachsen  zu  neigen,  als  Fuddel-  und  Thomas- 
rohelsen. Ebenso  befördert  langsamer  Gang 

des  Hochofens  ein  Wachsen  des  Bodens,  weil 

bei  einem  solchen  das  (rleichgewicht  zwischen 
der  Wärmemenge,  die  dem  Boden  des  Hochofens 

zugeführt  und  deijenigen,  die  an  die  Umgebung 

und  das  Kühlwasser  abgegeben  wird,  eine  Störung 
zugunsten  der  letzteren  erfälirt. 

Der  Wechsel  zwischen  Tieferwerden  und 

Wachsen  kann  aehr  rasch  erfolgen.   Mir  sind 

Fllle  beim  Betriebe  auf  CHeßerdrobeiseB  bekannt, 

in  denen  die  Höhe  oder  Tiet'i'  des  Bodens  ireradezu 
als  Maliätab  für  die  Temperatur  im  Gestell  an- 

gesehen werden  konnte,  und  eine  Erhübung  des 
Kok-satzes  inbr  der  Windtemperatur  sogleich 
eiueu  EinliuÜ  übte.  Anderseits  verhält  sich  auch 

der  Boden  stetiger  und  bleibt  monatelang  in 

gleicher  Höhe  oder  Tiefe.  Die  Natur  der  An- 
sätze spielt  dabei  zweifellos  die  Hauptrolle. 

Kohlenstoffsteine  galten  bisher  als  zu- 
verlässiges HilNtiiisiel  gegen  das  Wachsen  des 

Bodens.  Geraile  in  Hinliück  auf  die  Mitteilung 
unter  ö.  muß  l»e/weifelt  werden,  dab  dieser 

Satz  in  vollem  Umfange  richtig  ist.  Es  kann 

ja  auch  nicht  gut  anders  sein.  Daß  ein  Kohlen- 
stofistcinboden  weniger  dazu  neigt,  Ansätze  zu 
erhalten,  ist  darin  begründet,  daß  Oestell  und 

Hodenstein  einer  viel  e-erin<reren  KiihliiiiL'  durch 
Wasser  bedürfen  und  diese  weist  auf  Wind- 
und  Sehlaekenformen  nnd  die  Stichlochumrahmung 

Itesclir.'lnkt  bleibt.  Wird  aber  st.lrkere  Wasser- 

küiüung  augewendet,  so  kommt  das  gute  Warme- 
leltnngsvermllgen  der  Kohlenstoffsteine  (dieses 

ist  zwSlfmal  so  groß  wie  bei  gewöhnlichen  feuer- 

festen Steinen*)  in  der  W'eiso  zur  Geltung,  daß 
flüssiges  EMsen  unten  auf  dem  Boden  schneller 
erstarrt  als  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen, 
so  daß  Kohlenstotfsteine  geradezu  das  Wachsen 

des  Bodens  begünstigen  können. 

Es  gibt  wohl  keinen  Baustoff,  der  Im  Boden- 
stein eines  Hochofens  den  zerstörenden  Einflüssen 

dauernd  widersteht.  Weun  viele  Hochofenleute 

einen  Bodenstein  aus  Koblenstoffirteinen  trotz  des 

höheren  Preises  bevorzugen,  so  geschieht  es  nicJit, 
weil  diese  Steine  unzerstörbar  sind,  sondern  weil 
sie  Im  Sinne  der  Mitteilung  unter  7.  In  bezug 
auf  Haltbarkeit  nach  .\nsicht  ihrer  Besteller 

immer  noch  besser  als  andere  Steine  sind.  Neuer- 
dings sind  an  mehreren  Orten  sogenannte  „deutsche 

Dinassteinc"  mit  gutem  Erfolge  verwendet.** 
Die  Zerstiirung  des  Bodensteins  er- 

folgt rein  mechanisch.  Sobald  eine  Fuge  besteht, 

dringt  das  Eisen  ein  und  wirkt  in  demselben 

Sinne  hebend,  wie  flüssiges  Eisen  in  einer  Guß- 

forra  auf  den  Oberkasten  und  die  Kerne. *** 
Am  besten  werden  sieh  solche  feuMfesten  Steine 

l)ewiihren.  lüe  eine  geringe  Volumenausdehnung 
erfahren  und  diese  dann  unverändert  für  alle 
Zeiten  beibehalten.   In  dieser  Welse  erkläre  Idi 

mir  das  gute  Verhalten  iler  oben  L-enannten  „lieut- 

schen  Diuassteiue".  Ist  nun  der  Bodeustein  ganz 
oder  teilweise  verschwunden,  so  i&Ut  slob  der 

Baum  mit  Ufisslgem  Bohelsen.   Was  wird  aber 

•  Nach  Ponreel:  ,8laM  und  Bisen*  1885  Nr.  t 

„Stabl  und  Eisen«  1906  .\r.  19  8.  1191. 
***  Vergl.  die  Aasfabrangen  des  Terfassers  ttber 

»Die  Biawkknig  ssntörander  ElnllilsM  auf  feaerfestes 

Mauerwerk  in  HOtlenbstrisbs« ;  ,8taU  und  Bisea'* 1908  Kr.  14  8. 888. 

Digitized  by 
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auH  diesem  tliiäsi^''en  Eisten,  das  uUjL'estnrt,  ohuc 
Hcwi'^'iinfr  zu  erfahren  nml  jrepjn  AUkülilurifrs- 
verluste  irut  tr*^!<cliützt,  oft  Köriier  von  l(i<)  t 

und  mehr  hUdct'r  Finden  Kntmischuni;;en  und 
Ausscheidiiniren  im  Sinne  der  Lüsunpstresetze 
statt  und.  wenn  sie  stattfinden,  tun  sie  es  in 

einem  solchen  rmfaufre.  daß  sich  die  ruterschiede 
in  der  chemischen  Ziisamniensetzuncr  der  Hoilensau 

Daliei  sind  Erscheiniinfren  eingetreten,  die  unsere 

bisherifren  Auschauungen  iiher  Grajihitausschei- 
dun{.'  vollstAndi|ir  über  den  Haufen  werfen.  Ich 

will  der  Versuchsbeschreibunp  und  der  Nennung' 
der  Erjrebnisse  hier  vorpreifen  durch  die  Iturze 

Mitteilunj.',  daß  sich  der  tre ringe  Kohlen- 
stoff geh  alt  der  Bodensau  nur  zum  Teil, 

und  der  geringe  IMiosp  borge  hall  gar 

J 

JiL 

AliliiUluii);  2.  Vorifiuelistiegclofeii. 

und  des  Hoheiseus  erklären  lassen,  namentlich 

in  bezug  auf  Kohlenstoff-  und  Phosidiorgehalt? 
Diese  Fragen  ließen  sich  nicht  auf  Grund 

des  vorhandenen  Forschungs-  und  Literatur- 
materials iieanlworten,  um  so  mehr  als  selbst 

bei  der  geschicktesten  Versuchsanordnung  für 

die  Vcrsuchsschmelzen  zwerifs  .*>tudiums  der  Ge- 

fügebest-andteile  die  Ergeimisse  nicht  ohne  wei- 
teres für  unsern  Kall  benutzt  werden  konnten, 

da  nur  immer  kleinere  Mengen  Koheisen  ge- 
Hchmolzeu  waren. 

Ich  enlsehliiß  mich  deshalb,  größere  Mengen 

Roheisen  ("21*  und  bO  kgt  im  Tiegel  einzusehnielzt-n 
und  im  Tiegelofen  selbst  den  Erstarrungsvorgang 

künstlich  in  weitgehender  Weise  zu  vers(;hlep|ien. 

nicht  aus  dem  Verhalten  flüssiger  Lo- 

sungen bei  langsamer  Temi>eratur Ver- 
minderung erklären  lassen.  Es  müssen 

also  noch  andere  Vorgilnge,  und  zwar  Kenn- 

vorgitnge.  im  Hochofen  zur  Erklärung  heran- 
gezogen werden,  wie  dies  auch  experimentell 

geschehen  ist.  Dagegen  haben  die  Se.hmelz- 
versuche  viillige  Klarheit  über  die  Graphitaus- 

scheidungen im  Hochofen  gegel>en  uud  auch  zur 

Erklärung  von  gewissen  L'mschl.'igen  in  der  Uoh- 
eisenbeschaffenheit  geführt,  die  namentlich  bei 

der  Erzeugung  von  (ließereiroheisen  ohne  greif- 
bare Veranlassung  eintreten. 

Der  Ticgelofen,  der  benutzt  wurde,  ist 

in  Abiiilduug  "J  dargestellt;   er  hat  mir  schon 
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maaobe  guten  DlemCe,  auch  für  üoterriehtnweoktt, 
geleistet  und  soll  et«  noch  fernerbiii  tna.  Er 

ist  eingebaut  in  ein  Probieriahoratorium,  dessen 

Essenanlage  nur  für  kleine  Muffel-  und  Wind- 
5fen  geschalfen  war,  und  dessen  Fufiboden  nicht 

Abbildung  3. 

OrepUtbUdanf  in  Spiegeleiaen  (Sobmelie  1). 

ohne  weitttras  die  Last  anfetinebnen  vennoehte. 

Das  letztere  ließ  sich  einfach  diin  h  Aiionlnunt' 
eines  Trigerrostes  mit  Biechbelag  umgelieo. 
Schwieriger  war  die  Ableitung  der  Feoergase. 
Es  mußte  ein  langes,  weites  Rauchrohr  in  eine 

zur  Zentralheizung  des  Gebäudes  geh5rige  Esse 
durch  ein  Laboratorium 

Mndurchgefiilirt  werden, 
dessen  Anfany  auf  der 

Abbildung  als  senkrech- 
ter R»hrkfirper  ersohelnt. 

Da  aber  die  Fenerraso, 

auch  ohne  Anwendung 
TOD  Saaerstoll,  oft  mit 

tiner  Terni)i'rat.ur  von 
1530*  aus  dem  Ofen  aus- 

treten, so  maß  filr  Kfih- 
lung  gesorjrt  werden.  Fs 

geschieht  dies  durch  Oeft- 
nen  einer  Klappe,  die  so 
viel  Luft  eintreten  laßt, 
dati  im  Rauchrohr  etwa 

31)0"  gemessen  werden. 
Da  der  Ofen  oAt  Oabllt» 

l>etrieben  wird,  so  verursacht  die  lialiei 

tretende  Zugverminderuug  keinen  Nachteil. 
I>er  Ofen  ermSgHeht  negellnhalte  bis  zu  1 00  kg 

Metall.  Er  kann  aucli  zum  St alilsrlinielzen  benutzt 

worden.  Die  Eiozeiheiteu  sind  aus  der  Abbil- 

dnng  ersiehtlieh.  Die  WlndsoftthruBg  erfolgt 
unter  tangentialem  Eintritt  der  Windstrahlen, 

um  eine  miiglicbst  voUstftndlge  Verbrennung  und 
eine  mügUdmt  gut»  Abgabe  der  Hitze  an  die 
Tlegdwlnde  durohzoflibren.  Der  Deckel  wird 

durch  Drehen  einet  Handrades  mit  IQIfo  dner 

SchraubenKpiudel  gelüftet  und  dann  durch  leichten 

Hand-  oder  FnUdmck  ausgeschwenkt. 
Auch  als  Gaserzeuger  Iflßt  sich  der  Ofen 

benutzen,  dann  natiirlii  li  ohne  Tiegel.  Es  kann 
auch  hii'rlu  i  der  Einfluü  der  Wlndmenire.  der 

Waaserdaupf-  und  Sauersloftzuführung.  der 
SebattbShe  festgestellt  werden. 

In  unserem  Falle  wurde  der  Tiegel  mit  Roh- 
eisenstückeu  und  einem  Gemisch  von  Pottasche 

und  gemahlenem  Olas  beseUckt  und  mit  Koks 

^T'-schmolzen.  Nachdem  der  <)fi>n  durch  zwei- 

maliges Aufgeben  von  Koks  in  volle  Hitzo  ge« 
kommen  war,  wurden  Braunkohlenbriketts  und 
bei  den  letzten  Schmelzen  auch  Retortengraphit 

aufgegeben,  noch  kurze  Zeit  geblasen  und  dann 
das  OebUse  abgestellt.  Nachdem  noch  knne 
Zeit  der  natürliche  Zug  der  Esse  gewirkt  hatte» 

wurden  alle  Oeffnungeo,  Wich  die  Deckelfuge, 
äorgfnltig  mit  Lehm  verschmiert.  Der  Ofen  blieb 

dann  mehrere  Tage  lang,  in  einem  Falle  sogar 

sieben  Tage  lang,  so  lieiß.  dal5  man  ihn  nur 
mit  Vorsicht  berühren  konnte.  Es  waren  dann 

immer  noch  glimmende  Braunkohlen»  und  Oraphit- 
StQcke  vorhanden.  Die  .\srlie  der  Braunkohlen- 

briketts spielte  die  sehr  wichtige  Rolle  eines 
schlechten  Wtrmeleiters.  Sie  schützte  vor  Wtrme- 

ausstrahliing,  und  die  geringe  durch  Abgabe  au 

die  Umgebung  verlorene  Wärmemenge  wurd(> 
zum  großen  Teile  durch  den  Wärmezugang 

infolge  des  Wciterglinnm  ns  der  Briketts  aus- 

geglieben.    So  wurde  der  Zweck,  die  Tempe- 

Abbildung  4.   äpiegeloiMn  mit  Orapbitbiidung  (ticJunelse  11^ 

auf- 

ratur  ganz  IanL''<am  sinken  zu  lassen,  erreicht. 

Auf  diese  Weise  gelang  es,  bei  einer  Eisen- 
gattnng  eine  starke  Graphitbildung  durch- 

zuführen, bei  der  sie  sonst  unbekannt  ist.  näm- 

lich bei  Spiegeleisen.*    Noch  mehr:  der 

•  DaB  68  inrijjlich  ii*t,  in  Eist-nnorti-ii  mit  3  "/o 
Mangan  bei  ",i  sili/ium  ili  n  irrriili  rcu  l'i'il  des 
(ii'Minitki)lil(:i!>ti(tls  ,iIh  (irapliit  au.H/.n»<ln'iiien ,  hat 

Waat  nacbgtjwiosuD  (vergi.  «Metallurgie'  1906  Ueft  22 
B.  769).  Anm.  der  JM. 
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Ormphit  wurde  masMiiliafk  ans^eRchieden,  Indem 

seine  Kristalle,  aus  der  flüssifjen  Schmelze  ab- 
gviondert,  diese  verließen,  sich  zum  Teil  zwischen 
Seblaeke  vod  Efeen  aUaiErertßn.  nun  Teil  anch 

erstere  durchdrangen,  so  liaii  sie  von  ihrer  Ober- 
fläche abjtjeHchüttelt  und  al'^'otiürstet  werden 

konnten.  Abbildung  3  und  4  lu!slüti^'en  dieses. 

Die  erstere  zeipt  $rrofie  Graphitkristalle  inner- 
halb eine.s  Eiseukönigs  von  ITi  k<r  (rewicht.  di'r 

durch  Umschmelzen  von  Spiegcleiscn  mit  11,7  o^o 

Mangan  erzielt  wurde.    Abbildung  4  zeigt  die 

Brnchflache  des  Eiaeokdaig};  der  Spifjreleisen- 
sciimelze  Nr.  1 1  (SO  kg)  aeben  der  abgehobenen 

SeUaoke  oad  eiaon  Becherglase  toII  Ch*apbit, 
der  ausschließlich  aus  der  Schlacke  stammt,  in 

der  Hauptsache  aus  den  an  der  Oberflache  sicht- 
baren Höhlungen.  Auch  große  (traphitkristalle 

kommen  innerlialb  des  Eisenkönigs  zur  Erscbei- 
niintr.  teils  eiiifrcschlossen  im  Ei.sen,  teils  als 
Auskleidung  einer  Druso.  (Schlatt  folgt.) 

„Franko  Waggon". 
Ein  befremdliches  Gerichtsuneil. 

Ein  westftliRchei  Hfittenwerk  hatte  Ton  einer 

schwedischen  Erzgrube  Erze  zu  empfangen, 

welche  ̂ franko  Waggon''  in  verschiedenen 
kontinentiden  SediAfen  seitens  der  Grube  zu 
liefern  waren.  Die  Reederei  der  schwedischen 

Grutte,  welche  die  Erze  fUr  diese  anbrachte, 
entlud  die  Erze  in  die  von  dem  Hüttenwerk 

zu  Sil  Ii»  ini-  n  Eisenbahnwrisrgons,  Uberlastete  da- 
bei aller  vulf;ich  die  Wajrpons  über  ihre  zu- 

lassige Tragfäbigkoitsgrenze  hinaus.  Die  liier- 
dttrch  verwirkten  Straf-  bezw.  Standgelder  zog 
das  Hüttenwerk  an  den  Krzfaktnren  ab.  und 

da  es  sich  nicht  für  verpflichtet  hielt,  über- 
lastete, also  nnordnungsmJlßig  beladen«  Waggons 

seinerseits  umzuladen,  verweigerte  es  die  An- 

nahme einer  Anzahl  Waggons,  deren  Ueber- 
lastnng  bahnamtlieh  festgestellt  war. 

Die  schwedische  Erzgeseilschaft  wollte  die 

Abzüge  bezw.  Zurückweisung  der  überlasteten 
Waggons  nicht  als  berechtigt  gelten  lassen. 

Sie  vertrat  den  Standpunkt,  daß  sie  mit  dem 

(Jeschilft  der  Beladung  der  Waggons  über- 

haupt nichts  zu  tun  gehabt  halM»,  daß  der  F^ni|>- 
fKnger  der  B  e  I  a  d  e  r  der  Waggons  im  Kechts- 
sinn  sei  und  daß  «  r  tlemzufnlge  sich  habe  um 

die  ordnungsmäßige  Beladung  der  Waggons 
kttmaem  mGssen. 

Das  Hüttenwerk  verfr.it  demgegenüber  die 

Auffassung,  daß  im  nordeuropflischen  Handels- 

verkehr die  Klausel  „Lieferung  fhuiko  Waggon* 
usancemälßiir  alL'cmein  dahin  verstanden  und  ire- 
handhabt  werde,  daß  der  Lieferant,  der  franko 

Waggon  verkauft  habe,  die  Ware  ordnungs« 
mftßig  im  Waggon  verladen  zu  liefern  und 
anzudienen  habe  derart,  daß  der  Waggon  nach 

den  bahnamtlichcn  Vorschriften  abrollfahig  sei. 

Diese  Meinungsverschiedenheit  iil>er  die  Aus- 

lefun-r  der  Lieferuntrsklausel  , franko  Waggon" 

führte  zu  einem  l'rozeß  der  (irube  gegen  das 
Hüttenwerk,  der  am  Hamburger  Landgericht, 

K  niitner  IV  für  Handelssachen,  anhangig  wurde 
und  sämtliche  Instanzen  durchlief. 

Das  Landgericht  zu  Hamburg  war  der  Mei- 

nung, daß  der  Ausdruck   „franko  Waggon' 

mangels  ansdrBcklieher  entgegenstehender  Ver* 
einl»arun^^en  nichts  anderes  bedeuten  könne,  als 
daß  die  (rrube  als  die  Lieferantin  verpflichtet 

sei,  die  Entladung  des  Erzes  aus  dem  See- 
dampfer in  die  Waggons  vorzunehmen,  daß  mit 

dieser  Tätigkeit  die  vertragliche  Aufgabe  der 
Grube  beendet  sei  und  daß  es  insbesondere 

Sache  des  Enpfftngers  sein  sollte,  seinersdts 
für  0  r  d  n  u  n  g  8  ni  .1  ß  i  i:  e  Reladuntr  der  Waggons 

Sorge  zu  tragen.  Domgem&ß  wurde  das  Uütten- 
w  rk  entqtrechend  dem  Klageantrag  der  Grube 
verurteilt. 

Das  Oberlandesgericht  zu  Hamburg  (L  Ziv.- 
Senat)  eehlofi  sieh  dieser  Auffasauag  an  und 

lehnte  sogar  die  Erhebung  de.s  von  dem  bekla^^ten 

Hüttenwerk  angebotenen  Beweises  durch  An- 
hSrung  von  Haodelssachverstandigen  —  Aber 
den  Sinn  und  die  Bedeutung  der  LioferUDgS* 

klausel  «franko  W  aggon"  —  ab. 
Das  Reichsgericht  hob  dieses  Urteil  auf. 

Aus  den  Gründen  des  Reichsgerichtserkenntnisses 

(II.  Ziv.-Senat  vom  8.  Dezember  190.').  II  IH.'i  05. 
abgedruckt  in  der  Holdheimscheu  Monatsschrift 
für  Handelsrecht  und  Bankwesen,  XV.  Jahrg., 

Heft  Nr.  2  S.  48)  sei  hier  folgendes  wieder- 

gegeben : «Das  BeruftiBgsgerieht  idmmt  an,  der  der 

KlflL'erin  obliegende  Seefransjiort  endige  mit  dem 
Verbringen  der  von  der  iüägerin  als  Verkäuferin 
zu  liefernden  Erze  in  die  von  der  Beklagten 
am  Erfülluiiirsort  gestellten  Waggons:  in  diesen 

Waggons  habe  die  Beklagte  die  Erze,  welche 
die  Klägerin  einlud,  abzunehmen  gehabt;  denn 
in  diesem  Augenblick  beginne  der  Landtransport, 

welcher  Sache  der  Beklagten  gewesen.  Diesen 

Sinn  gibt  das  Berufungsgericht  der  Vertrags- 
bestimmung, daß  der  Kaufpreis  der  Erze  «fkvnko 

Waggon**  zu  berechnen  ist.  Wenn  also  —  so 
schließt  nun  das  Berufungsgericht  —  die  Kläge- 

rin die  von  der  Beklagten  gestellten  Waggons 
überlastet,  also  ungehörig  beladen  habe  und 

durch  diese  Ungehürigkeit  Umladekosten  und 
Strafgelder  venaJaßt  worden  seien,  so  habe  die 

Klägerin  dafür  nicht  elnnmteben,  weil  die  Be- 
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klagte  ihre  Pflicht,  die  Erze  in  den  Wa^'gona 
abzunehmen  und  fol},'eweise  der  Klfljjrerin  den 
Zeitpunkt  genägender  Belastung  jedes  Waggons 

ansugeb«!!,  ▼arwdgert  habe.  Des  BerafoHge- 
{rerirht  entnimmt  den  von  ihm  unterstellt fii  Sinn 

der  Klausel  , franko  Waggon"  nicht  etwa  aus 
Irgendwelcher  eoiutigen  Verabreduog,  sondern 

aus  Erw.lpun^cn  allgomi'incr  Art  ütu  r  li.is  In- 

eiaamdergreifeu  von  See-  und  Laudtranaport. 
Dm  Bemfcngsgericht  verletzt  hier  den  Orond- 
aatz,  daß  Vertrage  HO  auszulege.n  sind,  wie  Treu 

und  Glauben  mit  Rücksicht  auf  die  V'erkehrsaitte 

und  Handelsg'ebrfluche  es  erfordern  157,  133 
des  B.  G.  B.,  S  346  des  H.  G.  B.).  Die  Beklagte 

hat  nilmlich  finini  fpststi-luTuirn  HriniiflsL'''^lir;incIi 

unter  Beweis  gestellt,  wonach  liurch  du'  ,i->aüko- 

Waggon- Klausel'  der  Verkaufer  zur  gehörigen 
Verliidung  der  Waggons  der  Kaufer  verbunden 

wird,  so  daß  dem  Käufer  die  fertig  und  gehörig 
verladenen  Waggons  in  abroUfUilgem  Znatande 

am  ErfüHnriL'^ort  angedient  werili'u  rniißtcn.  Aus 
diesem  Grunde  hat  die  Beklagte  ausweislich  der 
angezogenen  Korrespondenz  der  Anffordening  der 

Klägerin,  bei  der  Verladung  mitzuwirken,  eine 
ablehnende  Antwort  zuteil  werden  lassen.  In 

der  angezogenen  BemArngsbegründung  Ist  äeser 
Standpunkt  weiter  ausgeführt.  Ohne  Würdigung 

dieses  Beweisaaerbietens  vermochte  das  Be- 

rufungsgericht den  wahren  Willen  der  Vertrags- 

schlielicnden,  wie  derselbe  in  der  l'' 'I  n'titrn 
Klausel  zum  Ausdruck  kommen  sollte,  nicht  zu 

erforschen.' 
Der  Rechtsstreit  wurde  vom  Reichsgericht 

an  den  II.  Ziv.-Senat  des  Hamburger  Oberlandes- 
gericbts  zurückverwiesen. 

IMeser  Gerichtshof  ordnete  nun  die  AnhOrong 
von  SachverslAndigen  an.  Die  zuerst  ern.iiinten 

Sachverständigen  standen  sämtlich  in  nahen  ge- 
sehlftUehen  Besldrangen  zn  der  Beederet  der 
Grubengesellschaft.  Auf  den  Protest  der  Beklagten 

gegen  die  Vernehmung  dieser  Sachverständigen 
wurden  drei  andere  Sachverstandige  bestellt, 
aber  nur  Spediteure  und  zwar  nur  in  Hamburg 
ansässige.  Der  seitens  der  Beklagten  ufther 

begründete  Antrag,  daü  neben  den  Spediteuren 

auch  andere  sachverständige  Kaufleate,  vor  allem 
Bezieher  von  Massengütern,  vernommen  werden 
sollten,  wurde  zunächst  nicht  beaiOhtet.  Erst 
als  die  Qntaehtea  der  Spediteure,  die  in  voUnn 

Umfange  snungunsten  der  schwedischen  Erz- 
gesellsdiaft  bezw.  deren  Reederei  ausgefallen 

waren,  vorlagen,  beseUoß  das  Gerieht  die  Be- 
stellung weiterer  Sachverständiger,  .\iicli  deren 

Gutachten  fielen  durchaus  zuungunsten  der 
schwedischen  Gesellsehaft  aus,  und  damit  war 

der  Standpunkt  der  Beklagten  in  der  Streitfrage 

in  vollem  Umfange  gerechtfertigt. 
Die  Gutachten  der  Sachverständigen  mögen, 

da  ihr  Inhalt  für  die  Hnndelswelt  von  großem 

Interesse  ist,  hier  ebenfalls  wiedergegeben  sein: 

,1.  Sachverständiger:  Ich  habe  nur  Er- 

fahrung im  hamburgischen  Hand«-lsverkehr.  Hier 

hat  die  Vertragsabrede  , franko  Waggon"  die 
Bedeutung,  daß  der  Verkaufer  die  von  ihm  ver- 

kauft e  Ware  im  Waggon  verladen  aldiefern 

und  dem  Käufer  dafür  aufkommen  muß,  daß  der 

Waggon  ordnnngsmaBig  beladen  and  nicht 
iibfrlnsti  t  ist.  Der  Verkiliifer  oder  sein  ihn 

vertretender  Spediteur  hat  also  keineswegs  nur 
dafBr  zu  sorgen,  dafi  die  Ware  in  den  Waggon 

überhaupt  hineinkommt,  sondern  auch  dafür,  daß 

der  Waggon  ordnungsmäßig  mit  der  hinein- 
giesobatTten  Ware  beladen  nnd  seine  Belastungs- 

grenze dabei  nicht  überseliriitrn  wird.  Ob  an 

«lern  Orte,  wo  die  \VaL'u'<Mitii  lailnni.'  stattfindet, 
der  Käufer  oder  eiu  ihn  vertretender  Spediteur 
anwesend  ist.  ändert  an  dieser  Verpflichtung  des 

Verkäufers  nichts.  Der  Käufer  oder  sein  Sjie- 
diteur  hat  sich  um  die  Beladung  der  Waggons 

nicht  za  kUmmern,  sondern  darf  verlangen,  daß 

ihm  die  Ware  in  nicht  ül>erlastct<  ii.  ordnungs- 
mäßig bdadenm  Waggons  augedient  wird.  Ob 

der  Kiofer,  wenn  ihm  Qbertastete  Waggons  an- 
gedient werden,  deren  .\nnahnie  verweigern  darf, 

oder  ob  sein  Recht  darauf  beschränkt  ist,  die 

aus  der  üeberlastung,  Wiederabladung  und  Um- 
ladung der  Waggons  entstehenden  Kosten  vom 

Verkäufer  ersetzt  zu  verlangen,  dariitier  erlaube 
Ich  mir  kein  Urteil. 

1.  Sachverstandiger:  Ich  schließe  mich 
den  Krklnrungen  des  ersten  Sachverständigen 
durchaus  an.  Ob  der  Verkäufer  die  Ware  au 

ihrer  Produktionsstttte  in  Waggons  zu  verladen 

oder  diese  Verladung  in  einem  Seehafen  vorzu- 

nehmen hat,  wohin  er  die  W^are  erst  über  See 
befördern  mußte,  ist  —  wie  ich  hinzusetze  — 
el>enfalls  für  seine  Verjilliclitung,  die  Beladung 
der  Waggons  ordnungsmäßig  zu  besorgen,  ganz 

gleichgültig. 
lU  ide  Sachverständige  übereinstimmend: 

Die  PHicht  des  Verkäufers,  der  «franko  Wag- 

gon** verkaoft  hat,  kommt  nicht  dadurch  In 
Wetrfall.  daß  die  Waggons  vorn  Käufer  zu 

stellen  und  zu  expedieren  sind.  Das  pflegt  regel- 
mäßig, auch  ohne  besondere  Vereinbarung,  dem 

Käufer  obzuliegen.  Die  W^aggons  ordnungsmiißig 

zu  beladen,  bleibt  aber  immer  Sache  de.s  \'er- 
käufers.  Eine  Parallele  mit  der  Vertragsabrede 

«franko  Fluß-  oder  Kanalsehiff*  kann  nicht  ge^ 
zß^-i-n  werden.  Beim  Wa.sserverkehre  liegen  die 

Verhältnisse  für  den  \'erkäufer  als  Beladcr 
günstiger.  Da  nimmt  ihm  der  Schilfer  des 
Fluii^cliitTi  s  ilie  Sorge  für  die  ordnungsmäßige 

Verstauung  der  Ladung  ab  und  meldet  sich, 
wenn  er  genug  hat.  Das  erspart  dem  Verlctnfer 
Mühe  und  Kosten.  Al)er  das  kann  ihn  nicht 

l>erecbtigen,  zu  verlangen,  daß  ihm  auch  dann, 
wenn  er  auf  Gnind  der  Vertragsabrede  „franko 

Waggon'  liefern  muü.  die  Mühe  und  die  Kostsn 
erspart  bleiben,  die  sich  bei  der  Beladung  von 
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"Wnixgom  aus  den  »'isenbahnrtjchtlicliHn  Vor- 
schriften für  den  Heiader  ergeben.  Denn  im 

Vertratrsvorhflltnisse  zu  seinem  Kaufer  ist  er, 

der  Vt'rkilut'er,  solcheDfalls  'ler  Üelador  des 
Wair;rous.  fiuL'rlfi  oh  er  i's  auch  ih  r  Kiscnhuliii- 
vorvvaltuntr  gcgenül)er  sein  mag.  W  cuii  ein 
Verkäufer  die  HQhe,  die  mit  der  Wagponhcladung 
verhnnden  ist.  nicht  übertifhincn  will  und  die 

Ko.sten,  die  damit  bei  Ueberiastung  «ler  Waggons 
verbasdeo  setii  kSonen,  nteht  tragen  will«  so 

muü  er  sicli  das  vorher  ühorlegen  und  tdcht 

gfranko  Waggon"  verkaufen. 
2.  SaeliTeretandiger:  Ich  Mn  Qbemceugt, 

daß  die  von  uns  dargelegte  Biuicutunt.'  ih  r  Vcr- 

tragsabrede  ,£ranko  Waggon'  aucli  für  den  Han- 
delsverkehr außerltalb  Hamburg  und  speziell 

auch  für  A.  Oeltuutr  hat.  Aus  persönlicher  Er- 
fahrung kann  ich  das  allerdings  nicht  behaupten 

und  w*-\Ü  auch  nicht,  ob  man  sagen  darf,  das 
gilt  im  grsamtcn  nordeuropaiscln  n  Handelsver- 

kehr. Ich  habe  persiinlich  soli  lie  1  >iiti  ron/fn. 
wie  sie  liier  in  licdc  stehen,  mit  meinen  Kauft  rn 

niemals  gehabt.  Ich  bin  nämlich  nicht  nur 
Spediteur,  sondern  treüie  auch  Kigenhandtd 

mit  Salpeter.  Hatte  ich  Salpeter  nach  A.  ,franku 

WAfffgoTk"  verkauft,  und  wttrde  mein  dortiger 
Sju  lii'i  iir  einen  Waggon  überladen,  so  w  iirile 
ich  mich  ohne  jede  Weiterung  für  verpflichtet 

ansehen,  meinem  Kaufer  den  ihm  dadurch  ent> 
stnndenen  Schaden  zu  ersetzen.  Das  wSrdc  ich 

für  ganz  selbstverstttadUch  halten  und  gar  nicht 
auf  den  Gedanken  kommen,  daß  in  A.  etwas 
anderes  Rechtens  sein  könne. 

3.  Sachverständiger:  Ich  hin  Verlader 

von  Kohk-n  hier  in  Hamburg  uud  war  dies  in 
friiher*  n  Jahren  auch  in  SwineraOnde,  Stettin 
und  Kmden. 

Im  wesentlichen  schliefe  icli  mich  den  .\us- 

fOhrungen  der  bereits  vernommenen  Sachver- 

ständigen an.  Bei  Veikilufen  .franko  Waggon" 
ist  der  Verkäufer  für  die  richtige  Heladung 

der  Waggons  verantwortlich.  Dabei  ist  flelch- 
pültig.  ob  die  WarL'<'iis  \  nu  dnn  Kaufer  oder 

von  dem  Verkaufer  geMiellt  werden.  Im  all- 
gemeinen stellt  der  Verkllnfer  die  Waggons. 

Ich  habe  iiilutig  Kontrakte  mit  der  Staatsbahn, 
wo  diese  meine  Käuferin  von  Kohlen  die  AVaggons 

stellt;  aber  auch  in  diesen  Fällen  bin  ich  für 

die  Beladung  der  Wa^cons  verantwortli' Ii  timl 

habe  für  die  Konsequenzen  einer  falschen  Be- 
ladung aufzukommen,  obgleich  dies  in  meinen 

Kontrakten  mit  der  Staatsbahn  nicht  gesagt  ist. 

In  dem  vorliegenden  I"\ille  ist  ausdrücklieh  ver- 
einbart, daU  der  Käufer  im  Erfüllungshafen  die 

Waggons  zu  stellen  hat;  trotzdem  bat  infolge 

d<  r  Vertragshestiinmung  .franko  Wagiron"  der 
Vt^rkäufcr  für  Verseheu  in  der  Beladung  der 
Waggons  aufzukommen. 

\y\-  Verladung  di  r  Kohlen  in  die  Waggons 
geht  iu  der  folgenden  Weise  vor  sich.  Die 

Körbe  i  Kübel),  iu  denen  die  Kohlen  In  die 

Waggons  geschüttet  werden  sollen,  werden  probe- 
weise mit  Kohlen  gefüllt,  und  so  verwogen;  auf 

diesem  W^ege  wird  ein  Durchschnittsgewicht  er* 
miltelt.  Da  es  nun  gestattet  ist.  die  Waggons 

bis  zu  5  "  o  über  das  an  jedem  Waggon  ver- 
merkte Ladegewicht  zu  beladen,  so  ist  es  gar 

nicht  so  besonders  schwierig,  die  zulässige  Orenze 
einzuhalten. 

Die  Ansieht  der  Klägerin:  Well  der  Käufer 

seinerseits  im  Enijit'angsliatVn  liiirch  seinen  dorti- 
gen Vertreter  anwesend  gewesen  sei,  so  habt: 

Ihm  die  Sorge  dafBr  obgelegen,  daß  die  Waggons 
einerseits  nicht  überladen,  daß  aber  anderseits 

die  Tragfähigkeit  voll  ausgenutzt  werde,  und 
daß  der  Verkäufer  nichts  welter  zu  tun  gehabt 

habe,  als  die  Ware  in  die  Waggons  hineinzu- 

schütten, ist  unrichtig.  Ist  „franko  Waggon' 
verkauft,  so  hat  der  Käufer  dem  Verkaufer  in 

das  Verladungsgcschftft  gar  nicht  hineinzureden. 
4.  Sachverständiger:  Ich  schließe  mich 

dem  an.  Ich  mache  solche  Geschäfte  wie  das- 

jenige, um  das  es  sich  hier  handelt,  In  Holland 
und  in  Stettin.  Die  dortigen  Handelsusancen 
kenne  ich  nicht  genauer,  ich  würde  aber  ohne 

weiteres,  wenn  ich  „franko  Waggon*  verkauft 
hal)e.  die  Arbeit  und  die  Unkosfi  n  li-s  auf  das 

richtige  Gewicht  Bringens  eines  überlailenen 
Waggons  Qbernehmen.  Das  ist  schon  Dfter  bd 

mir  vorgfkommen.  und  nie  ist  mir  der  Gedanke 
gekommen,  dab  ich  das  nicht  tun  müsse.  Ich 
tue  das,  wie  gesagt,  ohne  weitere  Kenntnis 

bestimmter  Usancen  aus  meinem  Rechtsgefnbl 
heraus,  weil  ich  das  für  das  einzig  Richtige 
halte.  Ich  mache  dabei  auch  keinen  Unterschied, 

oll  ich  als  Verkäufer,  oder  ob  mein  Kaufer  die 

Waggons  zu  sti  lii  u  hat,  bald  ist  das  eine,  bald 

ist  das  andere  der  Fall.  Das  speziüsche  Gewicht 
von  Erzen  ist  sehr  verschieden.  Das  probeweise 
Verwieiren  der  gefüllten  Küliel  dient  natürlieii 

nur  dazu,  das  Verladungsgeschaft  zu  erleichtern, 
zu  vereinfachen  und  macht  nicht  die  Verwiegnng 

des  beladi  n«  n  Waggons  auf  der  Hahnwage  über- 

flüssig. Der  Umstand,  daU  —  zum  Zwecke  der 
Faktnrierung  —  in  Schweden  das  Gewicht  der 
Ware  festgestellt  worden  ist,  hat  mit  der  Frage, 
ob  der  Verkäufer  bei  dem  mit  der  Klausel 

.franko  Waggon"  erfolgten  Verkaufe  für  die 
richtige  Beladung  der  Waggons  veraatwortUob 
ist.  nichts  zu  tun. 

r>.  8ach\ erstiiudiger:  Ich  bin  derselben 
Meinung  und  möchte  nur  hervorhoben,  daß  bebn 
Verladen  von  Stückgütern  die  Sache  anders 

liegen  kann.  Wird  mir  z.  B.  ein  Fahrrad  zur 

Verladung  In  einen  bestimmten  Waggon  Uber- 

geben. HO  bin  i>-li  nicht  dafür  \  erantwnrtlieh. 
wenn  infolge  der  Verladung  des  Fahrrades  der 

Waggon  Bberladen  wird. 

Ist  .franko  Waggon"  verkauft,  so  bat  stets 

der  \'erkäufer  die  Verladung  vorzunehmen,  er 
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ist  diT  Beiader.    Wor  ilii-  Kustt'n  des  Tran— 

portea  za  tragen  bat,  Ut  dabei  ganz  gleichgültig." 
Trotz  des  Inhalts  dieser  Gutachten  wurde 

die  Beklagte  wiedimim  von  dem  i  tbiTlamips- 

gericbt  Hamburg:  dem  Klajroantra^.'  der  scliwe- 
discben  Grubcn^resellscliaft  t'nts|HTclu'nd  ivon 

alnein  gerin}ffäfrip<-iJ  Betrage  abgeselien»  ver» 
urteilt.  Die  (rrüride  iles  zweiten  olM-rlandes- 

gcrlchtlichen  Urteils  lauten  wörtlicii  also: 

„Durch  die  Diirl(>^uiii;<>n  der  in  dietior  InaUnz 
TorndiiinH'npn.  vnn  (icni  (»ttrirlite  unter  HprürkHicliti- 
jjung  iIlt  l]ii.'i'iiart  des  /ii  entBcheidenilen  Fallei»  bus- 
gewütiltcn  MiK  livL-rständip-n  Kauflcute,  zwei  S|ii'iii- 
tciireii  unil  dn  i  Kif;t>nliätidl<Tn.  widehf  »U  Inhaber 
groüer  ilaniliur:;er  Qe8cb3fte  mitti'ti  im  Widtbandel*» 
Terkehr  atobend,  nicht  nur  mit  den  Anrorderungott 
ud  dea  AaBobauungen  des  Verkehrs  im  allgemeinni 
vertraat  riad«  aoadera  iaabewMidere  auch  ia  der  Weiter- 
befSrderang  Ober  See  in  nordearopliMhen  Hlfea  an- 
gelcommcner  MasHcn^^ütiT  in  dan  Inland  die  j;eniii;Hndt' 
Erfahrung  besitzen,  hat  dnx  (ieridit  die  relnTzeiiirnntr 
gewonnen,  An&y  ganz  einerlei,  ob  untt-r  andiTrji  lut- 
aÜchliehen  VorauHiictzun^^cn  die  KlauHi>l  .frank<i 
Waggon"  andiTB  verstanden  werden  mülSte,  dieHe  Vit- 
tregiboütiinmung  in  dem  Torlie^enden  Falle  die  Be- 

deutung hat,  daß  der  VerkSufor  oder  sein  aa  dam 
fieahafea  iba  vertretender  Sueditaur  keiaaiweca  aar 
dafür  SD  sorgen  bat,  da6  die  Ware  in  den  Waggoa 
UI>orhaupt  hineinkommt,  sonders  anch  daffir,  daß  der 

'NVa>,;(^on  ordnunf^itmSßii;  mit  der  hinein i;efich äfften 
W'nri'  lii'ladcn.  iiihl  iliilJ  Tiin-  Hi'liiitini;,"'i:i'en/i-  niclil 
überHclirittcn  wird,  lliili  an  lii  iii  <  »rto,  wo  ilii'  NVaij^nn- 
bfladung  xtatttindet,  iler  Käiifi  r  iien»önli<di  oder  (wii? 
in  di-m  hier  zu  cnlsiheidt-nden  Fülle)  diirrh  einen  ihn 
vi'rtri'ti-nden  Sjtedituur  anwesend  int,  ändert  an  dieser 
Verpilichtnag  des  Verlülafera  niefate.  Auch  der  per- 
sOnlich  oder  durch  aetaen  Spediteur  ortsaaweaeade 
Klafer  bat  sieh  um  die  Beladung  der  Waggons  nloht 
SD  kOmmern,  sondern  darf  Terlan^fen,  dafi  ihm  die 
Ware  in  niclit  überlaHteten,  nrdniin;^i<inHUi;;  tndadeticn 
Waggon»  ant;edient  wird.  Oh  ilor  VcrkSufiT  die  W  are 
an  ihrer  ProduktiongHtüttr  in  Ii'-  Waijijonf.  7m  vor- 

laden oder  (wie  nach  di  in  \  i.  rlra;,'e  lier  Parteien 
Anlap'  A  die  KlH;,')'rini  ilii'Nr  Vcrladiin;;  in  einem 
Seehafen  Torannehmen  hat,  wohin  er  die  Ware  erot 
Ober  See  befSrdem  muBte,  ist  ebenfalla  ffir  seine  Ver- 
pdiebtang,  die  Beladung  der  Waggoas  ordaangamißig 
SU  tMSorgen,  gant  gleichgültig.  Diese  Verpflichtung 
de»  VerkÄufers  kommt  aurli  dadurch  nicht  in  Weg- 

fall, daß  die  Waggons  vom  Kiiufer  zu  stellen  nnd  zu 
expedieren  sind. 

Mit  einleuchtender  ItegrQndung,  auf  welche  unten 
zurOckzukommen  ist,  führen  die  SacbveritlHndigen  in 
allen  Punkten  abareinstininiend  aas,  daB  eine  andere 
AnffassuBg  der  Yertragsbestininiang  hier  praktisch 
zu  derartigen  UnzutrSglichkeiten  führen  w'Qrdo,  daß 
eine  »olche  AuHlegung  nach  den  beBondcren  l'inntänden 
tlcH  vorliegenden  Falle«  nicht  als  gewollt  ani^enomnicn 
werden  kann.  Paß  die  Heklagte  die  Vertragg- 

abrede .franko  WH;:giin''  von  Anfang  an  in  dam  von 
den  Sachverntändigen  dargelegten  8inne  vemtanden 
hat,  kann  nach  ihrem  Vorhalten  zu  der  Zeit,  aU  die 
Melnangararachiedenbeit  der  Parteien  auftrat,  nicht 
sweifelhaft  aein.  BeUle  die  Kllgeria  schon  bei 
dem  Abeclilasse  des  TertragcH  anderer  Auffaitttung 
gewesen  sein,  so  kann  dies  doch  zu  einer  andern 
Auslegung  der  Btreitigon  VorlragBUestininumg  nicht 
fahren.  Fx  muß  dahingeHtellt  bleilieii,  oli  ilie  Klägerin 
lirrecliligt  gcweKen  wiire.  aulMirunil  der  He^tiiniuuuirrii 
de»  «5  11^  1^'  i*-  den  Vortrag  AnInge  A  wegen  Irr- 

tums anzufechten.  Die  Klägerin  bat  dies  nicht  getan 
nad  will  es  aiebt  tua.  Wie  die  Beklagte  lUUt  auch 

*iie  an  dem  Vertrage  fent;  sie  Htreitet  mit  dem  (iegner 
über  die  Auslegunir  de!^^ell^en,  nie  will  alier.  wie  die 
Heklai^te,  an  dienen  Vertrag,  wie  iler^fillie  richtig 
auHZulegen  ist,  gebunden  sein.  .\ui*  diMi  Darlegungen 
der  SnchverstAndigen  ergilit  eich  nun,  daß  in  Er- 
niangelung  eines  besonderen  (hier  ftdilenden)  Vor- 
bebatieH  für  einen  jeden  iniidtten  des  Verkehrs  stebea« 
dea  Kaufmann  eine  andere  Aaffaasnng  der  Bedeutanf 

der  Vertragabeetlmmnng  „fraako  'Waggon",  als  die TOB  der  Belclagben  vertretene,  unter  lierückHiehtigung 
der  Iwsonderon  Umstflndo  dea  Falles  nicht  gerecht- 

fertigt ist,  ganz  einerlei  ob  die  Verladung  der  Ware 
aus  dem  SeeHcliilfe  in  liie  \Va:,'gon»  in  Mamburg,  in 
einem  andern  deiitHelien  Seehafen,  oder  in  einem 
außerdeutschen  nordeiiro|i«iheheii  Seohafeti  zu  erfolgen 
hatte  und  erfolgt  int.  Dabei  ist  hervorzuheben:  Der 
SacbTerstladige  Ublmaua  hat  erid&rt;  Er  sei  nicht 
nar  Spedttanr,  soaden  treibe  aneh  Einzelhandel  mit 
Halpeter.  Hfttte  er  Safaelar  aaeh  Amsterdam  .franko 
Waggon"  Terkauft,  und  vrllrde  sein  dortiger  Spediteur 
einen  \Vai,-i,'oii  ülierladen,  ko  würde  er  «ieli  uhiie  jede 
Wciteriiug  für  viT|>tlielitet  ansehen,  «einem  Käufer 
den  demhellieii  dmiun  h  i  iit-iainieiieii  Sehadeu  zu  or- 

Hetzon.  Das  wiirde  er  für  „ganz  HelhstverMtändlicb" 
halten  und  .gar  nicht  auf  den  (iedsnken  kommen*, 
<laß  in  Amsterdam  etwas  anderes  Hechtens  sein  kSnne. 
Der  SachTerstSndige  Ertel  bat  erklirt:  B«  einem 

Verkaufe  «franko  Waggon*  Obemebme  er  selbetver^ 
stindlieh  die  Arbeit  und  die  Kosten  des  auf  daa 
richtige  (lewicht  Kringens  eines  überladenen  Watrgoae. 
Das  sei  nchon  öfter«  bei  ihm  vorgekommen,  und  nie  sei 
ihm  der tiednnlv'-  ;,'ekiiinineii.  dab  erdas  nicht  tun  miinne; 
er  tue  das  ohne  weiten'  Kenntnis  heittimmter  fsaneen 
aus  seinem  Hochtsgefüble  lieruu»,  weil  er  da»  „für  das 

einzig  Kirhtige*  halte.  Die  «Ümtlichcn  übrigen  Sacb- 
Terständigen  haben  diesen  Ausfährnngon  zugestimmt. 

Di«  Klägerin  stellt  nan  abar  gar  nicht  in  Abrede, 
dal  eie  eich  der  streitigea  Vertragsbestimmuag  aaeh 

KaBgabe  deren  wirkli<-her,  durch  den  Verkehr  ent- 
wickelter und  in  demselben  anerkannter  Redeutung 

antorworfen  hat  und  unterAerfen  wollte.  N'urh  der 
Art  und  Weise,  wie  die  üntladunir  von  Masheiigutern, 
inHl)psiiiidere  auch  von  Krz,  auH  dem  .Seehi  hilVe  in  die 
|jHenl>alin wagen  zu  erfolgen  pflegt  und  wie  auch  iu 
dem  vorliegenden  Falle  diese  Entladung  erfolgt  ist,  er- 

gibt sieb,  dafi  die  Bedeatuag,  welche  die  Sacbver- 
stindigen  llbereiasthmnwid  der  etreitigen  Tertrags- 
beeämmnag  heilegen,  fir  dea  vorlieaenden  Fall  als 
die  eaefagemftBe  und  deshalb  auch  us  die  gewollte 
nii/.ii-^i'hen  i*!.    Moi  der  Knlladiiiii:  von  Slassengütern 

ttu«  einem  See-ihille  in  die  an  'iie  .Seite  des  Datn[>l'ers 
geliraciiten  N\  ag:.'ons  lieHi  liriiiikt  sicll  diT  Verkiiufer, 
der  „franko  Waggon"  verkauft  hat,  nicht  etwa  darauf, 
die  Ware  aus  dem  8eesebifTo  iu  die  Waggons  zu 
schütten  und  das  Weitere  dem  Kiufer  zu  überlassen. 
Der  Verkiafer  irt  vielmehr  in  solehen  Fftllen  von 

Anfang  aa  bestrebt,  jeden  Waggoa  so  zu  iMladeo, 
daB  einerseits  dessen  Tragfähigkeit  voll  ansgonntzt 
wird,  und  daß  anderseits  die  zulässige  ISelsHtungs- 
grenze  nicht  überschritten  wird.  Bevor  die  Ware  in 
den  hierzu  bestimmten  llohlgefälien  i  Kübeln,  Körbon, 
Backen)  aus  dem  .Seesehitlc  in  die  Waggons  geschafft 

wird,  ermittelt  zunächst  der  Verköul'er  das  Dureh- 
siliiiittHgewicht  einer  .\nzahl  dieser  mit  der  an- 
geiirarhton  Ware  gefüllten  Transportgefäße.  Daa 
Ladegewicht  eines  jeden  Waggons  ist  l>ekannt.  Die 
Leute  des  Yorklnfers  sehütton  nna  den  Inhalt  so 
vieler  mit  der  angebrachten  Ware  gefüllter  Kflbel 
(KSrbe,  Backen)  in  den  Wairgon  hinein,  bis  nach 
ihrer  llereehnunc  einer-iiw  ila»  I.adetrrwi.ht  des 
WaggotiH  voll  ftu-ii,'eiml/t,  ainlerseits  die  IJelastungs- 
irren/e  il..isillien,  wi-lilie  das  l.adegewiclit  um 
Übersteigt,  nicht  üi)er:i('|]ritten  ist.  Daß  auch  in  dem 
vorliegenden  Falle  so  verfahren  werden  sollte  und  so 
Terfahreu  ist,  stobt  auf  Orund  der  Erklärungen  fest, 
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welch«'  die  Kläijerin  in  dem  letzten  Verhandlunfjs- 
termini'  fthtrek^eben  hat.  Wie  der  Inhalt  do*  Ton  dorn 
Anwälte  (lor  KlSu'i'rin  vorli'ucnni  Schrriln-n«  des 
Lammi  ra  vom  9.  Mai  1^03  akt.  HO  zeigt,  bat  diuHvr 
Aii^'i-ntcllte  d«a  S|it'diteurt  der  Kllgerin  snaiebet  das 
DurcbHcbnittsgewicbt  mehrerer  mit  der  engebraehten 
Ware  gofüllter  itäcke  feetgeetellt  and  sodann  die 

mit  Bn  gefUUten  Bieke  M  oft  in  den  Waggon  enfe- 
leerl,  bis  nach  soioer  Bereehnong  deseen  ihm  be* 
kannte«  Ladpjjowii-ht  erreicht  war.  Dies  in  AmHler- 
dam  von  dem  Vi-rtreter  der  Klägerin  beobachtete 
Verfahren  beweint,  dali  auch  dicMcr  niclii  etwa  an- 
f^enommon  hat,  dait  Erz  braucbi'  von  der  Klägerin 
einfach  in  die  Waggoiif»  him'in^jcscbiittct,  und  da« 
Weitere  dttrfo  dem  >S|iediteur  der  Beklagten  ül»er- 
lasaen  werden. 

Wie  die  Sacbverstindigen  dargelegt  haben,  dient 
nnn  die  Feststellnng  dee  Dnrehsehnittogewiehtee  der 
(gefällten  Bicice  (Kfibel,  Körbel  nur  dazu,  das  Be- 
adungHgeschaft  zu  erleichtern,  diene  Feststolluiig 
mnclit  aber  iii'  lit  ftwa  die  Verwicijung  det>  beladenen 
Waggon.H  iilii  rllu-j-if;.  Stallte  nirb  bei  dicHcr,  einen 
notwendigen  Teil  ib-r.  lieladunghgcnciiiific«  bildenden 

Ycrwiegung  eine  l'eiierlai«tuag  de»  Waggon»  beniuH, 
so  war  CH  nunmehr  Sache  der  Kligierhl,  dem  die  üe- 
kUgte  bei  der  Beladung  der  Waggons  gar  nicht  bin- 
einzareden  hatte,  den  Waggon  anf  daa  xnlieslga  Oe> 
wicht  zu  bringen.  Die  KUgerio  bat  sich  grundlos 
geweigert,  diese  nach  der  richtigen  Auslegung  des 
Verlrage»  Anlai;c  A  »ie  treffende  Vertrai^spHicht  /u 
erfüllen.  Der  Kinwand  der  Klii^cerin,  die  Vrrw  ieijiing 
der  beladenen  Wai;i,'iinH  hatte  ihr  Spediteur  aar  iii<  ht 
vornehmen  können,  weil  die  Wag;,'<inN  nicht  dieHeni, 
Hondern  dem  Amsterdamer  Vertreter  der  Heklagten 
von  der  Babnverwaltung  gestellt  seien,  ixt  unzn- 
trelTend.  Wie  die  verlesene  Korrespondenz  zeigt,  bat 
der  Vertreter  der  Beklagten  stet«  von  dem  Spediteur 
der  Kllgerin  Terlangt,  dieser  solle  das  Yerwiogen 
der  beladenen  Waggons  veranlaHHen  ;  der  Vertreter 
der  Beklagten  würde  bImo,  wenn  hierzu  seine  Zustim- 

mung d<'r  Halinverwaitun;:  ge:;enüber  nötig  gewesen 
wäre,  die-'e  iiii-taniluluH  erteilt  halten.  Der  Spediteur 
der  Klägerin  liut  »ich  auch  nie  auf  da«  Kehlen  eim  r 
soleben  ZuHtimmung  berufen,  und  die  Klägerin  hat 
daM  praktisch  gar  nicht  durchzufahrende  Verlangen 
geHtellt,  der  Vertreter  der  Beklagten  solle  den  Ar» 
beiter  des  Speditenra  der  KUKMflB  ninralMB,  waan  der 
oinzeloe  WaggoB  g«iil(0B4  bdadaa  ael. 

Dardi  iiir  vertragtwidrigee  Verhalten  hat  sieh 
die  KlAgerin  der  Beklagten  ̂ -cirenfilier  -r  hriilenersatz- 
pfllchtig  gemacht.  Sim  hat  der  Ui  klau'ti  ii  'liejenigen 
H'.S'j  *  /M  ver;;üti  ii,  w eiche  unntreiti;^  von  diewer  auf- 

gewendet worden  Hind  und  aufgewend<t  werden 
muUten.  um  drei  mit  Kr/  aus  di-in  nampIVr  „Ha- 

raldHwang"  Qberlaslote  Waggons,  weiche  die  Be- 
klagte abgonommon  hat,  in  abrollfiblgeii  Zaetaad  m 

bringen. 
Die  Bokiagte  bat  sich  geweigert,  die  Ton  dem 

Amsterdamer  Vertreter  der  Kllgerin  auf  »ieben  von 
dem  Vertreter  der  Beklagten  geHtellte  Waggons  au^ 
dein  I>iiiiipfer  „Manningham"  geladi'ne  1  H  245  kg 
Kr/  abzunehmen  und  den  Kaufpreis  diener  Ware  zu 
bezahlen,  weil  lUcse  Waggons  überla->tet  waren  und 
die  Klägerin  sich  weigerte,  dieHclben  auf  das  zu- 
llssige  Qewieht  lu  bringen.  Die  Kllgerin  hat  die 
Waggons  wieder  entladen  und  die  nnstreitlg  Ter- 
tragHmiftigo  Ware  in  Amnterdam  »  Lager  bringen 
lassen. 

Die  Fordorang  der  Kligerin  nnf  den  Kauf]ircis 
dieser  Ware  ist  bev'rilndet.  AUerdin;:-!  hnt  dit-  Ab- 
linliitieptlieht  den  K.iuf.  rh  und  d'  iMeiittpri  <  liend  auch 
-  Uli'  \  .  rjittii  litiing  /.iir  /.ibliiti;:  di  -  ven  inlnirten 
Kaufprei-fB  d/is  An;;iliMt  vertrnirHiiuUiiger  Ware 
tieitens  des  Verkäuli  rn  zur  \  .irauisetzting.  Das  An- 

gebot der  KUgerin  bezAgliob  der  in  die  sieben  von 

der  Beklagten  refüsierien  WnircoiiH  verladenen  Ware 
war  nun  insofern  vertnit's«  idrii;,  als  dii-se  Waggons 
Üborlii-t' t  wiin  n,  Miihri'in!  ilis'  Klii^erin,  »ie  obeD 
ausgeführt  ist,  der  Beklagten  die  Wnre  in  ordnungs- 
mättig  beladenen  Waggons  zu  liefern  hatte.  Aber 
ein  den  Vertragsbestimmungen  nicht  in  jeder  Be- 
ziehnng  entsprechendes  Angebot  der  gekauften, 
fehlerfreien  Ware  darf  der  Käufer  dann  nicht 
ablehnen,  wenn  nach  den  Orundeltsen 
Ton  Treu  und  Glauben  und  der  Verkobrs- 
s  i  1 1  e  ihm  z  a  g  e  m  u  t o  t  werden  kann,  dorn  in 
dem  V  e  r  t  r  a  g  8  a  n  g '' b  11 1  !•  den  Verkftufert 
liegenden  Mangel  auf  Konten  iIch  Verkäufer» 
selbst  abzubelfeu.  Da*  uiir  hier  der  Fall.  Für 
die  in  Amsterdam  durch  einen  Spediteur  vertretene 

KJügerin  wor  es  nicht  mit  besonderen  ."stb«  icrig- koiten  oder  mit  im  Verhftltniase  au  dem  Werte  dse 

Vertragsgegonatandes  irgoadwla  «rbobllelMa  Koetea 
verknOpft,  die  flborlasteten  sieben  Waggons  in  kniMr 
Zeit  auf  dos  zulAasig«  (Icwicht  bringen  zu  lassen. 
Kine  derartige  leichte  Miihe  kann  vermöge  der  An- 

forderungen der  Verkehrhtreue  dem  Käufer,  wenn 
dt-rselbe,  wie  lin  r,  iliiiiin  h  i  ineii  größeren  Schaden 
Ton  «einem  ViTtrag^gegner  abwendet,  jedenfalls  dann 
zugemutet  werden,  wenn  sich  der  KAufer,  wie  in 
dem  vorliegenden  Falle,  für  die  ihm  erwachsen- 

den Kosten  doreh  einen  entsproehenden  Abzug  von 
der  Kanfpreiafordomng  des  Oegneiv  sofort  beaahlt 
raachen  kann. 

Durfte  demnach  die  BoUagt»  die  Abnahme  der 

W^are  nicht  verweigern,  so  war  aaeb  snr  Berich- 
tigung des  unstreitig  S2 10,38  »4!  betngaadoD  Kanf- 

preise»  verptlichtet. 
Unstreitig  ist  ferner  die  Beklagte  auf  den  Kauf- 

preis von  ihr  empfangener  Ware  den  Betrag  von 
H7,ö6  Jt  der  KlAgerin  schuldig  geblieben.  Zur  Zab- 
long  dieser  2297,94  aebet  Zinsen  hat  daa  Land- 

gericht die  Beklagte  venirtellt  Die  Beklagte  hatte 
aber  nach  der  Klageerhebang  der  Klägerin  8,42  Jl 
nebst  Zinsen  bezahlt,  und  ihre  Uegenforderung  von 

8"..'i6  .*  ist,  wie  oben  dargelegt  ist,  begrQnd.  i.  Zu 
dem  Betrage  von  9'>.3H.t  mt  mithin  die  Berufung 
der  Beklagten  begründet,  im  übrigen  ist  dieselbe  zu- 

rückzuweisen, l'ntor  Aufhebung  der  Kostenentscliei- 
dnng  des  Landgerichts  sind  die  Kosten  d<-8  Kecht^- 
Streit-«  gcmiili     92  Z.  I'.  O.  verliiiltniMiniiÜig  /.v  teilen.' 

Dieses  Urteil  enjcheiut  —  und  darin  stiiunien 

tehr  hervorragende  Jorittea  ailt  «n*  ibereiii  — 
liöilist  befrenidUch.  Nach  i\vn  nründpti  iIcs 

reichH^erichtlicben  Urteils  uud  dcu  (iutacbten 

der  Säehvemtflndigen  erwartet  Jeder  die  Ab« 

Weisung  der  Klngerln.  Statt  ilr^si-n  ̂ rclangt  <!as 
Oberlniidesgericht  zu  einer  Verurteilung  der  lie- 
Itla^rten  nod  begründet  die  Verarteilong  kors 

damit,  daß  der  Beklagten  nach  den  Gruml- 
sfttzen  von  Treu  und  Glauben  und  der 

Verkehrssitte  zugemutet  werden  mUHse,  tlie 

ordnungsmäßige  Heiadung  selbst  —  aller- 
dings auf  Kdsfeii  (irr  Klriirerin  -  atisziiführeti. 

Wie  dieser  .S.Uz  mit  dem  Inhalt  der  Gutachten 

der  Sachverständigen  In  Einklang  zu  bringen 
Ist.  ist  wohl  schwer  verstHndlich.  Dabei  ist 

Qiuht  ubne  Interesse,  daß  das  erste  Urteil  des 

Oberlandesgeriebts  Hamborg  vom  Betebsgeriebt 
deshalb  ;uiti:.Ii()lien  war.  weil  nach  dein  wohl- 

begrüodeten  reichsgerichtlichen  Urteil  das  He- 
rufungsgerieht  bei  Auslegung:  der  «franlco* Waggon- 
Klausel-  den  Grundsatz,  dali  Vortrage  80  aus- 

zulegen sind,  wie  Treu  und  Glauben  mit  Rfick- 
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lieht  auf  die  Verkeil rssitte  und  H<an(l«'ls<re>iriiiK-lie 

«k  erfordern,  verletzt  hat.  Nun  zieht  das  Be- 
rafungMgitricht  die  GniodsBtze  von  Treu  und 
Glauben  und  der  Verkehrssitte  heran,  aber  ia 

entgegengesetztem  Sinne,  d.  b.  gegtm  die  Be- 
Idagte.  Die  Verletzung  der  (irundsstze  von 

Treu  und  (flaubon  will  das  OlH'riandesjrcricht 
auf  Seiten  des  Hüttenwerks  darin  erblicken,  daß 

dieses  dio  uuonlnuug.siuiUiig  beladeoen  Waggons 
nieht  abgenommen  hätte,  obwohl  es  fltr  das 

Hüttenwerk,  für  rias  am  Empfan^'shafeii  eine 
Speditionsfirma  die  Wagengestellung  besorgte, 

eine  ,  leichte  MQlie*  gewesen  sei,  selber  die  llber^ 
lastctcji  Wajtrfron-;  ruif  das  riclitifre  (iewicht  zu 
bringen,  also  umzuladen,  zu  verwiegen  usw. 
Diese  Begründung  findet  aber  in  den  tatsächlichen 

VerhaltniHsen  keinerlei  Stütze;  denn  in  Wirk- 
lichkeit hat  die  Beklagte  weder  Leute,  noch 

Einrichtungen,  noch  Gerätschaften  an  den  in 

Frage  kommenden  Hafenpifltzen.  Die  Reklagte 
hiltte  also  in  Erwartung  etwaigen  Verschuldens 

der  für  die  (irubengesellsciiaft  tätigen  Kcederei 

bd  der  Wagenbehtdong  besondere  Ablcommen  über 

die  Ausführung  der  rmladung  mit  ortsansässigen 
Firmen  treffen  müssen.  Daß  die^;  keinem  Abnehmer 

zugemutet  werden  kann,  liegt  auf  der  Hand. 
Ware  aber  tatsächlich  die  UmUdWBg  «fW.  fllr 

die  I^eklagto  ,ein  leichtes"  gewesen,  welch 
außerordentlich  geringe  Mühe  müßte  dann  die 
richtige  Beladung  flir  den  Spediteur  der  Klägerin 
gewesen  sein,  der  ortsansässig  und  mit  den 
niitigeu  Arbeitskräften  und  Eiurichtungeu  bestens 
venwhMi  istl 

Eine  Revision  gegen  dlosci  Urteil  an  das 

Reichsgericht  war  nicht  mehr  mOglich,  da  infolge 
der  incwisehen  dnreb  die  Jüngste  Novelle  zur 
Ziv)l|iroze(iordnuni:  eingeführten  Erhöhung  der 
Bescliwerdesunune  auf  2500  das  Streitobtjekt 
diese  Besehwevdesnmme  nicht  mehr  erreichte. 

Somit  muß  das  Urteil  nunmehr  als  sumnium  jus 

hingenommen  werden.  Nach  Lage  der  tatsäch- 
lichen Verhältnisse  wäre  es  daher  nur  erwünscht, 

wenn  das  Reichsgericht  In  einem  gletchgelagerten 
Prozeß  mit  höherer  Revisionssumme  noch  einmal 

in  die  Lage  käme,  Recht  zu  sprechen. 
Die  AdUfAm. 

(PSr  dto 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 

AfSlHl  Ibwirtam 

Zur  Frage  der  Reinigung  von  Roh-  und  PluOeisen  mittels  Chlor  und 

Chlorverbindungen. 

In  Weddiugs  EisenhUttonkun<ie,  1.  Aufl. 

a  Bd.,  8.  281  fr.  und  S.  45ß  sind  zahlroiche  Vor- 
scbliiire  und  Vorstudie  erwähnt,  die  die  Heitiigung 
du.s  Rull-  und  KluUeisens  von  üehüdlieiiuu  Ele- 

menten mittels  Chlor  und  dilorrerbindtingen  cum 
Zweck  haben.  Die  <I«)rt  ansrhiietSondn  Kritik 

dieeer  Vorsülüäge  ist  duruhuufi  abHiilig,  teils 

wegen  der  angebliohen  Unwirlcsamlteit  in  ehe- 
mischer  Hinsicht,  teils  wegen  der  groCon  Flüchtig- 
iLoit  der  vorgesohlageuen  Subetaozea.  Ich  halte 
es  aber  für  ratdit  indiisoheinliob,  dafl  mit  Ghior 

oder  Chlondsn  räne  sehr  weitgehende  Reinigung 

dos  Eisens  zu  erreichen  ist,  und  zwar  i>hno  daß 
die  Ausfuhrung  durch  zu  hohe  Ko.stou  vorliindert 
Würde. 

Da  die  Verwendung  von  Clilor  in  olomontiirem 

Zustand,  abgesehen  von  den  Küsten,  nicht  tun- 
lioh  ist  und  Chlor  bei  dem  Eintritt  in  flOMiges 
Kisen  sifli  mit  diosniii  sofort  zu  Eisonchlorilr 

vereiuigou  wUrde,  so  ist  der  Verwendung  der 

Chloride  des  Bisens,  PeClf  mit  55.9*/«Ci,  FetCU 
mit  ßT)/)  «/o  CI,  der  Vomig  zu  geben.  Nach 

Wedding*  bat  num  KoohsaLc,  (Jbloramnionium, 
Chlormsgnesiuni,  ChlorIcalBinm,  Abraumsalze  mit 
dem  Wiudstruni  in  die  Uirno  geldaseu.  Daft 
diese  Substanzen  hierdurch  keine  Verminderung 

des  Schwefel-,  Phosphor-  oder  ArsoDgeliultoe  im 

Eisen  herbeifUbren  würden,  war  von  vuruberuiu 
so  ziomlieli  sicher.  Im  Puddelofen  sind  auob 

Versuche  mit  Kisi>tifblnrici  und  -chlorUr,  allein 

und  mit  anderen  Substanzen  gemischt,  vorge- 
nommen worden,  olmo  die  gewünschten  Re- 

sultate zu  gehen.  Die  von  Wedding  imgegobenen 

(irllndo  fUr  deu  Mißerfolg  sind  offenbar  richtig: 
die  grolle  FlOohtigkeit  der  meisten  Chloride  und 
die  Scliwiorigkeit,  sie  mit  allen  Teilen  de.s  Eisens 

in  hinreichende  Berührung  zu  bringen.  Demnach 
wird  die  ohemisehe  Einwirkung  gewisser  Chloride 

auf  die  das  I'isen  verunreinigenden  Elemente 
durchaus  nicht  bestritten,  sondern  es  wird  nur 

die  Möglichkeit  ihrer  Anwendung  im  Betrieb  be- 

xwoifoit. 
Von  den  Patenten,  dio  zweck«  Reinigimg 

von  Eisen  unter  Mitwirkung  von  i;hlorverbiu- 
dungen  genommen  worden  sind,  mdgen  swei  eiv 

wiilint  werden.  Hunt  er  (D.  R.  P.  7SS51*)  er- 
läutert  sein  Verfahren  <lurch  die  Kurmein 

Ca(()Cl)t -f  2  HCl  =  CaCl,  -f  2  HCIO 

dann  2  HCIO  =  H,0 -f  t  b 0 

endUoh  HtO-|-CbO  =  2  HCl  +  2  O. 

Das  wiriuame  Agens,  sofern  ilberhaupt  eine 
Wirkung  eintreten  sollte^  ist  also  hier  der  frei- 

werdende Sauerstoff. 

•  A.  g.  0. 
XLU.af 

*  ̂ tabl  und  Eisen«  18Ü5  Nr.  6  S.  262. 
t 
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0»>niäl'.  I).  i;.  P.  Ii2  14<>*  soll  »\v\\  Clilorkalziuin 
durdi  Natriiiiu  boi  .Viiwohouheil  von  freiom  Kiük 

■o  umsdtMn,  daß  8idi  Chlornatriutn,  Kal/.iutn  und 

('lilor  ltilil(>n.  Dies  kann  iinmüglich  riclitii:  suit), 
Bcliuu  wüil  KiUziuiii  nobeu  freiem  Clilor  lüoitt 

bestehen  kano.  Der  Voi|^g  ist  jedenfalls  viel- 

mehr der,  ilaß  sich  ( "hliiriKil  rium  und  Kai/.iiiin 
bilden  ohne  Entbleüung  von  freiom  Chlor.  Hier- 

bei mufl  aber  nach  Ottos  Lehrbnoh  der  Chemie, 

bearbeitet  von  Michaelis,  ein  >s'r<>l'.or  rotiersthuß 

von  Natrium  gegeben  werden.  Du»  i'rinzip  der 
EntMcliwoflung  wird  bei  diesem  YerfUiren  das 

gleiche  sein  wie  l>oi  dem  San iter- Verfahren. 
C  hlor  tritt  auch  hei  diesem  nicht  in  chemische 

Aktion,  wie  uuk  den  in  ,Stahl  und  Kisen*  IHII^J 
Nr.  4  S.  167  und  I»M  Nr.  8  S.  386  und  355  ver- 

6ifenllichten  Arbeiten  hervorgeht. 
Eisenchlorid  und  -ehlorUr  würde  man  in 

Sodafabriken  aus  Eisenoxyd  und  Eisenkarbonat 

mit  Hilfe  von  Salzsäureclüniprcn  >clir  liilliir  her- 
stellen künneu,  uuuh  niittuL>  Chiormugnesium 

oder  auf  andere  Art.  Verwendet  man  Kisen- 

chl<>ri<l,  KU  wird  si<-li  dieses  beim  Kontakt  mit 
flUsHigem  Eisen  in  KisenohlorUr  umsetzten,  welches 

auf  den  im  Eisen  entbaltraen  Schwefel,  Phos- 

phor, Arsen  (Antimon)  nach  folgenden  Formeln 
wirken  soll : 

Fe(K-|-2S  =  Fe  +  S,(h 

:\  Fo("l.  +  2  P  =  3  Fe  -f  2  PCL 

;»  Fel'h  +  2  As  -  .{  Fe  +  2  A«(  U 

Mögli(!h  wäre  auch,  daß  sich  Doppelverbin- 
dungen  mit  Kisenc^hlnrdr  l  iMi  ii. 

nio  ijrcitlo  l'lUchl  iirki'it  ili-s  l']isciichl<>rUrs. 

»eine  (iii»>l'orm  bei  der  Temperatur  von  tlUssigem 
Eisen,  ist  fDr  seine  Anwendung  ebensowmig  «in 
I liinliTtii'^,  wie  «Ii«'  (liisfonn  «los  Simorstoffc  für 

den  Hossemorprozeii.  l  'reilich  muU  für  eine  innige 
Bertthmng  mit  dem  Eisen  gesorgt  werden,  die 

nur  dadurch  /u  orreichen  ist,  ilal!  das  Kisen- 
ohlorUr in  Ulaüoii  das  tlUiwigo  Kisen  paMiierl. 

Die  Oberfläche  der  mehr  oder  weniger  kugel- 
r<iniii^t<n  BliLson  ist  das  Hüssigo  Kison,  ilir  Iidialt 
du.s  bei  reifende  durch  ilaM  Kisen  pafwioronde  Uhü. 
•le  kleiner  dieise  Blusen  »ind,  desto  l>es>*or  fUr  die 

Wirkung,  die  umgekehrt  pro|iortiimal  deren 
Dnrchtne-isor  i-t.  w  .'il  .las  Verhältnis  <i(>r  ( »hcr- 

lliiciie  zum  Inhalt  v<in  Kugeln  sich  umgekehrt 
proportional  dem  Kugeldurobmesser  ändert.  Ist 

di«'s(>s  Wrhältnis  bei  oinor  Kugel  von»  Diirch- 

mosser  2  beihpiulKweitse  '.i,  cto  ibt  dtuisolbo  bei  einer 
Kugel  vom  Durohmesser  20  nur  0^  Beim  Bee- 
semem  spielt  dieses  Verhältnis  keine  groDe  Rolle, 

•  «Stahl  und  Eisen«  1807,  Nr.  13  S.  647. 

weil  der  SauerstofT  vom  Eisen  begierig  aufge- 

nouunen  wird,  weil  Sauerstolf  bezw.  Fisenoxydul 

im  Eisen  lOslich  ist.  Wäre  dien  nicht  der  Fall, 
so  würde  die  Möglichkeit  der  Ausführung  do« 

Bessenierprozesseii  sehr  in  Frage  goHtellt  sein. 
Das  Bisenbad  selbst  dient  als  Transportmittel 
lies  Säuerst iifTs,  der  niif  diese  Weise  zu  den  zu 

oxyilierendon  Klomenton  gelangt.  iSonst  wUrde 
sich  in  jeder  Luftblase  nur  an  deren  Oberfläche 
in  dünner  Schicht  Püsenoxydoxydul  bilden  und 

ein  groUer  Teil  des  durch  das  Eisen  geblasenen 
Sauerstoffes  dieses  unbenutife  verlassen.  Ob 

ElisenchlorUr  in  HUssigem  Smd  lUslieh  ist,  ist 
mir  nicht  bekannt.  Wenn  man  es  dorn  (iobläso- 

wind  beimischt,  so  wird  »ich  jedenfalls  eine  Eison- 
chlorRauoTstoirvorbindung  bttdeo,  die  Im  Eisen 

vielleicht  li'isli<  h  ist. 
Die  üben  durch  hypothetitiche  Formeln  dar- 

gestellten Vorgänge,  deren  Unrichtigkeit  aoviel 

mir  bekannt,  ni<  ):t  iMnvii'seii  i^t.  wllnlen,  wenn 
sie  wirklich  tttaltliudeii,  von  grolior  liedeutUDg 

werden  kOnnen,  wie  die  obigen  Gleiohungen 
ohne  weiteres  zeigen.  Diesbezügliche  Versuche 

wUrden  ohne  Soliwierigkeit  in  der  Weise  ge- 
macht werden  kOnnen,  dafi  durch  ein  feuerfestes 

Kohr  atuf  den  Bodeo  eines  mit  fiüKKigem  Eisen 
bekannter  Zusammensetzung  gefüllten  Tiegels 

(Jhlorgaü  und  Mischungen  von  Chlor  mit  atmo- 
sphärischer Luft  und  eventuell  auoh  anderen  bei 

der  Temperatur  dos  ilüssigon  Hiseus  gasfürmigen 

Substanzen  eingeleit<el  worden.* 
Garruoha  (Spanion).  TdAgHibtr, 

•  Wir  glauben,  daß  die  obigen  Ausführungen 
erheblichen  Bedenken  begegnen  werden,  weil 
dieselben  auf  einer  reinen  Vermutung  beruhen. 
Es  wird  sicli  w  nlil  auch  kaum  ein  technischer 

oder  linanziellor  Vorteil  bei  der  Anwendung  von 
Chlor  tmd  Chloriden  für  die  EiaenrafSnation  nach- 

weisen lassen. 

Der  liaffinationäprozoU  ist  ein  Oxydalions- 
vorgang  und  das  billigste  Oxydationsmittel  ist 

der  Luftsauerstoff.  Wenn  ein  so  schwaches  Oxy- 
dationsmittel wie  der  Luftt<auer8t«df,  der  niehtM 

kostet^  für  die  Verbrennung  der  Nobonbostand- 
teilo  ausreicht,  dann  kann  kein  anileros  Oxy- 

dationsmittel erfolgreich  damit  in  Wettbewerb 

treten,  üanz  ahge»ehon  von  den  Konten  für  die 
Eisenohlorilrmengen  und  für  die  Apparatur  sur 

Verdii' ht iiriing,  dilrfto  die  Handhabung  der 

('hlori<le  praktisch  manche  Unannehmlichkeiten 
mit  sich  bringen.  Voraussichtlich  wUrden  in 
einem  solchen  Werke  u.  A.  in  ganz  kuner  Zeit 
alle  Mujichinou  ubw.  vorrostet  sein. 

/Ml  SmhMiOH, 
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Bericht  aber  in-  und  luslindische  Patente. 

Patenttiiineldttngen» 

walcbe  von  dem  ange(ebeaen  Tage  an  wihrend 
sweierMonate  lur  EinBicbtnahme  ffir  jedermann 
in  KalMriicben  PUmtBint  In  Berlin  «nlicBen. 

A.  September  1907.  Kl.  18  c,  Sch  26  325.  Ver- 
fakm  lor  Heratellang  von  nnr  toilweiae  gehirteton 
Qegeiwtindon  ans  Schmiedeiaon  oder  eoe  kohlaoetoff- 
armea,  tarn  Einaato  fftr  MaacUnentoil«  naw.  geeigneten 
SUUaorten.   Alliert  Sebantse,  Berlin,  Bmdeneretr.  86. 

9.  .September  1807.  Kl  1  a,  II  40425.  Doppol- 
planflieh  mit  zwei  flbert'inaudcr  liotji'nden  SiebkäHton, 
ItpBoniiprH  für  <iui  von  Btonjflict  r  Stnik'.ur;  ZuH.  zum 
Pat.I7ä675.  Kriedrich Hempel,  Herlin,  Weidendamm  1  a. 

KL  24  a,  K  32  274.  Einrichtung  zur  lUuchver- 
sehran;;  mit  RQckloitong  der  Rauchgase  zur  Feuer- 

stelle. Robert  Wölfinnen  Kilpatrick,  Philadelphia; 
Tertr.:  E.  W.  Hopkina  und  K.  Oaina,  Pat-AnwAUa, 
Berlin  8W.  11. 

Kl.  49  f.  W  24  908.  Yorrichtunf^  com  Sobmiedcn 
Ton  regelmftUis;  Tieleckifjon  ndor  rutuU'n  TferkaHlcken, 

ioBboBondcro  \<iii  vii'li"  k  lu-i  ti  l'i-ili'iik  n  |>erii  in  nu-hrercn 
Oeaenkcn  iiiiriieiiutiuiür.  Friodncli  Williolin  Wollt  jr. 
nnd  Kwalii  Widlf,  KumHcheid-IIaddunbat  h. 

KJ.  49  f,  W  26  784.  Vorricbtnng  zum  Schmieden 
Ten  regelmAKgen  vialeokigon  oder  runden  8chniiede- 
aMefcan,  inabeeendere  van  vieleekigen  FeUenkdrpam 
in  mebreren  <}eeenben  naebeinanoer;  Zna.  a.  Anm. 
W  24  908.  Friedrich  Wilhelm  Wolff  jr.  nnd  Ewald 
Wolir,  Remscheid-Haddenbach. 

12.  S,.|,t.  n.l.,.r  1907.  Kl.  I H  a,  .1  9(;:,.^.  Doppelter 
üichtTcrschiuÜ  mit  einem  den  Sclnitttrifhter  nmgeben- 

den  WaBBerTerachluB.  Ji'izef  Jakobi.  Olchowaki-Work, 
Rafil.;  Vertr.:   A.  Loll  und   A.  Vogt,  I'nt.- Anwälte, 
Berlin  W.  8. 

KL  I80,  K  88876.  Verfahren  und  Vorrichtang 
aam  Anlaeeen  nm  MataBgegeiMÜnden,  inebanondere 
Werkaangen.  Heinrieb  Krante^ndder«  Sehladteneee 
b.  Berlin. 

Kl.  10  ft,  S  22  780.  Verfahren  zur  Er»ehmolzuni; 
von  Metallen  <liir('li  Reduktion  von  Erzen  mittels  er- 

hitzter redu/ii  Ti  iidcr  (iuMe  im  stÄndi^jen  Kreislauf. 
Uarcoart  TaHker  SinipAon,  lülliao,  und  AuguMtin  Emilio 
Bourcoud,  Gijon,  Span.;  Vortr.:  < Fchlert,  ü.  Loobier, 

Fr.  U4M'niaen  und  A.  Battner,  l'at.-AnwjUte,  Berlin 
8^17.  61« 

KI.' 40  a,  St  11467.  Belbettitige  BeaeUokanga- Torrichtanff  für  Birnenfifen  aam  nnmittelbaren  Tei^ 
bbiHcn  goMchwefelter  Bne.  St.  Otto  Steinkopf,  Banie- 
beck  i.  W. 

Kl.  4Hil,  T  II  tG5.  Verfnbrcn  zur  Herstellung 
einoH  Schut/.üborzugeH  von  EiHuiioxydulo.xyd  auf  Eisen 

und  Htabl.  C'harleH  Simpson  Aitken  Tatlock,  (MaHgow, 
ar.-BritaBn.;  Vertr.:  £.  W.  Hopkina  und  K.  Oaiua, 
Pat-AnwUte,  Beriin  SW.  11. 

16.  September  1907.  Kl.  I  a,  M  88  460.  Yar- 
fabren  wr  Verwertung  geringwertiger  Brennstolf»,  ina- 
besondcro  (Inn  liwarhaener  Kohle,  KlauKo-  und  Wasch- 
bergc  und  Kohlcnachlaniin.  MuHi  hincubau  -  Anstalt 
Hiirnboldt.  Kalk  Imi  KiWii,  und  lieinriob  Sobuiek, 
Uelsenkirchen,  Uhein-Eii)et*tratio  ■il. 

Kl.  40a,  H  34  519.  Hinrichtung  zum  getrennten 
Ablassen  goschinolseneB  Metalle»  und  der  auf  diesem 
(ichwimmenden  SeUaek*  in  gleichförmigem  Strom. 
HeniT  Harria,  Vaneearar,  lEaaada:  Tertr.:  H.  Lioht 
nnd  E.  Liab^,  Pat.-Anwilte,  Berlin  8W.  61. 

Gebrauebsmuatereintfagunten. 

S6.  Aagaet  1907.  Kl.  24i,  Nr.  814  358.  Flammoren 
mit  Lnft  anführender  aDaweohaelbarer  Brücke.  Ida- 
werk  ni.b.H^  Fabrik  fanerfeater  Prodnkto,  Krafeld^Linn. 

KL  81b,  Nr.  314  469.  Zentrierrabmen  fOr  Form- 
maeoblaen  mit  Regelongsbaebeen  fOr  die  Stifte.  Uetnr. 
Herring  A  Sohn,  MUape. 

Kl.  31c,  Nr.  3l4ti22.  Oioßpfanno  mit  umlegbarem 
AbkraninibUgel,  gelenkig  drehbar  an  der  Pfanne  an- 

gebracht.   Ferdinand  Hefter,  Bünde  i.  W. 
2.  September  1907.  lU.  31  c,  Nr.  314  819.  Kern- 

Btotze  mit  koniHch  aulanfendem  AaaataattfL  Oeecg 
Eifert,  Sehmitten. 

Kl.  49f,  Nr.  315  100.  Vorrichtung  zum  Riebton 
Tim  Eiaenbahnachienen  oder  dergL,  mit  paarweiae  leak- 
reehten  nnd  wagereebtea  Riehtrollenaehien.  Fa:  Carl 
Kllngelhfiffer,  Grevenbroich,  Rhid. 

9.  September  1907.  Kl.  49  b,  Nr.  315  402.  Kalt- 

sägomahchine  mit  aul'  il.  r  .V ntriebwelli'  aiii^eordneter 
ätufenscheibe.  Ewald  l.mnbeek,  Remscheid  -  iiaaten- 
H81terfeld. 

Deutsche  Reichspatente. 

EL  lOn»  Nr.  18114MI,  Tom  21.  Februar  1804. 
Wilhelm  K16nne  in  Batb  b.  Daaeeldorf. 

Litgenäer  Kolaofen  mit  ZugwtdltA  nnd  Wihme- 
xpeiehfm  für  die  Vtrbrennungituft. 

.Jode  Heiz» and  ist  in  bekiiunter  Weise  durch  eine 
Henkreclite  (Juerwatul  a  in  zwei  Hälften  geteilt,  in 
deren  jeder  mit  Zugumkelir  geheizt  wird.  .lede 
Ulifte  besitzt  awei  Wärmeapsicher  b  fftr  die  Er- 

[ 

bitzung  der  Euft.  die  durch  KaiiTile  r  mit  zwei  Hohl- 
kanälen d  verbunden  sind,  welche  die  erliitzie  Luft 

der  einen  Heizwandbälfte  durch  Oelfnungeu  r  zu-,  und 
die  Abhitze  aus  der  andern  Heizwandbälfte  auf  glei- 

chem Wege  ab-  und  dem  zweiten  Wftrmeapeicher  zu- 
fahren. Dieaer  LnfU  und  Abiiitiefalirnng  entaprechend 

iat  eaeh  der  QaaaafSlirBngelEanal  in  awei  nnter  je^ 
Heizwand  hintereinander  liegende  Teile  f  nnd  g  ge- 

teilt, die  gegeneinander  abgeacbloaeen  sind. 

Kl.  41>b,  >'r.  181594,  vom  14.  Dezember  1904. 
Ernst  Langheinrieh  in  Kalk  b.  Köln  a.  Rh. 
frofitdamtdltrt  mut  mcA  dtm  Trägerprofil  pro- 
fUierieH  Schmeidemeuer»  am  geradlinig  und  schräg 

gegen  den  Träger  ge- 
führten MfHurrHrhlit- 

trn  und  lim  Mituchinm- gtänder. 
Außer  den  zwei  Paar 

festen  Messern  a  e  nnd 
b  d  ist  sowohl  im  Mee« 
sorschlitten  e  ala  auch 
im  llaaehinenatioder  f 
je  ein  Ifeeser  g  and  h 
beweglich  gelagert. 

Letztere  werden  durch 
die  Bewegung  den 
MeaserschlittenH  ge- 

genQber  dem  Maschi- nenatinder  gegen  die 
von  den  festen  Messern  nicht  erfaßten  Teile  dei 

Trlgerprofib  gedriekt  nnd  nngefAhr  mit  dem  Scbnitt- 
begran  gegenBber  ihren  festen  Heaeem  featgestollt, 
HO  daB  der  Schnitt  mittels  dreier  im  MeBserBcblitten 

febaltener  Measer  a  c  g  erfolgt,  die  gegen  drei  im 
ttader  gehaltene  Oegenmeseer  b  d  h  arbaltan. 
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KI.  18a,  Hr.  177806»  vom  14.  Dezember  1904. 
Oiuscppo    Oattsneo    in    Ch  arlottenburg. 

fü'i[rirh'ii,!ii  -itm  Trockiifn  rmi  CfbUUduft  für  mt- liil/urtn.-'hr  Xirnke  dunh  AlLühhuiij. 
Mir  /i!  trockn«!iide  (Jnltlii.n'l ij ft  wird  durch  einen 

Kaum  o  geleitet,  in  dem  sie  mit  oiner  kühlUOssigkeit  da- 
durch in  innige  Be- 

rahrung  cebraebt 
wird,  dftBdiMeiiaeh 

u  I  1 4  '  PI       I    if    1  Bogenann- 
- .  I  T      ten  Regenkahler 

 p     <n  1— ■       Qhcr  kaskadenför- 
tnifj  angeordnete 

und  pcrforiiTto  RlccliHtufen  /;  ulodortropft.  Als  Kflhl- 
HüBHii^kcit  wird  Htnrk  al)Ki'kiihlti'H  Salzwasser  benutzt, 
welches  die  l.iift  Htnrk  abkühlt  und  HHintliche  Feuch- 

tigkeit an  sich  reißt.  Die  Kahlflüsaigkeit  bedarf  dem- 
nfolg«  von  Zeit  an  Zelt  der  Komentration. 

Patente  der  Ver.  Staaten  von  Amerika. 

Xr.  80Ö0I1.     C  V.  Tum  IT    in  McKet^«- 

port,   Pa.     A  II ''  li rm(iff)\ . 
Die  Vorw  (irtKln'VM'i^uii^  der  Hlncki"  erfolgt  durch 

die  Einwirkung'  zweier  Treili/ylinder.  Unter  dem 
Boden  a  de«  Ufena  ist  ein  Rabmou  angeordnet,  der 
aus  LtagatrlftiB  h  wm  J- Eisen  und  Querver- 
ateifungon  e  amunmauoMtst  iat.  üieoar  Bahmen 
Iii  in  Behienon  §  w  g«RUirt,  daS  er  aieb  nnr  in  senk- 

rechter Kichtnng  beweg«n  kann;  er  trii^^t  s 
die  durch  Oeffnnniren  e  im  Ofenbodon  hindiir(  htrotiu 

und  mit  \Vns-<i  rkiihlunp  mthi-Iii  ii  rtiinl,  Iddiri  ii  /' 
fiiliri'ii  nh-*  KiilihvaHHur  von  einer  Stiule  der  sndfrn 
zu.  Dunh  ein  (ii'Htiinpc  h  mit  dem  Kolbi>n  eine» 
Tn  ili/vlindtT«  i  in  Verbindung  Btehendo  Hebel  j  er- 
in<<<;lichen  die  Hebung  and  l&nkun^'  (Ich  lishnicns. 
Auf  den  Säulen  d  rnheo  waaMrgeküblte  Rohr»  Jr,  die 
anSertialb  des  Ofant  ia  bemndenn,  auf  dem  Rahmen 
angeordneten  FahmngealTeraeliieblwrsind.  Ein  zweiter 
TrnibsyHnder  m  kann  nnn  mittels  des  DiippelhohelH  n 
dii'Hc  Köhren  in  wa;,'cri  cliti  r  {{iclitiui;;  in  HcvM>:,'iiiijf 
Hetzen.  Durch  ein  (iestauge  u  sind  die  Bewegungen 
beidar  ZjUnder  taainaadar  in  Beiiehang  gaaetit. 

Hr.819818.Cla- rence  Taylor  in 
All i Anco,  Ohio. 
Mans^elnbrecher. 

Der  MsBsclnbra- 
oher  besteht  ana 
etaem  Bytiam  von 
Doppelhebeln ,  die 
mittels  eines  durch 

eine  beliebige 
Drockflflseiigkeit, 

Dampf  oder  der- 
gleichen bewe);tcn 

Kolbens  a  beein- flttBt  wardan.  An 
dia  Ko&anatanga  i 

aind  In  e  baiaar- 
Seite  Hebel  ä  aoge- 
Icnkt,  die  in  ihrer 
Mitte  eine  Klcmm- 
»nlze  f-  tragen.  An  din  nnii.Tr)!  Endc'n  diciAcr  Helicl 
sind  zwei  weitere  Hebel  f  aiigcli'nkt,  itwischen  denen 
eine  Brcchwalze  g  angeordnet  ist.  Die  freien  Ehlden 
diaaer  Habel  f  ruhen  fOr  gaw5liniich  auf  einem  an  dem 
KaaahbianrabnMa  bafaatiglan  Klota  h  in  einer  solchen 
H8he,  dsB  die  Breehwalsa ir  adidaiB  danand  unnlaafaadaB 
Zufabrun<,'gwalzen  i  ib  f  eine  Rbana  bildet.  Sobald  die 
Massel  ho  weit  in  ilii'  Maachino  bewet,'t  int,  daß  »ich 
ihr  Vordi'r<Miitr  iilu  r  der  HrL-chwalze  g  Iti'tindct,  wird 
mittels  dc'i  Sirin  rln  lu  lH  »\  dum  Knlluiu  tt  von  oben 

1  iruokflttssigkeit  zugeführt  und  dadurch  die  Klemm- 
»al/e  e  herabbowegt,  bis  sie  auf  der  MaHHel  aufliegt. 
Hei  weiterer  Bewegung  des  Kolbons  wird  dann  dia 
Klemmwalze  e  zum  Drehpunkt  für  das  Hebalayalantt 
wihrand  dta  Brechwaixe  a  die  Maasal  Toa  nntan  ar- 

faBt  and  swuehaa  dan  Waban  >'  aad  c  dnrehbricht 

Hr.  MtitS.  Kirtland  a  Qardaar'io  Pitta- barg,  Pa.  ütUv«rw«H»altw*rk. 
Dia  nana  Bauart  daa  Walawerkes  hat  dan  Zwadi, 

dia  aenkraehtan  Walsen  mOgHehat  naba  aa  dao  waga- 

Die  Wirkungsweise  der  Vorrichtuns;  ist  nun  die. 

dal'i  lUiri'li  di>'  Iti'w cijun;;  de»  Kidlii'UN  im  ZsimdiT  / 
der  UahiiuMi  mit  den  Säulen  d  und  den  Köhren  (•  f;e- 
hobi'n  wird,  bin  Hi  lilictUich  die  letzti-ren  die  Blöcke  p 
anheben.  Die  Bc»  i'.rHiii.-  di-«  Doppelhebeln  n  durob 
den  Kolben  dcx  Im  iS  ih  m  nchii-bt  darauf  dia 
Röhren  k  mit  den  darauf  liegenden  BlOckaa  vor, 
worauf  aieb  dar  Rahmen  irleder  aenkt  und  die  BISeka 
auf  die  FObrungen  </  im  Ofen  abtrelegt  werden.  Nach- 

dem die  Blöcke  «nf  diene  Weine  die  Erhitzungskammer 
daa  Ofen<i  durchwandert  haben.  (.'('Iiini:i'ii  sie  in  i'ine 
Hilfsorliit/unK-NkatnuiiT  r,  wo  die  voiUtändiffe  gloich- 
mätlif,'«'  Durrhwitrmutii:  aut-li  der  >tidlen,  die  vorher 
als  Auflager  der  Blöcke  gedient  hatten,  vor  sich  geht. 

rei  btt'ii  .-tn/.iiiirdni'n  und  i;li'ich/i'iti;;  diTfii  N'er«tidlung 
unil  AuHwi'iliNlunj;  zu  vert'infacben.  Vor  ilen  wa^e- 
rechten  Walzen  a  a  ist  ein  an  der  Oberseite  dach- 

förmig gestalteter  Träger  b  anceordnot,  auf  dem 
xweiteiligo  Rahmen  c  fQr  die  senkrechten  Walzen  d 
mitteis  seitlicher  Druckschrauben  e  gleitend  bewegt 
wardaa  können.  Dia  Rahmen  e  werden  durch  Schrauben- 
bolzen  f  tnaammangabalten  und  oben  zwiaehen  swal 
an  dem  WalzengerÜHt  g  befestigten  Trag<'rn  h  i,  die 
dureb  Bolzen  verbunden  !*ind.  ireführt.  .Vn  den  beiiien 
Bulinien  f  hIuJ  liabuln  vür<:e''L-ln'n.  die  in  mit  den 
Aniriel>HkegelrHdern  A-  verbundciie  MutTon  eingreifen 
und  diese  cntoprechend  der  Einstellung  darWalaentf 
auf  der  Triebwerkiwelle  /  verecbieben. 
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16.  Oktober  H07. BtaU  ood  EiMD.  1506 

Statistisches. 

CfartilirltnilaM  nim-BlBftihr  ud  -AntAdur. 

J*ail«r-liepleBber 

BoheiBMi  ..*.... 
EiMOgnB  
StoUnB  
SchmTedestflrkt!  
StfthlBch^lie<^o^^tü(•k^l  
achwoißeiaon  (8tab-,  Winkel-,  Profil-)  . 
SUhlsttb«,  Winkel  and  Profile  .... 
GhifleiMn,  nicht  beaondara  genannt    .  . 
Sohmiedeiun,  nicht  bMondera  genannt 
Bolifalltelcs7  TMfcwalito  MBeka,  KnQppel 
Triger  
Schienen  
Schienenstable  und  Schwellen  .... 
Radsätze  ••>>«•••« 
Radreifen,  Arhaen  •  .  .  • 
äonntif^eä  EiaLiibahnmaterial,  aloht  bM 

Bleche,  nicht  unter  '/■Zoll  ........... 
Desgleichen  unter       Zoll  ,  

Tendakto  usw.  BloelM  
thhwMiM— ih»  Bom  Yorrinma  ......... 
Yetrianto  Bleche  
Pamerplstten  
Draht  (cin^chlieBlich  Telegraphen-  a.  Telephondrsbt) 
Drahtfabrikate  
Walzdraht  
Drahtstifte  
Nägel,  Holzachraaben,  Vittoll     .  ,  
SchnMiboo  und  Mattom  
BaBddmn  ud  BSbreMtreifeD  
BSIma  «ad  BSbraaferbiiidangen  ana  SchweiBeiaen 

I>fl«g)*te1ien  ma»  OnBelMD  
Kctton.  Anker,  Kabel  
BettuteÜen  
Fabrikate  von  Eiaen  and  8taM,  nicht  btl.  gWWiat 

laagOMunt  JEIiMB-  und  Stahlwwvn   
Im  Werte  wtm  £ 

im 

finSkrItanniens  Rohelsenerzenpcnng  nnd  HMh- 

eren  im  ersten  Halbjahre  IVO?.* 
Die  Soheimneneugang  OroBbrltaoatem  beUef 

•ieh  in  der  ersten  H&lfte  dieses  Jahres  auf  5277  827  t 

gegenüber  4  983  911  t  in  der  gleichen  Zeit  dos  Vor- 
jnhroH  und  4  695544  t  im  ersten  Hailijiihro  1905.  Auf 
die  einzelnen  Bezirke  des  Vereinigten  Künigreiohea 
«•rtoUton  rieh  die  fesannton  Mengen  wie  folgt: 

Brs t«a  HalbJ ahr 
IM» um 

IWf 

SehoWaad  .... <81  IM 701  SB8 74«  760 
1  148  Bse 1  266  247 1  Sil  468 

506415 487  987 585  858 

West-Cumborland  . 444  534 435  49»; 542  939 

r^ianraBhire  .... 28G  718 349  510 31<!  r.79 

Süll-Wale»  .... 
453  0'.>'J 

t:.:i  48M 
442  tts2 

Derby  sbire  .... na  :«iü r.<^  611) 20.)  f.  18 
Bfid-Staffordshire .  . 213  5H9 232  ÜU3 224  156 

Nord-Stoffordsbire  . III  469 139  341 155  944 

*  j,The  Iroa  aad  Goal  Trade«  Betriaw*  1907, 
4.  Oktober,  &  ISfli.  —  TergL  ,8taU  nnd  Biaea*  1907 
Sr.  6  &  611  und  Hr.  16  &  466. 

iwn 
toa« 

IMM 

toaa ItOT 

MM 

97  fi41 20  594 
125  367 

133  041 
OB  0OV 1  1  an  Ohl t  Ivo  IVO 9  Mit II  MI A  9tt7 9  BVI 

901 1  127 Hüft 
7 1  fl 1  HXft 724 918 

8  7lt9 
4  O'*? 

1  692 
6  Ww 2  081 

108  872 IVO  DI« 

122  i'>K9 

47  11411 136  889 AwU  uVv na  533 
31  294 30  023 

3S  540 
ftOO  AUA cm  ovo 

490  4fll 

12  17M 
llft  ABO IK7  MS 

V  1  VW» 
M  IST O0  AVA 78  890 6  w  BW 

Ift  OSfi 
Av  WS 

887  006 4#«»  •  Wir 
70 

Wal I  1  vo 
O   1  Oil •r  tjmmtit 19  913 r.o  695 

60  540 
56  033 

27  810 
I3ß  Ofi7 Hri  012 

16  186 11551 55  535 
51  IS'.tS 

323  841 364  342 
47  666 53  572 

678644 699  696 
7 676 

44116 45156 32  638 40  316 37  858 86  419 
85  660 24  072 
32  266 

28  772 
7  474 

5  612 
22  464 22  021 

4  024 3  370 
16  671 19  878 

10850 11956 81964 89  821 
9  877 18988 88  891 90869 

6606 
6860 167  440 167  687 

65689 65096 
18461 

13  620 
20  549 18  780 53  535 61  354 

002  925 

"     663  781 

^484  797 ^135  »60 
650681 6  097  676 69  177  645 86  106  768 

Nottri-und  Lcicestor- 
shire   166516      156516  160686 

SOd-nndWeat-Yoric» 
ehire   167  897      186  609  178908 

Lincolnahiro .  .  .  .  181691      616  484     816  104 
Northamptonahire  .  167198      188068      181  «M6 

Nord- Wales  ...  .  33  373 j Shropahire    ....       31  628/    _ 

LMfaäamt  4  695  544   4  988  91 1   5  877  827 

Nach  Sorton  gatreant  geataltote  eteh  dto  britiseh« 
Roheleenerzeugong  dea  Terfloaeenen  halbea  Jahree, 

verstehen  mit  den  eraten  aeeb«  MoaataB  1908,  in 
naimtobendar  Weiee:  _   .    »  ....  ̂   ' Brat««  Salbjahr 

iiea  tMff 
t  I 

FriHchereU  ■.  OieBerdrob^n    2  182  645  2  332  653 
llamatit                                       2  041  423  2  130  900 
Stahleisen                                   040  750  •;3fi  358 
Spiegeletaea  new                       1 1 9  093  171916 

luHgusMint    4  983  911    5  277  827 

Die  ZaU  der  am  80.  Jaal  d.  J.  Torhandenan  in 
nad  aaBer  Betrieb  befiadllehea  EoehOfen,  naeh  Be» 
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zirketi  zusammengoatellt,  ^ebt  aus  nachstehender 
Uel»er«iehl  hor»or:  xo.uhi  drr  iCnrhflf.n 

ilurdi-  durch-  &ber> 
,.    ,  ,                     •i-liolHllcb  »<'hnll«Urki  haupt 

Im  «UÜ.T  Tor- 
hrtricb  Hrirli-b  h*D<t«D 

Schottland   94'/«          7'/»  102 
Clovcland   60  16  76 
hurLiun   SO              9  B9 

W'pHt-J'iimberland  ...  27  14  41 
liRriraHhire   17  20  37 

Sfld-WaleB  

19 

20 

39 
14 1 

15 

NottK-  u.  LoicoHterBhiro 

16'/t 

3-/. 

20 

NorthamptonHhire  .  .  . 12 6 18 

29 

1 30 
SUd-StafTordahiro  .  .  . 20 U 84 
Nord-StafTordnhire    .  . 

10 

13 

29 

80d-  II.  WeMt-YorkHhire 

16 

5 21 

Sbropabire,  Xord-WaleB 7 4 II 

InsgeMint 
378 

194 
512 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

aach 

Iron  and  Steel  Institute. 

U'nrUi't/uDK  lon  Krit«'  14.l.'>.) 
In  einem  Vortrag 

fib<*r  ̂ ehärtetf)  St&hl«^ 

nennt  I' ercy  Louirinuir  A'w  TAti^kcit  de«  gehSr- 
ti'ton  Stahk'H  alx  arl)<<iti>iidi>H  Wi^rkzoug 
letzte  auKNchlaggeliendo  Prüfang. 
Damit  giht  er  der  Mangclbartig- 
keit  uiiMorcr  U iiterHUcbungHinotho- 

dfii  für  gL-bi'trtutu  Stülilo  mit  Kerlit 
AiiHdru<-k.  l)<>iin  wenn  e»  aiicli 
ii'icht  iMt,  einem  Stalil  die  ge- 

nügende lUirte  zu  verleilicn,  a<>  iHt 
OH  doch  Hrbwor,  ilin  gicirli/eitig 
von  UiHHcii,  S|irüng<'ii,  Sprödigkrit 
»der  von  unerwünAcfaten  Verkrüm- 

mungen inrolge  deH  Härtens  frei- 
zuhalten, hie  II  ii  r  t  e  p  r  ü  f  u  n  g 

allein  iHt  nUii  zur  heurteilung  di>H 
gehilrtelen  t^talilei<i  ungenügend, 
und  diene  TalHacho  i>»t  in  der  Lite- 

ratur des  HiirlenH  nirlit  genug  ge- 
würdigt wonieii.  Mit  der  metal- 

lographiHrhen  Prüfunt;  Hteht  eH 
nicht  lieHser,  denn  hx«,  jetzt  konnte 
noeh  keine  metallngraphiAcbe  Ar- 

beit die  gcrinirxluM  HieiiHtu  aln 
Kührer  lii-i  diT  Wärmehcliandlnng 
der  SchneildrefaHtähle  leisten,  und 
bei  derjenigen  der  KohleiHtoff- 
Btahie  mit  wenig  AuHnaliiiieti  el>en- 
falln  nur  ueringfüi;ige  .Stützpunkte 
bieten,  l'm  die^e  Lürke  in  der 
Kenntnis  wenigHteiiH  der  Koblen- 
HtolTstithle  auHZufülb'u,  hat  Lung- 
niuir  eine  gmlli-  Anzahl  von  V«r- 
Hurhen  mit  in  der  Praxi«  gehär- 

teten Werkzeugen  verrichiedenon 
KohleuHtotfgchalteH  angentollt. 

V.n  bat  Hieb  nun  gezeigt,  dali 
gut  gehärtete  und  für  ihren  beson- 

deren /werk  aln  lirauebliar  be- 
fundene Werkzeuge  bei  gleiebem 

Kohleni«t4it1'gclialt  und  gleicher 
Wärmebehandlung  aueh  dioKelbe 
Struktur  hatten.  Je  nach  dem 

Kohletmtofr^'i'halt  «iiid  ihre  t>o- 

ragt'bi-MtaniltHili-  r'i'rrit  und  Ilar- 
dcnit,  llardenit  oder  Ilardenit  und 
/emcntit.  I)ie  besondere  (iruppic- 
rung  dieiier  Kei«tandt<'ile  wecbitelte 
je  nach  der   Art  di-r  Wiiriiiebo- 
biindlung.  Andere  UefügebeMtandleile  wurden  in  ihnen 
niclit  angetrolVen,  und  nicht  eine  einzige  Struktur 
zeicl«'  ein  Kcliarf  gekeiiiizuichnetci«  Bild.  Schlecht 
ircluirtcti'  Slülile  dngi'>;<'n  ««"igten  eine  «ehr  inannii;- 
fjtUiuM,  aller  immer  Mcbarf  cbarakleriHii-rie  Struktur. 
Man  bemerkte  bei  ihnen  eine  unendliche  Zahl  ver- 

Ncbiedcner  Bilder,  die  eine  große  Füllo  von  marten« 
Hitiaeticn,  anstenitiochen  oder  troostitiuchen  Feldern 
aufweiHon.  Die  .Mehrzahl  dieser  Stähle  war  glashart, 
aber  weder  zum  Schneiden  noch  gegen  ihre  gewöhn- 

liche Abnutzung  widerstandHfähig  genug. 
Beim  Vergleich  dieser  Resultate  ergab  sich,  daß  da« 

Kennzeiehen  eines  gat  gehärteten  .Stahles  sein  Mangel 

X  1000 

AliMMung  1. 

KohU'ii<iorr«tiihl  mli         \  «\  Aaf  1000" 
rrhiltt,  bol  leOO"  «b(«»c]ircckl. 

AbbildUBK  3. 

.V%  <'.    Auf  ICN10  "  rrhiui,  b<-i 
1000"  iibgi'«cbn  ckl. 

X  1000 
AbbUdunir  2. 

Knhlrii»lofr>tahl  mit  l,li  \  (\    Ast  KWO* 
FrblliS  Im>I  IODO"  abcMcbr^rkt. 

Xiooo 

AbblldnoK  4. 

a,4  %  C.    Auf  1000"  erhiut,  b<-l IIIOO"  abirrichrcrkl. 

an  einer  beHtimmt  auHgeprägten  Struktur  ist,  wogegen 
der  Urundzug  eines  fehlerhaft  gehärteten  Stahles  die 
Gegenwart  einer  wohlausgeprigten  Struktur  int. 

Diese  mit  fabrikmäßig  gehärteten  Werkzeugen 
angeNtellten  Versuche  wurden  vom  Verfasser  durch 
eine  Keihe  von  Laboratoriumsversuchen   mit  Stlhlen 
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von  verschiedenem  KohlenKtofff^ctinlt  vervollständijjt. 
DaH  Ergebnis  dit'Hi'r  Versuche  Uilit  si«  Ii  am  licMten 
durch  daNjeiü;,'i'  darMtplIon,  wt-lchen  mit  oinoin  l  it  ccl- 
Btahl  mit  1,1.')  "  o  KolilfiiHtotT.  Ü,oa  u  o  ̂^ilizium,  0.1«  «o 
MangAD,  0,02  "/o  Schw  efel  und  0,02  0  (,  l'hos|ibor  erzielt 
wurde.  Die  etwa  12,5  X  i2,5  X  10  mm  (großen  Stftb« 
wurden  bei  veri)chiedi!nen  Temperaturen  gebitiet, 
danuf  sebr  ■orj^flltiff  ooter  AAwmdanf  der  Wueer> 
kttUong;  geachliffen,  feucht  poliert  and  mit  einproieo- 
ti^er  alkoholiscber  Pikrinafturelügun^  g^cStzt. 

Der  bis  1000»  C.  erhitzte  und  bei  diener  Tem- 
pcratur  alige»chrc(  kt>-  Stull  bnt  c<lion  ln'i  jjoringer 
Vergrößerung  ein  HuUiTst  nianni^'faiti^'fB,  abwccha- 
lungareichca  Strukturbild,  dcHsen  Veriichit'dünertigkeit 
natürlich  boi  Anwendung  utHrkoritr  Vergrößerungen 
noch  erheblich  zunahm  (Abbildung  1  und  2).  Der 

bie  1000*  C.erhittte  und  bei  700*  C.  ebceeebreckte 
Stahl  neigte  daelltnllohe  nbweehdnngf  reiche  Stroktnr. 
Der  bb  1000*  C.  erhitzte  und  bei  800*  C.  nbge- 
■chreckte  Stab  dagegen  hatte  Ober  die  ganze  FUche 
des  SchlitTci  ein  und  daKMi  Hie  ̂ 'Icirhiirtigo  OefQge. 
Eri  entsprach  dem  richtig  gi-hiirti'ti'u  .Material. 

Sowohl  die  Stühle  mit  mehr  als  auch  die  mit 

weniger  Kohlenstoffgehalt  boten,  wie  obiger  Ticgol- 
atahi,  nur  bei  gewissen  Temperaturen  ein  gleich- 
MÜMif  in  eUea  Teilen  dee  Stebee  Torhnadenea  Sbrnk- 
tarDiU,  wlkread  e  Hirtanf  bei  allea  nadenn  Ten- 
pemtiMmi  da  grBberea,  im  Bilde  aehr  nhweelMlongs* 
reiehee  Oefüge  ersengten. 

Auch  mit  Stäben  gleicher  AbniesHung  tdii  weit'em 
(.Juüeirtcn,   das  3.-1  n  k  ̂:el)uiidciien  KoblenMlutf,  keinen 
(iraphit,    (),(>.(  0,,   Silizium,    0,o;i  <•„   Mangan,  0,01 
Schwefel  und  0,01 7«  l'bunpbur  entbleit,  hatte  Ver- 
faeser  Yefaaelw  aagaitaUt,  die  Mmlieha  Ergebninee 

lieferten,  wie  die  Vorsuclie  mit  den  Siillilin.  Dio 
Struktur  der  auf  1000"  ('.  erhit/tuu  um!  liaiin  alt- 
ijeHchreckten  l'robe  int  sn  tiianni^'f.iltrL',  dilti  nicht 
zwei  Oeitichtsfelder  im  Mikroskop  da-i><-il><'  Aussehen 
leigen  (Abbild.  S  und  4». 

Lengmuir  «cblielit  aus  diesen  Versuchen,  daß  dae 
Wkroekop  sehr  gute  Dienste  in  der  Lieurteilung  ge> 
hlrteter  ilaterialien  leisten  könne.  Die  idenie  Struktur 
(oder  Stmktnrloeigkeit)  des  gubSrIoton  Stuhles  wird 
nur  in  einer  bestimmten  Temperaturzono  erreicht,  die 
je  nni-li  /usammensetzung  des  Stahles  und  Uröße  des 
zu  härtenden  Stückes  verschieden  ist.  Die  Härtung 
bei  Temperaturen  außerhalb  dieser  Zone  erzeugt  ein 
mehr  oder  weniger  kristallinisches  Oefüge,  das  sich 
in  den  kleinaton  Querscbnittea  der  Stücke  schon  von 
Gealdttsfeld  ni  Oesichtefeld  indert.  Man. 

Profeieor  F  r  i  e  d  r.  W  e  r  w  e  r  t  h  -  VITteo  epraeh  Aber 
Stahl  nnd  Motcoretsen. 

Veranlassung  zu  diesem  Vortrag  bot  dio  roich- 
haltii;e  MetenritenHnmnilunc  des  Nat^rhi^tll^is(■llen 
Iliifmufeuiii»  in  Wien,  in  welcher  Ülfi  verHcbiedene 

Meteoritenfundü  mit  'iiiTTi  Stücken  vertreten  sind, 
deren  (iesanitgewicht  :i  4ti3  2'.i9  g  (oder  fast  Vji  t) 
betrtgt.  An  Kisenmeteoriten  allein  sind  2U77li^9  g, 
TOB  282  Fnndorten  stemmend,  vorhandon.  Der 
Redner  behaadelte  in  eingehender  Weise  das  Klein- 
gefflge  dee  Meteoreisens  und  sti-llte  interessante  Ver- 

gleiche swiseben  diesem  nnd  der  Mikrostrnktur  des 
Stahles  an,  indfiu  i  r  ~i(  h  nownlil  auf  eigene  For- 

schungen als  auch  auf  ültere  Arlieiten  von  Professor 
Arnold  und  McWillinni  Howie  auf  die  Intersiichutt* 
gen  Ton  Üamond  und  C  ort  and  bezog.      O.  V. (ScUaB  fMgt) 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Die  (iefflgebeHtandtelle  gehärteter  Stähle. 

Das  letzte  Heft  des  „Bulletin  de  la  Soci>''te  de 
rindttstrie  minöralo"  (1907,  3.  livraison)  bringt  eine 
Bmfaogreicbe ,  mit  zahlreichen  mehr  oder  weniger 
guten  Milcrophotogrammen  erläuterte  .\bhandlnng  TOa 
Pierre  Brenil,  lietitclt:  „Reeherches  anr  lee  eon- 
stitnants  dee  aeiare  Crempes,  effeetndee  an  Laborataire 

ii'cMHaiH  du  OoMarraleira  aatioDal  dee  Arte  et  HMars 
ii  l'aris." 

Wie  Vorfrt8»er  mitteilt,  galt  die  Arbeit  in  ihren 

QrundzUgen  bereits  im  September  190,')  als  abge- 
schlossen, und  nur  Üründu  persönlicher  Natur  waren 

der  Anlaß  zu  der  Verzögerung  ihrer  Verölfentilcbung. 
Dio  Untersuchungen  erstrecken  sich  in  der  Hauptsache 
auf  eecbe  Stahlsorten  folgender  Zusammensetzung: 

OH  8  Mo  i> 
%  %  \  %  % 
1,80  0,16  0,006  0,15  0,012 
1,40  0,10  0,006  0,10  0,01S 
l,tO  0,15          —  0,20  — 
0,85  0,16  —  0,20  — 
0,70  0,858  0.058  0,530  0,077 
0,88  0^  0,088  0^  0,041 

Femer  wurde«  noeh  einige  Sotten  On6-  nnd 
Schmiedeeisen,  aowie  einige  Spezialstlhle  in  den  Be- 

reich der  Untersncbnngen  gezogen.  Nach  einer  ein- 
gehenden Darlegung  seiner  Veniuchsanordnungen  be- 

schreibt Breuil  itn  einzelnen  die  Resultate  <ier  Ver- 
suche selbst  und  gibt  zum  Schluß  eine  ZiiHamnien- 

fassung  der  Ergebnisse  nnd  die  daraus  gezogenen 
Schlußfolgerungen.  Die  Unterenchungen  bieten  in* 
eofem  l>e8onderes  InteraNa,  ala  sie  dem  Verfasser 
Teraalasenng  sn  eiaar  aan«D  HjpetlMae  gabaa,  der 
^jpottieaa  «an  dar  Aawasanhait  freien  Kokleaatoib 

in  gehiirteten  Stühlen.  Hreuil  nimmt  die  Vorgänge 
licim  KrhitziTi  der  Eisonkoblonstofflegierungen  fol- 

gendermalien  an:  Gegen  700"  körnt  sich  der  I'erlit. 
Der  eine  Bestandteil,  A-Zementit  (so  genannt  zum 
Unterschied  von  dem  freien  Zementit  der  hypereutek- 
tisohen  SlAble,  welcher  B-Zementit  genannt  wird),  ba- 
giont  eieh  in  dem  aodera  Bestandteil,  Ferrit,  anbu- 
USeen.  Gieiehteitig  serfallen  die  grSBeren  K5mer, 
welche  sich  nicht  so  leicht  auflösen,  unter  Abgabe 
Ton  fnieui  KohlenstofT.  Dieser  freie  Kohlenstoff  ist 
jcticr  (lutikle  ( iclü;;ebeBtandtcil,  welcher  von  früheren 

Forsi  hl  rn  aU  Troustit  be/eiclinet  wird,  l'nter  dem 
.Mikruskop  i-^t  er  nicht  ohne  weiteres  sichtbar,  well 
er  durch  das  l'olieren  von  der  OberHäcbe  des  l'robe- 
kSrpers  weggerissen  wird.  Sobald  man  jedoch  rait- 
tda  eiaee  Aetsmhtela  ein  wenig  Eisen  von  der  Ober- 
flielw  der  polierten  ProlM  in  Lösung  bringt,  so  tritt 
der  fkaie  KohlenstolT  zutage.  Letzterer  begleitet  stets 
den  A-Zementit,  welcher  im  Begriff  ist,  sich  anfzo- 
lösen.  In  dieser  begonnenen,  aber  noidi  unv(dl^tiin- 
digen  Lösung  wird  ein  bisher  noeh  nicht  delinierter 
Oefflgobe->landtcil  erblickt,  für  welchen  der  .Name 

„Osmondit"  vorgeschlagen  wird.  Zwischen  700" 
und  1050"  schreitet  die  Auflösung  des  A-Zementite 
im  Eisen  fort,  fite  erstreckt  sich  in  allen  StKUan 

aaf  die  gaase  fsrritisehe  Grundmasee.  Sebald  der 
A-Zemennt  anfgel6«t  ist,  verschwindet  auch  der 
Troostit.  Bei  1050*  ist  sämtlicher  A-Zementit  auf- 

gelöst. F.ine  hrdiere  Erhil/iitiL'  kann  also  bei  den 
hv|ioeutektiselien  und  eutrk(i-i  ben  .Stälileii  keine 
A i  inii' runi;  mehr  hervorruleii.  I*ic  iMitj'tandehe  l.üsunir 

wird  für  die  hypoeutektisehcn  Stühle  als  „Martensit", 
fOr  die  eutektischen  Stühle  als  „Hardenit"  bezeichnet. 

Die  Anfl6suDg  des  B-2ementitB  der  hypereutek- 
tlidioB  Stähle  hat  bei  1050"  begannen,  ist  jedoch  far 
Stihle  mit  1,4  nnd  1,8  •/•  Kohlenstoff  noeh  nicht  toU- 
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endot.  Per  AuflöBunc  Kvht,  ähnlich  wie  beim  A> 
Zemeiitit,  eine  DiHgoziation  unter  Abscheidung  Ton 
freiom  Kohlenstoff,  «elchvr  in  dMmm  Fall«  Orapbit 
geoBnnl  wird,  Torher.   B«i  etwa  1800*  tet  bei  Btahl 
mit  1,4",,  Kohlenstoff  dit-  Anflfisuiif;  nftbesn  voH- 
ütitiiilig,  während  dagegen  bei  ätahl  mit  1,8  »/i  Kohlen- 

stofT  noch  freier  B-Zementit  Torhuden  iit  Di«  entstMi- 

dene  Lösung  wird  als  „Auatenit'  beMiehnet.  LeUterar 
iat  »Im  eine  Lesung  von  B-ZemmitU  in  HnrdeBlt. 

Die  Gefagebesinndteile  der  erwihnleB  eeeba  8tnU> 
»orten  bot  verHchiedenen  Würmebehandhingen  linl  fai 
der  folgenden  TabcUo  zusammengeatelit. 

Dehaadlaof 

M8  %  0  1       1  _ 

•.W  %  0 
9J»%C tJO«  c 

l.«S%  c 

%  0 ISOO« 

VBflraall  1 ÜMtaadt Halten HaHa^ Aualcalt 

+  OrapUt 

AasicBlt 
4-  B-Zeraeniii 

4-  Uraphll 

2 1200« 

MartcDnU  | MariaMU Hardaatt 
HardaaU Awtealt •l-OBapUt 

Aul«  alt 4-  B-ZaaiaalU -l-OtafMI 

1050*    j       IbrtoMll       1  MarUaalt 
Haf«aall HardaaH 

Auitenlt 
-r  Orsphll 

Auitralt 
4-  H-Zenirotii 

4-  Oraphit 

1 850* 

Kanaan  | Utaandll 
■fTiwaaUt 

(toaioadit •l-TMOtttt 

OnaioBdlt 

-i-TMasllt 

+  MaasaMI 

Oimondlt 
•f  Troaallt -t-BlBBWMt 

< 

750» 

Owoadlt  1 
-I-  TroMtll  I 

+  Ferrit 

OanoBdll 

4-  TrootUt 

()i>nionillt 

■f  Troo>tll 
OaaiOBdll 
4-  Troootit 

(itnontit 
-r  TrooitU 

4-  Il-Zrm''ntll 

OnBOBdlt 
4-  Trooatit 

-r  H-Xrinantlt 

850  • 

florblt  odrr PafMl  4- fiatrtt  | 
tiorbil  odrr 

Faüll -1- rnril 
■afbtt ttorbii  4-  wcBlf 

B-laMBlil 

Sorbit 

•f  B-SaaMi>tM 

liorblt 

AaltvfrniBir*- ■MMBd, 
|fr«>-lilnl"ili't 

SorMI  1 
+  Ferril  I 

Korbll 
i  K<  rrU Serbit Sorbit    t  wcdIk Sortilt 8arbll 

4-  B>2riDentit 

Bei  boher  Tcm- 
pttaMr  awiagllU 

PrrUl  1 

l'crUl 

+  r«rrit 1  n^lTiMiB« 

1 

■|>B*SaBM«tt 1  B  tSBiUMt 

PariiI 
•|-B48Me<il 

In  einem  Naoliwort,  datiert  vom  1.  Oktober  1906, 
iMnirieht  Brenil  die  Untefsaebttngea  T«n  E.  Heyn 
und  O.  Bnner*  Aber  desselben  GegeMlsad,  deren 
VerSffmHichanff  in  die  Zeit  twitehen  der  Beendigung 
«•liner  («itrnnen  rntcrgurhuii^.'cn  und  ihrer  nrurkieK'ing 
fHllt.  liekniiiillii'h  liut  llcvii  i'iiii'ii  (ii<fü>;i*l)e!«tandteil 
iler  Ei80n-l\(itilcri!.|i)tVli';,'!iTiiiii,'('n  aU  Moli'hi'ii  woLl 
dcHuiert  und  ihm  t,-lt'ii'hfallH  den  Namen  „OHmundit* 
bei^'elegt.  Urouil  Ter»ucht  nun  seine  YeraacbsrcHultate 
mit  denen  Ton  Heyn  in  Kinklang  zu  bringen  und  vor 
nllem  nacbzuweiisun,  datl  die  beiden  (iefQgeboHtand- 
tetle,  »elcbe  snfiUig  mit  dem  gleieben  Hamen  «Os* 
mondit*  beieicbnet  worden,  tntilohlich  identiaeb  seien. 
Terfaseer  hält  diowcn  Xachwcis  fOr  erbracht,  doch 
moB  dieser  Bt^hauptung  widerKprocht-n  werden.  Er 
gelangt  /II  »einem  SchluB  infolge  irrtüniliclier  .\uf- 
fftHHiiiii,'  der  Hevnscben  .Mihandlung.  Er  behauptet 
nüiiilirh.  Heyn  habe  die  AnweHcnbcit  f  rci  en  Kohlen- 
Htnffu»  im  abgi'Hi-hreoktt'n  und  angelaeaeDen  titabl 
na<-hgewi(>Hon.  Hiervon  ist  jedoeh  in  der  Hejneeben 
Abhandlang  nit-ht»  >;cBnfft.  _ 

KOBStraktionsgrandlairen  fBr  den  Bnn 

Ton  Kraftwagen.** 
Von  den  erataunlicben  Eortschrttten  der  Auto- 

mobiitecbnih  in  den  wenigen  Jaliren  ibree  Beatebena 
legten  die  irlinzenden  Anntellangen  in  Berlin  (1906) 

iowic  die  glcifh/eitii;  in  London  und  I'ariK  abgebal* 
tenen  biTciitoH  ZiMigni»  «b.  Dm-  Suniiiif  di-r  im  Jahre 
1906  in  ilen  vorfnliii'di'iioii  Lündcrti  liiij,'ihtollten 
Wagen  Zfigt,  wi'Icli  riaHlgt-n  Umfang  dii'  kraltwagon- 
indii!<tric  rrreicbt  hat:  ob  wurden  etwa  l'.tftOOO  Wagen 
erzfUKt,  die  scbätziingMweitie  einen  Wert   von  1170 

*  £.Uejrn  und  U.  Bauer:  .Uel»er  den  inneren 
Aufbao  gebirteten  and  angelassenen  Werlueeagatabia''. 
Mitteilungen  a.  d.  KSnigL  HaterialprQfungiiamt  1906 
Heft  1  oder  „Stahl  und  Eisen»  190f;  Nr.  LT  S.  778. 

**  Nach  i'iiu'in  V.irtr.-ii,'  von  V..  \' a  I  e  n  t  i  n  vor 
dem    Hi-rliner    lic/irki- vi-rcin    deutacher  lugoniouro. 
Ver-l  ./..■ifH,  iirift  dt>H  Vereinea  dentselier  In- 
gsuieure"  i\)\i't  >ir.  ̂ 4  S.  1325. 

Millionen  Mark  darstollon.  In  dieser  jungen  Industrie 
finden  etwa  8  bis  4  Millionen  Menschen  Beschäftigung. 
Amerilu  maneblerte  Iwi  dieser  Erzoagnngaaabl  mit 
etwa  60000  Wagen  an  der  Spitze,  daeselb«  Land, 
dessen  Krnftwagenbau  im  Jahre  1901  noch  kaum  in  die 
Krucbeinunu  trat.  Es  folgen  dann  Frankreich,  England, 

Di'Uthcliliind ,  Italien,  Hcl^,'i('n  mit  ji'  niihi  ,''>5  000, 
2MÜÜ0,  21  OOO.  19  000,  12  0Ü0  hergesteliteii  Kraftv<aj,M!n. 

Ohne  hier  näher  anf  die  interessantou  Kinzet» 
beiten  bezflglich  Konstruktion  usw.  eingehen  zu  können, 
•oll  nur  der  dem  K  onstruktionsmaterial  ge* 
widmete  Teil  der  AnsfQhrungen  wiedergegeben  werden  : 

Die  im  Automobilbau  benutzten  Materialii>n  sind 
rt-i  lit  /uliln  irti  und  dem  all^'emcinon  Mn><i  liiiii'nl)«u 
uugi-noluit,  da  die  Hiittenvserke  in  den  letzton  Jahren, 
den  l''<irdcrungen  di^n 
Automobilbauea  Folge 
leistend,  ToUstAndig 
Stablarten  durch 
dere  Legierungen  mit 
Nickel  und  Chrom  ge- 
■chaiTen  haben,  die  bei  II 
auBerordentlic'h  holier  Q 
Festigkeit  und  grober 
Dehnung  mit  den  Ab- 
meHtiiin:,'<-n  soweit  herab- 
zugeht'ii  gestatten,  wie 
es  der  Ingenieor  in  an- 
demn  Zweigea  der  In- 

dustrie kaum  fttr  mög- 
lieh Imlten  würde,  in 

Abbildung  1  ist  ein  Zahn- 
rad dar^stellt,  wie  es,  rar  dieselbe  Festigkeit  be- 

reehnet,  sinsnal  bat  gewShnliohsm  BessemerHUbl  und 

das  ander«  Mal  bei  Kropp. Speilalslald  g» 
bemessen  wSre. 

Abbildung  2  gibt  die  aLulH«Mi>;eii  Beannpruchnngen 
i'iiiiiri  r  im  Autoniobilbau  verwendeten  Materialien  an. 
hie  /u^HnimenHtelluni;  ist  in  der  üblichen  Weise  für 
drei  vcritehiedene  Belastungsarten :  ruhende,  Schwei« 
lende  und  wechselnde,  vorgenommen.  Wenn  man  s.B.iU« 
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16.  Oktober  1907. Referate  und  kleinere  Mitteilungfn. 

Lini«  dM  MwShiiUdiea  8i«m0iu>MartimtabU  (6), 
via  «r  im  ■%era«iB«B  MMeUoeabm  mit  Erfoli;  ver- 
ireadok  wird,  mit  dem  Kruppscbon  Spczial-Niclcol- 
■tabl  (11)  verf^li-ic-ht,  tto  Htaunt  man  Qbi>r  den  Unter- 
si-liiril  in  HtT  I'<.'!4ti^'k('it  uml  ülu-r  die  KortHchritti", 
die  ilio  Stahlhcrstflliinp  in  den  letzten  zehn  Jahn-n 
gMnacbt  bat. 

QulleiMtMi  wird  heute  nur  noch  für  Motorzylinder, 
Kolben  und  liremabacken  und  in  einigen  J»hren  viel- 
leicht  abertaMpt  nicht  mehr  benutit.  Um  mAgUobtt 
diehtn  Motoiyolt  bd  Inkommen,  giiBt  man  Zyiinder  nnd 
KdbdB  mit  einem  oft  20  bis  80  om  hohen  verlorenen  Kopf. 
AlehlifaB  wird  noch  a^hr  viel  verwendet;  man  i«t  aber 
in  letzter  Zt'it  tx  -irr lit,  viclf  Teile  niü^-lii  list  t'infuch 
zu  pestalten,  ilntnit  man  die  wenijr  £UV(TliiH!«i:,'i-n  (iuli- 
BtQi'ke  (iun  b  im  Oeacnk  goproßto  ScIimiciicHtiicke  it- 
•etsen  kann;  denn  der  Stabigutt  bereitet  dem  Auto- 
mobükonetraktear  ««gea  dM  hieli|i«a  Aaftreteae  toii 

Beaakf  MMkaagea  t 

1.  AlaaüBl«Mc»e 

I.  naapberbiMM 
».8MU|ea 

4.  ScIiaaedelMa 
h.  naaabra 

e.  FtaMaU 

7.  KfeppalakI 

IOl 

11. 

U. 

1». 
14. 

A  l«P 
z 

c««> 
7. 

EPS«0\  Mbiraalt 

Nlcki-Miihl  1;!  % 

%~f  lelMiitet 

EF  «0  O 
z 

•ka.lt.  Mt 

OnSblMen  nnd  der  Sthwieriglceit,  geringe  Wand» 
•türken  inno/uhalten ,  nianche  trObo  Stunde.  Auf 
keinen  Fall  darf  Stablfjud  für  AcliHon.  Pteuerteilo, 
Kurbelwellen,  IMeiioliAtaii^-  i  l  urv  für  nllc  Tuilc,  die 
einerbesonder«  hohen  uder  » .  i  h-d  lnden  Heannfirurliun;,' 

unterliegen,  anji^ewandt  werden.  I'iir  kleinere  Teile 
Lager,  Schalen  und  dergleichen,  wird  aueh  Ikonze 
btaflg  benntst.  Für  frBBere  Stücke,  die  keiner  allm 
hohen  BenaepraohoBf  MWgeaetst  aind,  wie  Oehlaeet 
Lagorbdeke  nnd  dergleiehen,  bietet  rieh  im  Alnmbdnm 
ein  weg;en  seinen  geringen  epezifiachen  Oewiehtee 
TorzQglieh  fOr  don  Antomobilbau  geei^^noiea  Ha- 
inrial  dar.  — 

]'"mem  Vortratje  *  von  I!  I  w  o  o  d  H  a  y  n  e  »  etit- 
nebmen  wir  noch  einiije  .\ni,"il>en.  die  zur  Ergänzung 
obiger  Mitteilungen  dienen  können.  Haynoti  gibt 
folgernde  Zusammonatollung  von  Materialien,  wie  sie 
■ich  nach  eeinen  £rfabrnngen  im  Automobilbaa  be- 
wBhrt  haben:  1.  f&r  hintere  Lanfachaen  Niokelstalil 

mit  4  bis  5  0/,  NidMl  nnd  mit  «MÜger  nie  0«S<^ 
Kohlenstoff;  2.  fDr  vordere  Laafaehecn,  Antrlebiweilen 
08W.  Vanadiumatahl ;  3.  für  Zahngetriebe  Nirkeb-hrom- 
atabl,   völlig  gehärteter   oder   dureh   Einsotzen  gc- 

*  j,Tbo  Engineering  Review",  äept.  1907,  ä.  189. 
XLrLsf 

birteter  weicher  Nickeistahl ;  4.  für  gekrSpfte  Wellen 
Hldielltdd  oder  Tanadiumetalil;  5.  für  Bahnrant^e 
Siemene-Hartinstahl  mit  niodrij^em  Kohlenatoffgebalt, 
weicher  Nickelstaht  oder  XickelchrornNtahi ;  6.  ftlr  alle 
anderen  Teile  ein  guter  Siemen«- Martin^tahl  mit  etwa 
0|4  ̂ jt  KoblouHtoff.    Die  Anwendung  von  Bronze  aoll 
nnf  nntergeordnote  Teile  beaebviBlct  bUlben.  0.  P. 

Enralteniag  naA  TtrralltUndlfaBf  i«« 

frenfilflchen  Staatseisenbahnnetzes  im  Jahre  1907. 

Das  Eiaenbahngflsetx  vom  29.  Mai  1907  »ieht  xnr 
Befriedigung  der  aoBerordenliiehen  OeldbedflrhiiNe 
der  StaatHeiHenImhnTerwaltung  vor:  ^ 

I.  Zur  Ilerbtellun;,'  neuer  KiHeuhahnen  111204  000 
II.  Zur  Anlftt'c   de«  zweiten,  dritten, 

vierten   und   fünften  (JeloiAes  und 

zu  den  da<liireh  liedingten  GeleiH- 
verAnderungcn  auf  den  Bahnhöfen    71  630  000 

III.  Zur  Herstellung  Tereehiedoner 
fiieenbnhnverbindungea  .....   24  4U0OO 

IV.  ZurBeaebnIhing  von  Betriebamittela 
fOr  im  Ban  befindliche  Eisenbahnen  lOOOOOOO 

Y.  Zur  FOrdernng  des  Daues  von  Klein- 
bahnen   000  000 

Zusammen  l'li.  'iölT 1)00 

Zu  L   Heratell  ang  neuer  Eisenbahnen: 
a)  mm  Ban  von  Haoptbahaea 

1.  Von  Idaweirhe  nach  Tiebau  .  .  .      2  076  000 

2.  A'ün  Nauen  nach  Oranienburg  .  .     10  100  000 8.  Von    OberhauHen    Aber  Hamborn 
nnd  Walsum  nach  WeKel   ....  l.itlOOOOO 

b)  zum  itau  von  Nuboneiaunbabnen : 

1.  Nikolaiken  — Arys   .3  264  000 
5.  Friedland— Barienatein    ....     2  900  000 
a.  BehUwo-Stolpmttnde   4  «00000 
4.  Sehneidemühl— Csamikan  ...     451»  000 
6.  Behildberg— Dentaehhof   ....     2  SSO  000 
6.  Sohrau— JaRtrzemb   3  000(1(10 
7.  Or.-Strehlit/.  — WoHsowHka    .  .   .  2  aoo  ÜIM) 
8.  -Sumnirrfeld  — KroHHen   8040000 

9.  Niederpöllnitz  München- 
bornadorf   1  080  OUO 

10.  Bad  Harzburg— Oker   1  430  ODO 
11.  Oelsa- Tann   982  000 
12.  Zimmerbroda— OemündoD   .  .  .     4  420  000 
18.  Böhlen— Korbaeh   8526000 
14.  Scheide— WoBtor-Satrup  ....  1200  000 
16.  -Vltenhundem— Berkelbach   .  .  .      5  330  000 
16.  AlhsImiiHen— (frSvenwieabaeb  .  .  6  230  000 
17.  Grenzau    llillacbeid   1  Slitoiio 
15.  riümpfold  — DüsBoldorf   1.1  243  (Hin 
19.  Bitburg— Irrel   .3  451  coo 
e)  Zur   BesohaAiag  von  Botriebe- 
mittein  II  193  000  _ 

Zusammen  1 1 1  204  OOÖ  ~ Die  OeeamtlSnge  der  nenen  Bahnen  betrdgt  na- 
gefShr  521,6  km;  davon  kommen  auf  die  Provinion 

a)  im  Osten:  b)  im  Westen: 

k.  k« 
Ostprenfien    .  .  .   67,1     Sachsen  — 
WestprenBen ...     —  Scbloswig-Ilolatein  18,9 
Pommern  ....    85,4  Hannover    ....  0,5 

Posen  66,6     ■Westfalen  22,8 
Seblcsion    ....    58,2  Hessen -Nassau    .  .  48,0 
Brandenburg .  .  .    74.5  Uheinprovinz  .  .  .  108,0 

Zaeamnien  t86«8  Znaammen  isf^ 

aaf  aaBorprenBieeha  Bahnen   4T,6 
a)  nnd  b)  znaammen    ,  .  .  .        .  .  474,0 

InSjjLHamt  521,6 
8 
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1510  Stahl  und  Elwik 87.  Jahrg.  Hr.  42. 

yervoUntKndiKnng  de«  EIienlMhinwtM«  noeh  dem 
ExtraoHinarium  fOr  dai  Jahr  1M7:  Jf 

Vmi:'-tu\\(\mg  von  RiHonhabnanlagm  86860000 
Krvti  iti  rinii,'  d««r  PerHiinen-  and 
(iiit.rl>Jiliiih<'ifo   23  4:hi(i'ii 

Krwoileruiij;  «li  r  Hangierbahnbüfe    .  4-^"i"'iJ 
,           ,    I.dkomotiT-  nad 

WageowerkaUtten   6  762  (HJU 
Erweitorang  der  Oeaehiflegebiade  .  950  000 
Tentirkang  der  BrQcken   1  400  000 
Verbosaernngd.  ätoigangsTerhUtniaBo  700  000 
I-ymfahruni;  dea  Hauptbahnbotrio)>o8 

auf  «Icr  «trecke  Mflnater  — Gronau  .  315  0(in 
Vorkehrungen  zurViTliiitunir  von  Wald- 

brSnden    und    Sohup  cviTwchunpen  luiiOOiMi 

HcrMtclIuiii,'  i'lL-ktr.  Sicherun^xanUgen  3  .'(Oii  noo 
nerKt<>lluriK  von  HchwiTctn  Oberbau  15  OUO  UHU 
Errii-btung   von    Dicnxt-   und  Miet- 
wohngebiaden  für  gering  beaoldete 
Beamta  in  den  Mlldim  BetlvkM  1  500000 

Termehrnng  der  Betriebsmittel  fDr  die 
bereite  beetehenden  Staatababnen  .  50  000  000 

Znr  VerftguBg  fflr  Qmnderworl»  .  .  1 400  000 
„           „           „  «nvorbfrjrt'Hcbone 
Auh),'iiliL-n   2  500000 
Diu  verein igUMi  preuUiHcli-beHsiitchoD  Bahnstrecicen 

omfaBten  im  Ki-cbnun);sjabre  19(iG:  wm 
a)  ffir  eigene  Kechnung  verwaltet!»  Strecken  S.'i  450 
b)  für  mitbetriebane  f rerode  Strecken  .  .  1 

e)  fürfrenideReefaBangTarwaltet):' Srr.  <  kl  n  74 

Daiu  T«irpaeht*te  Streoken /ubaniiiiiMi  .i.»  r)'i.'> 
  12H 

AunahmaflraohMtM  flbr  PhMpfe«tkni4«. 

Der  Htilndifre  AuHiricbuß  dos  BozirkgpisonbabnrHtc'i 
K'iln  wrtr  von  di-r  Ri<<i-nliahndirektion  zur  ijutarht- 
lii'liun  A(  I.II  ruii_,'  liiriil-er  aur(;pf()rdrrt  wurdi-n,  ob 
die  Aufnahmt'  vun  I' h  o  h  p  h  a  t  k  r  e  i  d  e  in  den  ̂ Auft- 
niibuietarif  für  Eisenerz  usw.  /um  zoliinlAndintcben 

llochofenbo triebe*  obno  Scbttdij^un;;  anderer  loter* 
etwa  derjonigon  der  Kalkindustrie,  zu  befllr* 

«0rten  Mi.  Die  Frage  wurde  in  der  Sitaang  daa  ga- 

naantas  AttaechaMee,  die  «m  4.  d.  H.  utar  dam  'Voi^ 

Inageaamt  85  U&l 
<,T«ih»hf  Kwmpeaaaai»  INT.  Vr. 

sitze  des  Eiscnbahndirelttiona-PliaidaiitaB  Sohmidt 
in  Kfiln  atattfand,  bejaht. 

DI«  Inragang  Ton  Rohelsw  Ul  «Itk- 
triHcben  Ofen. 

Herr  Dr.  Eugene  llaaniti,  Su|it!rintt!ndent  of 
Ottawa,  macht  mich  darauf  aufmerkitam,  dat 

in  dem  unter  obiger  Ucberscbrift  eracbienenen  Aafaatae 

(.suhl  und  Eisen"   1907  Nr.  35  8.  1250  bia  IS6S) 
einige  .\n;;»lM'i)  drr  niTicbtiKunj;  b<-darfen: 

I.  Dil'  VorHucbv  in  8ault-8te.- Marie  sind  unter 

^,'■'[11  iii-iuiner  l.i'ituag  TOB  H^roalt  «nd  Haaaal  ana- 

gvfiibrt  worden. 
<.  IM»  ia  AbbUdnag  S  Ua  •  <B.  1159)  «Mar- 

gegebene  Ofenkonatruktioa  iet  eine  Idee  Haanela» 
modifisiert  in  Einzelheiten  Toa  H^ronlt,  f^zeichnet 

Ton  Haanel;  diT  I)i>|>|»-lH<'hn('htoft'n  i.st  also  nicht  aU 
FTöroult'-Ofen,  Nondi  rn  iiiu  li  l'atent  ilaanel-Heroult  zu 
hr/i'ichnen.  Er  wiirdo  lirhon  vor  AaeCOhraa^  dar 
kanadischen  Varsucho  entworfen. 

Bücherschau. 

Itf.rih'iin  tler  i/tsumtin  Tuhnik  uml  ihvr  Ifi'/fs- 
wissensr.hafttn.  Im  Veruiu  mit  Facligunus.sen 

beraiisirepeben  vonOttoLue^er.  Hitzahl- 
n'iclu'ii  Abbililiin^rfti.  Zw«  itc.  viillstilniii;r  neu 
bi  arbtitetc  Auflage.  IV.  Band.  Stuttgart  und 
Leiiizijr,  Deutsche  VerlagrsanstftH.  Geb.  80 

Die  Worte  der  Anerkennung;,  mit  doiu-n  wir  <lun 
früheren  ItAuden  der  vorliefccnden  techniKcheti  Enzy- 
klopAdie  i;crocht  zu  werden  versucht  haben,*  entheben 
uns  der  Xotweadigkeit,  nochmals  auf  die  Vorzug  des 
Werkes  nad  die  Verbeasoraagen,  die  es  ia  der  jetzigen 
Gestalt,  voru'lichen  mit  der  ersten  Auflage,  erfahren 
hat,  näher  eiii/iit'''hen.  l)(i»  t'ilt  um  so  mehr,  als 
der  viirti',  .lie  M  uli «  oiIl'  „ri'uerunf;-;iiilaf,'i-ti"  bi» 
„llnuMti'l' :.T.a)ilii  n*  iiinfiii-i'iidi'  Bund  w<-d.T  itii  ifi'- 
w  i^-'i  iiliafli  r  I  •uri  h/irlicituu;:  di-s  Stnlti-H  ijdi  li  an  /•  it- 
^umäber  Krwi-iti  run;;  drs  InluiltcH  und  sorgfuitigur 
Ausstattung  seinen  Vor;;iiii;;<'rn  ir^-endwie  nachsteht. 
Datt  trotzdem  der  kriiiacbe  Loser  hin  und  wieder, 
aogeaohtet  der  sahlreirbea  Artikel,  die  ihai  besonders 
gefallen,  aueh  Bocb  VOnsck«  ffir  ein«  apitcre  N<  u- 
auflu^'e  tluBera  wird,  darf  bet  eine«»  iatartiK  Kr»!) 
anu"-le;;ten  LexikOB  nit  einem  vielkOpflgeD  Stahe  von 
Mitarlifitern  weder  Oberr.iTh«-n.  noch  soll  es  den  Wert 
di-r  L'iiiW' II  Arlp'  it  iirraii-'  t/<  ii.  \i.'liiii'hr  nur  dazu 
l>('itrai,'en,  dni  Wi  rk  mit  lii-r /rit  immer  vollkommener 
/u  ifi'ütalteii.  In  ili>-f<i'in  >iiine  und  unt<-r  Wahrunj; 
der  al|ib«beliHeben  Ordnung  auf  Einfelbeiten  eingehend, 
möchten  wir  hier  auf  («rund  einer  {;cnauen  Durch- 
eicht  des  Bandes  u.  a.  folgendes  erwähnen:  Oleich 

•  .Stahl  und  KiH-in*  limr,  St.  12  &  744;  1906 
Sr.  ä  S.  178;  l'J07  .Nr.  4  ä.  162. 

der  erste  Artikel,  ia  dem  C.  Cario  die  Peuerungs- 
anla;,'*'n  behandelt,  muß  als  eine  inhaltlich  sehr  ifute 

und  Meinem  l'mfan^re  ruii  li  durchaus  angomcHsene 
DnrHtellunR  des  rn>t,'i'iiHtariili'H  Itezeichnet  werden. 
Dfthselbe  ;:ih  von  dfiii  für  den  Kiheribütti'nnmnn  be- 

sonders wiehti;;en  Stichv^ort  FiulSi'ii>eu.  AuffalloDd 
ist  dage{;en,  dali  zwiKchen  beiden  Artikeln  die  Fittingt 
unerwähnt  geblieben  sind,  wfthrend  aiaa  anuerer 
Aaaittht  naoh  ganz  BaaStlgorweii«  Fiadalhlaaer  auf- 
genommen  lut.  Nieht  weniger  ala  41  Seiten  Text 
werden  dana  dea  Prlsera  und  Frlamaschinen  tre- 
widmet;  ohne  deren  hohe  Bedeutung  nnMii-utlii  h  tilr 
den  Maschinenbau  verkennen  zu  wollen,  t'l»ulM'n  wir 
dorh.  drtli  i'inc  derartii;  iimfa^Heii<le  Kearbeitun;;  über 
den  eicentlicben  Zweck  einen  teehniclien  Würter- 
buebes  hinauH;;cht  und,  wie  wir  weiterbin  aueh  trnilea 
weriien,  an  anderen  Stellen  zu  uni^crechtfertigten 
Kiir^ungea  ffibren  muli.  El'cnso  sind  unseres  Er- 
achtena  m  auaffihrlieh  die  GeachwindigkeitamMMer 
(8i/t  SeiteB),  die  eestataaalagea  <2>/t  Seiten)  und  die 
Gewölbe  (20  Reiten)  behandelt.  Als  Gegenbeispiel 
dient  neben  dem  Artikel  Gichtaufzng  —  in  dem  nur 
der  Schrfi;;«ufzii);  von  Brown  in  (  levi-land.  nicht  aber 
zuj^leicb  die  deuischen  Konntruktioneii  (wie  IU>nraili. 
Sfiihler  u.  a.)  beschrielien  lind  —  namentlieh  dai.  Ka- 

pitel Ifichtf^as,  das  verhMltnisniäüig  dürftig  ausgefalien 
ist  und  nicht  einmal  eine  einzige  Analyse  entfallt.  Aueh 
das  »Stichwort  Uold  erscheint  etwaa  selir  knn  abgetan. 
Man  h&tto  Iiier  wohl  maea  reieh  illnatrierteB,  Hageren 
Artikel  Toraasaetien  darfen;  itett  deaaen  findet  am 
unTerhBltnlsmlBig  knapp  gehaltene  Ausfnhmngen  mit 
nur  einer  Atibildun;;,  die  iii»  Ii  ilnzii  den  Steiiipel 
der  Hekliime  triii,'!.  wiilirend  dem  iant  eliciiHo  lariiren 
Kapitel  (ioldjin -iiin::  drei  l  iirureii  lieiKe:,'e hen  nind. 
Des  weiteren  habvn  die  (Jrapliischen  Künste  trotz  den 
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vielTenweigtaa  Gebiete*,  du  ele  «mfMteo,  eleb  mit 
wenigoo  (25)  Zeilen  begnflgen  mfiMen.  Der  KOnet- 
licbe  Graphit  ist  sogar  mit  nur  l'ji  Zeilen  abgetan. 
AndefMite  fragt  nan  «ich,  was  der  Graaeanieii  ia 
dieear  rabi  teohnleebea  Umgebang  will.  Als  wfrUieb 
aaepreebend  darf  dagegen  wieder  das  Kafdtel  Greifer 
von  Professor  H.  Buhle  beceicfanet  werden.  DaB  die 
niiriL'i'lirii<kt'n  19  Seiten  cirinehiiien.  acht  uiinereK 
Kra<liti'UM  zu  weit;  bei  dieser  KiiuiiinliineKjtun;,'  für 
eine  einzelne  l!e»onderheit  muB  der  j,'e!<atiiti'  Uriieken- 
bau,  wenn  er  Überall  in  >;leicher  Weine  bedacht  wird, 
entschieden  zu  stark  hervortreten.  FQr  eebr  hQbsch 
and  dabei  doch  knn  gefattt  balten  wir  im  Oegensatae 
an  dem  vorigen  eeUieBlieh  aoeh  daa  Kapitel  Birte- 
bestiinmun<r.  Pir  Ittdnklion. 

Fidler,  Henry,  M.  I.  C.  E.:  Noteit  on  Cun- 

struKsUm  «'w  Mild  Steel.  London  (39  Pater- 
noster Kow)  1907,  Longmans,  Green  &  Co. 

CMi.  all  16/—. 
Daa  Torliegoode  Buch  bringt  nna  wenig  Nene«, 

mit  AuHnahme  vielloieht  fflr  dcnjenifjon.  der  ameri- 
lcanincbr>  KonHtruktinrieti  nicht  kennt.  Der  VerfnuHor 
behanili  lt  /uniidiht  in  ;;i'iiii  iiivt  rHtHn(lliclier  K'irtn  den 
scbAdlicben  und  j,'üti»<tif;eii  lüriHul^  bei  den  vernchieilen- 
artigen  chemiHoben  /uHuinin«-nHetzun!;en  de»  FliilieiHenH 
and  BtabIguSMes.  In  elementarer  Weine  Hchilderl  er 
sodann  die  Art  der  Bearbeitun;;  in  den  Werkstätten, 
die  inm  TeU  von  der  in  Deatscbiaod  Ablieben  erbolK 
Heb  nbweiebt  Den  von  dentsehen  Behörden  geeteBten 
Bedingungen  wQrde  die  geschilderte  Art  der  Be- 
arbeitnn;:;  aber  nicht  ̂ eniii^en.  Die  angeführten  RinzeU 
dar«teilim;,'fi>  und  üeNi-lireibunKcn  von  Bauwerken 
brintrcii  koiiMtrukiiv  nieiitn  Hervorragende-',  im  Oefien- 
ti'il  fini\  die  AuHliilduni;en  der  dar;;ehtellten  KooHtruk- 
tionen  ho  verwickelt,  daB  in  Deutschland  kein  Kon- 

strukteur sie  zum  Muater  nehmen  wQrde.  Die  KOB» 
strnklionen  sind  wenig  wirtscbaftlich  und  stehen  im 
OegensatM  xn  den  bei  ans  flblichen  Ausfahrungen. 
FAr  die  StadlaTaadea  des  Hoch-  aad  Brackeobanes  ia 
Dentsehland  t«t  das  Buch  nlcbt  tu  empfeblen;  ia 
dfutttchen  l.etirliii'li'Tn  -«ind  die  Kunntruk(iiinen  besser 
und  weaentlicb  brauchbarer  betkcbrieben.  UuunhKrij. 

Neu  mann,  H.,  Ingenienr:  Die  Viirbrwmtng»- 

kraflinaxrhinpn  in  ihr  l'nixifi.  (Bibliothek 
der  gesamten  TechnilL.  Neunter  Band.)  Mit 
137  Abbildungren.  Hannover  1906,  Dr.  Vax 

Janeclce.    4       iii-h.  4,40 
Mit  der  zunebniendcn  Verwendung  der  Verbron- 

nangakraftmaiichine  iu  der  Industrio  ist  das  BedQrfuii« 
nach  anterricbteaden  Uterariseben  Werken  erbeblieb 

gestiegen.  Daa  vorliegende  Bneb  soll,  wie  der  Ver- 
fasser selbst  angibt,  dem  Monteur  und  dem  .Maschinisten 

ein  Leitfaden  fOr  die  Aufatcllunir  und  l<cbandlun>;  der 
( i a.siiiftheliitien  sein  und  dem  Masi  iiini  nl>'  r<it/er  die 
Knntridie  üluT  den  Betrieb  und  beim  Ankauf  einer 

UaHinasL'hine  die  Wahl  des  .Systems  erleiclitern.  Irh 
kann  nach  Durcbüicbt  des  Bttchleins  bestätigen,  ilali 
dieeer  Zweck  fQr  Kleinmotoren  erreicht  ist,  daß  da- 

gegen für  QroBgaemaechiaea  der  Inbait  lu  dQrftig 
rat,  am  ein  Uana  BOd  tbar  die  Syeteme  und  die 
Behandlungsweise  im  Batokba  ta  gebea.  Zar  Er- 

reichung dieaes  Zwecken  wire  eine  eingehende  Be- 

handlung der  8_VBtemo  und  deren  konstruktiver  Durch- 
bildung mit  kritischer  Beirachtuu^  der  Kinrichtungen 

zur  Aufnahme  der  bedeutenden  Kräfte,  für  die  rasche 
ZagtngUehkeit  der  inneren  Teile  aweeka  Reinigung, 
anm  Aosgleieh  der  Maasenkrtfte  asw.  aetwendig  ge- 

wesen. Als  ein  guter  We^^weiser  bei  Fragen,  die 
den  Betrieb  Ton  VerbrennunirxmaHebinen  von  kleinerer 

und  mittlerer  Leintuiii;  betrell'eii,  wird  die  mit  /alil- 
reicben  Abbildungen  versehene  iScbrift  vorausiticbtlicb 
rasehe  Verbreitang  finden.  Ä.  Wattidu. 

Golpkf,  Viktor.  In-.  nienr:  Turhimu  und 
Turbinenaulayen.  Mit  52  Textliguren  und 
31   litboprapbierten  Tafeln.     Berlin  1906, 

.Julius  .Sprinfrer.    Geb.  15  t.X-. 

In  vorliegendem  Werke  sind  die  praktischen  Er- 
fahmngen  des  auf  eine  zobnjSbrige  Tätigkeit  im  Tur- 
binenliuu  /urflekblieketulen  Verfassers  enthalten,  denen 
ein^relietide  tiienretisdie  Kiitwickluniren  vorantjestellt 
sind.  Die  Klarli>it  d.T  Anschuuunt;  lädt  iiit  ilieo- 
retisclieii  Teile  an  inunelien  Stellen  zu  »ÜMselien  üljri;j;; 
jedenfalls  sind  in  der  modernen  Turbinenliteratur 
Arbeiten  verölTentlicbt,  die  in  dieser  Hinsicht  Besseres 
bieten.  Dagegen  liefert  das  Bnch  dem  Tnibinen^ 
konstrnkteur  eine  sehr  gnte  ZusanuDenateBong  nanerer 
TnrbinenausfUhmngen,  insbeeondere  der  bekanaten 

Firmen  Escber,  Wvkh  &  Co.,  Th.  Boll  &  t'o.  und 
J.  J.  Kieter  Ä  Co.  Es  sind  sehr  wertvolle  praktische 
Winke  für  den  Kntwiirf  iler  Kin/clliciti  ii,  für  .Vnord- 
nunj^  der  Zu-  und  .\lifülirui!:fsri>hrlriiuii;.'en  und  Ko- 
gulieruMtJsvorrielituntreii  ;.'i';;elieii.  Den  im  Turbinen- 
bau  beschäftigten  Fachleuten  kann  das  Buch  emp- 
foillen  werden.  A.  fFatlieha. 

Utz,  liiidwi;:.  K;u-eti.  K'  it.  In^'enicur  und  Di- 
rektor der  k.  k.  Ltliruust.ilt  für  Textilinilu- 

strie  in  Wien:  Mutlerne  Fabrikunhujen.  Mit 
2().T  AbbiUluiifren  im  Text  und  16  Tafeln  in 

J*liot.iiitlioL'ra]iliio.  Lcipzi!.'  1 !)()".  l'hland.s 
techuisciier  Vi-rlaj;,  Otto  i'olitzky.  ücb,  lU 
In  dem  vorliegenden  Werke  werden  eine  groBe 

Ansabl  von  beeteheadea  Fabrikaalageii  vanidiiadenator 
Art  in  Wort  und  Bild  beecbrieben  and  hinstehtlieh 

der  Zweckniäl'i(xkeit  lier  baulichen  AusfUhruncr  krititteb 
beleuelitet.  Im  ersten  Teile  de»  Buche»  werden  ilie 

verschiedenen  l'iibriktvpon  wie  Hoch-  oder  (ii  ■.i  liuii- 
b.-iu,  Hrd);eselioliliau  und  niebrsebifli>;e  FHbriki;eliäude 
mit  bolier  MittelhHll«  und  lialerien  in  den  Beitcn- 
schilfen  ein);eliend  bebandelt;  in  einem  besonderen  Ka- 

pitel wird  auf  die  Vur-  nnd  Nachteile  der  vurerwühntcn 
Fabrikgebäude  eingegangen.  Hieraa  acbUetten  sieb 
die  wichtigen  Abeebnitte,  die  sich  mit  der  Aus- 

führung der  Einzelheiten  (Fundamente,  SSulen,  Decken 
und  FuUböden,  Dächer.  Treppen,  Türen,  Fenster  usw.> 
von  Fjilirik;;eliäudeii  |.(  fiisfen.  Iviuen  iireiten  Kaum 
beaTisprui'lieii  die  l>etr«clituiii;eii  iiiier  die  terhnisclien 
Kiieksiclitiinlimeti,  wclelie  die  innere  Minrielitiuii;  und 
llaumverteiluiig  betreffen ;  hier  werden  /unacbst  die 
allgemeinen  Gesichtspunkte  erörtert,  während  im  Ao- 
scblul}  hieran  an  bestehende  deutsche  und  antter- 
deutsche  Fabrikaalagea,  die  dea  versehiedensten 
Zweekea  dieoea,  kritiseha  Erllatarnagen  gekafipft 
werden.  E.  W. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte. 

Vlerta|Jalires-.Harktbericht  (Jnli,  Angu>it,  Sep- 
tember 1907).  —  I.  Rheinland- Westfalen.  - 

lo  dem  Berichtsvierteljahre  war  die  Buschüftigung 
der  Warka  Ober  die  lieidaB  araten  Monate  hinaas  eine 
raieUieba  and  Mar  and  da  aegar  Ua  aar  Oreua  der 
Lelakongaflbigkeit  aagaapaante.  Wena  aie  gegea  daa 

Ende  des  Vierteljahres  in  eiuij;en  Artikeln  geringer 
wurde,  so  lag  dies  neben  dem  hoben  Ucldstande,  der 
allerdings  allmäblich  in  seiner  'Spannung  naelixölaaaea 
begana,  ohne  Zweifei  hauptsächlich  an  dam  Gegan- 
•atee,  der  idcb  iwiacbea  Erzeugung  und  Hnndal  in- 
aofarnharaasbOdete,  ala  der  leUctere  eiae  efstematiaahe 
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Znrllddialluig  Migte  and  die  Preme  dnrch  Hlanko' 
TerkSnfe  sowohl  im  InUnde  nls  auf  dem  Weltmärkte 
ZQ  werfen  suchte ;  denn  ob  ist  Tataache,  daß  viele 
Hlndlar  aolche  BlukoTerkluf«  titigtait,  mit  der  Ein- 
deekniif  aber  Iii  der  Bolhaiif  mrtetao,  iplter  billiger 
•nzukommen. 

Auf  dem  Kohlen-  und  Koksmarkte  ließ  bei 
der  hti'iLTendon  Förderunf;,  iVn-  mh  Ii  vdhi  Anfantro  Ihm 

zum  Kmie  den  V'iertidjaliri'K  fort»  iilirciid  vort^riiticrtc,  dii^ 
Spannuiitr,  die  liittlior  nuf  dem  Kolilt-ninarkti^  licrrHi-liti', 
rmrii.  utitl  CM  kounte  im  nll^omeinen,  mit  Aiianabme 
r  it  z.  Ini  r  Sdrtoüf  di«  \achfrnge  Iwfriedigt  werden. 
Auch  der  Wessentend  des  Rhetoee  ermSgllchte  io 
den  beiden  erelea  Hcoaten  einea  bedeatenden  Versaad 
rheinaufwlrU.  Der  im  ktataa  Meaato  wieder  bdleade 
WaHRerstand  üeG  diesen  Keitead  aber  niebt  attdanem, 
HO  (laB  an  eine  Fülluntr  der  olicrrheininchon  Lager 
für  den  Winter  nirlit  j^i-diicht  werden  konnto.  Da- 
po;;eu  war  e«  nicht  mehr  notier,  en;;liKclie  Kolileii  zur 
Aunbilfu  hereinzunehmen.  Der  immer  wieder  ein- 
eet/cnde  Wan^enman^el  hat  zeitweilig  den  Vertiand 
recht  geatSrt,  ebeuHo  auch  die  seitweilige  Sperrung 
der  Kipper  m  den  Kheinhafea.  —  Die  bisherige  Frei- 

gabe der  geeantMi  Kolcaenengnng  warde  mit  dem 
I.  AuguHt  anf  den  Umfang  der  Beteiligongrailfer  fest» 
geHot^t:  hiorfflr  waren  einmal  kleinere  AhbeHtellun- 
gen  im  Monat  Juli  weg^n  Heparatursrlieiten,  Inventuren 

U8W.  die  l'rsacbe;  Hodanri  «tier  k<iiinte  nur  auf  diese 
Weise  eine  gerechte  Verteiluns;  der  immerhin  nncb 

großen  N'aehfrafje  auf  die  einzelnen  an  iler  Her- 
stellung; beteiligten  Kokereien  erinü<;li('ht  werden. 

Der  Siegerländer  Eisenstein  markt  leg  OB- 
vertadert.  Dtt  Ahnt  der  gekauften  Mengen  war 
aodaaenid  aebr  ÜotL  Die  FArdemng  Iceaate  wegen 
Arbeltaraiaageia  nicht  so  TerstArkt  werden,  daB  die 
flbemommenen  Aufträge  im  vierten  Quartal  aus- 
celiofert  werden.   Im  naaeanlsdiea  Besirk  lagen  die 
VerlialtiiixKo  fjenau  ho. 

I''T  Aiiruf  in  nUeii  Surtrn  Uoheinen  war  i'in 
sehr  Hotter  un<l  die  AbHat/.meugo  übertraf  diojuoigu 
aller  frflheren  Perioden. 

Die  BescbiftiguDg  in  FluBiitabeisen  war 
wlhread  der  Beriebtsseit  eine  durchweg  recht  gute, 
Tielfaeh  eine  Uiemiilige,  lieB  aber  gegen  den  SchluS 
langsam  naeb,  da  der  Eingang  neoer  Auftrage  infolge 
großer  Zurückhaltung  der  Händler  und  Verbraucher 
mit  der  HerHtellung  und  Lieferung  nicht  Schritt  hielt. 
Die  l'reiHo  Mchlugci)  iofoigedeitBen  eine  weichende  Rich- 

tung ein.  In  Schweißoiaen  waren  die  Werke 
mit  .\rbeit  chenfallH  völlig  auHreichetid  vergehen. 

Auch  die  BeBcbäftigung  der  Drahtwalzwerke 
war  eine  gute  and  hat  gegen  das  Bade  des  Tiertel- 

jahres aoeh  nicht  nachgelassen. 
Die  Orebblechwalgwerke  waren  dnrebweg 

regelmlBig  beschäftigt,  wenngleich  omfangreicho  neue 
Aufträge  nicht  hereinkamen.  Im  atigemeinen  war 
da»  (icHchüft  ruhic  und  lte/.ü;,'lich  lier  l'reise  un- 

sicher. Dieie»  ijiit  nucii  für  ScliiUSaiiinalerial,  in  dt-m 

Anfragen   naidi  eini^^en  grillieren  Uliji-kten  vorlnceii. 
Auf  dem  F  e  i  n  b  1  c  c  b  m  a  r  k  t  e  geNtalteteu  »ich 

die  Verhältniaiie  namentlich  gegen  Ende  des  Viertel- 
abres  ungänstiger,  ee  daB  man  ein  teiiweisee  Still- 

egen der  Betriebe  In  Aaeeicbt  stellte. 
Ueber  die  Oeeehlftalag«  der  im  Stahlwerka- 

Terbando  syndizierten  Erzengnisso  Ist  folgendes 
wa  berichten: 

nie  nn:reH|iiinnti'  llem  hiiftrirung  der  Werki'  daui  rte 
«Ul  li  iui  III.  Vierteljahre  19ti7  ungCHehwilelit  fort.  .Nm  li 
wie  vor  mutlten  zum  Teil  recht  aungedelmte  Liefer- 

fristen lM  jiiihi>rucht  worden.  Der  Ver»and  hat  von 
seinem  biitberigcn  Umfauge  nichts  eingebaut  und 
erreichte  im  August  den  büchstea  Stand  des  Jahres. 
In  den  Monaten  Juni  ■  bis  August  (SeptembenilTem 
lagen  noeb  nicht  vor)  betrug  der  Vereand  in  Pro- 

dukten ▲  1(24  »68  t  gegen  1444714  I  in  der  Ver> 

gleichszeit  IIKW,  1S0O146  t  in  1905  und  116S578  t 
in  1904. 

Halbzeug.  Der  Abruf  ia  Halbzeug  war  an- 
daaemd  sehr  lebhaft,  und  ea  war  aoeh  immer  nicht 
mOglieh,  der  inllndlaobea  Enedsebaft  die  gewOiraebtan 
Mengen  voll  zuzufahren,  obwohl  der  Versand  tob 
Juni  bis  Aagnst  die  Beteiligung  der  Werke  fflr  diese 
Zeit  um  ni'-lir  aln  S  "/u  überHi  hritt  und  der  verhältnis- 
uiMÜlge  Anteil  doH  Inlandes  Hin  (leMamtversande  in 

den  genannten  .Monaten  rnnd  7  "  o  hSher  war,  als  im 
gleichen  Abschnitte  deei  Jahres  Idüü.  —  Nach  dem  Aus- 

lände wurden  wie  seither  mit  ROcksicht  auf  die  Star» 
ken  inländischen  Anforderungen  Oesdiftfte  aar  in  go> 
ringem  Umfange  abgeechkMaao. 

BlaeabahnmateriaL  Das  Oesobift In  Oiier- 
baamaterial  war  fortgesetzt  reebt  gut  und  der  Ein- 

gang neaer  Bestellungen  sehr  befriedigend.  Der  im 
Juli  vorliegende  Auftragsbestand  gewährleiHtete  den 
Schienenwerken  Arbeit  iibi  r  dan  linde  des  .Inhres 
hinaus.  Nachdem  nun  Ende  .September  der  umfang- 

reiche LieferungHVortrag  mit  der  preußiach-hossiHcben 
Eisonbabngcmeinscbaft  zustande  gekommen  ist*  und 
in  nächster  Zeit  auch  die  AiMchlQsse  mit  den  übrigen 
deuteolmn  Staatsbahnen  beToratebmi,  sind  die  Werke 
in  Bisenbahnmaterial  fast  Ober  ihre  Iieistungsfahigkeit 
besetzt.  Die  mit  den  preußischen  Staatsbahnen  ver- 

einbarten Preise  stellen  sich  höher  als  seither  und 
bieten  dadurch  einigermaKun  einen  Ausgleich  für  die 
mit  den  Oestehungskosten  und  der  Marktlage  nicht 

im  Einklang  stehenden  l'reiso  der  letzton  Jahre.  In 
Rillen-  und  Grubenscdiieneu  war  der  Eingang  von 
Aufträgen  gleichfalls  befriedigend.  Die  Killensehienen- 
werke  eind  bis  Ende  dee  Jahres  voll  beeefait  nnd 
kSnnen  den  Wflnaehen  einzelner  Yervraltangen  fllr 
frOhere  Lieferungen  kaum  nachkommen.  —  Du  Aa^ 
landsgeschäft  lag  weiter  gut;  «ine  Anzahl  AbseblQsee 
in  Hi  liwcren  Schienen  und  Schwellen  wurde  getätigt. 
Dftrt  Killeiwi  hienengeiiihiift  hielt  sich  auf  der  neit- 
heritren  Höhe;  jedoch  erwchwurteu  die  un:,-es'. illinlicli 
langeu  Lieferfristen  vi(de  (ieschäfte  und  machten  sie 
zum  Teil  unmöglich.  Die  .\uslandHpreiso  hielten  sich 
mindeetene  anf  der  Höhe  der  im  Inlande  erzielten 
nnd  waren  fDr  schweres  Material  bedeutend  hSbar 
ale  die  aeither  für  die  StaatelialuMa  gSltigea. 

Formelse R.  Der  Abruf  tn  Pormetsen  war 
zufriedenstellend.  Für  neue  .XbichlÜHHi»  machte  sieb 
jedoch  mehr  Zurückhaltung  heriierkh.'jr,  <lii  uiif  dai« 
Träger.,-eHi'hiift  neben  dem  fortdanci  rnl  hulieii  ( i  clilKtande 
und  der  zu  Beginn  de»  III.  Vierteljahren  iminer  nncb 
nicht  entschiedenen  Hnndlerfragu  zahlreiche  AuH.<t<inde 
von  Baubandwerkorn  hemmend  einwirkten.  Auch  be<;te 
die  Kundschaft  die  Erwartung,  daß  fflr  den  Winter 

Tielleicht  doch  eine  l'reisermMignng  eintreten  ktena. 
Dazu  lag  jedoch  keine  Teranlaemag  vor,  da  ein 
eventueller  Ausfall  in  Formeisenaofträgen  durch  den 
Auftragsbestand  in  Risenbahnmaterial,  der  schon  zu 
Anfang  dew  /.weiten  Halbjahre«  ünOiiOO  t  mehr  lu'triii: 
al.H  zur  gleichen  Vorjahr.tzeit,  reichlich  gedeckt  wird. 
Der  Verkauf  von  Formeisen  für  das  letzte  Vierteljahr 
wurde  deshalb  Mitte  September  zu  den  seitherigen 
Preisen  eröffnet.  Dieselben  Oründe  wie  im  Inland» 
—  teares  Oeld  und  zahlreiche  Banhaadwerker-Aoa- 
ettade  —  baafaillaltoa  lana  Teil  anoli  daa  Aadaada» 
geschäfl  nachteilig;  hierzu  kam  noch,  daB  dnreh  dia 
geforderten  langen  Lieferfristen  manche  OoscbSfte 
verloren  gingen. 

l'eber  diii  Versand  de»  .StahlwerkK-N  rli  ui  Ics 
in  den  einzelnen  rroilukten  .V  wiihrond  d<-r  Minute 
Juni  bis  August  d.  J.  haben  wir  schon  berichtet; 
wir  verweiaea  daher  hier  anf  die  fHiber  mitgateilten 

Zahlen.** 
•  Tergl.  „suhl  uad  Eisea"  1907  Nr.  40  8.  1440. 

Tergl.  „Stahl  aad  Biaen'  1907  Vr.SO  &  1115, 
Nr.  84  &  1848,  Mr.  88  8.  1869. 
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Di«  Viidlfrafg  BMh  ra6«is*rB«a  BVhFon 
ItoS  «twu  nMh. 

Die  ̂ te  Beeehftftigung  im  Maiirhinenbsa  hielt 
wahrend  der  ßericbtueit  mn:  itRL'«'u'<  n  lieBwn  dl*  er- 

zielten l'reiae  noch  sa  wAnBctien  übrig. 
Die  Freie«  etellten  eleli  wie  folgt: 

KihiM  und  Kik*: 
KlAmmkolilrii  .  .  .  . 
KokikohlcD.  gewwckco 

.» 
ll.TÄ  18,7& 

n,(0— 1»,00 

ab 

■  • 
Ene: 
Rohnpal   
MrriWl.  SpalrUrDKlrin  . 
Homurroatro  (.  >.  B. 

Kolterilam     .    .  . 
Rokeite«:  OirBcrflrlicil 

«r  kb  Htttai  .  . 
/  Quitlitüt«-  Pud- 
I  .l.  l.-l«.  n  Nr.  I. 

nicht  IbcrO^V  fha»- 
pbor,  ab  StofMI    .  . 

ThanMcUen  >ll  bIb. 
dctteiu  IA\  Umuguu, 
frei  Vrrbnnebiiatell«, 
D«Ho  Caaia  .... 

Dmatrilw  ohor  ManKma  \ 
SpIrj^flrlK-o,  10  hl» 
Hagl.  OlcB<'r>^lruhriii<'n 

Kr.  III,  b«i  Kttkrort 

•b  I 

12^-13,7» 

MJOO 

ia,oo 

fllab«l*M,  8ehw*IB> .  . 
null-  .  .  . 

Winkel,  und  ('»MODrIjirn 
«I  abnlichra  HruDd- 
fMUrn  wir  Htwhrlxrn 
mit  Aur>cblagrn  o«ch 
der  MkaU.  1 

Trlgtr,  «b  t)l<!dFnboriin  | 
für  Nor>Mt'iil«rblAod 

UIrcb«,  kc»«l.  ... 

1T0.0O 

IS.S,00 

«ht,  &.S  mm  D«tlo 
•k  Wrrk  

■•«fihol.abWtTk  rtw« 
Mfondere  QuaUui«o 

1  Aegwt 1 ■apmbcr 
Jt 

II.7»— lS.7i 

ll.7i— 

Ii.*;.— 12,7S ri.25— 12,7S 

17,M)— ltf,OI> 17,&0— l»,UO 

IMD— ts,76 leyn 
lebeo 

«1.00 

».'..INI 

78.00 
•MO etgoe 

TejN 7ttgOO 

•MO eoyoo 

fe,ao 

'  <«/>0-98,ÜO 
M.OO— 9S.0O 

7«,0O-71,ÜU 1 
"«,00— 7«.00 

j  C0.8O— «1,M 
60.«0— «I,W 

iai,M-i«o.oo 

125,00 

I4&.uo-ia«,oo 
140.00  I l8S,0e'140gOO laojoo 

^  J 

Ih:  H'.  lit  umtr. 

II.  O  b  0  r  M  c  h  1  e  !<  i  e  n.  —  Allpemt»  in  o  Lai;e. 
Wir  bericbteten  bereits  im  zweiten  Viertcljahrt'  über 
die  Unlclarbeit,  dio  sich  gcf;en  Ende  dcttaelbcn  Qber 
den  Fortbestand  der  damaligen  OewcluiftHla^'e  alleut- 
helbeo  nltend  maohte,  and  wieeen  dar«Bf  bin,  d*B 

dM  NeebliMea  der  Burtttigiwit  oad  die  SobwlMh^eit 
der  Geldverblltnisse  die  Anfwirtabewegno;  inm  Still- 
etando  cobracht  hatte.  In  den  Terfloesenen  drei  Monaten 
hat  wicli  ilir  VorfaiMHiiii^,'  den  (tcldmarkt<>H  nicht  we«ent- 
lirh  geändert,  dünn  WL-iin  auch  dur  Auhwimh  der  KcichH- 
bank  boroitM  Mitte  Sejitümbor  eini;  iSoHneriing:  /l  isjto 
und  somit  <lie  Diskonterhöhung,  dit-  man  für  den 
September  bereit«  befürchtet  hatte,  nicht  vor^enoitimen 
s«  werden  brauchte,  eo  eahea  aicb  die  grotten  Oeld- 
iaetttate  do^  (ntfUnUk  ganOtigl,  die  an  ü»  tunn- 

linMnuwMt  aaf  im  ialnate  sa  bo- CMdinrMrugwt 
eehrlaltea.   DeegleidMn  lial  eieli  aber  Im  Beriehte- 
vicrtcljahre  der  Weltmarkt  für  F.isoii  vrr-<i  blerlitert. 
Die  iiberHchleMiHche  KergwerkH-  und  llüiii  iiindiit^trie 

bffarid  Bich  indesaen  im  allgemeinen  aurli  wi'ilin'iid 
dieser  Zeit  in  günstiger  Lage.  Bemerkenswert  ist 
abar  die  gagea  dM  swaüo  Tioileljahr  aoeb  nelir  liar^ 

mgatreteae  Teiaeiiialmaf  In  dam  Tarblltaia  dar 
Kohlen-  zur  Eieeninduntrie.  W&brend  die  Kohlen- 
indoMtrie  einen  weiteren  Aufitchwanp:  zu  rorzoichnen 
luitti'  nnd  pnr  nicht  in  der  l.fwsf  war,  den  Anforde- 
runiri'ii  gereiht  zu  werden,  md  ilnli  vielfach  vnri  einer 
Kohlennot  gesprochen  wurde,  giii^ri'n  die  .Xiiftr.'ige  hei 
der  Kisenindustrie  zum  iScIilusite  di'N  TnrtioHfienen  Mo- 
aatee  etwas  aobwicher  ein,  und  tt-  item«  der  Kund- 
Bcbaft  machte  eich  eine  grSBero  ZurOckhaltong  be* 
merkbar.  Auf  dio  Beacbiftigoag  derjenigen  worlce« 
die  Doeli  auf  Jbaata  hiaaM  aäl  Aufträgen  vatM^aa 
sind,  blieb  die  AlMeliwIebang  allerdings  ohne  eiefat- 
lichen  KinHiiB. 

Die  ArtM»iterverbiiltiii«>e.  über  dio  bereit«  wiihrend 

des  ganzen  Jahren  gokiagt  wwriie,  halun  aiu'l)  im 
Berichtszeiträume  keine  lU'Nüerujig  erfahren.  Die 
l^eiHtungsfähigkeit  der  Werke  wurde  dnrch  den  Ar- 
beitermangel  »ehr  beeinträchtigt,  und  die  Arbeitslöhne 
logen,  gestützt  aof  diesen  Maagol  und  dio  auf  eint- 
gea  Kohlangrabea  Torgekonmeiian  ArbeiteraaMtäade, 
weiter  an. 

Kohlen.  Wie  bereit«  erwihnt,  bat  die  atarice 
Nachfrage  nach  Kohlen  unTorlndert  angehalten :  die 
AliHatzmiiglicliknit  war  lediglich  durch  die  I.i  i-itung»- 
fähigkeit  der  (iruben  begren/t.  DioHc  hinjr  w iederura 
allein  davon  ab,  wieweit  üh  den  Werken  gelang,  Ar- 
beitakr&fte  heranzuziehen.  Eine  •Steigerung  der  Lei- 
atnng  de«  einielnen  Arbeiters  war  nicht  zu  erzielen, 
im  Geganteil  seigte  eieb  die  Belegacliaft  geneigt, 
FeierMiildilen  einsnlegen,  da  die  Jetsigea  kolien  LSluie 
aneh  bei  einer  garingena  fidriemeanfel  TatticeBiaieB 
ansreichen,  die  Kosten  einer  aaekUmmlieben  Lelwne- 
haltung  r.u  decken.  Dnrob  Wagenmangel  uurde  die 
Fiirderung  nicht  beeintrSchtiLTt.  Kben«(i  wunh-  der 
Absatz  dun  li  den  grni«tii:i'ii  Wa-herntand  der  Oder, 
der  einen  lebhaften  Verkehr  auf  den  WatiBer-Umgchlug- 
atellen  zuHefi,  lebr  gefSrdert.  Hingegen  bewirkte  An- 

fang August  ein  mehrtägiger  Ausstand  der  Beleg- 
acbaft  Terscbiedener  Schachte  bei  Künigshfitte  einen 
Itetrichtlichen  PAtdenuufall.  TrotEdeni  blieben  die  För- 

derleistungen dea  atoaeMeeiecbea  Benrkee  dnreliaaa 
befriedigend,  wie  die  tMeliatelienden  WageDgeatellange« 
lahlen  seigen: 

Wagrn  Wegen 

Juli  1907  218  980  gegen  1M6S4  im  Juli  190« 
Aug.  I90T  205404  ,  207  088  ,  Aug.  190« 
Sept.  1907  194  724      ,      182  024   ,   Sept.  1906 

An  der  Steigorung  des  Uauptabeaties  ist  Oeeterreicb- 
Ungarn  aU  Empfangsgchiel  herrorragend  l>etetilgt. 
Die  Ausfuhr  nach  Oe»terreich-Fngarn  betrug: 

Jttli  1907  628  115  t  gegen  392  000  t  im  JuU  1906 
Ang.  1907  «84  189  t    „    498  490  t  „  Ang.190« 

Kür  Sejitemher  liegen  die  eiiihehlii;::l_;^et]  /iihl.  ii  noch 
nicht  vor.  Die  Verladungen  auf  der  iiauptbaha  be- 
tragen: 

im  ni.  Yiertoijalire  1907    6  ui  080  t 
_    II.         ,  1907    6  708  420  t 
,  m.        ,         190«   5797890t 

HO  daß  sich  gegenülier  dem  vorhergehenden  Viertel- 
jahre eine  Steigerung  von  7,54  "yo  und  gegenüber  dem 

glei<hen  Zeiträume  det  Torjahrea  eine  eolcbe  von 
ö,'j:i  «ü  ergibt. 

K  o  k  H.  Der  oberschle^iisehe  KokHmarkt  bot  wäh- 
rend der  Borichtsmonate  reichliche  .\bsatzgelcgpnhoit ; 

dagegen  lieB  die  Herstellung  za  wflnschen  Qbrig,  denn 
die  kokaanataltea  Iconnten  infolge  Koblenmangela  nicht 
▼all  betrieben  werden.  Bs  mnSte  eine  erhebficbe  Bin» 
•dkrlnkong  Plati  greifen,  die  in  einigen  Füllen  sieb 
sogar  bis  zur  Einstellung  vcritchiedener  Betriebe  aus- 

dehnte. Die  KokM|ireise  wurden  trotz  der  Materiul- 
knappheit  nur  iu  dem  Umfange  erhöht,  der  durch  die 
wiederholte  Hemafaetung  der  Kohlenpreiae  geboten 

Digitized  by  Google 



1514  Stahl  and  EUem  JfodbrieMeN  vom  ANiumNiUc  ST.  ̂ fthtg.  Vr.  4t. 

war.    Wae  die  einzelnen  Koknxorten  anhrtritit,  HO  wiirilo  AliKat/f^i^bieti'ii  liiti  und  wieder,  allerdings  nkdtl  bt» 
ätUckkolu  Ton  den  Ilocbofenwerken  außurordentlich  dcutiiulo  iViinermüliii^unKen  Htattfanden. 

iMgebrt,  «aBerdem  etoifferte  die  zunehmende  Einrieb-  I' »  i  n  I>1  ecbe.   I)a8  l'einblerbfreeohift  bat  na<.-b 
taiiK  von  ZeDtralheiranirBMlaften  in  Neabauten  aaeli  die  Menge  und  i'reie  unter  den  BefarolituiKen,  daB  die 
Maohfran«  naeb  HeiilioliB.  ZOnder  and  Aiehe  «arden  gOnetige  Marktlage  Inrtd^g■h•,  in  Ih^dMr  Weise 
TOD  den  Zinkktttoa  nnd  von  den  sonstigen  Terbruehern  wie  dae  Stalwiaengeacblft  gelitten.   Der  Besebiftl- 
im  Tollen  Umfange  der  Rrxeucuiiir  ab^^onommen.  so  guncrHstand  in  Peinblecben  ließ  erheblich  nach,  m 
daß  am  Riido  clor  IJeriihls/eit  in  k<  iiuT  KokiKortc  dal5,   rluTifHllN  vom  Wejttfn  auKjjchpiid,   in  der  He- 

BeHtÄnde  im  oUpr»elil<'Hi«.  li,-n  lU  /irki  v.irluiniii'ii  waren.  Horirnin  um  ausreichende  Arbeit  l'ruisnacbläsBe  gemacht 
Dil'  < i' ^rliai'tiliii.-i'  ili'i'  |pii'ibtri>' <ler  iniiii'ralisrhen  »ur<!<'n,  di'oen  nich  die  obenchlesiaehen  Werke  an- 

BreniiHtoffe  »ur  deinuacb  itn  ilritti  ii  Vierteljahre  die  !tiblii>lii'n  mußten. 
denicbar  gUnstig-sto.  Draht.    Die  ungflnHtige  l)i>urtei!ung  der  Lage 

Erze.  Am  F.rzmarkte  setzte  Hii-h  in  den  Berichts-  des  Drabtwarengescbftfte«  hat  in  der  Bcricbtszeit  eine 
nonaten  die  ateigende  Iticbtung  fort.    Die  Preine  für  weitere  Verscbflrrung  erfahren  und  eine  allgemeine 
die  Terschiedenen  in-  nnd  auBllndischen  Erseortea  ZarHokhaltnng  der  Kundechaft  geseitigt.   Oer  Preis 
blieben  angew5halicb  hoeh,  obgleich  die  Zufuhr  ane-  für  Walsdraht  blieb  zwar  mit  11M>  jK  f.  d.  Toime 
lAndiHi'hen  .Materials  nacli  Olierscbleeiea  recht  um-  frachtfrei  rbeinisrh-westfftliHrben  ({i  /irke»  unverfindert, 
fnn>rri'icb  war.  trotzdem    trat   aber   eine   l'reiHerinHBi^,'ijnjf   iind  Ab- 

K  n  Ii  e  i  ■<    n.    Die  Hulioi-ionerAC'iii.'iinu'.  die  infoltje  srbwiicbiinp  für  Drnlitwaren  und  namentlich  auch  für 
der  Htarkeii  Naelifrat;o  in  ihrem  t^un/on  L  infango  auf-  Stifte  ein,  weil  sich  infol;,'e  den  uiijreregclten  Wett- 
ri'clitcrlialteu   blieb,   wurde  wAlireiid  der  Heriehtszcit  bewerbe«  gröbere  Verschiedenheiten  in  dtT  HeschÄfti- 
Toilständig  abi;eHi'tzt,  ho  dali  hIcIi  üestände  niclit  an-  gung  der  einzelnen  Werke  bemerkbar  machten  ond 
sarnsnelten.    Die  ber;;i'Hte|lt<  n  Mr-ii.;on  reichten  vi-  l-  tett««iM   emptindlicher   .Mangel    an    Arbeit  eintrat, 
mehr  snr  pünlitlichen  Erfüllung  der  lanfenden  Ver»  dem  man  durch  Freianacitiflase  alxahelfea  Tamehte. 
pflichtnngen  nicht  aus,  se  daB  die  Lieferfristen  Ter-  Die  Abnehmer  trogen  Tielfach  Bedenken,  aai^  nnr 
ecbiedentiicb  Qberscbritten  werden  mußten.   Fflrnene  den    noch    vorhandenen  Herbstbedarf  einsadecken. 
Verkaufe  machte  «irh  jedoch  auch  am  Koheisenmarkte  bevor  öbtr  das  Schicksal  de»  Wal/draht-Verhandes, 
die  7ur  Abhi  Ii«  ai  hiui;^  neigende  allircni.  ine  Stimmung  lüide  dklolii  r.  .Iii«  F.ntscbeidung   gefallen    sein  wird, 
in^'ofcrn  gciii  nd.  uU  di>'  Verbrauch,  r  lic/ii^-iich  neuer  Hei  dem   allHi  itij:  vorliegenden   guten  W  illeii  dürfte 
Ab«i'hliiHhe  eine  gewiKne  / ii riK  k li.ili uii^-  Zeigten.    Der  bi«  dahin  »uhl   ein  Auftgleicli   der   ii<i(  Ii   h— ti  lieiiden 
i'rciHstand  wurd«'  jedoch  weder  hiervon  noch  von  dem  Intercssen-UegensAtze  zwischen  den  reinen   und  ge- 
RQckgange  der  englischen  KobeiscDpreise  berührt.  miacbten  DrMitwalzwerken  auf  eine  lingere  Keihe 

Stabeisen.  Der  ätabeisenmarkt  vermag  Schwan-  von  Jahren  su  erreichen  sein  nnd  damit  eine  Befesti- 
knngen  der  Oesebiftslago  den  geringsten  Widerstand  gung  dos  Vertrauens  in  die  weitere  Preiaentwickfaiag 
so  bieten,  weil  es  den  dentseben  Stabeiaenwerken  mit  für  Drahtwaren  Hand  in  Hand  geheo. 
Ansnsbme  einea  Teilea  der  oberscblesisehen  an  jeg>  KiaengieBereien  nnd  Masehlnenfabri- 
lichem    ZiiMainmenhanire    mangelt.     Die    weMtlirhcn  ken.    Die  MaHchinenfabrikeri   nml  (üeßereien  hatten 
Werke   eiiieen   in  den  ltericlit.<uHinaten,   tinbald  xich  im  Hericht?.viertel jähre  reichlich  .\rlieit  /u  lidmenden 
ein  NiichluHseii  im  Kingatiec  von  .Vultrii^eii  lii'itieikluir  l'n  ihcii.   und  die  Erzeugung   der  .Stahlfornnrieliereien 
mailitf.  mit  l'reisunterliictungeli  in  .MitleldeutMchland,  war  gegen  Knde  Se|>tember  /.u  guten  l'reiHen  bereits 
dem    -iiLCenannh  ri    i;i'meiniiamen    AbHat/t'ebieti-,    vor.  bis  zum  JahresscbluHHe  ausverkauft.  fi>  daß  neue  Auf- 
Infuli:edeHHen   nabeu  sich  such   die  oberscblesischen  trSge  nur  mit  langen  Lieferfristen  hereingenommen 
Werke  zu  Zugeständnissen  in  den  Preisen  genötigt.  «rnrden. 
Dae  Aosfobrgeachftft  ging  unter  den  AbaatzbemObnngon  p..:...  .1  it«h.i..«.  td.tabWerk 

Belgiens  im  Preise  ebenfalls  snrOck,  war  aber  recht  i*'«!««-  »1  n
ooeisen.  ^ 

amfangreirh.     Die   oberechleRlsctaen  Werke   waren  OieBereirobelsen  78  —  80 
Ende  t^(  |item)>er  für  ihre  ätabeisenstrerken  mit  Auf-  Hümatit  89 — ttl 
traeen  auHreirheihl  verrieben.  I 'ml (lelri>liei»r  n  .    .        .......  ~ 

F  o  r  m  e  i  s  e  II  u  n  (i  F.  i  Ken  ba  Ii  n  -  <  •  l» e  r  Ii  au  ma  te  -  Meinuas-.Mariiurubeiaeu  ,  — 
riaU  Wenngleich  neue  AbHchtüHhe  in  der  Bericlits-  dmlMchDlitncbi-r 
seit  infolge   der   geringeren   Bautätigkeit    und   des  OmdpreU  r.  a.  t 
nahenden  Kndes  der  Bauxeit  nnr  in  beschrankterem  b)  Qewalstee  Eisen:  *^ 
MaBe  snetande  kamen,  eo  blivbeo  die  Werke  doch  af.i,..:<,<.„  iq;;  irn 
am  Ausgange  des  Vierteljabies  trot«  namhafter  Ver-  Kelblecho -f)  _  js- 
ladungon  genOgend  mit  Arbeit  Temebea,  nnd  d*ancb  i'i  .i<  :    .  k.i  .kl  *  '  '   ' .  - •7^-  .V  j  •       •  Li  1 .   ».A  I' lubeiMenbleene   i4.>  —  .».i Prei!'/ii::estj4ndnisse nicht gomarhtzu werden branehten,  ^»11  it^  it-» 
,         I     \-    ;    .    I     •!■  I   I,  j„„  n~  Uunne  Bloche  loU — IbO 
kann  .U-r  \eru„„   ,  i  h  I  rH,er..e.cl,atteH  in  den  Be-  Stabldraht  5,8  mm  160-155 richt.iiiMiii«ii  II    ai-    iM  trii  iiiLCemi     lie/eu  hni't    werden.  ' 
N<i<li  i;iiii''li„'er  waren  ilie  Verlialtiii-!.e  liii  lii  n  W  erki'H  III.  (i  r  o  ß  Ii  r  i  t  a  n  n  i  e  n.  Inden  let/ten  drei  Mi»- 
für  Kihenbahn  -  t  »herliauiiiaterial ,  wie  llau|itliahn-  naten  begannen  »ich  Anzeichen  bemerkiiar /.u  maelusa, 
schienen,  .Schwellen  und  Kleineixenzeiig.  daß  das  allgemeine  Vertrauen  auf  eine  weitere  Ent- 

Grobbleche. Da!«  (irobblechgescbift  blieb  wicklung  der  Hocbkonjunktur  abnimmt.  DadiellQtten 
widerstandsfähiger,  zum  IV  il  unter  dem  Einfluaae  des  Qberbaupt  keine  Vorrlte  an  R^mImi  ansammeln 
oogeschwftchten  Bedarfes  der  Kewtclschmieden  und  konnten,  das  Eisen  eotoeagon  wann  ans  dan  Oofen 
KöbrenscbweiBoreien,  insbeaondere  auch  infolge  des  Tereehiekt  worde  ond  trotedem  die  Lieferungen  In 
nennenswerten  Verbrauches  der  Eisenbahnwagen-  RQckstaad  gerieten,  so  blieben  die  Preise  v m  den 
fnbriken.  die  für  .^taatM-  und  I'rivaibahnen  reieblieh  Warrants  abhSngig.  Die  Spekulation  in  di«  ~> n  l  u- 
mit  Aultriigen  beiiacht  wurden.  Frnt  !.•■  »eii  Fiule  pieren  hatte  «ich  ko  sehr  gewuhnt,  den  amerikaiiii*(  ti(>n 
der  lti  richl!»/eit  wur<len  die  I,in;;iin;;e  von  An-fiilirun;,'«-  Itericliten  zu  fol^jen.  dali  diene  lietieutenden  I>liillnl4 
anftrMi;en  etwa«  giTiii;,'i-r.  wax  lediieh  auf  die  Ite-  auf  lii.'  l'reibwtimmiin:;  ausübten.  Klienno  vertehlti-n 
Bcliiiltigunf,'  iler  (troblilechwahwerke  ohne  F.infliiU  auch  die  auUcrordentlicben  Schwankungen  der  Worte 
blii  li,  da  der  (iesamt-Auftrairi^ber'tand  den  Werken  anderer  Metalle  (besonders  den  Zinnes  und  Ku|ifer8) 
auf  Monate  hinaus  genflgende  Arbeit  sichert.  Die  nicht  ihre  Wirknng.  Die  Verschiffungen  nach  den 
westliche  Konkonvns  trat  gegen  Knde  Setitaniber  Vereinigten  Staaten  ond  Kanada  betrognn  in  dan 
attlrker  hervor;  das  hatte  snr  Folge,  dafi  in  einseinen  lotsten  drei  Monaten  nnr  98004  tons  gngen  ISS  758 
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tarn  ini  swallM  Vierteljahr«.  Dieear  Aotfall  koaiita 
nach  anderen  Riehtnngen  wkbk  gBtfMDMht  wwdta, 
denn  ea  wurden  aeewbts  Ton  hier  nnd  den  Naebbar» 
hAfen  iti  der  Heriolittizoit  nur  433  OS  1  ton«  fTf^'**" 
521  029  toHB  im  zweiton  Vierteljahre  verladen.  Ualiei 

nahmen  die  Vorräte  der  \Varrantl«i;er  von  l'.ndi'  .luiii 
bis  zum  :iü.  September  um  121  >95  touH  ab.  Weil  die 
Hfitten  keine  Lager  batten,  mußten  die  Dampfer 
grfifiere  Mengen  meistem«  von  den  Warrantvorräten 
nehmen.  Dadarob  entstanden  Tiele  Konten  und  Un- 
«Mbrnlichkeitea.  Im  allgeraemen  seigtan  die  Preis« 
einen  Rflckf^ang.  GieBereieieen  Kr.  S  blieb  abbingig 
von  den  WarrantH.  Nr.  1  wurde  knapper  und  knapper 
und  ist  auch  jetzt  nur  Hehr  »ehwer  in  ganr.  kleinen 
Ponten  mit  einem  Preisuntersi'liii'i«'  von  sh  tl  —  und 
mehr  gegenüber  Xr.  3  je  nach  Marken  zu  haben. 
Hämatiteisen  blieb  ebenfalls  knapp,  du  die  Stahlwerke 
hier  groben  HiMlarf  hatten,  ilooh  waren  lite  Preise 
•tätiger,  weil  \\  nrrnntB  in  diener  Heschallenbeit  hier 
Diollt  vorhanden  und  anoh  an  der  Westküste  die  Vor- 
rüe  nur  gering  und.  DIms  betragmi  Ende  September 
etwa  H.'iOO  ton».  In  aUerletzter  Zeit  wurde  die  Be- 
srhäftiguug  der  verbrauchenden  Hfltten  geringer  und 
die  Preise  },'nhi'n  nm  ii.  Dii»  Unrhofrn» erke  klagen 
über  die  hohen  Konten  für  die  KoiiBtotle,  bi'Honder» 
für  Kohlen  und  Kok»  und  «paniMche  Er/e,  ̂ ^allrl'tlll 
der  au8  ihren  eigenen  (irubeu  gewonni'iu'  Kisenstein 
an  Gohalt  abnimmt  und  durah  geHtio^'ern'  Lohne  usw. 
vertenert  wird.  Eisen,  daa  von  anderen  als  bei  den  an 
dem  WAirantwerften  gelegenen  Hatten  in  genOgenden 
Mmgtn  für  Yenehiffongea  sn  bnbea  ist,  wird  auch 
jetzt  noeh  gerne  —  wegen  der  eehBelleren  Abfertigung 
diT  r>ftmpfer  —  mit  höheren  fr^inon  l"'?nhlt.  Von 
di'm  Mitte  September  eingetretenen  ItuckBi  Lliitre  hut 
wich  der  Markt  hiiell  erholt,  infolge  der  für  diesen 
Monat  bi'vorsti  iHMuien  ganz  auUi>rgowiihnlicli  umfang- 

reichen VeritcljilVungen,  nicht  allein  auf  (irund  bereits 
gemachter  Abücblüsse,  sondern  auch  in  der  festen 
Erwartung,  daß  noch  ein  großer  Winterbedarf  /.u 
dAfiken  ist.  Die  meisten  Oieflereiea  det  FeetUndee 
batten  aieh  blt  tarn  Herbit  wohl  vereoigt,  aehefanen 
aber  in  vielen  FUlen,  noch  durch  die  letzte  Schwan- 

kung Ende  September  irre  gemacht,  eine  günxtige 
EinkaufHi;('li'i,'enlH.'it  zu  erhellen.  Da«  Weiihcii  der 
Preise  ent»|iricht  nicht  den  heutigen  TatHochen,  son- 

dern beruht  auf  «pekulativen  AnMichten  für  die  Zu- 
kunft. Diese  drücken  sich  iro<;>'nw;irtig  darin  aua, 

daS  für  hiesige  Warrants  statt  der  früheren  Krhöbung 
jetit  ein  PreisaachlaB  tob  »h  1^ —  für  Lieferang  in 
•bwm  Hoonte  nnd  lognr  von  ab  1/S  d  Ua  ah  Sf—  flbr 
Uefarang  in  drei  Monaten  gegenüber  den  Preisen  fBr  so- 

fortige Abnahme  besteht  Bei  diesem  Preisunterschiede 
kommen  aber  Winterfrachten  und  höhere  Vernii  hc- 

rungsprSmien,  sowie  die  Gefahr  einer  l.'nterbrcehung der  Schiffahrt  durch  Eis  in  Betracht.  —  Km  sind 
88  Hochfifen  im  Betriebe,  doch  wird  diese  Anzahl 
dnnb  Aoablaaan  behufs  notwandigar  Aasbaaaaraogan 
nach  verringert  werden. 

In  Connals  Warrantlage rn  befanden  sich 
I^da  1906  698 154  tons,  Ende  Mirz  d.  J.  467818  tone, 
Snda  Jani  271768 tone  und  Ende  September  149963  tone. 
Hanta  (am  9.  Oktober)  Htnd  nur  I  :Ui '.)9C  tons  vorhanden. 

Die  Verschiffungen  ginfjen,  wie  bereit«  er- 
wähnt, im  letzten  Vierteljahre  /.urür  k,  blieben  aber  um 

etwa  1  I  OOÜ  tonH  grüUer  hIm  im  ̂ 'leichen  ZeitaliHi  hniite 
de«  .JahreH  1906.  Em  war  im  Oktober  v.  J.,  a\n 
Amerika  anfing,  größere  Posten  von  hier  zu  beziehen; 
Dantichland  nnd  Holland  nahmen  seit  .März  d.  J.  Im 

gnuan  erhebliche  llehrmengen  ab.  Verladungen  aee- 
wirts  sind  noek  immar  mit  groBar  Qafahr  für  Liege» 
galdar  verbunden. 

Die  Stahlwalzwerke  waren  zuernt  gut  be- 
schäftigt, beginnen  jedoi  h  seit  einiger  Zeit  i!iircb 

eine  geringere  Tätigkeit  auf  den  Sehiffswerfieu  an  der 
HoidottkSata  sn  mdan.  OflItiaU  hnban  swnr  kalna 

ProlaaradSigwigen  stattgefunden,  ladeaaan  sind  bt> 
■ondera  für  die  Ausfuhr  mit  gntan  grSflaren  Ana- 
fnhrnnTs-Auftrtgen  ZugestKnd niese  sn  erlangen. 

F.  i  s  e  n  «  u  1  /  w  0  r  k  (<.  T>ic  t:<'ff<'n  l^ndo  September 
erH<-hi(  tii'nen  .VunweiHc  für  die  IjolinreHtnetzungen  zeigen 
Hehr  gnnHtit:e  i;r;;elinihHe.  Per  Dun-hschnittspreis  ist 
der  höchste  seit  11*01,  nämlich  für  Schienen,  Bleche, 
Stab-  und  Winkeleisen  £  7.5  II'  «  f.  d.  ton.  Damit 
ixt  eine  Steigerung  von  fth  11/ —  seil  Anfang  daa 
Jahres  eingetreten,  und  gegen  den  niedrigMten  Purab« 
sehnittspreis  (Novambsr/Desembar  1904)  eine  £rh6hang 
nm  £  1.9/6. 

Die  Gießereien  bleiben  gut  beschäftigt. 
Die  Kö  hre  n  w  alz  werk  e  einigten  sich  auf  eine 

neue  l'ri'isliHti',  in  der  sie  Röhren  IiIk  tu  2"  erhShtan 
und  die  Abmeisungon  darüber  ermätii^jten. 

Auf  den  Schiffswerften  macht  nicli  der 

Mangel  an  neu  eingebenden  Hchti  llungen  »«dion  recht 
fahlliar.  In  Sanderland  sind  hen  itn  zwei  Werke  ge- 

schlossen worden.  Daher  wurde,  als  an  einer  Stelle 
Arbeiter  dem  mit  dem  Tarbanda  gamaehten  Abkommen 
zuwiderbandeln  wollten,  es  den  Verwaltungen  nm  so 
leichter,  entsehlossen  aufzutreten  und  durch  die  Dro- 

hung, etwa  50000  Mann  ansznaperran,  ainan  tallwaiaan 
AuHritand  zu  vermeiden. 

J-öhno.  Die  Leiiti'  in  den  Kibeiierzgruben beantragten 
kürzlich  eine  Lohtierhohun;.'.  die  aber  in  Anbr-tracbt 
der  schon  in  diesem  Jahre  gemachten  ZuHrlilii<,'.'  ab- 

gewiesen wurde.  Bei  den  Hochöfen  stiegen  die  Löhne 

am  5.  d.  M.  am  1  */»  nnd  kommen  damit  auf  31  */■*/> 
aber  dia  Orandpraisa.  Bai  diaaar  Oalagenbait  ergnb 
sieh  ein  Darebsehnlttsprets  von  sh  67/8  d  f.  d.  ton 

für  RobeiHen  Nr.  3  im  Juli '  Vugust  September,  im 
zweiton  Vierteljahre  war  er  nb  5<;  t;,4.')  d  f.  d.  ton. 
Pie  Löhne  der  Leute  wind  infolgedeMten  jetzt  die 
böchoten  in  den  let/teti  nceliH  Jahren.  Pie  (tesamt- 

zunahrne  seit  Anfang  tlie-ie»  Jahren  betrug  8'/«"/». 
Bei  den  Walzwerken  trat  keine  Lobnsteigerung  ain, 
weil  die  beraits  oban  arwUinta  Praiaarbuinifg  dain 
nicht  ganOgta. 

Babnfrnebtan.  Dia  Eiaenbnknfrnebtan  für 
Elsenerr.  werden  ebenfalls  durch  die  viertaljUirlleb 
festgeHtellten  Durchschnittspreise  vom  Robeisen  be- 
stimiiu.  und  werden  nun  idieUMi  wie  die  Löhne  um 
1  erhöht,  dan  macht  »eil  Lnde  des  VDrii^en  Jahres 

7  "/»  mehr  au«. 
Pie  Seefrachten  sind  entschieden  fester  und 

höher.  Nicht  allein  infolge  grSBarar  Usebfrage  nach 
Dampfern  fttr  «ndera  I^dungen  —  basondora  für 
Kdilan  —  aondam  »nah  wegen  dar  hiafigen  nnd 
Inngan  LI«gMdl  lat  Sehlttinttm  klar  Obarhanpt  schwer 
an  hnban.  Dia  gegenwirtigen  Baten  nach  Rotterdam 
nnd  Antwerpen  betragen  sh  4  0  d,  nach  OeeKtomQnde 
sb  ß' — ,  nach  Hamburg  sh  5  6  d  Iüh  »h  6/ — ,  nach 
Stettin  sh  *'<  .1  d  für  ganze  Ladnni,'en  RoheiHon. 

Die  Preise  gestalteten  sich  in  iler  Berichtszeit wie  folgt: 
Juli 
•b 

WS— !rff9 

8i;:(— M  "t 

Middlmbrotirti  Nr.  3  OMR 
O.tkü.Irn  1l;imaiit  M.N. 
WarrMUN  K.i?<-»ji  K.iufi-r: 
MldtUi-abruuitb  .Nr.  3  .  .  &&,  I0>..|— &9/—  &7/9-M/3 

Aoiru.t 

•b 

.'.»r«-R7f— 

Kl — «iif-  - 

Sppibr. 
*ta 

6i,l«-57/— 

SO/  7K,'« M/S- »3^10 

MiotdadM  V.  X.  . 
WcalkaMan-HlraalK 77f«— 78/6      78/10—78/«  75/7«^ 

Heutige  (9.  Oktober)  Preise  für  prompte  Ver- 
ladung .nind : 

Middlesbrough  Xr. 
(i.  M.  B. 

B  »4  Gießerei  .  . 
.  ,4  Pnddal   .  . 
,  Hlmatit  Nr.  1.2,3 

gemischt  .  .  . 
lßddleabrM|k  Nr.  8  Wnmnts  . 
WaatkQstan-HlmnIit      .     .  . 

ß2/— 

.V')/6 

66/— 

64/6 

77/6 
64/6 
74/6 a  J> 

o  « 
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EiMnUwh  «bWerk  hier  £  7.15/— 
Stahlblech 
Stabeiaen 
Winkolutabl 

StiilillrJi-iT 
Stabltictiiunen 

7.10 

,    H.— /  — 
,  7.2/6 

„  7.I.V- „  f>.17;6 
„  6.10/ —      netto  KaitHa. 

MiddletbroBgh>on>T«««,     Oktober  1907. 
H.  RannAttk. 

*» 

w 
n 

f.  d.  ton  mit 
2'/«  "  o 

Diskont  und 
Nachlftö  für 

dio  Atirit'uiir. 

I V.  V  «  r  o  i  II  i  ;c  1 1  ■  Staaten  v  n  n  Amerika. 
—  Die  andauertnic  I  nijunMl  der  Oeldverhiiltuinge  int 
auch  auf  den  ami-rikaniHchcn  Kiaenmarkt  nirlit  oimc 
Einfluß  geblieben;  t<ie  bat  /.u  einer  zuii(!liiTitMiii''n 
Nervosität  bei  der  Beurteilung;  der  weiteren  i'iiitK  j>  k- 
Inng  da«  Marktes  geführt  and  die  schon  im  vorigen 
Berichte  angedeutete  ZurQckhaltang  far  neue  Ab- 
•ebUtaM  ellgemeiii  genmebt  Die  Abrate  eof  eite 
Abeehlasae  sind  indeeien  iiaeh  w1«  vor  in  Im!  eUen 

Zwcitrcn  der  Fim<iiindu8trie  s -^r  sturk. 
Die  U  0  h  e  i  8  e  n  (•  r  z  0  u  i,-  u  Ii  t:  urde  wftbrend  des 

ganzen  vorflost^cnon  ViertcljnlircK  Htark  in  Mitleiden- 
schaft K(>zoK*">  durch  den  aiidauerndon  AuHxtand  von 

Bergleuten  und  Er/.vorladcrn  im  (iebiete  der  Oberen 
Seen;*  hierdurch  int  einerseits  der  Ucberproduktion 
en  Kobeiucn,  die  nonst  zu  befürchten  Reweson  vräre, 

▼oigebeegt  und  andeneito  aiuebeD  Werken  wiU- 
konmene  Oelegenhelt  gebeton,  die  faifelge  der 
dauernd  lehr  starken  Beanepraobaag  WpKtimt' 
bedflrftiren  Betriebseinrichtungen  vteder  bemrlebten. 
Dil  i;iihi  i««  n|. reise  haben,  wie  aus  der  am  SchlusHO 
dierii  8  lii  rit'hte«  gepjebenen  Uebertiieht  hervorgeht, 
all^'oineiu  KCifk;;i1nf;e  aufruweixen,  Rind  inde«Hen  mit 
AuHtiiihinc  von  Standard-Oielierei  Nr.  2  noch  wesent- 

lich üSii  r  den  Sätzen  des  Vorjahres  Rebliebon. 
in  ätahlhalbzeug  war  der  Markt  durchweg 

leebt  feit,  vnd  die  Erzeugung  fand  willig  Absatz; 
euch  für  das  letzte  Tierteljnbr  aind  telolüiche  Nen* 
abschlösse  (^etütif^. 

Dil'  ;i  I  /  w  e rk Herzen gnisse  liegen,  soweit 
neue  (ien(liiifte  in  Fräse  kommen,  weniger  günstig, 
doeb  kann  von  ArbeitsmanRel  nirpendwi»  ijeHprorben 
werden ;  im  Oegenteile,  viele  Werke  »ind  noch  mit 
Ihren  Lieferangen  im  Kttrktitande  und  kommen  jetzt 
dnrch  den  verminderten  Eingang  neuer  l.icferungA- 
TeiplUehtangen  dein,  die  alten  Jkbmfe  zu  erledigen. 

Die  Preiebewenag  dea  Terfleuenea  Jebreeviertela 
lit  «M  naebatobender  Tabelle  erelebüleh: 

ido« 

Oegenataad 

j  Oici.rr'  i-KoheiNpn  Stan- 
dard Nr.  2  loco  Phila- 

delphia   

j  Oießerei-Koheisen  Mr.  2 
(aus  dem  SOden)  leoo 

I  Cineinnati  
Besaemer- Roheil.     ,  ̂ 

]  OraiiPH  l'uddeleis.  §s  S BeHaemerknöppel 
I  Schvvi-re  Stnhl»«'bienen 
I     ab  Werk  im  Osten  . 

3-  3l 

LiolUr  (Vr  dir  Taoii<!  lu  IUI«  kie 

23,50  22,— {21,— 120.26 20,50 
I 

24,2»  28,75  21,75  21,75  l»,— ! 
24.15  22,90  22,90  22,90  I9,60l 

23.16  22,40  21,40'20,90'l7,'^: :tü,—  30,-  29, — 29,50  Jts,- 

I  Bebilterbicche 
*  Foinbli'rboNr.2i  / 
I  Drehtatllle  .  .  .j 

2g,„  2«,—  2«,--  ̂ H,—  28,-^ 
OdU  für  flA»  l'fund  ' 

1,70  1,70  1,70  1,70  1,60! 

2,50  2,50  2,50,  2,50  2,40' 
2,05  2.05  2,10  2,05  l,90i 

*  Yergl.  »Stahl  und  Eisen'  l'iUT  Nr.  31  S.  1147; 
Nr.  88  H.  1210;  Nr.  85  8. 1274. 

Stauwerks  •  Verband,  AktteBgeaellschaft  la 
MsMldorf«  —  la  der  Haaptrenammlaag,  die  der 
Terband  am  10.  d.  Mte.  abbtelt,  warde  Ober  die  Oe- 
srhilftslftire  fol^-en:le-<  mitgeteilt:  Die  Begchäftiffuni:^ 
bei  dun  Werken  de«  Stahlwerks -VerbandeH  ixt  weiter 
/.iifriedenHtellend.  Der  in  Formeisen  bei  Handel 

zu  beobachtenden  Xurückbaltung  steht  der  .Auftrags* 
beatand  in  Oberbaumaterial  ausgleichend  gegenüber. 

In  Halbzeug  hat  sich  die  inllndisohe  Knnd- 
achaft  für  das  letzte  Vierteljahr  grOBtoatolla  ToU  eta» 
gedeckt;  teilweiae  eiad  die  Jieagea  allerdiage  etwas 
knapp  bemenea,  da  die  Werke  ent  abwartea  «ollen, 
wie  die  Ausführungsaaftrige  elalattfen,  in  der  An- 

nahme, daß  sie  immer  noch  Zusatzmengen  kaufen 

k.'Wuii'n.  Der  Versand  hielt  »ich  im  ver^'sn^'enen 
ilonate  auf  normaler  Höhe,  wart  »ich  aui  li  von  dem 

derzeitiijen  Abrufe  »Bi;i'n  laLlt.  Der  A  iiiilulirverhand 
zeigte  vorübergehend  eine  geringe  Abschwflchang, 
veraalaM  dnrch  den  Ausstand  der  Hafenarbeiter  in 
Aatwerpaa.  Nene  Verkftnfe  nach  dem  Anelaade 
werdea  Mtk.  frle  Ter  odt  BQekaicbt  anf  dea  lalla- 
dfarahea  Bedarf  aar  in  adSIgem  Unliuit»  getätigt, 
und  die  Naehrichtea  Uber  angebüebee  aterkes  An- 

gebot von  deutschen)  Material  auf  dem  onpliMrlien 
Markte  nind  durchaus  unbegründet.  Namentlich  ist 
es  auK^ci-i'lilin^en.  il.iH,  wie  vielfach  berichtet  wird, 
durch  Händler  linder  .Material  angeboten  wird,  da 
wir  in  England  nur  unmittelbar  mit  den  Verbrauebem 
arbeiten,  und  kein  Händler  in  der  Lage  ist,  auch  nnr 
ein  KUo  Verbandsmaterial  m  verkaaien.  Es  handelt 
rieh  in  aokboa  FlUea  meisteae  aar  bbb  franaSaisches 
nnd  belgiaeb«  Material.  —  ünter  Berflekiiebtigang 
der  weni^  günstig  gewordenen  Lage  der  reinen  Walz- 

werke wurde  von  der  Hauptversammlung  beschlossen, 
gewisse  FreinzugeHtändniHHe  zu  gewSbren.  Wenn 
übritfens  jetzt  die  reinen  Werke  allgemein  davon 
sprechen,  daU  Hie  sich  in  einer  Notla^'e  befänden,  ho 
dürfte  das  mit  ihren  hohen  Dividenden  nicht  ganz 
in  Einklang  zu  bringen  sein,  und  könnte  den  Vor- 

wurf begrOndet  erscheinen  lassea,  daB  aie  nicht  wirt- 
■ebafllicb  gearbeitet  nad  la  dea  gvton  Jabrea  flir 
keine  entsprechenden  Bfleklagaa  Borge  getragen  haben. 

EisenbahnmaterlaC  Die  Beschäftigung:  der 
Werke  in  Eisenbabnmaterial  ist  noch  immer  sehr 

stark,  und  der  Versand  des  Monate  Septeinlier  Ober- 

steijft  den  Vcrunnrt  der  ;;lr[i  hi'M  Zeit  deo  N'urjalire« 
um  fast  2.'i  000  t.  Wenn  der  Versand  trotzdem  hinter 
der  Beteiligiin^HzifTer  zurückbleibt,  so  ist  dieser  Um- 
ataad  vor  allem  dem  Antwerpener  Arbeiteraosatande 
sasaeebreibea.  —  10t  den  preuBtsehen  Staatobabnen 
nnd  d«i  Beieheeisen bahnen  ist  ela  dreyihriger  Ter- 
trag  Ober  den  Qeeamtiwdsrf  an  Sehieaen,  SebweBen 
uni!  KlnineinenzeuK  zustande  jfekomnien.*  Die  hierbei 
erzielten  l'reise  stellen  sich  für  die  Schienen  auf  TJO  *, 
für  die  Schwellen  auf  III  *  die  Tonne.  Dem  SimIiI- 
werkH-Verbande  iitt  also  gegenüber  dem  im  Jahre 
1904  abgescbloHKenen  Vertrajfe  nur  eine  Preissteigerung 
von  8  .t  bei  den  Schienen  und  ti  .«  bei  den  Schwellen 
zugebilligt  w  orden.  Dieser  Unter«chied  steht  in  kriaeas 
Verbiltnia  su  der  in  den  letzten  Jahren  eingetretonen 
ErbSbaag  der  LObae  nnd  der  Preiee  für  die  RohatolFo. 
Wenn  eine  Eialgvng  auf  der  Torgenannten  Preiigmnd- 
lagc  erfolgt  ist,  so  ̂ eHcbah  es  in  der  Voraussetzung, 
dnlJ  auch  die  Staatsbaliiiverwaltung  die  Wünxchu  nach 
entnprecbender  FeHttietzunf;  der  Frachtentarife  mehr 
all«  bisher  beröckBicbtit,''  ii  wird.  Aus»  dem  .\u)ilande 
gehen  nach  wie  vor  umfangreiche  Aufträge  ein. 
.Mit  den  japanischen  Staatsbabnen  sind  etwa  20000  t 
Schienen  nnd  mit  den  boUlBdiscbea  Stsatobabaeii- 
Oesellsflfa^lteB  raad  16000  t  SeUeaea  nr  Lleferaag 
im  Blebstea  Jahre  abgascbkeeea  «mrdsa.  Bei  aUea 
diaaeD  Abeddlaeea  rtmm  die  wiieltaa  Preiee  erbeb» 
lieb  über  den  mit  der  PrenSisebea  Btsstsbahaverwal- 

*  TergL  .Stabl  aad  Eisen«  1907  Nr.  40  8. 1441. 
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tiiBg  ▼•ralalMrtoB  Pniien.  Der  Stahlwerk«- Verband 
hat  also  bei  laiiier  PraiMtdtanf  den  ätaatshahneo 
f'egenflber  den  Schntnoll  In  Iteiner  Weine  auii^enutst, 
m  Gegenteil  »intl  dio  hcuto  sll^omoin  «uch  für  wcit- 
hinauslie^ende  LicfcrfriHtcn  im  Aunlnndi'  »u  erzielon- 
den  Preise  fQr  m  liwin-  V ii.MHil-.i  liiciieti  orhoblii  li 
höber,  als  die  neuerdin>;8  vereinbarten  proutÜMelien 
AbscbluBpreiee.  Die  zurzeit  in  KD)i;land  f^QUi^cn 
Sobienenpreiae  stehen  auf  135  bia  IST^O  f.  d. 
Tonne  sn  1016  kg.  Die  belglMchen  Staatabahnen  haben 
mit  daa  balfiachen  Werken  einen  nenen  Abachlnß 
•bar  Behianen  warn  Preiaa  tob  1S9  Fr.  (etwa  ISft  JK) 
gemacht,  nie  Oaterreichiacban  Staatabahnen.  bezahlen 
heute  noch  den  Ostterreichieehen  Werken  fQr  ihren 
Sebienenbi  darf  einen  Preis  »on  182  Kr.  f.  d.  Tonne, 
was  einem  Preise  von  etwa  155  .*  gleichkommt. 

Formoi8on.  In  Formeisen  war  der  Abruf  be- 

friedigend ;  doch  wirkte  auf  den  Versand  im  S(>ptember 
dar  Ausstand  der  Hafenarbeiter  in  Antwerpen  insofern 
■BeUnatig  ein,  als  einereelta  varaandfertige  Mengen 
niMt  inr  Ablnhr  galangMi  kaiataa,  anderaeita  eine 
ICroBe  Reihe  von  Anftrjgen,  die  rar  ErlediftaBf  im 
September  Torgemerkt  waren,  lorfickgestellt  werden 
mußten.  In  der  THti>;iini;  neuer  AbitchlühHc  herrschte 
bei  der  Kundsehaft  inuner  noch  eine  >;ewi8!*e  Zurück- 

haltung, die  neben  'ier  v,  rinirnii  rtcn  Bautätigkeit 
dieses  Jahres  auf  die  unklare  Lage  zurückzufahren 
ist,  in  dar  ai^  der  Markt  gegenwärtig  befindet.  — 
Oegenfilier  den  in  letzter  Zeit  erhobenen  Vorwürfen 
wegen  dee  Tora  Terbande  an  die  HXndlcrtirmcn  tre- 
atalltaa  Yeriaiiganaf  Uber  ihre  Weitarrarkiafe  in  Form- 
daan  genaue  Angaben  m  machen,  iet  m  bemerken, 
daß  dieMc  MaBnahme  zu  ordnnngsmiBiger  Dnrehflihnuig 
des  Verkaufes  und  zur  Verhinderung  Ton  spekalativen 
Käufen  erforderlich  ist.  Kine  derartige  Aufwicht  lie;;t 
in  erster  Linie  im  Interesse  de«  «icuanitbandelH  selbst, 
auch  wenlen  die  betreffenden  Aiiirnlieii  bereits  seit 
drei  Jahren  von  den  .\bnehmern  rf;,'olmiitiig  gemacht. 
Ks  ist  bedauerlich,  daß  in  miliverstÄndlichcr  Auffassuu:; 

eine  MaOregeJ,  die  das  Zueammenarbeiten  des  Orofi- 
handals  mit  dam  Btablwarfca-Yerbaada  fSrdeni  mAI, 
als  gegen  daa  Intereeae  de«  OroBbaadala  gariahtat 
dargestellt  wird.  —  Das  Aaslandsgeschlft  warne  eben- 

falls  durcll  die  bereits  erwähnten  1' ni-itiimli',  ti'urea 
Geld  und  Hnubandwerker- Ausstünde,  lu'cintrai  iitij^t. 

Zudem  waren  die  Werke  zum  I't'il  nicht  in  lier  I.aije, 
auf  die  troBtillten  kürzeren  Lieferfristen  »ich  einzu- 
laseen,  wudun  h  manches  Ueschaft  verloren  ging.  Für 
nene  Geschäft«  herrachte  Zurückhaltung,  da  sieb  bei 
dar  jetzigen  Unaberatehtlichkeit  der  Marktlage  dia  Ab- 
■ahmor  für  große  Mengen  nicht  binden  wollen. 

IHe  Lage  des  Rohelsenge8rhäft<<s.  —  Auf  dem 
d  e  u  t  H  <■  b  «■  n  Hi)hi>i»enmarkte  ^'eh■•ll  iiif'iljje  der  von 
den  Abnehmern  beobachteten  Zurückhaltung  jetzt 
immer  noch  Auftrüge  zur  Lieferung  bis  Ende  dieses 
Jabraa  eis.  Die  Abforderungen  der  Verbraucher  bloi- 
ban  vor  wla  naeb  atarii,  nnd  die  Hocbofenwerke  haben 

lütta,  deaadiban  pünktlich  Baelunknmmen.  Von  he- 
sonderar  Badantun^'  ist,  daB  daa  Xnhalsen-Syndikat 
zu  DüsseUoff  kttr/lich  neue  Pralaa  ffir  das  Jahr 
1908  festgesetzt  hat.  Dabei  sind  die  Preise  für  Rhein- 

land und  WeMtl'alen,  für  HeM-ii  ii-NaHsnii  und  für  8üd- 
doutschland  unverändert  geblieben.  Dniji'icen  wurde 
für  Berlin  und  Brandenburg  der  Preis  für  Ilämatit 

auf  88.«,  für  aioBereieisen  Xr.  I  auf  8.').«  festgelegt. 
Für  Hannover  und  Braunschweig  stellten  sich  die 
nanan  Preise  auf  90  bia  9t  ̂   fOr  Ulmatit  and  88 
bis  8«  Ji  fOr  OieBereletaen  Nr.  I;  fBr  das  KBnIgraieb 
Sachsen  und  die  Prorinz  Sachsen  auf  88  .«  für  Hflmatit 
und  85  für  Gießereieison  Nr.  I;  für  Thüringen  und 
die  sAchsisr  hen  Farstcnlünn  r  auf  90  ■«  für  Ilämatit 
und  86.«  für  (iieHereicisen  Nr.  T.  Sämtlirhe  Preise 
verstehen  sich  frei  VerbraurhsHtation  netto  KnH-ifi. 
Fftr  OieSereieiaen  Nr.  III  werden  keine  alkenieinen 
FMiafaBtaatanagan  gatroflan,  da  dia  Prdaa  liiar  antar 

Berfleksiehtignaig  dar  baasarao  BaaehafliMAdl  daa  da«^ 
sehen  Robaiaaiii  nod  dar  FtaehtnataraoUada  In  ffia- 
klange  mit  den  Preisen  antapraehendar  Sorten  fremden 
F^isens  eine  gewisse  Bawagliöhkalt  lialMtt  müssen.  Für 
die  KüÄtenireldete  Schleswig-Holstein,  Pommern,  Merk- 
leiiburij,  die  in  Ziikunlt  durch  diih  Lübn  ker  I lochofm- 
werk  versorgt  werden  sollen,  sind  die  Preise  noch 

nicht  bestimmt.  Die  angegebenen  neuen  i'reise  steileB 
gegenüber  den  bisherigen  Proisen  ErmAfiigongen  von 
etwa  6     fOr  die  Tanna  dar. 

l'eber  den  enfjlischen  Markt  wird  uns  aus 
Middlesbroui,'h  lierichtet:  Das  Goschilft  blieb  in  der 
letzten  NS'ocIie  hier  ziemlieh  still.  Eingehende  .Vnfragen 
beschränkten  sich  fast  nur  auf  sofortige  Lieferung. 
Da  die  Warrantlager  weiter  stark  abnehmen,  ao 
werden  die  Preise  selbst  durch  sehr  schwaches  An- 

gebot tidor  geringe  Kauflust  mehr  als  früher  beein- 
äuttt  und  die  Preise  ab  Werk  riehtao  aieh  ebenfaUa 
daaaeb,  weil  dia  HOttan  vorlinflg  nlebta  alnngeben 
Ilaben.  Die  Verschiffungen  bleiben  aebr  grof!  und 
betrugen  vom  1.  bis  11.  d.  M.  etwa  57000  tons  icegen 
37  4O0t(i;ih  i;n  ̂ 'leiciieu  Abhehnittc  des  September.  In 
Schottland  unil  an  der  NVeslkustc  ist  bereits  eine  An- 

zahl Hochüfeii,  die  iiieist  Hämiitit  erzeu;,'tin,  nus- 
jfcblrtsen  worden  und  weitere  sollen  folijen.  liie  Preise 
für  Oktober/NoTdmher-Verschiffnng  sind;  tiieSereieisan 
Nr.^  U.  M.  B.  sh  »6/8  d,  UAmatit  in  gleichen  Mengen 
Nr.  1,  8,  8  ah  77/~  DOtto  Kasse  ab  Werk.  Hieeiga 
Warrants  Nr.  S  aaUlaBan  SB  ah  54/6  d  Klafar,  ah  U/-> 
Abgeber.  In  Connals  hiesigen  Lagam  bafndan  aieh 
129578  tons.  davon  sind  121  837  (ans  Nr.  S  nnd 

8736  tons  Standard-Qualitäten. 
Verband  deutscher  Drahtwalzwerke  —  Der 

Verband  hat  beschlossen,  fhr  gewöhnlichen  FlnBeisen- 
waiidraht  den  Omndpreis  fBr  die  ab  14.  d.  Uta.  ge- 

lieferten Mengen  um  10       f.  d.  Tonne  zu  ormSBigen. 

Vereinigung  Rheinisch  •Westrälischcr  Band- 
elHenwalitwerko,  Schlebusch  •  Manfort.  Die  Yar- 
einiguag  gibt  beltannt,  daB  am  88.  d.  M.  beschlossen 
wordan  aa^  dia  biaherigon  Omadpraisd  von  160  -M 
•ad  168,60  «4  Ld. Tonne  FluBbandaiaan,  Fraeh^ 
grnndiago  KSIn  -  Dortmund,  bestehen  zn  lassen,  mit 
Kiii  kHiclit  jedoch  auf  die  gesunkenen  Preise  für  Stab- 
eiüen  nnd  KIcchu  bei  neuen  gröberen  (lestdiäften  Ka- 
batto  bis  zu  10  Jt  für  lOOü  kg  ein/Jiräumen. 

Tw^alfWig  dar  Bliabitoch  -  Weatfäliscben 
BelivralMiwiwarke,  Hagea  i.  W.  —  IHe  Vereini- 

gnng  armIBigta  tafoige  der  gewichenen  Preise  f&r  FlaB- 
stabeisen  sn  Beginn  d.  M.  die  Grundpreise  fflr  gowOhn- 
lichcH  Schweitihandr'UeiHi'n  utii  10  für  Sibrauben- 
eisen,  Prelimutterneisen,  ilnfstali-  und  Nieteiseii  um 
7,50  *  die  Tonne,  obgleich  die  Uohstoffpreise  für  Kheis» 
land* Westfalen  bisher  unverändert  geblieben  sind. 

Balgtseber  SteUwarks-Terbud.  —  Nach  dem 
„Honiicur  des  InterAts  Mat^rieis**  hat  der  Verband die  Preise  für  IlobsUhlblScke  von  116  auf  110  F^., 

für  vorgewal/to  Blöcke  von  127,50  auf  TJu  Fr..  Hir 

Knüppel  von  13.')  auf  127.50  Fr.  und  lür  l'ljitineu 
ebenfalls  von  !:!.">  uil  rjT.öi»  l'r.  die  Tiituie  ermäßigt, 
während  er  die  Trägorpreise  wie  bisher  mit  lt>7,50  Fr. 
featgaaatel  bat 

Alamintnmprela.  —  Der  Praia  daa  Aluminiums 
ist  mit  dem  1.  d.  M.  von  9  auf  2  .if  f.  d.  Kilo- 

gramm. uIho  nin  ein  Drittel.  hrrab^'CHpt/t  worden.  Die 
Maßnahme  dürfte  sowi«lil  mit  deui  Uiic  kjrfti'i,'«'  '1er 

Kupforpreise  zusammenhängen,  da  Aluniiiiiurn  v)elfnch 
als  Ersatz  für  Kupfer  in  der  Elektrotechnik  verwendet 
wird,  als  auch  in  der  gesteigerten  Erzengungsfähigkeit 
dar  Alnmininmwerke,  über  die  wir  schon  berichtet 

haben,**  begründet  sein. 

•  1907,  29.  Sept.,  S.  31G9. 
•*  «Stahl  nnd  Eiaan*  1907  Nr.  8«  S.  1806  n.  1808. 
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Industrielle  Rundschau. 

AcUenirei^elliteliaft  Cbarlottenhlltte  in  Nieder- 
■eheMea*  —  Nacli  dem  Beriebt  des  Voratnade*  bnuditB 
da«  abi^Iaafene  EtAehnongejahr  für  eimdiebe  Betriebe- 
7Wf>ic<'  <lt"*  l'nterDohraeiu  reicbUrhe  Beschäftigung^  bei 
ntt  j;,'i  n<icii  l'rctMn,  denen  freilich  auch  höhere  Löhne 
und  vormi'hrtp  Konti't»  fOr  Kuhlfii,  Kok«  und  Eisen- 
Htciii  WDwiü  für  dB«  hinzuiri'kauftc  llulli/fut;  tro^reu- 
ülK  Thtanden.  Die  Abforderungi'n  in  Kiiln'isi  ti  unwohl 
wie  in  l'orllL'or/oiisjnihMen  waren  zeitweiHe  überaae 
starmiscb,  ̂ '>  dnU  dir  liauemde  Ksappbeit  an  Rob- 
aloffen,  iJubetKindere  au  Kobleo,  am  so  fflhlbarer 
werde.  Der  Betrieb  blieb  tob  StSrnDgen  ornstor 
Natur  Teracbont.  Die  AofeehlilHtte  auf  Grabe  Broder* 
band  sind  gat:  der  Vorstand  glaubt  dftreb  de«  Er- 

werb der  (Irul)O*  dii-  I-a^Ti'  d<'»  ficMnmttintiTnohmens 
wesentli'di  vcrlx'Shcrt  zu  hiilieii.  I'iu  Hocliöfen  «tan- 
dfti  lioido  dns  irnii/,»!  .Ifthr  hiiiilurcli  uiiuiiicrlirochon 
irn  Feutir.  Der  Hi-'fnsteinverein  blit'h  zw«r  zt'itwfiNi- 
mit  den  Kogtspatlieferungcn  anßerordentlirh  hinter  den 
flbemommenen  Vorptlichtungcn  znrQek,  doch  konnte 
die  OeaeÜBcbaft  den  Ausfall  auM  der  eigenen  Qrubo 
suBgloicbea.  Die  EnenguDg  dee  Miurtiawerkea,  die 
gegenaber  dem  Yorjabre  alobt  nnweeentiieb  etieg, 
wurde  zu  Riechen,  Schmiedeatflcken,  Stahlformguß, 
Achnen,  Bandairon  und  HadsStzen  weiter  Terarbeitet. 
Hei  der  auf»  HulierHfc  iinffeM|i«nnton  I?eni  häftifi;un«f  der 
Betriebe  reichte  indestteu  die  erhöbto  Staiiler/.cu^ung 
nicht  auB,  «o  dnli  fremdi  h  llall]/eui;  unter  i  )|ifern  zu- 

gekauft werden  mußte.  DurehHcbnitilich  DOo  Arbeiter 
wudea  auf  der  CbarlottcnhQtte  ge^'on  einen  Lohn 
TOB  taigeeamt  1197871,U  Ut  beschäftigt.  Der  Um- 
eats  atleg  tob  75Ö0108  ^€  fm  Jahre  1905/06  aaf 
IC)  10 885  .4  im  Bericbtsjabre.  Bei  der  dareh  die 
GeneralTorHammlung  vom  7.  April  1906  beaeblosoenen 

Aui*:;ftbe  der  neuen  Aktien  in  Höhe  von  IOoimiiVi  r* 
eitrab  nieb  ein  Auffjeld  von  322  OßO  '  /■i^nni-.li  ii  ilir 
IJiii  klii:.'!-.  Der  Vi  rknuf  den  AnteÜN  1-  r  i  .  -McIlKclialt 

an  der  l''inneutroiior  Mütte  erbrachte  ijecenülier  detn 
Buchwerte  einen  (iewinn  von  750S,'J  i  * .  Der  Ka- 
brikatioaarnhertrag  de»  Berichtitjabrog  belauft  «ich  auf 
1063189,30  -t;  hierzu  kommen  Munntige  Rinnahmen 
Mt  Zinaea  and  dem  erwähatea  Verkaufe  mit  85  208,09  J^. 
Zu  kttrsea  aiad  tob  dieaea  Posten  die  allgemeloeB 

l'nkoHtcn  Uiw.  in  Höhe  von  259  432,52  «  und 
273  258,71  .*  Abicbreibunjren,  m  daß  unter  Beröck- 

nichtiifung  von  10(JC"7,8ti  *  (iewinnr.  Ht  au»  dem  Vor- 
jahre t',72  321*,62  -f  nl»  reiner  rrlier«(  liub  verbleiben. 

Von  dem  Betr/ii,'e  wcrd4'n  t'iOM.t  *  der  Uücklape  über- 
wiesen, 45  79<>,H0  in  Uentait  von  Tantiemen  ver- 

gOtet,  51  500  Ui  zur  KUckzuhlung  von  M  Obligationen 
Terwendet  uad  404700  Jf  (10%)  ala  Dividende  ms- 
getcbOttet.  AU  Vortrag  anf  neue  Rechaaag  T«rbleiben 
mlidaBB  aech  109  4B^,»<2  *\ 

AetieBgmellschart  Laarbhainmer,  Rieaa  I.  Sa. 
—  Nacb  dem  Berichte  deü  VorMtandes  war  das  Oe- 
■cblftsjahr  1906/07  dadurcb  gekenoceiebaet,  daft  in 
alloB  Betrieben  der  Oeiellaebaft  mit  ToUer  Anapan- 
BBOg  gearbeitet  werden  mußte,  um  den  verstMrkten 
Abforderuniren  der  Kundochaft  einigermaßen  lu  ent- 
s|irecln  n.  lUli  uliiT  trotzdem  die  LieferfriKten.  nament- 

lich für  NVn  1/ « iTkserzeii^^niMfti'.  «ich  un;:ewöbnlich  aus- 
dehnten. D'e  fi«it;,'e'*elzten  BeniCiliuniren,  mehr  Ar- 

beitHkrAfte  heranziizietien,  hatten  nicht  viel  und  nur 
in  Uieaa  Erfolg;  in  Uröditz  und  Burgbaimmer  oabm 
die  Arbeiterzabl  aogar  ab.  Lobnanrbesaemngea  wurden 
airbt  allgemeia,  webl  aber  von  Fall  sn  Fali^  aoweit 
«ie  geroebtfertigt  enebleaen,  gewlbrt    Wean  trots 

*  Vergl.  .8taU  and  FUeea*  190«  Nr.  20  8.  1884. 

des  Mane^oU  an  Arbeitern  die  Leistung  dei  Werkea 
dem  Umfange  nacb  stieg,  so  iat  dae  anf  deo  «ngo* 
■Irengten  Betrieb  nnd  anf  teebnieehe  Verbeteeruageo 
zurückzuführen.  Sehr  schwer  hielt  es,  die  nStIgen  Roh- 
etolTmengen  zu  erhalten,  so  daß  Ober  minderwertige  Bo- 
Mchnffeiihcit  dernelben  vielfach  liin\vcf;ge«ehen  werden 
inulite.  Uiitreachtet  ilii'ner  teilweiMc  weniir  ;fünsti^en 
VerbältniHhe  weint  da«  Herii  ht-< jalir  dank  ilen  reich- 

licheren Preinen.  die  in  den  meisten  Betriebszweigen 
ardelt  wurdL-n,  und  infolge  der  vergrößerten  Er- 
leagung  das  boate  Ergebnis  seit  Beeteben  der  Qesell- 
•ebaft  anf.  Uiiaagenebme  Zwisehonfll]«  tob  Boden- 
laag  warea  In  teekakober  HInaicbt  Bieht  sn  vor^ 
zeiennen.  Die  Anlage  snr  HerateUnng  nabUoser  RSbren 
kam,  durch  lan<;Hanie  Lieferung  der  Mattchinen  ver- 
zöjrerl,  im  April  in  Betrieb;  «ie  ent!4|irii  lit  den  Er- 
wartunjjen,  wird  aber  noch  •>ini;^(-  Zrir  tirfii.riien,  bis 
sie  voll  auHgenutzt  werden  kann  und  die  erforderlichen 
Arbeiter  herangezogen  nnd  angelernt  aein  werden. 
Von  HonHtiiren  Nouanlagen  sind  die  Erweiterung  dea 
MartinwerkcH  und  der  Ereatzbau  fOr  den  ÜtMtOB  Teil 
der  Köbrengietterei  in  Orödits  besondere  an  nennen. 
Eraeogt  wurden  ia  Lanohhammer  Ton  den  Eisen- 

gießereien mit  NebenbetrieboB  6975  (i.  V.  5994)  t,  von 
der  Bronzegießerei  67  (67)  t,  Ton  der  Kiaenbauabtei- 
lung  unil  MaHcbinenfnbrik  12  27!  il2  72!»)t;  in  Urö- 
ditz  von  den  (Hetlereien  und  Nebenbetrieben  21907 
(206441t;  in  Burirhammer  von  der  (iioßerei  1674 
(ICSI)  t  und  in  Riesa  von  den  Walzwerken  mit 
Nebenbetrieben  133550  (185  199)  t.  Versandt  wurden 
Ton  allen  Abteilungen  Waroa  im  Oeeamtwerta  tob 
89163  495  (85179458)  Die  Arboitemhl  betrug 
am  30.  Juni  d.  J.  im  ganzen  3774  Mann  gegeaftber 
361.'»  Mann  am  gleichen  Tage  des  vorigen  Jahres.  — 
Na«  Ii  1  Iii  7  n7l,0.">  f  \  li-fhreibungen  hcliiuft  sich  dfr 
I  ti  w  iiiu  liiT  (jeüelltii  halt  mitiT  l']in.-<chhill  von  t)7  022,50  r  * 
Vortrag  und  '.U.Jjn  vrrfdlUncr  Dividende  auf 
1  487  ti5l!,7.'i  .  *.  Hiervon  Hollen  der  aubiTordentlichen 
RQcklage  100000  «,  der  Bautenrücklage  aoomni  f. 
dem  Dispositionsfonds  fttr  die  Beamten  50  000  und 
dem  gleieben  Fonds  fOr  db  Arbeiter  100000  Jk  fibor- 
wieteo,  dM»  Aofeiditsrate  88847  Jt  TorgOlet  nnd  aa 
DlTldende  T87500  Jt  (14•^)  ausgeeohOttek  werden, 
HO  daß  1 17  '.»09,75  Jk  als  Vortrag  auf  neue  Beebnang verbleiben. 

Aktien  •Gesellschaft  Uergladiar  Onbea-  und 
HMtwi -Verein  in  Ueckdabl.  —  Der  Voietaad  iet 
in  der  Lage,  für  das  Oesehiftsjabr  1906/07  einen  be- 

friedigenden Abschluß  vorzulegen,  nacbdem  die  beiden 
Torhergehenden  Jahre  keinen  üeborscbnB  erbracht 
hatten.  Wie  der  Beri<dit  mitteilt,  war  die  <  irt-cllHcliaft 
bei  der  starken,  vielfach  nicht  /u  liefriedii,'eniicn 
Nachfrage  nach  Kohei^cn  iniHtande.  liie  Loihtun^'sfähig- 
keit  der  Anlagen  voll  auszunutzen  und  die  Lrzeuguog 
der  t>eiden  ununterbrochen  im  Feuer  stehenden  lloch- 
dfea  TOB  56851  t  im  Jahre  1905/06  auf  60862  k  im 
Beriebtsjalure  s«  steigem.  Aebalieb  erhöhte  sidi  der 
Robeisenversand  Ton  57679  t  auf  60590  t,  wlhrend 
der  Roheisenvorrat,  der  am  80.  Juni  1906  noch  412  t 
hetriij,'-  II  hatte,  Hirh  hin  zum  »ellien  Ta;je  dieaca 
.liilirei-  auf  |M4  t  venninderte.  t i leichzeiti?  ijii'g  aber 

au.  h  der  Auftragsbestand  von  1  (i>  t  aut  2-!  54.">  t 
zurnck.  Der  durchHchnittli4'ho  Keinerlüs  für  die 
TotiiiH  Kolieixen  nahm  /war  gegenüber  dem  Vorjahre 
um  21  itu,  doch  erfuhren  auch  die  Preiee  der  Koh- 
stolfo,  namentlich  der  analindiscben  Eraa,  aaf  deren 
Verhattnng  die  OeeeUsebaft  l>ei  der  Eraougnag  Toa 
Qualltltseioen  aagewieaeo  war,  sowie  des  Koks  dae  Br- 
hOhnng.   Ebenso  stiegen  die  LShne  um  6<^  Wenu 
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trotzdem  ein  an^emeesener  rebersrbuß  onialt  «ud«, 
M  lag  dim  ntbon  der  fiMMrung  in  den  Preüen 
daru,  daB  nor  iwei  Sorten  Rohetien  erblMen  m  worden 
Wkncbtpn,  wibrend  früher  die  Oefen  häufi);  hotten 
ningc«etKt  werden  mOasen.  Dor  Rctriehs(;ewinn  bo- 
trt^t  l.T,  :  h,42  (i.  Y.  '.Miita.Hyi  #.  die  Einrmhmo 
aao  l'iii  litfii  und  Miotf-n  I r.  ■.» I :>,H'i  M4  M-js..::.) 
Da  andiTsi'itM  an  Ziiimimi  21)  Cii  J,44  , «  nii1/(ilirinf,'«n 
und  lOU.M'i.TR  .«  VerluHt  auh  dem  Vurjahre  xu 
docken  waren,  so  bleibt  nach  sii-.'<)4,:t4  '  AbRchroi- 
bnngen  ein  Roinorlöa  von  125  l8(t,(iH  ul.  Hioraos  BoUen 
15185,07  an  Tantii^men  beatritten,  6851)  .«  der 
•aSerordontUcben  Racklai^e  Oherwieeon,  5(100^  der 
Arbeiteranterat1ttxonir«kaiiiic  za|i;ewendet  and  fll504-( 
<6  0»)  I>ivi(1orid<»  verteilt  witHom.  Pir  TSi-rhnung 
Hcbließt  mit  eiuout  Ufwiiiuvortrago  von  17  247,61  >>K 
nur  1907/08. 

'  ̂Aktlenireiiellsrbaft  der  Dllllttser  Hüttenwerke, 
I>illini;<«n  h.  d.  Saar.  —  Der  AbHcbloB  för  daii  Ue- 

•ifhi'ifth  Jahr  19l•^>/^7  orgilit  einen  (iewinn  von  1  T2(M70  *. 
lliiTViiM  «olli'n  171<Hi(»0  <  (l9''/o  !,'ei:fn  1 4 "  s  i.  V.i 
als  Dividende  iiii-.''ti'lnUtct  und  ilii'  lilnu-rn  |o4Tii 
(i.  V.  22  ß2l  (  tJ*  auf  neui'  KerbnuniT  Tor^'i'trai,'('ri  wi-nlcn. 

Die  Aktiva  der  OeHcllHcliaft  betrafen  773  lt.'!7  *; 
darunter  befinden  aioh  far  1682Ü12M  (lti48UU&2»ul 
Liogonaehaften  nnd  OmbonfolderbeBits  sowie  für 
9818941  Jt  Binrielttnncen.  In  den  FaeoiTon  finden 
•leb  aaffreführt:  dao  Aktienkapital  mit  9000000  ■«, 
die  AnlfibeHrhuld  mit  7  44<iOOO  (524CntM))  der 
SrhuMi.ntilsriinssfonds  mit  2l<.t2auS  (lr(:)2ti2!rH  «, 
dl  r  r il;,".i:i;j-'la'i*l«iid  unvorÄndi'rt  mit  1  imi(KHK)  die 
Kiirkla^'p  des^'leicben  mit  2  709  40U  und  Ter- 
•rbifdene  HonntlfO  RHekotoUangon  mit  4  574S47 
(3  691»  57  II  •«. 

AktienireNellncbaft  MRiHemvcrk  Kotli*'  iirdx" 
in  Dortmund.  —  Wie  dur  Ikricht  du«  NOr-taiuli'n 
mitteilt,  war  da«  Uutornehmcn  während  de»  ganzen 
BetriebajahreH  1906/07  dank  der  liefriedi^'enden  l.age 
der  Eineninduatrie  stark  beacbAftigt.  Die  Preiao 
besserten  sich  langsam,  aber  bestSndig,  doch  wurde 
dieoor  Gewinn  durch  hSbore  LSbno  und  gesteigerte 
Rohatoffkoflten  tum  (froBen  Teile  wieder  ansfreKHchen. 
Die  Hchon  im  vorher^'clienden  Jahre  fühlbare  Knapp- 

heit an  Holistofren  nahm  /.u.  insbesondere  iTwiewu 

oirli  liii'  vom  Slalilwcrk»'- V,Tliiilidu  zu;,'i'tcilti'ii  llulli- 
zcuj,'men;;on  aU  vtHlii.'  uii/.ulän;,'licb.  liili>l;,-<'ili'sHi'n 
konnten  Auftriijje  nur  in  lieHehranktem  Umfanjce  an- 
genoiamen  und  die  Betriebiteinricbtuni^en  nicht  vüllifi,' 
anagenntst  werden.  Durch  den  Wegfall  der  früher 
gowihrton  Anafuhrfergatangen  wnrde  doe  Anslanda- 
gesehlft  niebt  nnr  orodiwert,  oondem  togar  teüweloe 
unmöfflich  gemaoht.  —  Die  Wlederaufricbtung  der 
OeselUchaft,  die  die  ordentliche  OcneralverHammlun)>: 
vom  18.  Oktolier  v.  J.*  li('M<dilr>H'*rn  luitti',  vmr.le 
durchpefQhrt ;  durch  lün/iehun^  vini  vi.  r  \kt!i'n  und 
Ziitiiininetilejfen  wurde  da»  nrs[>riint;lii  In'  i  Iniii  ika|Hinl 
um  400800  herabgesetzt;  die  zudammcii^'i'li  ^i.-n 
Aktien  zu  ja  900 14  wurden  giciehzeitig  zu  huIi  li.  ti 
Ton  1200  U(  Toreinigt  nnd  669  neue  Aktien  xn  120u.« 
augogoboB,  a»  daS  oat  Aktfonkapital  jetzt  1 608  000  ̂  
boatehood  mm  18S5  Aktien  la  je  1200  c,  betrAgt 
Durch  dieeo  MaBnahmon  wurde  ein  roiner  Ituchy;ewinn 
von  452  753,14  ..4  erzielt,  auH  dem  d^r  verldichene 
Fuhibetrair  von  53  320,10.«  s^edpckt  und  die  Kficklftire 

um  lf>0'2<  II  hiH  auf  die  gesetzliche  HTdic  icebrnclu 
wur<ie,  wahrend  die  Qhrif^on  239  227.04  «  auf  die 
.\nla^'ewerte  ab<;ei«chrioben  wurden.  —  Der  Kohüber- 
scbutt  deH  Berichtsjahres  belauft  sich  auf  327  078,30  jl. 
Von  diesem  Betrage  sind  die  ordentlichen  Aliachrei- 
bnngen  mit  72  067,41  u(  abzuziehen  nnd  ferner  aind 
danaa  Oawinnantoilo  and  Tergtttnngen  in  HSbe  Ton 
84497,49  U(  in  beotraiten;  tomit  können  •ohliofilich 
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noch    192  240  .A   (12        [Hvidendo   vortolH  nnd 

88  823,40  .4'  auf  neue  Hechnnnir  Tnr>cetrafren  werden. 
Aktien -GesellHchnft  Mt^derscheldener  HUtt« 

In  Ni»»dera<-helden  (Krejv  Si«'aen).  —  Im  (ie»eliäft»- 
jahre  I!t0e  ii7  erhraclitc  der  llorhofi  nlietrieb  127  287 
(i.  V.  Si;0.J4i  ♦  und  der  Her-,'« ,  rk  ■  lutrieh  57 '.»70 
(66001  an  Zinsen    und    Pachten    kamen  21534 

(29  89U)  .4  ein.  Anderiunta  erforderten  die  Handlungo» 
nnkoaten  815S4  (29890)  Jt  nnd  die  Abeehreibnngon 
47488  (15488)  Ji,  Demnach  yerbleiben  107070 
(51612)  Reingewinn,  von  denen  5970  (1012)  Jl  in 
Tantiemen  und  101200  oder  10  (i.V.  50  600  ,4^ 
oder  5"o>  «I«  Dividende  verwendet  werden. 

Cheninltzer  Werkr.»<uirma*chlnen-Fabrlk  rorni. 
Job.  Zhitinoruiann,  Ch«'iuuit/,.  -  Laut  Bericht  dea 
Voratandea  liatte  daa  Werk  im  letzten  Oeacblft^jabra 
einen  RoheriSo  von  587  881,14  u(  n  Tonelrbnen.  ?on 
dieNem  Betrage  loUen  118  333,29  Jt  abgeschrieben, 
20913.01  .4  der  Rflcklagc  überwiesen,  20959,49.4 

zu  Tantii'-nien  uhw,  vcr\v  i  iidct,  .■{•J4im)0  '  (6"'iil  Divi- 
dende auxjreitoliiittct  und  53  124,46  auf  neu«  Kech- 

nunj;  viirL;i-trai;i'ii  weldOB. 

Dontacha  Warkira|rB*aehliim-Fabrlk  TonmU 
8*nderBMB  A  Stier  ta  Chemnlti.  —  Der  tnm 
30.  Juni  1907  auff^estellte  Rechnuni^sabschlul}  zeigt  für 
das  letzte  OeHchäftsjahr  unter  Kin»ciiluö  von  5942,80  ,M 
\  i>rri:i_-,  all/ i.L'i'i  fi  lier  durch  die  vorige  Oencralver- 
hrtmiiiliiiu-  lii'H  iili;;lcn  Vcri;ütiiaj,'cn  vuii  4000  einen 
Ufhcrnchuli   viiil  24tiH10.20  Iliervini    wcrdi'ii  /.u- 
näehHt  100  727,31  .*  al>ge»elirielten ;  ferner  i  rlialten 
die  Rücklage  7197  der  Vormtand  verira;,'lich  als 
Tantieme  il  615,20  Jl,  nnd  50U  OenuBacbeine  14  400  Jl. 
Ton  den  8bflgan  118770,69  ut  aind  dam  Anfiiefalonita 
4282,79  Jl  m  Torgaton;  mühlo  künnen  noch  102000  Jl 
(C";«!  Dividende  verteilt  und  schtleBlleb  6487,90^1 
auf  lia-i  neue  l{echnuni,'«i«hr   u'ii  rtrngen  worden. 

Eisen-  und  Stuhlwerk  lloesrh,  .Iktiengesell- 
SChaft  in  Dortmund.  —  Der  Bericht  des  Vorstandes 
stellt  fest,  daB  alle  Zweige  des  Untornehmena  im  Bo> 
triebsjabre  1906/07  lobhafi  beacbiftigt  waron.  Dia 
Terkaufapraiio  etiogon  weiter  nnd  boooorton  oieh 
namentlich  für  die  Im  freien  Terkehre  gehandelten 
Erzeu;rniH-*n  we-i  ntli  Ii,  D;ijei,'en  nahm  der  Stahl» 
Werk»- Verl>and  mir  injitiii,'e  Aut-<eliliige  vor.  und  ähnlich 
erhrdite  duH  Kidilensyndikat  die  I'reiste  nur  ent.H|ireciien J 
den  gcNtiegenen  SelbHtkuüten.  Diene  nahmen  such 
bei  den  Stahlfabrikaten  erheblich  zu,  und  zwar  lagen 
die  Gründe  hierfür  in  der  Steigerung  der  Lrdine,  der 
Hohstoffprcise  und  der  ̂ iteuern  niül  Abgaben.  Der 

Bericht  l>espricbt  sodann  die  Emonornng  des  ätahi- 
werka-Torbandea  sowie  die  Beatrebangen  snr  Nan* 

biidnng  des  Drabtsyndikates  *  und  teilt  weiter  mit, 
daB  die  Ycrfirhmelzung  verscbiedencr  KiitcnbandlunKen 
mit  Hüttenwerken  die  Verwaltung  veranlaCt  habe,  die 
Diirtmunder  Ii  i  m  e  ii  Ii  a  ml  l  u  n  g  (>.  m.  b.  II.  zu  er- 

richten, l'i'lier  den  Krwcrh  de-i  I .im lnirfer  Kalirik- 
und  Ilüttenverein«  **  wird  benterkt,  dali  dcHsen  Kr- 
/eugiiixBO  sich  dem  Wnl/|irograinin   de«  .Stahluerkoa 
lioesch  sweckmABig  eiofUgen  iietten.  Die  ttbernom- 
menon  Anlagen  nmnaBon  acht  teil»  In  Hohenlimbnrg, 
teils  in  Nenoego  gelogono  WalaonatnJoo,  die  vor> 
nehmlich  der  Horstellnng  Ton  Bandeisen  nnd  Stahl 
liienen,  cüt  eiii.,'erirh(rt  und  zurzeit  sämtlich  im  Be- 
trieiie  hiiid.  l  iii  nielir  aU  lii-«lii>r  die  l'.rzverN.irgung 
der  llocliiifen  der  (ieHellhi  lialt  /u  Hichern,  beteiligte 
»ich  diese  zu  einem  Viertel  an  der  Uers^bauiresell- 
Mcbafl  .larny.  Der  Betrieb  der  Kohlenzechen  und 
des  llüttenworkus  wurde  wiederholt  durch  \Va<;en- 
maogel  em|ifindlich  beeinträchtigt.  Die  hciden 
Sohaebtanlagon  Kaieerstabl  I  und  11  för- 

•  Vergl.  »Stahl  and  Kisen"  1907  Nr.  27  S.  9(11. 
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derten  im  Bpricht«jsbrc  1  118  421  (i.  V.  1005  887)  t 
Kohlen;  die  KokNberstellun^  belief  Hirli  auf  158  30H 
(160906)  t.  Du  Hochofonwerk  er/iu^tu  2909SH 
(801981)  t  BobaiMli,  dM  Stahlwark  387941 
(880954)  t  RohblOok«.  Dw  HadiofenbatrlAb  arlitt 
•Im  gr56«re  8(5rnng,  weil  Ofen  Nr.  3  am  17.  De- 

zember 1906  infolge  pinor  »cliweren  Explosion  nn- 
«TWttrtet  ausjieblftsen  wenli  n  nuilit''  ,  dir  Ofen  konnte 
am  29.  Ajiril  (i.  .1.  « iedi-r  ttti!,'elilai<en  worden,  während 
dafOr  Ol'i'n  Nr.  2  liobufM  ncuiT  Zustcllunj;  außer  Be- 

trieb gcHi'tzt  wurde.  Der  Neubau  des  Hocbofona  Nr.  5 
wurde  beendigt  und  der  Ofen  im  Januar  angeblasen. 
Dia  Hochofen  Nr.  1  und  2  erhielten  neue  Winderhitzer, 
feraor  wuide  fttr  dM  gM«mte  Hoohofenwerk  ein 
Otetfeld  nlt  Laafkna  mi  MwelbwcliT  «i«il«ft 
Gegen  finde  de*  Beriebtajtbre*  wurde  der  nene  Eisen- 
babnauBoliluß  dem  Hctriebe  flbprpeben  und  kürzlich 
di<>  DortinuiidiT  ntädti^iilio  Iliifonliabn,  niif  der  dem 
Werke  ein  Teil  der  au^Uulll:H^'ln■Il  V.t/.v  /u^Ttülirt  wiT- 
den  soll,  eröffnet.  Im  .Martinwerk  wurde  i  iii  HiM-tiMter 
Ofen  gebaut  nnd  in  Betrieb  ge»etzt.  FOr  dieHe  .An- 

lagen und  sonstige  AnachafTungen  waren  2  ̂22  H2(i,lK  .K 
erforderlich.  Die  Orube  Kcichaland  in  Lothringen 
lieferte  «n  die  UochSfea  162886  t  dea  geforderten 
Enea.  —  Die  Oewlnn-  «ad  Tarlnatraehiiang  zeigt 
einen  BctriebaaberschaB  von  8  037871,42  .4,  tu  dem 
noch  298  212,38  .4  Vortrag  aus  dem  vorhergehenden 
.labre  kommen.  Abct'Bchriebeii  w  erdi  ii  2  :!;U>  '.'.KJ,  IS  K  : 
ferner  »mllen  mit  Kü<'kHii'bt  auf  den  rnilmu  dcH  .Stahl- 

werke» umi  ilii'  liierdurch  bedingten  weitere!!  Verände- 
rungen 150Ü0Ü0  *  au8  dem  Jabresgew inne  bereit- 
gestellt werden,  es  bleibt  alsdann  ein  ItcinerlOa  von 

4  486690,82  fOr  den  folgende  Verteilung  •w 
geM^Utgea  wird:  3700000  Jt  «la  IMfIdaBda  (18*/«), 
263  078,23  «  ala  Tantiemen,  150000  ala  Zawea- 
dvng  zur  Boamlenpensionskasse,  800000  -M  rar  Ar- 

beiter-Invaliden-, NV'itwcu-  und  WaiHOii-rutorHtützunirs- 
kaxHi',  .')0(M)(H>  *  xum  DiTidenden-Krgäuzungdbestaude 
und  endlich  578  812,09  Jt  ahi  Vortrag  «of  aaaa 
Rechnung. 

eni)sUU-W«rk  WlttM  ta  Witten  a.  i.  Bokr. 
—  Der  Bericht  dea  YoraUadaa  ateltt  feat,  d«B  die 
gt1n8tige  Lage,  deren  aiek  die  Eiaea-  nnd  Staiüindnatrie 
im  nl>;relaufenen  Oeschäftsjahre  zu  erfreuen  hatte, 
dem  I  nternehmen  in  weitestem  Umfange  zugute  ge- 

kommen ist.  Kant  alle  Betriebe  waren  «ufH  äuüer»te 
in  Anspruch  genommen,  nur  die  Werkstätten  für 
Kriegsbedarf  nicht,  bei  denen  Aufträge  iiehr  spärlich 
eingingen  und  zeitweilig  sogar  ganz  fehlten.  Der 
hierdurch  entstandene  Ausfall  wurde  indessen  reiehp 
Uoh  gededct  durch  beaaare  Preiae  in  den  ttbrigen, 
■Mnentlieh  den  Waliwarka^Enengniaaen,  ao  daft  bei 
aicht  wesentlich  orbShtotn  l^nisatze  doch  ein  grSfierer 
Gewinn  als  im  vorigen  Jahre  erzielt  werden  konnte. 
Bereehnet  wurden  Itetrütre  in  Höhe  von  10  470o7s,s;i 
(i.  V.  10  377  266. Hill  .«  und  oin«chlio(llich  der  (tcrnianin- 
hatto  von  118S0004,S2  I  1  1  05.'i2;J2,t;»,i  »  Die  Er/.eu- 
gun;;  betrug  39537  (40l)3ti)t  Tiegel-  und  .Martinstabl 
nebst  FluBeinen.  6241  (5958)  t  Schmiede-  und  l'reB» 
ataoke,  23249  (23  708)  t  BUbatahl  und  BtabflntteiaN, 
18873  (17548)  t  Grob-  nnd  Feinbleche,  4850  (4117)  t 
bearbeitete  Schmiede-  nnd  Pre6atQcke,  Stahlguß-  und 
Oesehfltzteile,  GeschoMse  und  RisenbahnbedarrKi,'ei;en- 
Htände.  Howie  endlirii  ̂ ^'l'H'i  iSIII'n  t  feuerfeste  .Ma- 

terialien. .\uf  dem  IlMrIii.ti  iiwerk  <  ieriiiuninbiitte 
bei  < «rcvenbrilck,  deoNi  n  Hi  trieli  eim-ii  (iewiiiii  vnn 
12t>ü77,'.l7  ^'»1,4 "*>  *  erliruihto  und  den  ci;:eiuii 
Bedarf  de.n  liau|ttwerkeH  deekte.  wurden  l','t:,');i 
(17  827)  t  .Stahl-  nnd  Puddeiroheisen  hergestellt.  In 
Witten  wurden  durchschnittlieh  1445  (1701)  Arbeiter 
mit  einem  Jahrearardienata  (unter  BinacUuB  der 
jugendlichen  Arbeiter)  Ton  je  1 285,47, ü  oder  4,88 
(4,07).*  für  ilio  Schicht  beHrhSftii,'t.  Die  ire|dftnten 
großen  Erweiterungsbauten,  für  die  das  Aktienkapital 
laut  BaaeiilnS  dar  OenaralTeraammlang  vom  80.  Ok- 

tober 1906  am  1000000  erhöht  wurde,  konnten  wegen 
inzwischen  allerdings  beseitigter  Schwierigkeiten  iu  der 
Frage  dos  QrnndstüekserwerlieH  und  des  notwendigen 
arwaitartaa  £iaaBl>ahBaaaciiiuaBea  erat  im  laufendaiB 
OaaohiftiJabr»  begOBnaa  wardaa.  Daa  brt  dar  Kapi- 
feabToraiaiitBBg  erzielte  Ani^dd  vea  1100000  jI 
wurde  dar  Rfleklage  zngefObrt.  ICacfa  dam  Rech- 
iiungsabHchluHse  hcträ^jt  der  vorfilgbarc  Rrlöe  ein- 

sehlielilich  deH  vdrjHtiriKeii  (lewinnreKteü  2 O.'l.'l 901 ,38 
Abgeschrieben  w  enlpn  hiervon  ;)22  054,32  an  Tan- 

tiemen sind  zu  ver^^Uten  168  817,12  -4»,  ferner  sollen 
für  Oratitikutionen  an  Beamte  und  Meister  25000Ulf, 

für  die  Beamtaapensiona-,  Witwen-  und  Wataenkasse 
30000  tü,  ttr  MKftmtea*  und  Arbeiter-PrXmien  und 
UalantainiligBiwaeke  40000.4  baraitgaatollt,  aa  Divi- 

dende 1 000000  (20«/*)  Terkeill  nnd  247  429,94  jK 
in  neue  Keehnung  verbucht  worden. 

Heehefenwerk  Lttbeckt  AktleageselUchaft  ia 

Henenwyk  bei  LIbeek.  —  Aach  das  aweite  Oe- 
aobifmaiir  der  QeaeUaekaft*  war,  wie  der  Vorataod 
in  aainem  Berichte  anafShrt,  lediglieh  eia  Baujahr. 
Infolge  dea  langen  Winters  nnd  der  großen  Schwieri^:- 
keiten,  die  den  liefernden  Firmen  bei  der  BeBchatTung 
der  Materialien  entHtanden,  war  es  nicht  möglich, 
das  Werk  noch  vor  dem  1.  Juli  d.  J.  in  Betrieb  zu 
setzen.  Inzwischen  int  das  in  der  WeiKC  geschehen, 
dali  die  erste  Gruppe  der  Koksanslalt  am  4.  Juli,  der 
erste  Hochofen  am  8.  Angnst,  die  zweite  Gruppe  der 
Kokerai  am  4.  September  aad  der  iweite  Hoebofea 
am  10.  September  in  Betrieb  aenemmen  worden. 
Demnach  sind  von  der  Oruadateiiuegoag  ble  lum  An- 

blasen des  ersten  Hochofens  ein  Jahr  und  drei  Mo- 
nate und  bis  zutn  Beginn  der  Tätigkeit  des  ganaoa 

Werkes  ein  Jahr  und  vier  Monate  vertinH-.  ii.  8Amt- 
liche  baulichen  und  nitihchiiiellen  Kinriehtvin:;eti  ent- 
Hprechen  in  der  Benutzung  den  an  sie  geknüpften 
Krwartungen.  Zu  fiberwinden  bleibt  noch  die  Schwierig- 
Iwit,  eiaea  guten  aad  aefiliaften  Arbeiterstamm  zu  be- 
adhalba.  Dandi  den  Bm  von  aaegezeichneten  Woh- 

nungen und  dnrek  dne  Reike  von  WoUfehrlaeiah 
ricbtnngen  hat  die  Yerwaltung  ateb  aaeh  KrlfteB  be- 

müht, den  .\rboitern.  deren  Zahl  7ur?;rit  nni,-ef8hr  600 
betriifjt,  die  .\iiHiuillunL,'  t.n  erleicliteni  ;  an  p]inzol- 
faniilit-nwohnungen  Hiiui  i't«ii  14ii  vorliamii'n.  IIit 
VorHtaud  ist  ferner  beKtrebt,  die  private  Hautätigkeit 
in  den  umliegenden  Dörfern  anzuregen,  und  hofft 
anfterdem,  daU  hierbei  der  LQbeckiscbe  Staat  nach 
jader  Biohtung  bin  erleichternd  und  fördernd  wirken 
werde.  —  Die  Qeadlaobaft  liat  aaf  Ornad  der  Im 
Torigea  Jahre  mit  dem  Rohelaeaajiidlkate  nad  dem 
Kisenwerke  Kraft  erfolgten  Verständigung  die  Er- 
zeu<;nni:  ihrer  Hochöfen  für  die  erste  Hftlfte  dea 
neiK  M  (ii  Nclififtsjahres  zu  lohnenden  Freisen  verkauft 
und  iüt  weiterhin,  wie  wir  schon  mitgeteilt  haben, 
dem  Syndikate,  ohne  das  genannte  Werk,  beigetreten, 
und  zwar  für  die  Dauer  seines  Bestehen»,  d.  h.  bis 
Ende  1908.  —  Aul  die  2000000  Jl  neuer  Aktien,  deren 
Auagabe  die  Haaptreraanualang  vom  15.  Kovember  t.  J. 
beeeUeaeea  kalte,«  aini  bUher  die  5  AafgaM,  die 
Stempelkeelen  aad  26  ̂   dae  Naaawertea  eiageeaUt 
wordaa. 

Laugacheder  Walzwerk  und  Verzlakerelea, 
Aktien-tteeellsokalt  in  Lnngiekede  n.  d.  Bnhr. 
—  Naoh  dem  Oeaehiflaberidite  braekte  daa  letale  Be- 
trit-bsjakr  der  Oeaellachaft  bei  riaem  Pabrikatians- 
^'ewinne  von  438065,10  ■*  sowie  einem  Tortrage  von 
26  707,14  *  auf  der  einen  und  261  756,. <  allge- 

meinen I  nkosteD  auf  der  andern  .Seite  einen  l'eber- 
Mchuß  von  203  015,82  .♦.  Hiervon  »ollen  1  27  ilo'.'.Kl 
(i.  V.  78695,67).«  abgeschrieben,  25  000.4  zur  BU- 

dang  einer  beaonderen  '  ROeklage  verweadot  aad 

*  Tergl.  „Stahl  und  Eisen"  1906  Mr.  23  &  1478. 
*•  .Stahl  aad  Eiaea*  1907  Nr.  80  S.  1115. 
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00  706,81  I*  auf  neue  Kechnung  vorgetragen  werden. 
Die  erwihnte  Rücklage  und  die  reichlichen  Abschroi- 
boagra  hält  die  Verwaltung  für  nötig,  um  das  HO- 
TefbUtoM  swiaehMi  im  Aktmilwpitale  tob  975000.4 
vaA  dem  0«Miilfliaiiif«iM  der  OeMlIsehsft  —  Aar 
Umisti  MM  deb  mut  vuAma  S  000  000  «  —  auazu- 
plelehen;  ■oBerdem  ist  die  Oegollgchaft  j^ezwuntren, 
we>;en  anjjohlif Iilt  dun  h  liii'  l  iihrikiitinn  viTurHuditiT 
BulÜHtigung  diT  KurcH«t"  in  Kotlientcide  noch  eine 
neue  Hetripl)»8tätt<'  an  niuiercr  Stolle  einzurichten, 
and  gedenkt,  im  AnüchluBso  daran  die  gesamte  Ab- 
toOmg  Rothenfelde  nach  und  nach  za  verlegen.  Aus 
diawB  OrOoden  aoli  eise  Dividende  niditMegeidillttet 
werden. 

l[a8chlnenban><'e.<i(>II<«chaft  Karlsruhe  In  Kurls- 
rahe  (Kaden).  —  Nauli  dem  Horiehte  den  VorHtande« 
beträx^t  der  UrherschuU  im  (iiMcliäftH jnlire  190007 
bei  einer  Erzeugung  im  Werte  von  3420270,92 
(2  885  473,93) .«  unter  Beracksichtigung  voB  51954,63  f 
Vortrag  620001,75  Jt.  Die  AbechreibvBMD  aew.  be> 
lanfea  eicb  ««f  195948,58  Jt;  e»  verbleibt  somit  eim 
BetaerlSe  ven  488558,17  *4i,  der  ee  •rmS^lioht,  aacb 
Abzog  voB  68  547,94  Jt  fttrTaBti^men  nnd  104  982,17  Jt 

Zuanhuß  zu  den  L'ntor^ltilt^un<;«kn•'H.•n  r  iin>  Dividende 
von  245000.*  (14";'«)  zu  verteilen  und  tiö  773,70 
tnt  neae  Reebnang  vorzutragen. 

HihmaMhlMarBbrik  CBrbnh«T»nialB  Haid  it 

We«  In  Karlsnihe  (Baden).  —  Die  OeseUschaft,  die 
aln  Ktilchi'  am  1.  .Juli  d.  .1.  ein  Vierteljahrhundert  l)e- 
litand  und  zugleich  die  Kertitfstellung  diT  1  ÜO(tOOi)  hteii 
Nähmaechine  ecit  Begründung  der  iirh{>rüiii:lii'lirn 
Firma  Haid  &  Neu  verzcirhnen  kuunte,  erzielte  im 

letzit-u  Ocm-hftftHjahre  nach  Krledigung  «Amtlicher 
Uakosten,  Tantiemen,  Reparaturen  und  Emeuerung^s- 
«rbeiten  einen  UcberachuU  von  427  922,18  .4.  Von 
diesem  Betrage  werden  56679,44  Jl  abgescbriebea, 
178600  Jl  (17  «Üb)  Dividende  verteilt,  40000  ,« 
fQr  auBerordeaflidie  BeloliBttngen  an  die  Angestellten 
und  «onstiice  Ansgaben  anlABlicb  der  Jubiläumsfeier  ver- 

wendet, 30  000,*:  für  NouanschufTungen  zurüekgenttfllt, 
ÖÖOOO  ̂ *  beauitüers  abgeschrieben  und  Ü7  742,74  -t 
•ia  Yorlrag  anf  neae  BedUMag  verbndit. 

Phoenix,  Aktipu-(>e8ellschaft  für  Bergbau  nnd 
RBttenbetrleb,  Dnisburg-Rnhrort.  —  Der  Bericht 
deH  Vorstandes  fQr  I90t;,'0"  tj(«ht  zunächst  auf  die 
unseren  I>e8ern  »ehon  niitt^cteilten  •  groöen  und  »ehwer- 
wiegenden  VerSnderiingen  ein,  denen  die  Ge8ell«cliaft 
im  aligelaufenen  Kochnungsjahre  infolge  der  Ver- 

schmolzung mit  dem  Hoerder  BergwerkH-  und  Hütten- 
Verein  sowie  dem  Steinkohlenbergwerk  Nordstern 
VBtorworfen  war,  und  fährt  dann  fort:  j,Die  Vereini- 

gvag mit  dem  Hoerder  Verein  hat  ihre  guten  Wir- 
knagen  schon  im  lotsten  Teile  des  GesenSfkeJabres 
ausQben  kfinnen  und  tut  die«  in  geHteigertem  MnBe 
seit  1.  Mai  d.  J.,  weil  erst  unter  dem  neuen  Stahl- 

werks-Verbände  die  Lieferungen  von  Halli/eui,'  iiaeli 
den  Weittfaiischen  Union- Werken  in  gröUerem  Um- 

fange als  Eigenbedarf  aufgenommen  werden  konnten. 
Von  der  Torachmelaang  mit  dem  Steinkohlenbergwerk 
Nordstern  vermag  man  gflaalige  Eigebnisso  in  weiterer 
Aaadehanag  eret  sn  erwartea,  vrean  die  abgeschloe' 
araea  Liefemngavertrige  nüt  dem  Kdilen-Syndikate 
beendigt  sein  werden,  alao  vom  1.  April  1908  ab. 
Voll  wird  sich  der  Erfolg  aber  erst  zeigen,  wenn  die 
TSrdorung  nach  Gewinnung  der  nötitri n  A rln'itBkrüfte 
entitproehend  verHtärkt  «ein  wird.  Immertjin  werden 
<lie  Vorteile  der  Vereinigung  nehnn  jetzt  angenehm 
empfunden,  denn  wir  waren  seitdem  nicht  mohr  ge- 

nötigt, wie  früher  zeitweise  englische  (inskohlen  zu 
belieben;  ebeneo  konnten  die  jiordetern-Zecfaen  die 
vom  Kohlea^Byndlkato  aicht  AberaemmeBen  Mengea 

*  „Stahl  nad  Biaen"  1906  Nr.  19  8. 1224  bu  1225, 
Nr.  SO  8.  1888;  1907  Nr.  6  8.  818.  Nr.  10  8.  862. 

an  Fettkohlen,  Koks  usw.  unsern  UftttaB  neben  der 
£rfQllung  ihrer  Syndikatsverpflichtungen  liefern.  Unter 
dieeen  Umständen  hatten  wir  Störungen  des  Betriebea 
wegen  Kohlen-  nnd  Kokamangela  aeit  Ueberaaliaui  der 
Nvrdalera4SedMB  nieht  meiir  in  veneichnen.* 

),lMe  BeeebAftignng  unserer  Betriebe  lieB  im 
▼ergangenen  OesrhüftH jähre  nichts  zu  wünschen  übrig. 
Die  AuftrSire  L:ini,'eii  für  alle  Abteilungen  reichlich 
ein.  wiilin-nil  gleichzeitig  die  I'reise  allmählich  an- 

zogen und  im  Frühjahr  ihren  hMchslon  Stand  or- 
reichten. Der  Absatz  in  Kohlen,  Koke  and  Briketts 

war  wlhrend  des  ganzen  .Jahre»  so  gQMMg,  daB  den 
Anfordernngen  dar  Kiufer  aioht  immer  entaproohen 
vrerden  koBBte  nnd  nitweiae  Mangel  an  Kohlen 
herrschte.  Die  bestehenden  FOrdereinschrlnkongeB 
worden  deshalb  mit  dem  1.  Januar  1907  vom  Kohlen- 

Syndikate  aufgehoben;  Arbeiter-  und  Wjigenrnangel 
ließ  die  Zechen  indeason  nicht  bin  zur  vollen  l,eii«tiings- 
fähigkeit  fordern.  Die  zam  1.  April  d.  .1.  vorironom- 
mene  Preissteigerung  in  Kohlen.  Koks  und  Briketts 
wird  durch  die  im  Laufe  des  .lahres  erh5hten  L5bae 
und  Materialjireiae  in  Verbindung  mit  der  verringerten 
Leistung  der  Arbeiter  glnalich  ansgegliehen.  In  dea 
BnengaiMaa  «uerer  Hflttea  lagea  im  gaaieo  Oe- 
■ehiftsjahre  sowohl  fdr  die  vom  Stahlwerka-Verbande 
verkauften  Produkte  A.  n]->  aurli  für  die  ilem  freien  Ver- 

kaufe durch  die  Werke  unterstehenden  Produkte  B 

derartige  Arlitdtsmengi-n  vor,  daß  gleichfalls  der 
Nachfrage  nicht  immer  genügt  werdun  konnte  und 
lange  Liefertermine  gestellt  werden  mußten.  Die 
I'rciso  wurden  vom  Stahlwcrks-Verbande  immer  in 
maßvoller  Weise  und  nur  allmählich  dem  Aafscbwunge 
des  Marktee  folgend  in  die  Höbe  geietit,  wibread 
die  Hreiee  fat  dea  Qbrigen  Artlkela,  iaebeaeadere  in 
Stabeisen,  Blechen  und  Draht,  schon  im  Vorjahre 
weit  größer«  Steigerongon  erfahren  hatten.  In  den 
letztgenannten  Kr/eugns^Heii  hrtben  die  Preise  gegen 
ScliluÜ  des  (leschaftsjahrcH  eine  rückläufige  Be- 

wegung genommen,  was  zum  Teil  auf  die  /uriick- 
haltung  der  ilundicr  infolge  der  ungünstigen  Lage 
des  Ueldmarktes  zurückzuführen  ist,  zum  Teil  aber 
aach  anf  den  Umatand,  daft  viele  Werke  dee  Stahl» 
vrerka-Verbandee  bei  Braenemag  denelbeB  Ihr«  Halb- 
sengbeteiliguBg  verringerten  und  ihre  Anleila  In  Stab- 
eisen  nnd  WaTsdraht  beträchtlich  crbSbten.  TJm  diese 

größeren  Mengen  unterzubringen,  glaubten  ein/eine 
Werke  von  vornherein  Preisopfer  bringen  /.u  mÜHHcri 
und  leiteten  damit  einen  Preisrückgang  ein,  der  nach 
und  nach  auch  auf  andere  Er/eugni»so  ungünstig 

eiawlrkte." ,VoB  grOBeren  Störunge n  blieben  unsere  Be- 
triebe verschont.  Oer  Mangel  an  geeigneten  .Vrbeit«- 

kriftea  maobte  lieh  ia  gleichem  MaBe  wie  im  Vor- 
jahre fBblbar,  troti  der  rortgesetztea  Steigerung  der 

Löhne.  In  Hamm  miiiite  die  grolle  DrahtstraBe  IV  zwei- 
mal Btillgei*etzt  werden,  ziier-it  in  der  zweiten  Hälfte 

vorigi-n  Jahres,  um  den  gebrochenen  MaMchinenrahmen 
auf  der  Hochdruck (»eite  der  3.')0<»  P.  8. -Maschine  aus- 

zuwechseln, und  dann  nodimais  während  der  letzten 
drei  Wochen  im  Juni  d.  J.,  weil  die  Beteiligung  im 
Wal/drahtverbande  die  volle  Ausnutzung  unserer 
DrahtetraSen  nieht  inlieft.  StSrend  wirkte  auf  den 
Betrieb  der  Bergwerke  und  HStten  der  wlhrend  dee 

ganzen  "Winters  anhaltende  Mangel  an  Kohlen-  und 
Kokswagen  sowie  an  Wagen  für  Langeisen,  insbeson- 

dere Träger  und  ."^i  hii'nen." Im  neuen  .Stahlwerk«  -  Verbände  erhielt 
der  Phoenix  eine  Beteiligung  in  Pr  uKikten  A  von 
430  454  t  (7,117»),  Produkten  B  von  699177  t 
(12,02  o'o^.  d.  i.  eine  (iosamtbetciligung  A B  von 
1129681  t  (9,58  */o).  Die  Beteiligung  im  Kohlen- 
Syndikate  beträgt  jetat  8190000  t  KoUea, 
542  640  t  Koks  nnd  71  2f»0  t  Briketta. 

lieber  die  einseinen  Betriebaabtetlangea 
eataehaiea  wir  dem  Berichte  aaehetebeadea:  Die 
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Kohl«as*ab«n  der  OMallseluilt  (Nofditen**  Hol- 
land,* Graf  Moltke,*  Wetfende  and  Ifo«rd«r  Rohlen- 

werk)  fürdortiiiJ  im  lotzton  OpHchflftsjahrc  zu*inmiiif'n 
24767fi'H  t,  irpi,'t'"i"'ör  2  il>1  t  im  Jalire  zuvor. 
Ali:;<'Hi't/.t  wuriieri  im  k"""^''"  2  481  7SS  t,  davon 
1  Iii.")  (■■,">«)  t  im  Kt'rhnnniTHwnrte  von  l.H  ti')l  4.i:i  an 
diiH  SyiKlikat.  im  l.anddebit  «ovrie  an  eigene  .Vrlieiter 
and  1M46I.1S  t  an  die  citjenen  Werke.  Uii-  Kokit- 
er/.t-ui;un;;  (auf  den  /.fclifn  Hulland,*  (iraf  .Moltke* 
und  Wetteade,  dea  Jloohofeowerken  in  lioerüe  und 
Dorfannnd,  der  Hatte  in  Dniebnrfr-Rabrort  oad  dan 
Eiaanhatten  in  Bor^j^oborbcck  und  Kupferdreh)  betm|f 
896417  (918  480)  t.  vondonvn  228  917  t  anter  Berech- 
nnng  von  4  04ti72:<  an 
dna  Syndikat  ̂ fliofert  und 
t'.üTüGl  t  auf  diMi  eii^onen 
HUtti-n  vcrbrauclit  wurden. 
Au  BrikcttH  wurden  (auf 

Zeche  Holland*)  19660  t 
•ngofertigt  nnd  —  mit  Ana- 
nabma  von  ftO  t,  die  an 

Ab  iÜMlgam  Rohniaan  verarbeitat»  daa  Stahlwerlc  in 
Heerde  S0R429  (S1SS15)  t,  das  tn  DniBburg-Kuhrort 
-.'5  (  *i  llt  r.MiM'Jl  I  t.  Da-'  (tictioreirohpison  « urdo  teils 
IUI  iliin  Knin  iMTi-Sviuiilviit  Verkauft,  teilM  in  den  ei^nnen 
( i  i.ll.ri'ii'ii  \  crliniix  lit.  l'ii'  /iiiil  der  in  den  lloch- 
»•feiilietrii'ben  (riel)Bt  Zuliehör)  durchsehnittlich  be- 

HchAftigten  Arbeiter  betru);  zusanimen  'itiü')  (2484) 
^ann.  —  Die  I{uh8tahler7eu!:ung  dar  Stahlwerke 
an  Tbomau-  und  Martin.xtJililMöcIcan  aowie  an  ätsbl- 
forngoit  and  Tiegelatabl,  die  Jusangnng  derPnddel- 
werke,  der  Siaengie&ereien,  der  Wala-, 
Hammer-  and  PreBwerke  sowie  der  Werk- 
■  tfttten  ergibt  aich  ans  nachstehender  Ijebersicht: 

die  eiffenen  HOtten  gin- 
gen —  dnrcb  da»  Syndikat 

abu'e»i't/t ;  der  Kecbnuni;«- 
weri  dieHer  verkauftiMi  Hri- 
kett8  bezifferte  sieb  auf 

S22368UV.  AnNobenerzcuK- 
nissen  worden  (auf  den 
Zechen  Holland*  und  Uraf 
Maltka*  sowie  den  Koke- 

reien des  Hoerdar  nnd  des 

DuiHbur^'-Kuhrortar  Haeh- 
olenwerke»)  folfrend«  Men- 

^'en  t;ewonnen:  10  Uli.")  t  Teer,  4<j40  t  schwefelHuiiri  g 
Ammuniak,  y.'>2  t  Hnbbenzol,  Wlii  t  ;:ereinifftO''  lleiizol. 
2^74  t  iJrik.  ttixM  li,  1 2H3  t  Teeröle,  521  t  Koh-Napbtba- 
lin  und  166  t  Kcib-Antbraeen.  Die  durt-liHcbnittlicbe 
ZabI  der  in  sümtlichen  Zechenbetrieben  unter  und 

aber  Taga  Iwsohlftigten  Arbeiter*  belief  sich  anf 
14089(18476).  —  Von  den  Elaenstainbergwerkan 
fSrderten  die  Mincttogruben  Carl  Lueg  und  Stolnl>arg 
in  Lothringen,  an  deren  KeHitx  ond  Körderuni;  der 
Phoenix  im!l  dii'  (iutilinffnunc^iiiitte  je  zur  Hälfte 
boleilitri  »iinl,  bei  einer  Hi'le;;n<bart  von  /iiT^ainiiien 
489  Munti  4ss3r,G  (4Ü(l72.")t  t  Min,  itr  uml  !4y:iO 
(27  947)  t  CalcaireH.  Auf  (irube  KeiiliHlnnil  bei  Itul- 
lin^en  (Lothr.),  von  deren  Ku\en  die  (ieselUebaft  ein 
Drittel  an  aigan  hat,  wihrend  ihr  daa  Kecht  auf  die 
lialba  PBvdarang  austehl,  wnrdan  von  485  Arbeitern 
188911  (207178)  t  gewonnen.  Endlieb  liefert«  die 
Graba  Marttnl  bei  Oberlahr  (Kr.  Altenkirehenl  mit 

einer  Arboltarubl  von  74  Mann  T351  (2.*i<)7)  t  HoHt- 
spat.  —  Das  BetriebsergebniH  der  11  ochofou werke 
iitt  aus  folffender  Zusammenstellang  in  ersehen: 

Akttlhwc 

BehMsU  (1) 
k«s«.  Uipp*a  (q 

t 

Waltrabriltate. 
Si-hmiedotScke,  Rad- 
aSUe,  fllahirorsicaa 

■■w. t 1 
1M«/0T 1M5/0S 

tmjM iMM/e; It06/0S 

Hoerde  .... 
(1)529247 496165 

440  274 410  199 13  342 11  822 
DuiHb.-Ruhrort  . 

(IH0S51R 
.ss.'i  07:^ ;!:!o  i;78 

.'!20  f|S8 
lOO-SS 9  696 

Eacbweiler-Aue  . (1)  414»! 
42  844 

42  1*53 
Xi  im 

insgeaamt  {(1)979246 
924  062 

Hamm  .  .  ,  .  , 

(2)  15921» 
15  280 113  534 I2:t  402 1  301 1  417 

Iii|>])Htadt  ... (2)  «966 
6  4H1 26  500 

27  089 Heleeke  .... 

4  \<M< 
4  069 

Nachrodt .... 

(2)  !<H4»', Hl  s4'." 

42  7  «6 
4.t  5.H8 973 

1  OHl 

insgesamt (2)  327a2  t2j  a2  56  0 t 
1  OÜU771 964  67M 2ö  651 24  01(i 

AbMllBBg 

Hoebifes 

Im  Bstriaba 

KnraflM 

TbsaaMlMa 

t 

tMaliiataen, 
OlcacretelMa  j 

MW. 

t 

t«eS/DT  VM.m iwi.  1)7    iSHj:.  of. fMK<  0« 

Iloerde  .  . 
DuiKliurj;- 
Kubrort  . 

Bereeborbeck 
Dortmund  . 

Kupferdreh . 

5 

5,9 
1,5 
2 
1 

5 

5.6 
1 
1,7 
1,8 

3.')20.')4  :t5'.)'.t'.t7    —  — 

;<oi2o2  2i'.»26r»  4:it'.H  12511 
6784:i   8113t)  271.'»7  — 
71709  &9ö45j2&92&  2G994 
—    1    —    82145  85448'   — 1 

instresamt    15,4    14.4  792806'779937  89595  ti»092, 
fnrxl  au>.Keblie6li«h  in 
l'lioeuiv  Verwenduni;. 

I)n8  Thomas-   und  Stableit^  n 

dfU  eigenen  ."^tnblwerkeii  de-* 
•  Für  die  Nordstern-Zechen  i»t  nur  die  /.weite 

llMifh  de^  «esehlftojabrea  1906/07  besw.  1905/06  be- 
rür.kHicbtigt. 

In  dienen  Ziffern  xiiid  muh  di<'  I.ieferuncen  an 
Halbzeug  für  den  i  i^ceih  ii  Bedarf  von  Iloerde  und 

Duisbur^-Hubrort  an  die  Werke  der  Westfi'iliwchen 
l'nion  in  Hamm  i  ntbalten.  Kr^anzend  iHt  /.u  der 
Tabelle  an  bemerken,  daß  die  Zahl  der  .Vrlieiter  fal 
den  genannten  Betrieben  IS  952  (18537)  Mann  er- 
reichte. 

Von  Neubanten   nnd  sonstigen  Betriebs- 
verbeHserunK""  führen  wir  nach  dem  Berichte 

u.  a.  an.  dal'>  iiuf  di  ni  Hoi  r'li'r  II' ii  linfeii» iTkc  eine 
weitere  Kr/eniliniebriirke  -»Mwie  i-ine  iieui-  .'^i'illtftbn 
zur  KokHlicir.riliTiiM;:  iin,Th  ;:l,  die  elcktri»elie  Zen- 

trale durch  einen  (iasniiitor  von  2000  1'.  .S.  verjjrööert 
und  aulierdem  liio  •  in»reini;:uii^'sanla>;e  erweitert 
wurde.  Bei  den  liocbüfen  zu  Duisburg-Kuhrort  wnrde 
eine  Oaskraftgebllsemaschine  von  2000  P.S.  anf- 
gestellt,  der  Bau  eines  Winderbitiere  und  einer  Oai^ 
reinij^nj^anlaRie  Tollcndet,  eine  Anla^'e  ron  swel 
n<>ehdrHrk-Zentrifutrril|'nni|ii'n  von  je  120O  i'bm  (ttünii- 
lielier  l.eistunt:  zur  I orderunir  von  Kühl-  und  S<  lilamm- 
wii--.  r  i  rriehtet  und  heliliclilirli  jim-b  ein  kiihUerk 
Howi4<  eine  kläranlau'e  i'rl)aut.  .Vuf  dein  Iloebofeil- 
werke  in  lleri;eborlie<k  wunlc  eln-nfHllM  eine  (iatt- 
gebläiiema«ebine  nufi^'eHtellt.  In  dem  .Martinwerke  XU 
Hoerde  bet^aun  man  mit  dem  Bau  eines  achten  Martin- 

ofens und  in  dem  ThonuMwerke  daselbst  mit  der  An- 
lage elektriaeher  Kranvorriebtangen  an  Stelle  der 

faydranÜNcheo  Drehkrane.  Sehr  zahlreich  waren  die 
Neubauten,  die  Verbeaseruniien  der  niAHchincllen 

Kinriehtunj^en  und  die  Aiiti  (mllun^'en  von  Ki-<enltHhn- 
falir/eucell  Ui.w.  in  den  \S  al/.-,  Huniiiier-  und  l'reß- 
vverken  Howie  in  lien  Werkstiittiii.  f>o  wurde  für 

die  auf  dem  lioerdur  llocbufonwerko  geleg>'ne,  mit 
(iaKMin^o'hinen  betriebene  eloktriaebe  Zentrale  auf 
der  Hermannsbatte  im  Anscblnase  an  vorhandene 

Keeselanlagen  und  Ktthlworke  eine  Tubo>Dynamo- 
Ankge  von  1000  KW.  Leistung  längerleblot  nnd  in 
Betrieb  iroBctzt.  Ferner  wnrde  der  Bau  einer  neuen 
i;rolii'!i  HadHat/fabrik  und  versehiedener  Hun-auccbäu- 
lii-likiiti-n  in  .\ni.'ritT  ijenoniiuen.  .\uf  ili-r  Hütte 
Phoenix  in  I)uii»liury-Kubrort  wurde  aulier  der  .VnUije 
einer  grölivrou  Anzahl  elckirischor  Lauf  kraue  «in 
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neoer  SeharsnrolIgMic  tüt  die  KnappeUtraii«  «in- 
ftbftnt,  «UM  ome  Ak1rainiilat<>r|iuiiipe  mit  drei  Ak- 
koninlatomi  and  VerbinduntrHiiruckliitun);  rwiMithen 
Wais-  und  Stahlwerk  einKplegt,  ein  nciK^-i  KadHclieiben- 
walzwerk  mit  Houifiiorprcssc  8ufj,'i'fti'llt  unA  ilie  neiif 
Woirhonfalirik  mit  Vorladeeinrii'htuiif,' vullomli't.  Ferner 
wunii'ii  mich  Hc<>ti(li|;un)f  Uüh  Bsui»«  für  dir  I>rt<h- 
•Iromzentral«  drei  UaHkrnftdrehMtroni-MaHchiiion  von 
J*  150U  P.  8.  aufgestellt.  Die  alte  Drebotruiiuentralo 
ward«  toilweia«  g*Aiidert.  Der  Keabaa  von  Arbeiter- 
wohohinrani  aehn  Minen  ToHgKng.  In  Hamm  kamen 
anBer  der  Verlej^uni;  dea  alten  Fernzuges  und  der 
Neahentelluiif;  der  durch  Brand  zerstrtrten  DScher 

ttl>er  den  Mitti'l/ui:  ;,'rölU're  Nfulmutpn  nirht  in  l''riii:i'. 
In  Belecke  wunlen  u.  «.  die  (iriitt-^rlicilM  n  ih  n  iilteii 
Draht/u^'i>^  il.irrii  neue  mit  riitein- 1 nktii'H'-i.  <Ti<etzt. 
In  Nachrodt  wurden  acht  Arbuit^rbäuncr  fUr  SU  Fa- 
miliea  errichtet  ud  die  OlOherai  tovi«  di«  Felo» 
•traße  angebaut. 

Ana  den  allgemeinen  Angaben  dei  O«- 
■ebilkaberiehteB  haben  wir  hervor,  daH  1057601  t 
HOttenfabrikate  mit  einem  Rechnangewerte  von 
I40  4nn031  #  Tersandt  wurden.  .\n  Ktnenbahn- 

frai  hteii  waren  10  IL'U»  S'JtJ.W  zu  begleichen.  Auf  den 
siiintlichtn  Wi  rkiii  iii'.  i  Zertien  des  Phoenix  fanden 
durchüehnittlicli  ;it>a44  Arbeiter  Be*rh4ftit,'un);;  Bio 
verdienten  an  Ivohn  inegewamt  39  387  589  oder  joder 
(unter  Einschluß  der  ju(;endlichen  Arbeiter)  im  Durcb- 
eehnitt  1 522,89 .4f.  An  Koitriigen  zu  den  verachiedenen 
gMetslieben  ArbetterTer«icberunga-£inriGhtaagen  hatte 
der  Phoenix  188S61S.S8««  n  leietea  and  aaSMaatn- 
nad  Oemeindaatenem  1151817,67  Ulf  sa  lablea.  Oer 
Oraadbeeits  der  OewilRrhaft  hetroff  am  8chlui*fu>  de« 
Berichtsjahres  rund  ll'^':  ha.  WoluihüiiM  r  sind  bei 
dao  Htttienwerkea  und  Zechen  des  Kiuseuunteraehnien» 
tnnait  1078  mit  8618  Dlaott-  und  Mietwahnnngen  var- 
handen. 

An  dem  ge  Idliohen  K  r<,' I' b  n  i  H,  das  günstiger 
iak  ale  im  Jahre  aavar,  nehmen  die  Nordstern-Zecben 
trat  fBr  die  sweita  Hilffee  de»  Sechnangejahree  teil.  Dar 
RobarUn  mterEiaadihiB  daa  Vortcagea  dar  vereinigten 
drei  GeeellBehaflen  «teilt  tieh  anf  87504629,19  ««. 

Hiervon  werden  vorerMt  H  101  .'iS3,:i"  .H  fibKei*ebriel>en, 
Von  dem  übritren  (iewinno  jii)llet)  Modnnn  nai'li  dem 
Vorschlage  der  Verwultuni,'  1  i lOO  i  ii lO  . //  /u  l.ci-ntuleren 
Abschreibungen  auf  die  l\olili  iilierLr«<  rke  lieiuitzt  und 
500000  .#  für  die  rainili<-n-l  nterHtnt^iin^'Hkii-<t*e  zu- 
rfickgeatellt  «erden,  wiilirend  für  die  verbleibenden 
17  903  089,72  folgunde  Vorwendung  beantragt  wird  : 
14680000.^  (17*y«)  aU  Dividende,  1747142,%5ulf  als 
Tantieme  fBr  den  Aufeicbtsrat  und  Voratand,  50O00Our 
als  Zuwendung  an  die  Bcamten-PensionNkai^He  und 
endlich  1  U35b97,17vM  als  Vortrag  auf  neue  Rechnung. 

SiehsiMhe  MasohlBaaflabrlk  Tormaiii  Sich. 

HuteuiB,  Aktlan^ollMhaft  bi  Chamlti.  —  »ach dem  Berichte  der  Direktion  belief  «ich  der  Umsatz  der 

Oesellscbaft  im  Betriebsjahre  lOOfi  07  auf  15  :ti;-2  440,0S 
(  r_'  h:4  7n8,KS)  •  .  während  der  Kohtfcwinn  1  77.'l iioTjir. 
I  1  ».n;  j3.40)  '  l)etr.i;;t.  Zu  A d-elireibungen  w  i  r.h  i: 
t>o;HhU,23  .  »j  bestiiniiit,  wiilirend  die  aU  Kein;,'.-«  iiiii 
verl)leibenden     1163818,1.'}     •     wie    fol;,'t    \  ir«  .mbt 
werden  sollen  :  84)iOoil  «  (7  7«)  als  Dividende,  1  uo  ooü  t 
als  Rücklage  für  Neuanaehaffungen,  50UU0  zu  lie- 
soaderan  Abecbroibungan  anf  OebAudc,  je  40000  ̂  
an  Ueberweianngen  an  den  Beamten-  and  den  Ar- 
beiter-Dlsiiositionsfond», 5000  *  fardioStiftung.Heim", 
43  h58,75  als  Tantieme  für  den  Aufsichtsrat  und 
44959,38      als  Vortrag  auf  neue  Rechnung. 

SteklwarkA  Biclu  LlB4aah«rf,  AMImk«mU- 
•ebaft  üi  Beniehrtd.  —  Dia  Bismarckhfltte  in 
Oberechlesien  hat,  wie  die  „K6ln.  ̂ ^^tg."  mitteilt,  von 
den  Stahlwerken  Kich.  Ijndenb«rg  eine  für  den 
Bezirk  der  l'niviiu  Schlesien  aus-o  lilii  lilic  ln'  Lizenz 
fQr  das  im  Besitze  der  genannten  (iesellschaft  befind- 

Kcha  alaktriaeha  StahlharatallmigavarlhhraB  arworbaa. 
Terachiedene  weitere  Fnektroatahlanlagen  naeh  dem 

System  Ileronlt-l.indenbi  r^'  sollen  in Oest erreich- l'nsarn und  der  Schwei/,  n.  a.  aii<  Ii  In  i  der  Firma  (i  e  b  r.  Hö  hier 
&  Co.,  A.-O.  in  Kii]ifriilierg,  in  den  nindiHten  .Monaten 
in  Betrieb  gesetzt  werden,  während  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Nordamerika  auf  fünf  bedeutenden  .Stahl- 

werken Elektrostablanlagen  deaaelben  Svaioines  im 
Baa  begriffea  riad.  '^-♦1, 

Veilschnr  Magnesit werkft-Acllen-lJesellschaft, 

U'ien.  —  Nach  dem  Herichte,  der  in  di  r  liaupi- 
viT-'iiiiiiiilung  der  .Vklionare  nni  U.  d«.  Mt«  vnr.:'  li 'i^-t 
wunle,  konnte  die  (ieselUchaft  infolge  der  anhaltend 
günMtii,'eii  Lage  der  Kiwi'n-  und  Stahlindustrie  aller  Län- 

der und  der  zunehmenden  Verwendung  von  Magnesit  als 
ZaBtellungHmaterial  bei  der  Stablerzeugung  ihre  Oe- 
winnang  im  abgelaufenen  Oeecbifl^ahre  auf  100  420  t 
gagenSber  9 1  880  t  im  Jahre  snvor  steigern.  Die  er- 
hShte  .\usbeute  wurde  durch  die  im  letzten  Berichte* 
erwtibnten  Neuanlagon  erniö^'licht,  doch  erweisen  sich 

diese  an;;esiclits  d-»-*  starken  KingangeH  von  Aul'trägeti 
immer  nutli  al-<  iiiiirenilireiid,  «o  dntl  dii>  Kr» eiteruiij,- 
der  lii'trieljr".  orricljtii  n:,'!'!!  t'nrti:i-.  i  ,■  i  ■Airicri  hull,  Ini 
Überseeischen  Vcrkelire  konnten  Verkauf. •  von  lang- 
jShriger  Danar  unter  günstigen  Bedingungen  ab- 
geschlossan  werden.  Die  Steigerung  der  Material* 
preise  and  L6line  sowie  die  dareh  atarka  Inansprucb- 
aabma  dar  Batriabsanlacen  arhShtea  aonstigan  Koatea 
worden  ausgeglichen  durch  den  grSSeren  Versand 
lind  liPKsere  Vi'rkaiifH|ireise.  Der  Rr'ingewinn  belSuft 
sich  nach  A li-*clireilMini,'en  in  Hübe  von  682  224,82 
(i.V.  61303:.,2T)  K  Hilf  I  723018, 1 1  21  H  7HT..'.f.i  K 
und  gestattet,  nai-h  N  i  rn'i  hnung  von  22.'»  .'iOO,.'>0  K  für 
Kiicklagen,  'rantii'nicii  \is».  eine  Dividende  von  12';a  ''  ff 
im  Itetrage  von  looüuno  K  zu  verteilen,  einer  auttor- 
ordentlichen  Rücklage  250000  K  in  flberweiaen  and 
247  718,03  K  auf  neue  Rechnung  vorzutragen. 

WestdeatNches  Eisenwerk,  Aktien-läeHelNchaft 

!■  Kray  bei  Ksseu-Rnhr.  —  Der  Vorstand  der  lie- 
sellschaft  bezeichnet  in  seinem  Berichte  das  l^trägnis 
des  Oeschäftsjabres  1906/07  ab  recht  gut.  Die  He- 
echifUgnng  der  Botriaba  war  andaaernd  lebhaft  und 
dia  Kaehmga  hielt  angamiadart  an,  lo  daS  ee  aiohit 
nriHsUdi  war,  die  voihMdena  ArhritsgakifaaiMil  gaas 
auszunutzen.  Leider  machte  sich  der  schon  im  vor> 
bergeheiidi'H  .Iiilirc  eiitirrtri  tene  ArtiiMterniiincel  ins- 

besondere in  ili  r  z«eit>  ii  Kiihreiigielleri  i  für  die  grollen 
Licht«  ■  itvn  recht  fülilliar  und  w  irkt''  Iiier  a.if  den 

(ieHchnl'tst;ang  äuüerst  ungiinstit;  ein.  Dennoch  stii'g 
die  l'.rzeugung  de"  Werke.-'  gegi  iiiili  r  ilem  Vorjahre 
um  etwa  die  Hälfte  und  der  Re4-hnuugsbetra^'  der 
versandten  Waren  um  annilhernd  2O0O0OO  <*.  Der 
Fabrikationagewinn  beziffert  steh  auf  1067  841,70  (i.  V. 
818631,71)  der  Reinerkle  nach  Abzug  der  Ab- 

schreibungen auf  753  542,56  »  .  Er  erlaubt,  der  ge- 
sotzlichen  Rücklage  44  400  ¥  und  der  besonderen 

Kücklag.- ."lODiHi  /-ii/uführen.  lO20.'.4,j:;  >  Tantic  nien 
zu  verfjiilen,  dem  r..'aiiiten-rnter.stiitziin,:,--<-  und  -l'eu- 
sionstoiids  ,')i»iio  «  /u  überweisen,  4000<»  .<fzu  l'nter- 
stützungHzwecken  für  .Arbeiter  und  Beamte  bereit» 
zustellen,  500 000  (20  7»)  Dividende  auszuscbattea 
und  endlich  mit  12080,33  Uebertrag  die  Rechnnng 
anszagleiehen. 

WestniliHclielJralitHcrke  in  Werne  bei  f.angeu- 
drper.  ■  Der  Bericht  des  Vorstmnles  lirititct  zum 
Ausdruck,  dati  das  Unternehmen  w.üirend  des  ab- 

gelaufenen Rechnungsjahree  in  allen  Betrieben  sehr 
stark  besehiftigt  war.  Der  Walzdrahtverband,  dam 
daa  Werk  aagehSrt,  wufda,  wie  wir  schon  frfiber  ge- 

meldet haben,**  inaidwt  bin  Gada  d.  J.  verlängert, 
nad  auganblieklicb  aohwaban  Verfaaadinngan.  um  ihn 

•  „Stahl  und  Kisen'  Ifiir,  Nr.  21  S.  I.i52. 
,Stahl  und  Kisen-  1907  Nr,  27  ä,  901. 
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mut  weitere  fünf  Jahre  nu  erneuern.  Die  im  vorigen 
Berichte*  erwlhnten  Neabenten  inr  VergrSSerang 
ond  Verbewerang  der  BetriebwIileUaBgen  Bind  in» 
switehen  weeontlieh  Tornngeeehrltten  und  im  lufen* 
den  (l»'HchärtHjaliri'  ti'il\v4<isi'  in  Benutzunij  f;i'nomm«>n. 
Dio  flltrigon  Neiianlnj^en  werdt-n  in  dicHiT  Ki'-htiinK 
bald  ftiljri'n  ki'nin'n.  Der  UoBamtwort  der  voraandten 
Wari'  ln'liüf  Hicli  laiinprei-hend  der  {frößoron  Erzoii- 
f;unsj  und  der  höhcri'n  pjrloMi'  auf  10r»49  81G  ♦  ̂ r£^;ren 
i)31G850  *  im  Jahre  luvor.  An  I.ölinen  wurden 

1286292,09  (I.  V.  1  174 045.97 1  •  bezahlt;  die  Ar- 
iieitenahl  betrog  durcboeliaittlicli  881  (839).  Der  Auf- 
Ingeheetand  beOef  eieii  mm  1.  Jnll  d.  J.  uf  II 010t, 
wShrend  er  sieh  am  gleichen  Tage  dei  Vorjahres 
infolge  der  damals  ̂ ^anz  apBergewöhnlichcn  Xachfraj^e 
auf  ITmtO  t  hi'ziffi'rt  lintte.  Durch  die  Erhöhung  di'g 
Akti.  nk«|iitali'8  um  8t)000ii  iioi  der  ein  Aufgeld 
von  1  lt<s  s'.tT.Hö  «  zugunntfti  der  Hückla','e  orziclt 
wurde,  war  eM  möf^lich,  die  ̂ anze  noch  vurhandeue 

*  .»teU  nnd  Kiaen«  1906  Kr.  20  S.  1289. 

27,  Jahr«.  Nr.  42. 

Obligstionaacbuld  zu  hegleiohen.  Weiter  beinerltt  der 
Bericht,  daO  die  Preiee  ffir  die  Fertigerseogniaae  dee 
Werice»  im  lalude  wie  imAnalaiida  •««aekgegniigeB 
■eien,  wlhrend  die  Rolietoffkosten  erhobt  and  die 
AuHtdlirverfjfltnnrron  aufiji'hoben  wurden.  Wenn  die 
deuti*(  Lic  Ausfuhr  in  weitorverarboitotem  l>raht  und 

Drahtwaroii  orhakeii  und  ontsprechond  dir  ;,'röiii'ri-n 
Erzou^furi;;  in  Walzdralit  goateijfi-rt  worden  aolle,  so 
nittliten  die  KobstotTverbände  lielfend  einf^reifen.  —  Der 
K(>ht;ewinn  dee  Berichtsjahres  betragt  1669509.12 
der  Ileinorlda  nnoh  Abzug  der  Handlangsunkosten, 
Zinsen,  Stenern  naw.  aowie  der  auf  101822,06  Ji  be- 
meaaeoMi  Ahachrelbnagan  ItlOflM^.^  n  denen 
noch  der  Vertrag  ans  dem  Jahre  1906/06  mit 
02  849,85  hinznlcommt.  POr  Oewlnnanteile  und 
lielohniint^on  von  Beamten  und  Arbeitern  sind 
IT'JSI5,s:!  aufzuwenden;  hodann  »ollen  nach  dem 
V  iTHi  hliiL,'!'  deH  VorittandeH  1 4  Olt.'i,27  .  *  dem  Arbeiter- 
unterDtützuDgsfondH  Obcrwieseo,  896000«^  (28*/*) 
Dividende  aasgeschattet  und  190908,25  WK  In  aeoe 
Recfannng  verbucht  werdea. 

Vereins  -  Nachrichten. 
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ZEITSCHRIFT  ILST 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  43.  23.  Oktober  1907.  27.  Jahrf^nng;. 

Das  neue  Thomasstahl  werk  des  Aachener  Hütten -Aktien- 

Vereins  in  Rothe  Erde. 

(HiMia  Tafel  XXT.) 

m  1.  Mai  dieses  Jahrfs  feiert  der  Aailiener 

Hütten- Aktien- ViTfin  die  sechzit^jiiliriire 

Wiederkehr  des  Tages,  an  dem  das  Werk  in 

Betrieb  gesetzt  wurde.  Aus  bescheidenen  An- 

fänpen  hat  es  sieh  zur  jrtzii,'en  (iri'»(5e  trotz  .Sturm 
und  Drang  emporgearbeitet.  Die  HüuküchlOge, 
die  das  Werk  im  Laufe  der  Zeit  erfuhr,  konnten 

eine  gesunde  Entwirklunir  und  einen  fruten  Fort- 
schritt nicht  verhindern,  und  seit  langen  Jahren 

nimmt  das  Werk,  ausgerastet  mit  den  neuesten 
Hilfsmitteln  der  Technik,  anf  dem  Weltmarkt 

eine  achtunggebietende  Stellung  ein»* 
Aus  diesen  der  Festschrift*  des  Aachener 

Hütten- Aktien-Vereins  für  den  GOjftlirigen  Ge- 
denktag der  Inhetriebnahnie  seiner  Werksanlagen 

vorgesetzten  Worten  spricht  ein  Stolz,  dessen 
Berechtigung  nach  dem  Studium  der  in  mehr 
als  einer  Hinsicht  interessanten  Festschrift  vollauf 

berechtigt  erscheint.  Es  soll  hier  nicht  versucht 
werden,  an  Hand  dieser  VerSffentUcbnng,  die 

schon  früher  weiteren  Kreisen  zntr.lntrVn-li  «.'emaclit 
wurde,  die  Entwicklung  des  ganzen  Werkes  näher 

zu  verfolgen,  es  soll  nur  das  im  Jahr«  1905  in  Be- 
trieb genommene  neue  Tli  oniasstahlwerk  naher 

erläutert  werden.  Die  Entwicklung  dieser  einen 

Betriehsabteilung  gibt  schon  ein  ungeMires  Bild 

des  glanzenden  Fortschrittes  der  ganzen  .Anlage. 
Der  Thomasprozeß  kam  auf  dem  genannten 

Werke  im  Jahre  1880  zur  Einführung.  \m  18.  März 
desselben  Jahres  wurde  die  erste  Cliarge  nach 

dem  neuen  Verfahren  erblasen.  Der  Krwerbs- 

preis  des  Patentes  betrug  40U00  dazu 
kam  noch  eine  Abgabe  von  3  JK  f.  d.  Tonne 

Thomasstahl,  die  ji'dDcli  später  durch  eine  ein- 

malige größere  Zatüung  abgelöst  wurde.  Wäh- 
rend der  nun  folgenden  Zelt  stieg  die  Erzeugung 

des  Vereins  in  außerordentlicher  Weise  ((lesamt- 

erzeugung  1875:  13Ö18  t,  1879:  31500  t,  1887: 
157  602  t),  und  zwar  ist  diese  Steigerung  in 

*  Vergl.  „Stahl  nod  EiMo"  1907  Nr.  92  8.  1176. 
XLIlLn 

erster  Linie  und  fast  allein  auf  die  Hchrerz<  u- 
cnnüT  an  Thomasstahl  zuriirkznfiihren.  Haid  sah 

man  ein,  daü  das  alte  Bes.semer\verk  mit  seinen 

drei  kldnen  Konvertern  von  je  5'/i*  t  Ausbringen 
nicht  melir  ireniiiren  konnte,  und  schon  im.  No- 

vember 1883  wurde  ein  neues  Thomasstabiwerk 

mit  drei  Birnen  zu  je  10 '/t  t  Ausbringen  In 
Betrieb  genommen. 

Die  Erzeugnisse  dieses  Stahlwerkes  waren 

es,  mit  denen  der  Aachener  Hfitten-Aictien-Terdn, 
di  r  !»ald  in  der  Tliomasstalilerzi  ugung  die  Füh- 

rung au  sich  riß,  die  (ileichbArechtigung  dieser 
Stahlsorte  mit  dem  Siemens -Hartlnstabl  für 

viele  wichtifre  Verwendungszwecke .  vor  allem 

im  Brückenbau,  teilweise  auch  im  Scbitlbau,  er- 
folgreich erkämjifte.  Am  5.  Juli  1887  konnte  das 

Stahlwerk  auf  die  Erzcufrung  der  ersten  .'i(h)(ioo  t 
basischer  Stahlblöcke  zurüi  kl)li<-ken.  Es  war  das 
die  größte  Erzeuguugsmougo  dieses  Materials, 
welche  damals  von  dnem  Werke  erzielt  worden 

ist.  Im  .Tahre  IH!»."!  wurden  durch  Kinbau  neuer 

größerer  Konverter  und  Vergrößerung  der  Gieß- 
halle des  Stahlwerkes,  sowie  durch  Einrichtungen 

zur  maschinellen  Herstellnufr  des  basischen  feuer- 
festen Materials  Verbesserungen  erzielt,  welche 

eine  erbebliehe  Steigerung  der  Erzeugung  mSg- 
lieh  machten. 

Während  aber  in  den  folgenden  Jahren  alle 
Werksanlagen  mit  den  neuesten  Einrichtungen 
verseben  wurden  und  vor  allem  die  Elektrizität 

weitestgehende  Anwendung  in  densellien  fand, 
hätte  ilas  im  .Fahre  1882  erbaute  Thomasstahl- 

werk die  neuesten  maschinellen  Hilfsmittel  nicht 

erhalten  können,  ohne  gänzlich  umgebaut  werden 

zu  müssen.  Dies  zeitigte  im  Jahre  1S^Ü3  den 
Bntschlufi  zum  Bau  der  unten  beschrieiienen  Neu- 
anlaire.  Das  Schaubild  (.\bbildung  I  i  gibt  den 

besten  Kommentar  zu  der  fast  beispiellosen  Ent- 
wicklung der  Tbomasstahlerzeugung  In  Bothe 

Erde,  die  wir  oben  nur  in  kurzen  Zflgeo  an- 
deuten konnten. 
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Für  das  netie  Thomamtalilwerk  (Abbildung  2) 

war  t  iiic  für  hcutitri-n  Stahl\verksnnlatr<>n  be- 

sonilere  Au%abe  zu  lüsen,  die  sich  dadurch  er- 
gab, dafi  dnnclbe  nicht  In  anmittelbaren  Zu- 

sriiniiit'nh.mfr  mit  dfii  Hoclirtfcnanlnirt'n  peliraclit 
werden  konnte,  und  demnach  ein  Umschmelzen 

des  Robefsens  notwendig  wnrde.  Da  eine  Ver- 

legung des  Hüttenwerkes  K'otlio  Erde  zu  den 
in  Esch  (Luxemburg)  oder  Deutsch-Otb  (J^oth- 
ringen)  liegenden  Hocbofenwerken  nach  reich- 

lichen Krwagiingen  verschiedenster  Art  von  \"or- 
stand  und  Verwaltung  als  zurzeit  noeli  nicht 

angezeigt  angcselien  worden  war,  uiulitc  in  Rothe 
Erde  selbst  ein  der  jetzigen  und  zukünftigen 

I,i-istiintr^frilnirki'if  der  obengenannten  Hnch<iten- 
anlageu  entsiireuhendesTbomasstahlwerk  angelegt 
werden.  Dieses  mußte  Imstande  sein,  die  zurzeit 
schon  vorhaadene Produktion  von  aobtHochSfen  mit 

Abbildung  1.    Scbnubtld  der  Hntwicklunjc^  der  ThornaMtableruagung. 

X  ProdoktioD,  die  ohne  Arbeiteraostttand  erreicht  worden  wire. 

inftßresamt  1500  t  täglicher  Kolieisonerzeugung 
unter  rnischmelzen  zu  verarbeiten,  aber  auch 

in  der  I-age  sein,  nach  Ausbau  d.s  jirojek- 
tierteu  neunten  Hochofens  eine  Produktion 

von  1750  t  tAgllch  In  gleicher  Weise  zu  vor- 
werten. Es  sollten  dabei  ferner  diejenigen  Vor- 

teile in  den  8elb.stkoäleu,  die  zweifellos  mit  dem 

direkten  Konvertieren  gegenüber  dem  ümscbmelz- 

jirozeC)  verbunden  siml,  in  tuaHchst  weitirelien- 
der  Weise  durch  die  neu  geplanten  Einrichtungen 

eingeholt  werden.  Daraus  ergibt  sieh,  daß  die 

Anlage  gegi-riübi-r  anderen  neuen  'rhonias\v.  rk<  n. 
die  in  unmittelbarer  Nahe  der  Hochöfen  errichtet 

werden,  wesentlich  komplizierter,  umfangreicher 
und  kost.s|iieliger  ausfallen  niuOt0i  Aus  den  auf 

'l'afel  XW  l>etindlielien  Zeichnungen  gehen  ohne 
Weiteres  die  notw<  udigen  Erläuterungen  hervor. 

In  den  Hochofenwerketi  des  Vereins  wird  das 

Ikolieisen  zun.'Irbst  einem  .Mischer  in  gewohnter 

Weise  zugefiihrt,  dauu  auf  eine  Lehliug-Aulage 
abgegossen,  automatisch  transportiert,  abgeköblt 
und  auf  die  Wagen  zum  Weitertransport  nach 

dem  Huttenwerke  In  Rothe  Erde  verladen.  Hier 

kommt  es.  frühzeitig  genug  mit  seint  r  mischen 

Zusammeusetzung  gemeldet,  an  einer  Hängebahn 
(siehe  Tafel  XXV>  an  und  wird  dort  In  Kfibel 

entladen,  welche  selbst tatii,'  tiiitiels  kombinierter 

Seil-  und  Hängebahn  der  Gicht  der  Kupolöfen 
zugeftihrt  und  daselbst,  ebenfalls  selbsttitlg, 
nach  Hedarf  redits  i<l<  i  links  in  die  Oefen  entp 

laden  werden.  In  gieidier  Weise  werden  Koks 

und  die  Zuschlagsmaterialien  zu  den  Kupol- 
öfen befördert,  so  dal5  für  den  TransjMirt  aller 

Rohmaterialien  möglichst  wenig  Handarbeit  er- 

forderlich ist.  Die  Hängebahn  au  den  Kupol- 

öfen Ist  elektrisch  angetrieben.  Ausllufer  der» 
Sellien  sind  nach  im-hreren  Hii'litnngen  ansrelegt. 

um  eventuell  auch  zeitweise  \uu  deu  Stapel- 
plfttzen  in  eiaCuher  und  billiger  Weise  das 

Material  heranschaffen  zu  können. 

Die  Kupolöfen  ^Abbil- 

dung 8)  haben  auflergewShn- 
lich  große  Abmessungen  und 

fassen  eine  solche  Menge  Uoh- 
materialien  zu  gleleher  Zeit, 
daß  der  Koksverbrauch  durch 
das  starke  Vorwflrmen  des 

Schniclzgutcs  im  Ofen  selbst 
auf  das  geringstmö;:liche  Maß 
hi  raliL'esetzt  wird.  Als  , feuer- 

festes JUlaterial"  zum  Schutze 
der  Blechwinde  Ist  zur  Haupt» 
Sache  eine  sehr  starke  Wasser- 

kühlung eingeführt,  welche 
die  Winde  der  Oefen  nach 

außen  hin  mit  einer  dicken 

Schicht  Wasser  einhüllt.  Zur 

WindelnfQhrung  dienen  20 
Düsen.  Die  Hoden  sind  als 

Schieber  eingerichtet,  welche 
zwecks  .\us«iehens  des  Ofens  abgeschoben  werden. 
Diese  Einrichtung  gestattet,  den  ganzen  noch 
im  Ofen  litfiadlichen  Inhalt  auf  oiiinial  nach 

unten  in  dort  aufgestellte  Wagen  zu  entleeren. 
Das  Schmelzprodukt  der  KupolVfen  gelangt  durch 

eine  O.-ft'nung  der  Hiiline  zu  einer  Rolu-isen- 
])fauue,  in  die  es  kontinuierlich  abdieUt.  Die 
Sehlaoke  strSmt  durch  eine  andere  Oeifhung 
•■benfalls  in  unten  vi>rliandi'nf  Kiibrl  ab.  um 

dann  zur  Schlackenhalde  gebracht  zu  werden. 
Das  flfissige  Roheisen  In  der  Rohcisenpfanne 
wird  durch  fenerlose  Lokomotiven,  ilie  mit  Dampf 

von  10  .\tm.  Spannung  arbeiten,  vor  die  Konverter 
gefahren  und  dort  mittels  eines  hydraulischen 

Api>aratcs  In  den  Konverter  hineingeklitpt,  nach- 
dem es  vorher  noch  über  eine  Wage  zur  Fest- 

stellung des  Gewichtes  gebracht  worden  ist. 
Ueber  den  Konvertern  und  zur  Bedienung 

von  Roheisen-  und  Stahlgii-fipfinnen  sowie  zur 

Hewilltigung  aller  eventuell  vurhaudeueu  son- 

stigen gew6halidMii  und  aaßergvwUhnltdieii  Ar> 
belteo  sind  zwei  elektiisch  betriebene  Laufkrane. 
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einer  von  40  t  und  einer  von  10  t  Tragkraft, 

augeordnet. 
Die  Konverter  fassen  21  t.  Die  Abmessungen 

sind  aus  den  Abbildungen  auf  Tafel  XXV  ersiclit- 
lich.  r>em  Bedürfnis  des  Holieiscns,  um  das  es 
sich  Iiier  handelt,  entsprechend,  sind  sie  in  der 

Ureite  verhultnisniflßig  groß,  in  der  Höhe  da- 
gegen beschrankt.  An  jedem  Konverter,  und 

zwar  möglichst  nahe  an  demselben  sind  sämt- 

liche Schieber  und  Kontrolli-r  für  die  hydrau- 
lischen wie  für  die  elektrischen  Bewegungen, 

die  au  und  um  den  Konverter  nutwendig  sind. 

dort  in  Kokillen  gegossen,  die  sich  auf  fahrbaren 

Wahren  bftinden.  Diese  Wagen  werden  dann  zu  den 
Walzwerken  in  eine  große  Halle  gefahren,  in 

weh  her  zivei  hydraulische  Slri|tj>er  stehen.  Diese 
Stripper  ziehen  die  Kokillen  ab.  wilhrend  zwei 
in  derselben  Halle  betindliche,  elektrisch  aus- 

gerüstete Kraue,  die  fünf  Hewegungsarten  haben, 

ilie  warmen  Blöcke  wegnehmen  und  sie  entweder 
in  Durchweichungsgruben  oder  in  horizontale 

StoIJöfen  wciterschatl'en.*  Es  sei  hier  kurz 
bemerkt,  daß  kleinere,  rasch  laufende  Krane  die 

Blöcke  sowohl  aus  den  Durchweichungsgruben, 

MV 

Abbildung  2.    Blick  in  da»  TbomusHtablnerk. 

angebracht.  Ebenfalls  bctinden  sich  dort  die 
Signalapparate,  die  zur  Verständigung  mit  dem 
(jeblflsemaschinenliausc  erforderlich  sind.  .\Is 

Kamine  sind  vor  den  Konvertern  große  Kammern 

angebracht,  die  ohne  irgendwelche  .^usfiittening 

und  ohne  weitere  Kühlung  den  etwaigen  Kon- 
verterauswnrf  aufzunehmen  imstande  sind.  Dieser 

Auswurf  ist  HO  kleinstückig  und  bn'icklig,  daß 
seine  Fortschaffung  keine  Schwierigkeiten  ver- 

ursacht. Die  Böden  der  Konverter  sind  oben 

1«25  und  unten  IHOO  mm  groß.  Jhre  Höhe 

betrügt  900  mm.  Sie  haben  etwa  '200  I.öelier 
von  18  mm  Durchmesser. 

Der  fertige  Stahl  wird  in  auch  sonst  üblicher 
Weise  in  ilie  elektrisch  angetriel>enen  Gieüwatren 

abgegossen,  nach  der  Gießhalle  transportiert  und 

wie  auch  aus  jedem  der  vorhandenen  horizontalen 
Stoßöfen  in  iM  liebiger  Weise  na«:h  einer  der  drei 

vorhandenen  Blockstraßen  wegschatVeu  können. 
Unter  der  Bühne  der  Kupolöfen,  also  auf 

der  Zwischenbühne  zwischen  Kupolofenbühne  und 
Konverterbühne,  sind  eine  Keihe  Bureaus  für  die 

Obermeister  sowie  die  nötigen  Wasch-  und  Eß- 
r.lume  tur  die  Arbeiter  angeordnet,  wie  das  aus 
dem  Schnitt  auf  Tafel  XXV  ersichtlich  ist. 

Zwischen  Konverterhalle  und  (rießhalle  ist  eine 

elektrisch    betrieiieue   Schiebebühne  eingebaut. 

*  Ke/.Qglich  der  AbbiUlangen  und  Kinzelbeitcn 
dieser  OicUwÄjjen,  Hebezeupe  ubw.  verweitien  wir  auf 
den  Vortrag  von  l'nifcKKor  Dr.-Iup.  Staube  r  in 
.Stahl  und  EiNen"  190"  Nr.  28  S.  9«Üir,  Abl.ildunjf  21 
bU  28,  Abbildung  54  und  55,  sowie  Abbiblung  1 19. 
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welche  stets  einen  iler  beulen  Gießwatren  beiseite 

setzen  kann,  um  dem  andern  unl)ehindr>rte  Durch- 
fahrt zu  fjestattcn.  Es  sind  drei  Gifßwa^^en  vor- 

handen. In  der  Gießhalle  ist  rochtä  und  links  von 

der  Gießwaf:«'nbahn  je  eine  Gießgrub«;  angeordnet. 
In  jeder  von  beiden  Gieß|rriiben  können  glcich- 
zciti{f  sswei  Kokillen  in  der  Querrichtuutr  auf- 

gestellt worden.  Ueber  diesen  Gießfjruben  laufen 

inspisamt  drei  Siriiiperkrane,  die  sechs  elek- 
trisch betriebene  Bewegunju'on  haben.  Es  ist  in- 

dessen zu  bt'inerken,  daß  diese  Krane  in  der 

so  anzuordnen,  daß  ein  ntö^rlichst  einfacher  und 

sparsamer  Betrieb  damit  ermöfjUcht  würde.  Das 

Rohmaterial,  Dolomit  und  Koks,  wird  unter  Aus- 

nutzung der  Terrainverhftltnisse  auf  einer  Hoch- 
balin  bis  auf  die  Gicht  der  Kupolöfen  gebracht 

und  dort  abgeschüttet.  Der  gebrannte  Dolomit 

kommt  dann  nach  Durchgang  durch  die  Brenn- 
öfen auf  der  Sohle  des  Stahlwerkes  an,  wird 

daselbst  in  MUhlen  zerkleinert  und  das  Produkt 

dann  wieder  in  die  Höhe  geschafft  in  einen 

großen  Silo,  von  wo  aus  es  auf  die  einzelnen 

Aliliildung  3.  Kupoloren. 

Hau])tsache  nur  deshalli  eingerichtet  worden  sind, 
um  ein  Uebergangsstadium  bis  zum  Einbau  der 

hydraulischen  Stripperanlage  im  Walzwerke  selbst 
zu  schaffen.  Letztere  konnte  nicht  eingebaut 

wenlen,  bevor  das  alte  Thomaswerk  entfernt 

war,  und  dieses  wiederum  konnte  nicht  entfernt 

•werden,  bevor  das  neue  Thomas  werk  im  Bo- 
trieb war.  Zurzeit  werden  die  drei  elektrischen 

Stripperkrane  nur  noch  für  kleine  Blöcke  be- 
nutzt, wahrend  die  große  Menge  der  Blöcke  von 

der  hydraulischen  Siripperanl.age  abgefertigt  wird. 

Auch  bt*i  der  Anlage  der  mit  dem  Tbomas- 
werk  verbundenen  neuen  Fabrik  zur  Herstellung 

d<T  feuerfesten  basischen  Materialien  war  be- 
sonders darauf  gesehen  worden,  die  Einrichtungen 

Apparate  für  Böden  oder  Steine  verteilt  wird, 
nachdem  es  vorher  noch  bestimmte,  selbsttätig 

wirkende  Meßgefäße  durchlaufen  hat. 
Der  Teer  wird  in  gleicher  Weise  auf  der 

Hochbahn  in  einen  hochstehenden  Behälter  ab- 

gefüllt. Von  hier  aus  gelangt  er  dann  selbst- 
tätig in  die  Destillationstöpfe  und  von  dort 

ebenfalls  durch  Meßgefäße  hindurch  an  die  ein- 
zelnen Verwendungsstellcn. 

Zur  Fort-schatTung  der  Böden  ist  ein  elek- 
trisch betriebener  20  t- Laufkran  vorhanden. 

Nachdem  sie  gebrannt  und  kalt  geworden  sind, 
werden  sie  mittels  einer  elektrisch  betriebenen 

Laufkatze  an  die  Verwendungsstelle,  au  die  Kon- 
verter, gebracht. 
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Der  Kalk  wird  ebcnfatlti  auf  der  vorbin  er- 

wAhnten  Hochbahn  nach  oben  transportiert  und 

dort  in  treschlossenen  Silos  ̂ 'elagert.  Aus 
diesen  wird  er  dann  nach  Bedarf  mittids  unten 

•Bgebraehter  Sdileber  entnommen  und  doreh 

Aiifziigr  zur  VerwendungMtell«  Ober  dem  Kon- 
verter geschnflt. 

Bei  der  ganzen  Anlage  waren  bedeutende 

Ti  rrain-  und  Wegeschwierifjki-iten  zu  über- 
winden. £8  mufite  ein  öffeutiicber  üemeindeweg 

unterfuhrt  werden,  wobei  sieb  erhebliche  Diffe- 
rtMizen  mit  (l«*r  betiTflVndcn  (jritiifiniio  ergaben, 

wt'lche  die  Inbftrii-list'tzuntr  des  .Stahlwerkes 

urn  ungefähr  ̂ ,'4  Jahr  vcrzfiirrrt  tiabfii.  Jenseits 
des  bctret)Vtiden  Oenelndew<7:'--  ir;ii  da.  wo  dtS 
Stahlwerk  hinkommen  solltt  ,  la.-  In-;  Terrain  um 

ungefähr  4  m  höher  aUder  Hültiiitlur  der  Walz- 
werke, und  ea  mußte  teils  zum  Vorteil,  teil« 

zum  Nachteil  der  betreffenden  Anlage  mit  dieser 
Schwierigkeit  gerechnet  werden. 

Seitlicb  und  parallel  cu  der  LOngeadMe  der 

ganzen  Anlage  befinden  sich  die  Dampfkess.  l  nn.l 

die  HoBchinenanlage.  Letztere  liegt  dem  Stahl- 
werk am  nlchsten,  erstere  wieder  parallel  zu 

der  Maschinenanlage,  in  ganz  kurzer  Entfer- 
nung davon.  Das  Moscbinenlmus  wird  nach 

adner  vellatandigimi  Fartigitellung  folgende  Ita- 
sehinea  entiialten: 

Eh 8  wunlen  auch  ander»;  RoheisengattunL'en  dem- 

selben  Verfahren  unterworfen,  um  einen  Ver- 
gleich zu  haben.  Die  Brgobniaee  der  Sehmelz- 

vereuche  r^ind  in  Tabelle  I  (  vergl.  S  ir)HOi  zu- 
«unmengestcllt ;  gleichzeitig  soll  auf  Abbildung  5 
verwiesen  werden,  welche  in  schematischer  Weise 

das  Brucbgefiige  kennzeichnet.  Zur  Erläuterung 
möge  f<dgendes  dienen : 

Das  Spiegeleiseu  lieferte  ein  Kru]i])sches  Hocli- 
ofenwerk,  dos  Thomasroheisen  das  Hochofenwerk 

Eseh  an  der  Alzetfe  (  Roth"  Knl-  i.  und  das  Gielii- 
reirohciscn  die  liuderuswerke  in  Wetzlar.  Das 

letztere  ist  ein  normales  Gießereiroheisen  mit 

2,69  0/0  Silizium.  Befremdend  ersoheitit  viel- 
leicht, daß  beim  Sidegeleisen  ein  (iraphitgehalt. 

wenn  auch  nur  ein  geringer  (0,12  selbst  in 

dem  urspr  in_-lii  lirr]  Material  vorkommt.  K>  i-<t 

aber  ein  Irrtum  ausgeschlossen,  da  die  Bestim- 
mung mehrfeeb  wiederholt  wurde.  Allerdings 

muß  man  annehmen,  daß  es  eben  nicht  Grafdiit. 

sondern  Temperkohle  ist.  Dies  wird  durch  die 

welter  folgenden  Ausführungen  noch  wahrscheiu- 
Ucher  gemaeht. 

1.  drei  Zentralkondensationen,  welche  den  Ab- 
dampf samtlicher  maschinellen  Anlagen  des 

Hüttenwerkes  anfnelimcn ; 

2.  vier  hydraulische  l'umpen,  die  den  für  das 
ganze  HOttenwerk  benStigten  hydranlisdien 
Druck  erzeugen ; 

3.  drei  (.lebläsemaschinen,  und  zwar 

a)  Geblasemaschine  1,  Verbundmaschine,* 
mit  einem  Hnchdruekzylin'ler  von 
1500  mm  (t>,  einem  Niederdruckzy linder 
von  2300  mm  <t ,  zwei  Windzylindem 
von  2000  mm  :  und  1 800  mm  Hub, 

für  10  Atm.  Dampfdruck,  2'/j  Atro. 
Winddruck  bei  (»0  Umdrehungen; 

bi  tieblasemaschine  2,  Vt  rbiiinlinaschine, 

1330  mm  '  Hochdrurkzviinder.  2000 

mm  ;  N'iederdruckzylinder,  1G80  mtu  (J) 
Windzyllnder,  1600  mm  Hub; 

c)  Gebl 'Isetnaschine  3,  Zwillingsmaschine, 
1330  mm  ^  der  Dampfzyliuder,  1U5U 
mm  <ti  der  Windzyllnder,  1600 mm  Hub; 

4.  zwei  Turbogeiililse  für  die  Kupolnfen  fiir 

1200  cbm  angesaugte  Luftraenge  in  der 

lOnute  und  2  m  Wosserstule,  2400  Um- 
drehungen, mit  Druckr^ulierung  innerhalb 

recht  großer  Grenzen. 

*  ,8toU  und  Eisen'  1907  Mr.  16  8.  528. 

(0 

.\uf  die  Schlack' M/'u-iammenselzung  wurde 

zunächst  kein  Wert  gelegt,  bis  sich  heraus- 
stellte, daß  die  zwischen  Schlacke  und  Elsen 

eingelagerte  Graidiitmenge  stieg,  wenn  man  ein 
l>es(inimtP9  Mischungsverhältnis  anwendete.  Es 

wurde  dann  immer  die  Schlacke  durch  Zusam- 

menbringen von  1  Vol.  PottasclM^  und  !(  Vol. 

L'einahlenem  Glas  gebildet.  i  iliesem  Mischungs- 
verhältnisse war  die  .'"'ciilai  ke  bereits  in  be- 

ginnende Erstarrung  übergegangen,  wenn  die 
< ii  i[ihitH\i>selieidun'r  einsetzte,  und  hielt  die 

UraphitkrisCalle,  die  sonst  ohne  weiteres  ihren 
Weg  durch  die  lelehtfliissige  Schlacke  hindurch 
nncli  olieii  geiKuninen  liJltten ,  zurück.  Die 

Schlacken  zeigten  meist  glasige,  mehr  oder 
woniger  dunkle  Bruchflaehc.  waren  aber  auch 
in  einigen  Fallen  kristalliniscl».  So  zeigte  Schlacke 

Nr.  3  beginnende  Kristallisation  am  unteren 

Hando.  Sehlacke  Nr.  6  eine  durchgehende  Kri- 
siallUiition,  welche  nur  einen  kleinen  glasigen 

liimkb'n  Kern  in  der  Mitte  üliriir  gelassen  hatte. 
Ein  sehr  merkwürdiges  .\usschen  bot  Schlacke 

Nr.  11  (Spiegeleisenschmelze  von  50  kg).  Bs 

Zur  Frage  der  £ntstehung  von  Bodensauen  und  Graphit- 

ansammlungen in  Hochofengestellen. 

Von  Professor  H  e  1  n  Ii  a  r  «1  o  s  a  11  n. 

(Mitteil.  a.  d.  •iMUbattenminn.  Institut  der  Kgl.  Bergakademie  in  Claoitthal.  —  Schluß  von  S.  1496 
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hatte  «loh  eine  glMige  Obersehlaeke  (Ib  Abbll- 
(hinu'  4  litiks  ilarL'i^-^tflltJ  und  oiin-  f.  >t  mit  dem 

Eiseo  verwacbüt'ue  Ufilei-scblacke  gebildet.  Üeitle 
ließen  rieh  ohne  weiteres  Toneinander  trennen, 

weil  eine  düniK*  Scbicht  Graiihit  cinp'bfifct  war. 
Die  UnttTHchiaclie  zeigte  zahlreiche  Grai»hit- 
Mstalte,  ganz  iiflcichartiir  verteilt  und  innig  mit 

krlstalliniHcber  Schlacke  vt-ruieni^t,  so  «laß  sie 
einen  Hornblondeschiefer  oder  einen  anderen 

kristalliniHehen  Sebieler  vorliluscheri  konnte. 

Ich  denke  mir  die  Erscheiuuntr  so  erklart : 
Es  hatte  sir!i  in  dersellten  Weise,  wie  is  l>ei 

allen  Scbmelzeu  mehr  oder  minder  der  Fall  war, 

tie  der  Schlacke  zugeweadMe  Oberflilebe  des 

EisenkOnig«  mit  kleineo  Graphitltristallen  von 

b     b  b 

▲bbildimg  6.  BmehgefBi^  der  RiaenkSnige. 
I  a  Oi*6«r«JrohrUi-n    -m  inii'  Io'  •>. 

8  s  fkrhiaekv.  a  —  OrapMiduri  bbru>  tiikminli'  i  ̂   struktur 
«Ir  «lark  ̂ robkürnlK'»  Ui<rUi-rt-irohrU<-n.  -  K*«'  kl>ln<* 
OnipUtkri«tailc  la  (»»er  OraMdaaclia.  M  =  (r«B«  UrapUt* 
MtoMi>  M«  ra  S  «M  Uftf«:  «  aad  B  ilne  aetarr  •liciv'vasl. 

II  Thn  in  n«  ro  h  1  I .  •  11 .  s,  ii,ni  l/r  10 
8  qnil  «  wir  hol  I,  <  —  Slniklur.  »ii-  olwi«  t>.l  litoUirol. 
rolirln-n  Nr.  II  Iii.        III  kl>  in  -  graur  KIrrkr  In  w<iUrin 
arandr.    ö  —  struktur  vir  h.'l  t.  nur  etwiia  (rvttrr*  flraphit- 
kilMalli-,  wir  >l<-  hr\  <fl«|}«rFlrohrUrn  Nr.  I  faMhiaMlek  «lad. 

uod  4  »Inii  icharf  Tonrlnunilrr  rrironat. 

III  =•  Spir  jrlr  I  «o  II  ,  l^rliiii.  l/r  II. 
8^  ̂   HbrrThliirkr.  -  fiHi-r-.  hin.  k.  I,  i/i.-r..  fi-.ilmfi,  n.J 
am  Eiarnkuoig.  b  -  blaivn«rilici'  Krhrlrnngm,  dir  <ira|ilill- 
aedrr  brharbarfao.  7  -  eraphltrcirlii.«  Brurhcefflc»;  der 
Orapbll  mehalM  la  aBOuonlaollleb  CTOßrn  Waiicr«.  «  = 
waie««anMhfl«ni*ol»»a««pMf.  E«waelMcUfroa«Tar«Ia 
■tt  «tMT  afaadmaaaa  ab.  dh  mh  T»mpnMblMit9km  kc 
«••kt  tok  •  <B  HoUiMiB,  ak  OnykllkiMallaa  HMcanm. 
« <m  Dm«  Mtt  klrfata  ufainnalgea  KiMaUaa,  otoa  Orapbtk 

<:!•  ielier  (ir<>ße  bededrt,  als  die  KriBtallisation 
di  r  Selilacke  einsetzte  und  liie  sich  tdldenden 

Kriätalle  sich  an  alle  t'eäten  Körper  aubettelen, 
indem  Rie  diese  als  Ansgangspuoicte  (Mnutzten. 

Man  braucht  j.i  nur  an  S'.'ilzkri-^tallc  zu  denk.'n, 
die  sich  aus  einer  Lösung  in  eiuttiu  Holzbuttich, 
In  den  man  feste  KSrper  hineingeworfen  hat, 
aussclieiden.  iirn  -.iili  den  Vorfranfr  verstandlich 
zu  machen,  der  iiuofern  ein  besonderes  Inter- 

esse 1>eansprucht,  als  er  einen  Boitrair  zur  Frage 
der  Entstehung  graphithaltijtrer  Gesteine  und  Im 

weiteren  Sinne  angewendet,  der  Entstehung 
kristallinischer  Schiefer  liefert. 

Bei  Schmelze  1 1  ktmntc  auch  beobachtet 

werden,  daß  (iraiihitkristalie.  zweifellos  in 

radialer  Richtung  vom  Zentrum  de.s  Eiseiiköuigs 

fort^'esdileudert,  aus  der  Selten-  und  Boden- 
flache  des  flisenklinigs  aasgetreten  waren. 

Die  zwischen  Sehlacke  und  EisenkSnig  be- 

findliche (Traiiliitmassc  wiirdi-  mit  irrößtor  Sorg- 
falt heruntergeschüttelt  und  gebürstet  uod  man 

erwartete,  reinen  Graphit  vor  sich  zu  haben. 
Ks  war  dies  aber  niclit  der  Fall,  vielmehr  zeigte 

die  Analyse  stets  eine  Zahl,  die  sich  in  der  Nabe 

von  60  «!o  Kohlenstoff  hielt  <52,2  »o  ;  51,69  o^; 

4'J.H'.  "o;  44,7K"  „:  :.;^.71  o'o).  Es  konnte  sich 
also  nicht  um  zufällige  \  erunreinignngen  han- 

deln, sondern  nur  um  Schlackenteile,  die  verdün- 
nend gewirkt  linben.  vermutlich  in  dersidben  \V ei.se 

wie  bei  Schmelze  1 1 .  also  in  (  Jrstalt  von  Kri-.t  alli  ii. 

Die  in  die  Tafel  unter  „Abgebürstete  ürn- 

pUtnenge*  eingetragenen  GewiehtsziiTem  stellen 
die  Meiitren  reinen  KohlcnstotVi-s  ilar:  dasselbe 

gilt  von  den  In  der  Schlacke  uachgeuieseueu 

Graphitmengen,  üm  diese  Zablenwerte  zn  er- 
halten, ward«'  die  ̂ ^esainte  Schlacke  gemahlen 

und  ihr  Kublenstotlgebalt,  d.  h.  der  des  in  ihr 

haften  gebliebenen  Graphites  bestimmt.  Auf  un- 
bedingte Genauigkeit  kQnnen  allerdings  diese 

Zahlen  keinen  Anspruch  machen,  weil  es  nicht 
zu  vermeiden  war,  daß  Tiegetmasse  (es  wurden 

graiihithaltige  Tiegel  verwendet)  mit  in  das 

I'robegnt  gelangte.  Immerbin  ließ  sich  auf  diese 
Weise  feststellen,  daß  bei  _      ̂   _ 

8ebme1xe    7  (.Spi(>|;eleiaen)    .  .  .  42.8  =  0,21 
II  (S|,H>^reloi«pn)     .  .  .  243,0  r-r  (1,49 

,         1)  ((iiflifreirohoisen)  .  46,ä  — 0,19 
,      10  (Themaaroheisen)  .  .  0,6  s  0,001 

lediglich  diircli  Oraidiitaussclieidung  bei  dem  Kr- 
kalten  eutferut  sind,  also  beispielsweise  bei 

Spiegeleisea  der  Kohlenstoffgehalt  von  4,60  ̂ /o 
auf  4,1  "  n  erniedrigt  ist. 

Es  ist  zweifellos,  daß  dieser  Wert  bei  Ver- 
größerung des  Tiegelinhaltes  und  mSglicherwelse 

auch  bei  noch  stärkerer  Verschle|i|iung  der  Er- 
starrung sich  noch  vergröUern  laßt,  aber  es  ist 

eine  Grenze  gesetzt,  die  in  tiem  Kohlenstoflf- 
gehalte  von  etwa  8,9  bei  den  bisherigen  Ver- 

suchen mit  S|ne;.releisen  zum  Aiisdriiek  gelangt. 

Diesen  Kohlenstollgehalt  zeigte  das  bis  auf  win- 
zige graue  Punkte  vollstKndIg  weiße  BruchgelQge 

des  mittleren  Teiles  der  Schmelze  11,  und  diese 

grauen  Punkte  sind  nicht  als  Graphit,  sondern 
als  Temperkohle  anzusprechen. 

Sonst  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  man  bei 

dem  aus  der  Schlacke  ausgelösten  Graphit  eine 
grobe  und  eine  feine  Abart  unterscheiden  muß. 
Die  letztere  befand  sich  zwischen  Schlacke  und 

Eisen,  die  erstere  in  der  Schlacke  selbst,  wenig- 
stens bei  einigen  Schmelzen.  Die  groben  Gra- 

phitblatt, r  waren  alsdann  In  Höhlungen  der 
Schlackt-  t  i!i::i  <rliiiissen.  man  sah  deutlieh,  daß 

der  (irajdiit  ilie  Sehlacke  in  einigen  Kanälen 
durchbrochen  und,  die  bereits  erstarrte  Oberfläche 

helieiiil.  gi'wi-i^i  riiiaßen  eine  mit  t M-aphitbliittchen 

ausgefüllte  Ülase  gebildet  hatte,  licsonders  deut- 
lieh zeigte  Schmelze  1 1  dieses  Verhalten  (vergl. 

Abbildung  4  und  5).   Wabrscbeinllcb  entstehen 
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die  beiden  G^attungen  nicht  g:1eiehzeitlg,  sondern 
n.icli<'in;iniUT.  luul  zwar  die  fi'iiifre  G.ittiiiipr 
spater,  Daclidcin  die  gröUcrea  Graphitkristalle 
in  heftiger  Reaktion  herauggeschlendert  sind, 

wio  nmii  es  ja  aneh  beim  Robdsenalistich  be- 
obachten kann. 

Die  verschiedenen  Uohoisentrattiingen  haben 

eiti  \  •  rschiedfiies  Verbaltt-n  in  bozug  auf  die 

(f r.'iiiliitalischeidunir  in  dif  l'inpebunf?  crpcbon. 
An  crsU-r  Sttille  steht  das  Spiegeleiseu,  was 
man  grewiB  nicht  erwartet  liatte,  dann  folgt  das 
(Tit'ßiTülroht'iscn  und  dann  das  Thomasrolx  isen 

mit  einer  ganz  geringen  Menge  von  abgeschie- 
denem Graphit.  Es  liefen  sehr  grroße  üoter- 

idiiede  bezüglich  des  Knlil'-nstotTirrhaltt's  an  ver- 
sehiedenen  Stellen  der  liruchtlache  vor,  die  bei 

Solimelze  2  das  Haxiraum  von  5,49  —  S,?8 
=  l.Tl%  *MTti«lun.  Dit'sc  rnt<T-;<'Iiiedo  sind 

lediglich  dadurch  hervorgebracht,  daß  die  Gra- 
phltlcristalle,  ihrer  Kristallisationsrichtung  und 
Uvem  Auftriebe  folgend,  zur  Seite  und  nach 
oben  auswichen  und  in  der  ]^Iitte  ein  kohlen- 

stoiTarmeH  G('fiii:e  zunuklieLit'n. 
Nicht  iiiiriu  r  liat  dii'  Probenahme  den  kohleu- 

stnflfilrmsti'ii  Ti-il  t.'''''''i'-  '»bwolil  mit  einer  ein- 
zigen Ausnahme  der  KuhlenslotYgehalt  des  unteren 

Teiles  kielner  als  der  des  oberen  Teiles  ist. 

Der  kohlcnstoffilrrnsti'  Teil  lair  bei  den  Ei>jen- 

königen  gröberen  (iewicht.es  auch  nicht  unten, 
sondern  ein  wenig  nnterhalb  des  Zentrums.  Hier 

war  bei  einiiren  S|iiefreleisenschnielzen  eine  rein 
weifie  Bruchtlilche  bis  auf  die  vereinzelten  kleinen 

grauen  Flecke  vorhanden. 

Ich  iniin  noch  einmal  auf  das  eigenartige 
Verhalten  des  Spiegeleisens  in  bozug  auf  die 

Graphitbildunp  hinweiacn.  Demnach  ist  unsere 

bislieiiL'i  Aiisielit  irrig.  Mangan  unter- 
d  r  ii  (■  k  t  liiireliaus  ii  i  <:  hl  \\i  e  <  t  r  a  ]>  Ii  i  t  l»il  d  u  n  jr . 

veraulalii  separ  eine  aiil'ierurdeutlich  kräftige 
auch  oiine  Ini|)fnn<r.  d.  Ii.  besondere  Anreizung, 
besriite^tiL't  aluT  riiterkühliiniren.  so  da(i  unter 

gcwöiinliciien  Verhiiltnissen  weilies  lirucligefügo 
entsteht.  Dies  geschieht  auch  beim  Abstich 

aus  dem  lloehofen.  Wirkt  man  der  l'ntcr- 
kühlung  oder  besser  g<^sagt,  der  im  Zustande 

der  Unterkfihlnng  plStzUcb  einsetzenden  Erstar- 

rung^ nriregen,  so  kommen  Graphitkristalle  zum 
Vorschein. 

Jedermann  ist  die  grolie  Sprüdlgkeit  des 

weißen  Roheisens,  besonders  des  S|>ieirelcisens 
und  der  Elsenmangane  bekannt.  Ich  fasse  diese 

.S[irödi{rkpit  lediglich  als  die  Kolire  der  l'nter- 
kiililuu;:  auf.  Ks  ist  P>starnin;r  ■  in- ■  i r.  ten, 

als  sieh  das  System  iiiclit  im  <  »leielij-fw  i.  ht  i  \u- 
tand.  l^ies  erzeutrle  einen  Zustand  der  Spun- 
nung,  wie  wir  ihn  bei  gehärtetem  Stahl  kennen, 

hei  dt  iti  er  sieb  aneh  t,'i  le;.'^entlieli  durch  Hürte- 
riHHe  kundgibt.  Auch  das  Zerfallen  von  Eisen» 
niangan,  besonders  unter  dem  Einflüsse  von 
Hegen,  laßt  sich  vielleicht  sehr  einfach  mit 

diesem  Spannungszustande  erklären;  ebenso  das 
Zerfallen  von  Huehofenseblacken.  Besteht  ein- 

mal ein  solcher  Zustand,  so  können  g(rringe 
Temperatunuiterschiede  zur  AnslSsung  großer 

Kräfte  fuhren,  gerade  so  wie  es  in  Gießerelen 
vorkommen  kann,  ilaß  ein  Sonnenstrahl  ein  im 

Spannungszustande  befindliches  Gußstück  zum 

Zorsprinf:i'!i  lirin-rt. 
Ist  diese  Ansicht  riciitiL'.  so  muß  gefolgert 

werden,  daß  ein  Gußstück  aus  Spiegeleisen,  das 

langsam  unter  Aasschaltung  der  im  Unterldililungs» 
zustande  einsetzenden  Erstarrung  aiikühlt,  nicht 

spröde,  sondern  sehr  fest  ist.  Dies  war  auch 
der  Fall.  Di«  Festigkeit  der  EiaenkSnlge 

aus  Spie^'eleisen,  dieses  sonst  so  sjirriden 
Roheisens  (die  Anlauffarben  sind  ja  lediglich  die 

Folge  der  durch  die  HArteriaae  BSiigang  findenden 

Oxydation  durch  den  Lttftaaueratoff),  waranfler^ 
ordentlich  hoch. 

Schon  das  Zerschlagen  der  ersten  ElsetikVidg« 

(15  kg)  gelang  nicht  unter  einem  Trausmissions- 
hammer  der  der  Clausthaler  Berginspektion  unter- 

stellten Zentralschniiede,  sondern  erst  unter  dem 
Kaliwerk  des  Königlichen  Hüttenamts  Lerbach, 

<las  mir  freundlichst  zur  Verfügung  gestellt 

wurde.  Es  mußten  hier  zum  Zertrümmern  min- 
destens drei,  mdst  aber  flbif  und  mehr  Scblig« 

aus  1 5  m  Fallhübe  bei  fjOOkir  Bflrirewicht  ausgeübt 

werden  —  nur  bei  dem  Eiseukönig  von  5  kg 
(Jewieht  (Schmelze  4)  genfigte  der  erste  Schlag. 

Aus  diesen  Schiagversuchen  folgt  unmittelbar, 

daß  es  nicht  richtig  ist,  dem  Graphit,  selbst 

dem  großblättrigen,  ohne  weiteres  eine  festige 
keitvermindernde  Kolle  zuzusiirecheu.  Daß  er 

ein  lediglich  mechanisch  gebundener  Fremd- 
k«>r]>er  ist .  besagt  an  und  für  sich  durchaus 
nichts  Nachteiliges.  GewiA,  der  Graphit  kann 

dii'  FestiL'keit  herabsetzen,  er  braucht  es  aber 
nicht  immer  zu  tun;  in  demselben  Sinne,  wie 

die  im  Ton  eingeschlossenen  Scharnottekömer 

oder  die  in  Zi-UK  nt  ein^reschlosscnen  Steinkürper 
bei  richtiger  .\nwendung  nur  förderlich  sind. 

In  dieser  Hinsicht  widerspreche  ich  den  Aus- 
führungen, die  in  den  letzten  .laliren  mehrfach 

zutage  getreten  sind  und  dazu  geführt  haben, 

das  kohlenstoffarme  und  deshalb  aueh  graphit- 
arme Gußeisen  als  besnnd.  rs  w-  rtvoll  anzusehen. 

Sollte  aber  dennoch  in  unserem  Falle  eine  V'er- 
minderung  der  Festigkeitseigensehaften  infolge 
der  Graphitausscheidung  eingetreten  sein,  so 

überwiegen  die  Vorteile  des  durch  das  Aus- 

kristallisieren bewirkten  s]iannung8freien  Zu- 
standes  bei  weitem.  Die  anderen  EisenkQnige 
au«  Gi>'ß.  rei-  und  Thomasroheisen  waren  natur- 

^'eniiiß  auch  außerordentlich  fest,  besonders  die 
letzteren.  Sie  wurden  nicht  der  Schlagprobe 

unterworfen,  weil  si>'  sieb  drelien  und  iiohron 
ließen.  Beim  Eintreil)eu  von  Keilen  behufs 

Sprenig^g  ergab  sich  aber  die  eben  genannte 
Eigensciiaft. 
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Die  bereits  erwähnte  Tenni«^rkohlo  fand  sich 
im  Sinne  der  Abhildiinfr  T)  III  in  dem  Spiegel- 
«"iscnküni^'  di^r  Sclitiiflzo  1  1  in  (Tcstalt  von 

{grauen  l'uukit'n  im  wcilieu  Grunde  in  einer 
Menge  von  0,80  <^o.  Daran,  daß  w  Temper- 
kohlt'  ist.  die  orst  liei  litT  writt-ri'H  Aliktihliin^r 
des  erstarrten  Guüeisenn  aus  dum  Kublenatoä 

des  Zementlts  entstanden  Ist,  kann  nieht  ge- 

zwcitVIt  wcrdi'n.  da  oino  ViTWtclislinig  mit 
Crraphit,  der  in  groUeu  viel  duukluren  Uiatten 
in  demselben  StSeke  ansfesehieden  Ist,  nicht  in 

FrafiT«'  kommt. 
Wenn  auch  gröUerer  Mangaugebalt  im  prak- 

tlseben  Sinne  die  Entstehnng  der  Tempericoble 

nnmSglich  macht,  so  liaben  wir  es  hier  mit 
Elsen  zu  tun,  das  infolge  Auskristallisation  des 
Graphites  kohlenstoffarmer  geworden  ist  und 

einen  ganz  anderen  Charakti^  .intronommcn  hat ; 

übri{r»!ns  entliielt  ja  auch  das  urs|iriiiiirliilii' 
SpiegeleiscD  eine  kleine  Menge  Tempcrkohle 

(0,12«/«). 
Ks  bleibt  nocb  iibri^'.  auf  dio  Unf »Tscbi'-de 

zwischen  dem  äpiugeleisen  und  den  anderen  Roh- 
elseniraitangen  besOgUch  der  versebledenen  Art 
und  Weise  der  (Tpaphitausscheidung  hinzuweisen. 

Ich  denke  mir  die  Saehe  so:  Hau  muti,  ab- 
geselien  von  der  Temperkohle,  die  sieh  erst 

nach  eingetreteinT  vnllstaiiditrer  Erstarrung-- 
bildet,  zwei  Gattungen  von  Graphit  unter- 

scheiden, nlmlioh  die  des  freien  Graphites  und 

dl^eolge,  welche  Hischkristnlle  mit  B«>stand- 
teilen.  die  gleichzeitip  aus  der  Sehmelzo  heraus- 
kristailisicrcn.  bilden.  Diese  letzttrenannten  Hc- 
Standteilc  muss.  n  nach  den  Ausführungen  von 

Gocrcns*  als  i.i'trieninfrcn  von  Kisen  mid 
Eisenkarbid  angesprochen  werden.  Neunen  wir 

diese  Gattungen  «Garschanmgraphit*  und  «Uisch- 
krisral!irra|diit " ,  so  können  wir  einfacli  sniren : 
äpiegeleison  enthält  nur  den  erstereu,  Gicüerei- 
roheisen  aber  beide.  Silizinm  beirtinstlfft,  Mangan 

verhindert  die  Entstehung''  von  Misdikristall- 
graphit.  Dadurch,  daü  sich  «len  Graphitkrislallen 
der  zweiten  Gattung  andere  feste  Teile  der 

Schmelze  anhangen,  irlrd  sein  Bestreben,  aus 
dem  Eisenkörper  hinaus  in  die  Umgebung  zu 

entweichen,  verringert  oder  ganz  aufgehoben. 
Es  ergibt  sieli  dann  das  Bild,  das  wir  bei 

Gießereiroheisen  kennen :  der  (irapbit  blcilil  in 
der  Schmelze,  wenigsten»  /.um  griiüLen  Teil. 

Es  liegt  im  Sinne  der  Entstehung  der  Misch- 
kristalle, daß  der  Vorgang  der  Erstarrung, 

Schritt  für  Schritt  weiter  schreitend,  eine  lange 
Zeltdauer  beansprueht.  Aus  diesem  Grande 

schützt  das  Silizium  vor  ünterkiiblnngen  und 
vor  der  Erstarrung  im  unterkühlten  Zustande 
nnd  wirkt  als  solches  auch  SpannungszustSttden 

entge;.'en.  Damit  soll  al>er  nicht  irtsagt  sein, 
daü  Mangan  in  solchen  Mengen,  in  denen  es 

*  «MetaUnrgie«  1907  8.  189  xl  folg. 

für  das  Gießereiwesen  in  Betracht  kommt, 

sehldttoh  ist;  es  kann  nicht  nur  nicht  schädlich, 

sondern  sogar  nützlich  si-in,  sotVrn  t\>T  tiiitiire 
Siliziumgehalt  vorhanden  ist.  DaU  ein  niangan- 
reicheres  Gießereiroheisen  ein  schöneres  Kom 

zeiift  als  ein  manganarmes,  ist  nach  dem  Obigen 
ohne  weiteres  verstandlich.  Um  noch  die  An- 

teilziffer des  Graphites  an  dem  Oesamtkohlen- 
festziist>'ll>-n,  sei  sie  genannt,  allerdings 

i'inschlii  iilich  der  Teinjierkohle  : 

Hei  (lieUcrHirohciHon  "S  "y»  (,Sclinif'l/.e  'J) 
„  ThuiiM-riiluMni  ri  ''J  „  i.Si-hmelze  81 
j,    Spiegeltiiitdn   .  .  47  ,  ( Durohachnitt  der 

Schmelssii  t  bis  7). 

In  bezug  auf  die  anderen  chemischen  Körper 
haben  sich  keine  großen  Unterschiede  beim 

Probenehmen  oben,  unten  und  in  der  Mitte  er- 

ii  II.  Im  Siliziunigehalt  0,04  '/o.  im  Mangan- 
gehalt 0,02  "lo,  im  Phosi>horgehalt  beim  Thomas- 

roheisen 0.12  7p,  0,22  V,  0,26  Auch  die 
letzteren  Ziffern  sind  nicht  hoch,  hat  doch  bei- 

spielsweise Reinhardt  beim  Probenehmon  im 

Thouiasroheisen  Unterschiede  von  bis  zu  i;41  7« 
Phosphor  und  bis  zu  0,29  ̂   Mangan  in  ein 
und  derselben  Massel  gefunden.  Demnach  scheint 

die  langsame  Abkühlung  auf  einen  guten  Aus- 

gleich  gewirkt  zu  haben,  nur  nicht  beim  Kohlen- 

stotl",  was  ja  besondere  Gründe  hat. 
Kehren  wir  nun  wieder  zu  den  Vorgangen 

im  Hochofen  zurück.  Es  ist  ganz  ausge- 
schlossen, den  ol)en  gekennzeiclim  ten  geringen 

KohleustolV-  und  Phosphorgehalt  der  Bodensauen 

auf  Seigerungscrscheinungen  im  vollen  L'mfaage 
zurückzuführen.  Ehe  ich  aber  diesen  (iegen- 
sfand  behandle,  wende  ich  mich  den  Graphit- 

ausscheidungen im  Hochofeugestell  zu, 
die  sich  nunmehr  leicht  erklaren  lassen: 

Satninelf  sich  iiiitcrhalii  des  Stichloches  Roh- 

eisen, und  kühlt  es  sich  unter  einer  Einwirkung 

▼on  Innen  oder  von  außen  ab  —  sei  es  infolge 
verstärkter  Wnsserkiiblnnü'  oder  her.ibiri'setztor 

Windteuiperatur,  oder  vermindertem  Kolcssatz 

oder  auch  bSherer  Luftfeuchtigkeit  — ,  so 
schiMden  sich  Graphltkrisialle  aus.  welche  das 
Bestreben  haben,  nach  oben  zu  steigen,  soweit 

sie  können.  Da  nun  die  Abkühlung  vom  Um- 
fange aus  wirkt  und  gleichzeitig  Eisenmassen 

zur  Erstarrung  bringt,  sn  ist  am  (Testeilumfang 

die  freie  Bewegung  gehemmi.  und  es  erscheinen 

Graphitkristalle  in  inniger  Vermengung  mit  er- 
starrtem Ki-ien  und  mit  Steinbr<»cken.  die  als 

Ueberbleibsei  des  Bodeusteiues  zurückgebliehen 

sind.  Ein  sehr  sehSnes  Belegstflck  fttr  diese 

Erscheinung  sandte  mir  das  Königliche  Hütten- 
amt Gleiwitz.  Ledebur  spricht  auch  von  mit 

Graphit  bedeckten  BisenstBcken  an  den  Gestell- 
wanden (Handbuch  1903  S.  «57). 

In  der  Mitte  des  Hochofens  ist  anderseits 

rine  Zone,  in  der  GnqtUtkristaUe  ausgeschieden 

werden  ond  ungdiindert  das  darüberstehende 
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Eiieo  wid  sogar  die  Sehlaeke  durohdringen 
kSonen.  Sie  treten  dann  aucli  In  im  AnsMasen 

des  WiodeB  ans  dem  Schlacken-  und  Ei^cDütich- 
loclie  tn  Enebeioang,  soweit  sie  nleht  vor  den 

Pormt-n  vcHircniien. 
Es  kann  aber  auch  der  Fall  eintreten,  daß 

die  Sdilaeke  wegen  ilirpr  ZflhflüHsiiarkeit  die 

Grapbitkilstalle  nicht  liiinln!  >  Iii  i  w  .  und  dies 
kann  zu  der  interessanten  Kisrlniniinfr  l»eim 

Betriebe  auf  Gießen-irohpisen  bei  stari<  kalkiger 
Schlacke  fuhren,  liaU  ein  sili7.iiimarm<-.s  Roheisen 
ein  wumlerscliöncs  Koni  mit  ühiTmilüiir  vielen 

und  grolion  Urapiiitblüttern  zeigt.  Dies  ist 
Vorspiegelung  falscher  Tatsachen :  denn  einmal 
hostrlit  die  ErscheiniiniT  nur  kurze  Zeit,  und  an- 
schlieUeud  au  sie  liieUt  schlechtes  Roheisen,  so 
daß  oft  nicht  einmal  der  tcKozt  Abstich  gutes 

Korn  zei^rt ;  Anderseits  fi.'Wfilirl  sieh  aiieli  dieses 

Roheisen  nicht  im  GieUercibetriolie  und  erzeugt 

Gußstficke,  die  Im  Sinne  ihres  geringen  Silizinm- 
gehaites  zum  Hartwenlen  neitren. 

Auch  die  Erschvinung  der  vollständigen 

Dnrchdringung  des  Gestdl-  und  Bodenstein- 
mauerwerkes lüBt  sieli  nunmehr  erklären.  In 

jede  Fuge  des  Mauerwerkes  und  jeden  Schwin- 
dungsriß  der  Stichlochmusse  dringt  flüssiges 
Elisen  ein.  aus  dem  sich  unter  dem  Einflüsse  der 

Kühhinjr  Graplntldatter  ausselieiden.  Daliei  findet 
eine  Voluuieuvermehrung  und  intüigedessen  ein 
Auseinandertreiben  des  Mauerwerkes  statt,  es 

drlntrt  Kisen  nach,  und  das  Spiel  wiedi-rh  iH  sjch 
bis  zur  vollständigen  Zerstüniug  de«  ursiirüug- 
liehen  feuerfesten  Haterlales.  Es  besteht  dann 

nur  noch  ein  (T.-rniseli  von  Stein-  odi'i'  Masse- 

triimmern,  Eisen  und  Graphit.  Häutig  geuug  wii-d 
der  Hochofen  dabei  deformiert  und  die  Gestell- 

bttnder  werden  i,'esjirengt. 
Eine  wie  grolle  rftumliciie  Ausdehnung  die«e 

ZerstSrung  einnehmen  kann,  zeigt  die  Beschrei- 
bung des  atisgeblasencn  Aniberger  Hochofens, 

die  Weinschenk  veriiftentlicht  hat. *umi  Schluß- 
folgerungen für  die  Entstehung  grapliitlialtiger 

Gesteine  zu  zif-lien.  ..Da-s  Vorkommen  derselben 

(mit  (rraidiit  iMticckti'  Ki>enkristallei  licschrflnkt 
sich  nicht  auf  den  Bodeustein,  sondern  erstreckte 

•ich  darflber  hinaus  bis  zum  Trttger  des  Ofen- 
seliaelites  I  die  TrafTkranzsTiulo  ist  «reinfint  i.  und 
zwar  nur  auf  der  Seite  des  Ufens,  wo  der 

SchlaekenabDnß  liegt,  also  die  Wärme  am  stärk- 
sten zusamnientrehalten  wurde  durch  Mau>'rwi  rk. 

auf  dem  das  Scblackenabflulirohr  aufliegt,  und 
vennelirt  wurde  durch  die  Schiackenhltze.  Der 

reine  Graphit  kam  in  den  noch  erhaltenen 

Steinen  des  Hodensteine«  in  Rissen  und  Spalten 

vor,  dann  im  Tegel  (d.  1  Masse),  welcher  vom  Ver- 

stopfen des  Stichloches  herrührt,  und  im  Koks-  und 
Kalkt^emisch  vom  Gichten  vor  dem  .Ausblasen.* 

*  „Zeitscbr.  f.  prsktlacbe  Oeologio",  Jumar  190S. 
TergL  «Jabrbaeh  f.  d.  ElMiihatteuweaea*  lY.  Baad 8.  U9. 

Der  Amberger  Hoehofen  geht  auf  Gießerei- 
roheisen. Viel  aiis;re]>r;iirter  sind  die  Krschei- 

nuagen  bei  der  Spiegeleisen-  und  Silikospiegel- 
erzeugung  und  besonders  ausgeprägt  beim  ün- 
setzen  eines  Hochofens  von  Kisenmangan  auf 
Gießereiroheisen  oder  Hamatit.  Er«t  kürzlich 

hSrte  loh  von  einem  S|Megcleisenofen,  der  suin 

Ausblasen  gekommen  war,  weil  die  Tragkraaz- 
Säulen  aus  dem  Lot  gekommen  und  gebrochen 
waren.  So  stark  hatte  die  Volumeuvermehrung 

der  Steine  unterhalb  der  Stichloohebene  de- 
formierend auf  die  Siliilenfundanieute  gewirkt. 

Ich  erachte  es  für  sictier,  daU  beim  Abtragen 

des  Ofens  starke  GraphitanhanAingen  im  Gestell 

und  Bodonstein  zutage  kommen  wcid-  n. 
Diese  Graphitausscheiduugen  siud  aber  nur 

auf  den  nntemi  Teil  des  Hochofens  beschrinkt 

und  haben  nichts  mit  der  seliwarzeii,  aniornhen 

Masse  zu  tun,  die  nach  dem  Ausblasen  als  Rast- 
auskleidung zutage  tritt  und  Im  wesentlichen 

aus  Kohlenstoft"  besteht,  der,  aus  dem  zerfallenden 
Kohlenoxyd  in  böbereu  Zonen  des  Hochofens 
niedergeschlagen,  mit  der  Beschickung  an  diese 

Stelle  gelangt  ist.  Ich  kenne  einen  Fall,  in 
welchem  diese  Masse  etwa  Meterdicke  und  mehr 

erreichte  und  in  der  Mitte  nur  eine  enge  Oeff- 

nung  Übrig  ließ. 
Ich  irelie  nun  über  y.uv  Krklilruuir  des  ge- 

ringen Kolileustufl-  uud  I'hosphorgehaltea  der 
Bodensau  und  sehreibe  fai  Tabelle  2  die  Er> 
•lebuisse  von  ilrei  Schmelzen  nieder,  die  im 

Tiegel  als  Heitrag  zu  <liesur  Frage  ausgeführt 

wurden.  Die  Bestandteile  wurden  Innig  vmr- 

niriiLTt  in  den  Graphittiegel  eing>-si'tzt.  Bei 
Scluuelze  3  wurden  die  uuUgroßeu  Koksstücke 
mit  dem  Gemisch  von  Feinerz  und  Flußmittel 

überscbüttet  uud  das  letztere  in  die  Zwischen- 

räume hineingerüttelt.  Di«  im  Fuchs  des  Ofett 

gemessene  Temperatur  war  1680*.  Das  Er« 
geliuis  ItlUt  sich  dahin  zusammenfassen,  daii  in 
allen  Fillien  sich  ein  retrelrechter  Eisenkönig 

aui  Tii'f:ell»udeu  gebildet  hatte,  dessen  Kohlen- 
stoftgehalt  verschieden  war.  Es  entstan»!  Iiei 

uiiß^rrolieu  K'iksstücken  Roliciseu.  li.'i  )inlver- 
förmigeni  Koks  weiches  schmiedbares  Eisen  und 
liei  erlnengroßem  Koks  ein  mittleres  Erzeugnis 

mit  l.Tl  "  0  Kohlenstoflf.  Dementsprechend  stufte 
sich  der  Eisengehalt  der  Schlacke  ab;  dem 

Roheisen  entsprach  eine  elsenarme,  dem  wei- 
chen schmiedbaren  Eisen  eine  hocheisenhaltige 

Schlacke.  Dies  deutet  unzweifelhaft  auf  un- 
mittelbare Schmieddsenerzeugung  aus  Erzen, 

also  auf  regelrechte  Rennvorgange. 

Nun  müssen  wir  uns  vergegenwärtigen,  daß 

im  Kohlensack  eines  Hochofens  staubförmige 

Anhaufungen  von  all' n  r.esclnekuugsl)estand- 
teilen  stattfinden  oft  in  s<  hr  irrotier  .\u!*- 

dehnung.  Es  findet  im  Hochofen  eine  regel- 
rechte Aufbereitung  statt,  Indem  alle  stückigen 

Bestandteile  das  Bestr^ien  haben,  aaeh  der 

Diqitized  by  Google 
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TabeUe  2.    Schmolzen  mit  Eisenerz. 

Mitte  zu  eileu,  Da,  wo  die  treringstf  ba- 
weguog  herrsdit,  alw»  im  Kohlensack,  bleiben 
die  feinen  Massen  zurück  feini«  Erze,  Koks- 
kleio,  Kalkstaub,  auch  der  obeu  erwähate  feine 
Kublemstoub.  Sie  sind  aueb  mit  testen  und  110»- 

•Igeil  Alkalisalzen  durchtrllukt.  Es  felilt  nur 

nooh  die  Temperatur,  um  die  Vorgänge  genau 
wie  bei  den  Sehmelsyenneben  eintreten  su 

huaen,  und  diese  ist  vorbanden,  sobald  die 

Massen  so  wtit  niedergeben,  daß  das  Eisen 
sdunUst  and  niedertropft,  am  entweder  vom 

Boheisenbade  aufgenommen  zu  werden  oder  aad) 
an  den  KQhUlBcheD  der  Formen  zu  erstarren. 

Solches  erstarrtes  füsen,  das  wohl  bei  jedem 
Herausnehmen  einer  Farm  gefunden  wird,  hat 

Ki-nnzeich^n  des  Fliißeisfiis.  Es  ist  nicht 

Kuheisen,  das  durch  den  Windstrahl  gefrischt  ist, 
wie  man  gemeinhin  annimmt,  sondern  an  den 

Wnnden  nledergefloHHern's  Fiiißpiseti  nder  Fiuö- 
stabl.  Auf  diese  Erscheinungen  beziehen  sich 
die  beiden  Mitteilungen  der  Hochofenwerlce  6 

und  7.  Es  palk  alles,  da.«i  zflhfliissii:e  Eisen 

von  stablartiger  Bescbaifenheit,  audi  der  Zu- 

sarnnienhaufr  mit  dem  klfiristii<-ki<:cii  K^iks.  Nur 
in  einem  Punkte  besteht  in  der  Mitteilung  7 
eine  falsche  Anschauung.  Der  Gn^tUt  ist  nidit 

durch  das  HerabL'ehon  von  Ansiltzen  in  das 

untere  Gestell  gelangt,  sondern  unten  aus  dem 
Bohelsen  ausgeschieden.  Stficke  sehmiedbaren 

Eisens,  die,  an  der  Kast  ni>Mler)lie(')eni!.  im  Be- 
reiche der  KühlBaehen  der  Formen  erstarrt  waren, 

wurden  mir  in  Donawitz  seinerzeit  gezeigt.* 
Es  bleibt  noch  aufzuklaren,  wie  dieses  Fluß- 

eisen nnter  das  Roheisen  gelangt.  Die  Aufgabe 
ist  nicht  einfach,  und  man  kann  nur  sagen,  wie 

es  gesebeben  sein  kann.  Etwas  Bestimmtes 

wird  man  erst  aussprechen  können,  wenn  hin- 
reichende» Beobachtunsrsmaterial  vorlicfrt.  Die 

eine  Möglichkeit  w.'lre  die,  daß  aus  der  Kast 
niederrtießendes  schmiedbares  Eisen  den  Kohlen- 

stoti'gehalt  des  im  Gestelle  behndlicheu  Koh- 
eisens  erniedrigt,  dadurch  dessen  Schmelzpunkt 

erlii'ilit  iiiiil  am  Koden  und  am  rmtantre  er- 
starrende Schichtüu  veranlaßt.  Es  würde  dann 

ganz  im  Sinne  der  Mitteilung  7  ein  Wachsen 
des  Hodi'ns  stattfinden.  Mau  kann  auch  viel- 

leicht annehmen,  daß  größere  titücke  schmied- 
baren Eisens,  an  den  kalten  HetallwSnden  der 

Formen  erstarrt.  Ihren  Weg  durch  das  flüssige  Roh- 
eisen hindurch  genommen  haben  und  vermöge  ilires 

höheren  spezitischen  Gewichtes  auf  dem  Boden 

angelangt  sind,  um  hier  schmelzend  eine  Al>- 
kühlnng  zu  veranlassen,  als  deren  Folge  am 
Boden  eine  erstarrte  Sciiiuhi  kohlenstotlarmeu 

Eisens  zurückbleibt. 

Es  ist  aueli  ein  drifter  Weg  deiikleir.  Be- 
kanntlich lösen  sich  oft  Ansätze  los  und  sinken 

in  das  Gestell  —  hinflg  genug  Stidiloeh- 
schwierirkeiteii  bereitend  und  fast  immer  einen 

Bohgang  erzeugend,  denn  die  Abkühlung  durch 
die  autzuschmelzenden  und  zu  vergasenden  Massen 

(Alkalisal/e  in  großer  Menge)  ist  sehr  groß. 
Diese  Ansätze  sciiUeßen  Eisen  ein,  das  nach 

dem  Rezepte  der  obigen  Tiegelschmelzen  unter 
BerQhrung  von  Feinkoks  und  Erz  entstanden 
ist  und  sich  nunmehr  am  Boden  des  Gestelles 

als  sehniiedbares  Eisen  festsetzt. 

Für  diesen  Vorgang  sprechen  die  Stichloeh- 
Schwierigkeiten,  man  stößt  el)en  mit  dem  Bohrer 
auf  stalilbartes  Eisen;  dann  die  großen  Mengen 

von  Oyanstiekstofftitan,  die  Teile  der  Bodensau 
oft  geradezu  durchwachsen.  Diese  können  nur 

von  oben  dahin  gelangt  sein.  Gehen  Ansätze 
nieder,  so  tritt  hftullg  verdampfendes  Blei  und 
Zink  lieim  Abstich  in  Erscheinung,  letzteres  auch 

wohl  in  flüssiger  Form,  und  gibt  Zeugnis  davon, 
daß  diese  Metalle  die  Spalten  der  Anslltze  und 
auch  den  Kaum  zwischen  ihnen  und  der  Bast 

erfüllt  haben,  sehr  zur  Betrübnis  des  Hochofen- 
mannes, der  Gießereiroheisen  erzeugen  will;  denn 

er  bekommt  ein  Bohelsen,  das  kein  Korn  hat, 

*  V(>rgl.  die  AuHfithrutiicon  doa  TeifMien: 

.8tahl  und  Einen'  190«  Nr.  5  S.  262. 

SehDcli« 

ZMammansetzang 
der  Sehmelse 

Form  des  Koks  . 

Gewicht  d.  ertislten 
l-'isetiköni;,--»  .  .  . 
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desselben  .... 

Bseohaffsahait  dee- 
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nlt  dam 
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mUlabaiM  Kok«.  Koka 
war  alckt  In  dio  Soklaeka 
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m»  Seblaeka  h**»a  trirU 
dank  Oa*rat«lrkIuair 
varaalaSto  RoblMaaia. 
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im  Zusammenhange  damit,  daß  die  Zinit-  nnd 

Blt'i'I'lii;]  fc  ilas  rntfrstt!  nach  oben  kelirt'ii  und 

durch  Emporbuben  des  kolilenstoü'armen  Eisens 
den  Kohlenatoffgehalt  der  gesamten  lUdiclMft* 

menge  drüclcen.* 
Wenn  es  in  der  schon  oft  erwähnten  Zn- 

sclirift  7  beißt,  daß  nach  dum  Auablasen  des 
Hochofens  auf  der  Boheisensau  eine  Platte 

.Stahl  pt'lefrcn  habf.  so  ist  dies  so  zuerkliren: 
im  ersten  Teil  der  llochofeureise  hatte  sieh  an 

Stdle  des  zerstörten  Bodenstelns  mit  seinen 

Trümmern  und  Graidiitmassen  vermischt  ein 

Koheisenklotz  gebidet.  Nunmehr  traten  Ansätze 
im  Hochofen  anf,  die  sieh  entweder  loslösten 

oder  auch  nur  ihren  Eisi'ninhalt  niedt-rfnlli'n 
Hefien.  In  beiden  Fällen  heftete  sich  kohlen- 
stoifarme«  Eisen  auf  dem  Boden  fest  und  wncl» 

durch  writert;  Zufuhr  Ton  olien,  die  genannte 
ätahlplatte  bildend. 

Ich  komme  noch  einmal  anf  die  Erzschmelzen 

im  Tiegel  zurück.  Warum  ergab  sich  hei  Fein- 
koks schmiedbares  Eisen  und  bei  StUckkoks 

RoheiHcn)!'  Dies  zu  erörtern,  soll  die  Aufgabe 
einer  bereits  in  Ausführung  begriffenen  Vfr^uehs- 

reihf  si-in.  So  viel  steht  zweifellos  fest,  daß 
der  Eist  iiüxydulgehalt  der  Schlaeke  der  sjiringende 

Punkt  ist.  Solange  eisenoxydulhaltige  Schlacke 
in  der  Temperatur  d^r  Schmelzen  (1500  bis 

1600*^)  vorhanden  ist,  muß  eine  Entkohiung  des 
Eisens  stattfinden  oder  eine  Kohlnng  verhindert 
werden.  Wenn  RohelsenMldumr  slnttfnnil.  so 

geschah  es,  weil  die  Schlacite  in  Berührung  mit 
dem  Stfickkoks  eisenoxydalfrei  wurde.  Es  l&Bt 
sich  das  letztere  so  vt  ranschauliehen:  Kolilcn- 

stoff  und  Kieselsäure,  jedes  von  beiden  will  seine 
Rechte  auf  das  Eisenoxydul  geltend  machen;  es 

fraurt  -ii  h.  \v«.'r  der  Stilrkere  ist.  Die  Antwort 
lautet;  das  kommt  auf  die  Temperatur,  auf  die 
Größe  des  Koks  und  des  Erzes  an.  Das  erste 

nnd  letzte  scheiden  hier  aus,  weil  sie  bei  allen 

*  Die  Blei-  und  ZinkTordampfang  erzeugt  ueh 
eine  Abkahimig,  die  mma.  aber  nicht  nbenehttsea 
•oll  and  die  Tor  allem  nicht  das  Tersehwioden  des 
Komi  erldlrt. 

drei  Versuchen  die  gleichen  sind.    Es  bleibt 

also  die  Einwirkunfr  der  KoksgriilV-, 
Aus  dieser  Betrachtung  geht  hervor,  daß 

tte  landllallge  ErUlrung,  welche  dl«  Einwirkung 
des  in  der  eisenoiydulhaltigen  Schlacke  gelösten 

Eäsenoxydoxjduls  annimmt,  hier  versagt;  denn 
die  Schlacke  der  Schmelze  8  (Feinkoks i  enth&It 
kein  Eiseno-xyd. 

Schlußbemerkuni:.  Von  jiraktischer  Be- 

deutung sind  dies«  Erklärungsversuche  und  Er- 
wägungen insofern,  als  sie  darauf  hinweisen, 

durcli  regelrechte  und  stets  genügende  Wind- 
zufuhr die  Bildung  von  Ansätzen  im  Hochofen 

«Inzusehrftnken  oder  ganz  zu  vermeiden  und, 

wenn  Ft'inerze  in  größerem  .Anteil  nicht  zu 
umgeben  sind,  mit  peinlicher  äorgfait  auf  guten 
und  nStigenlÜls  g^iebten  Koks  zu  sehen. 

Eine  Erhöhuntr  des  Kokssatzes  kann  zeit- 
weilig nicht  nur  nichts  nutzen,  sondern  geradezu 

sehKdlich  wirken,  weil  der  Hochofen  dum  obeA 

noch  heißer  geht,  und  gerade  dadurch  MasSMl 

von  schmiedbarem  Eisen  in  das  Gestell  gelangen. 

Viel  besser  ist,  bei  solchen  oben  gekennzeich- 

neten Störungen  schwere  Erzgicbten  mit  mOg- 
liehst  schwer  reduzierharen  und  stückigen  Erzen 

zu  setzen  und  durch  Icräftiges  Blasen  —  auch 

auf  die  Gefahr  eines  kldnen  Bohganges  hin  — 
den  Ofcnpang  zu  beschleunigen. 

Hat  mau  bleiiscbe  und  zinkiscbe  Erze,  so 
kSnnen  diese  bei  dem  Betriebe  auf  Gießerei- 
roheisen  durch  Körnst öruntr  Iflstig  \vt  rd<  n.  in 

Verbindung  mit  Einflüssen,  welche  die  Bildung 
von  Ansfttzen  begünstigen,  und  mit  schlechtem 
Koks. 

Für  den  Gießereimaan  ist  interessant,  daß 

auob  manganreiche  Roheiaengattungen  bei  starker 

Verzögerung  des  Erstarrungsvorganges  ein  selir 
graphitreiches  und,  was  besonders  von  Bedeutun;^ 
i.st,  auch  ein  außerordentlich  festes  und  dabei 
sehr  hartes  Gußeisen  ergeben. 

Für  die  Mitarbeit  meiueiü  ehemaligen  Assistenten, 

des  Hm.  Hfttteningenieur  Paul  Wefelscheld, 
sage  ich  auch  an  dieser  Stelle  meinen  Dank. 

üeber  Aufbereitung  und  Beförderung  des  Formsandes 

in  den  Gießereien. 

Von  Oberingenieur  J.  Kraus  in  Kalk  bei  Kjfln  a.  Rh. 

(Fortsetzung  von  J^eitc  1491.) 

Der  vom  Eisenseparator  kommende,  zurück- 
gt?woancne  .\ltsaiul  wird  nun  in  der  Art 

wie  der  Frischsand  auf;,'ctrclicn,  ebenfalls  auf 

Silos  oder  in  Hauten  gdiraclil.  im  ersteri  n  P'alle 
erfolgt  die  Festlegung  des  Mischvcrhallnisscs 

durch  Handarbeit,  im  letzteren  Falle  durch 

selbsttAtige  Prozent-Abteilapparate. 

Das  mit  dem  Prozent-  A  b  t  c  i  1 1-  r  i  .\bbiltl.  7  t 
zusammengeführte  Gemisch  aus  altem  und  neuem 
Sand  wird  in  einem  Netzapparat  aagefeuohiet 
und  ilann  der  Schleuderniülilc  zugeführt.  Die 
Schleudermühle  soll  in  der  Hauptsache  eine 

intensiv«  Mischung  bewirken,  mrreicbt  jedoch 

auch  den  Zweck,  die  von  dem  Altsaade  her- 
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Abbildung  7.  Äuf^cboapparat. 

rührenden   oder  aus  dem  Frischsandc  sich  bei 

Fenchtl{rkeil  wieder  l»iidendeu  Kluiu|teu  zu  zer- 
schlagen und  zu>;leich  das  Gemisch  mit  Luft  zu 

durchpeitüchen   und   wollig  aufzulockern. 
Diese  Misch-  und  Schleudermühlcn  werden 

entweder  mit  wagerecht  laufenden  Schei- 

ben für  kleine  Leistungen  ausfs'cftihrt  oder 
mit   in   senkrechter  Richtung  kreisenden 

Körben  für  große  Leistungen.    Die  in  Ab- 
bildung 8  und  9  wicdergepebene  Sclileuder- 

mühle  hat  zwei  gegeneinander  krcinende 
Trommeln,  und  zwar  sind  die  Trommeln 

mit  je  zwei  Reihen  Schlagstiften  besetzt, 
so  daß   das  Material,   welches  zun;ichst 

mitten  auf  die  innere  Trommel  geführt 

wird,   von   den   Stiften   mit  großer  Ge- 
schwindigkeit gefaßt  wird  und  nach  dem 

Austritt  aus  der  inneren  Trommel  gegen 
die  Stifte  der  sich  in  entgegengesetzter 

Richtung   bewegenden    zweiten  Trommel 

prallt,  zerschellt  und  durcheinanderwirbelt. 
Eine  ahnliche  Zerkleinerung  und  Mischung 
findet  zwischen  der  zweiten  und  dritten  und  der 
dritten  und  vierten  Trommel  statt.    Das  aus 

der  Schleudermiihic  austretende  fertig  gemischte 

wollige  Gut  stellt  den  fertigen  Formsand 

dar,  welcher  nunmehr  zur  weiteren  Ver- 
wendung zur  Silü-  oder  Haufeulagerung 

kommt. 

Nachdem  der  alte  und  neue  Sand  zu- 

sammengeführt ist,  wird  ebenfalls  zweck- 
maßigerweise  die  gemalilene  Kohle,  und 
zwar  noch  vor  der  Schlcuderniühle  hei- 

gegeben. Die  Kohle  ist  auf  der  Kugel- 
mühle zu  großer  Feinheit  vermählen,  weil 

eine  solche  Feinheit  die  weitestgehende, 

innige  Verteilung  gestattet,  und  also  eine 
Staui)bildung,  welche  beim  Fonnsande  ein 

Totmahlcn  bedeutet,  bei  der  gasbildenden 
Kohle  nur  wünschenswert  ist.  Die  Kohle 

wird  dem  zusammengeführten  Sande  am 

besten  bei  der  Netz-  und  Knetschnecke  bei- 

gegeben, das  heißt  auf  eine  mit  einzelnen, 

schrftgstohenden  Flügeln  versehene  Mischschnecke, 
welche  auch  mit  Xetzvorrichtung  versehen  ist, 

geleitet,  um  das  Formsandgemisch  anzufeuchten 

HUM 

Abbildung  9.    .Subleudormühl«*  boi  au(i>;u/o;foa<sii  Körben 

Abbildan^  8.  SchloudärmQhle. 

und  mit  Wasser  durchzuarbeiten.  Zur  Bewegung 

der  Sande  in  der  Aufbereitung  wird  bei  den 

großen  Mengen,  welche  innerhalb  der  Gießerei 
und  des  .\ufbcreitungsrau- 
mes  zu  liefördern  sind,  eine 

Verwendung  selbsttätig  ar- 
beitender Transportmittel 

immer  notwendiger.  Zum 

Heben  des  Materiales  .sind 
in  erster  Linie  Becherwerke 

berufen,  welche  aus  einem 
endlosen  Baude  oder  einer 

endlosen  Kette  bestehen,  die 
mit  Bechern  besetzt  sind 
und  oben  und  unten  über 

Rii'msrheiben  oder  Ketten- 

rollen geleitet  werden. 

Die  Becherwerke  (.\1)- 
bildung  IDAl  werden  für 

klumpige  und  feuchtere  Ma- 



1538    Stahl  und  Kii*t>n.        Veher  Aufbereitung  und 

tcrialit^n  in  srlir?l;r»'r  Aiisfiiliriiny.  für  trockoiie 
iSande  in  seukrecliiiT  Austiihriinp  giliaiit,  und 
zwar  im  letzteren  Falle  mit  liölierer  Unidre- 

litinsrszalil  lii'triclien.  mii  oiii  sifheros  Auswerfen 
des  llaterialos  am  oberen  Beclierwcrkskopf  zu 

geatatteo.  Die  ßanxen  Becherwerk«  werden  dann 
mit  Holz  oder  Eisenblech  vmkleidet. 

krung  de$  Form»ande$,  ST.  Jahrg.  Nr.  48. 

Form  heslelit  aus  einer  an  Federn  befestijrten 

Kinne^  welche  unter  Wirkunfj:  der  Schragstel- 

lun^  der  Federn  und  der  Hin-  und  Herltewegung^ 
der  franzen  Rinne  t-iu  VorausrliautVIn  lien  ein- 

geführten Materiales  iiewirkt.  Die  Tran8- 
portsehraube  (Abbildung  IOC)  ist  durch  auf 

dner  Achse  befestigte,  qtiralfSrmige  Gewinde» 

Abbildung'  10.  Transportiiiitlel. 

A  —  Bcclirrvrrli.    B  —  ächUtlrlriDOC,  llchmd.   C  -   hi-bAlli-lriou«,  hkugend.    D  —  TriiD>partbaii<l.   £   -  Kraiücnranfpoitrur. 

Zu  dem  wa^erechten  Transporte  sind  als 

llilf'^tiiittcl  zur  \'i  rfuL'iMiL'  inslM'sondere  Sciiiittel- 

rinnen,  Trans|)ort.sctiraul>cu.  'i'ranä]>ortl»ilader  und 
KratZ6r-TranM|K>rtenre.  da  man  sich  bei  dem 

si-hart'en  und  staubiiild-  ndi  ti  Mat<  ri.il  mit"  eiii- 
fnniie  Orffane  bcschrftakcn  mtiU.  Die  .Schüttel- 
rinno  (Abbildunfr  lOB)  in  ihrer  einfachsten 

gtttge  aus  Eisenblech  gebildet,  welche  durch 

ihre  Drehung  in  einem  Tm;:'' das  >rnt.  rial  voraii- 
ächicben.  Das  Transjiortband  (Alibild.  10i> 
und  Abbildung  11>  Ist  ein  endloses,  über  zwei 

K'i|4'sfiti>r  niiij-'  lii.'irliri  n  llnllrn  ̂ :<xiiauntrs  H.md. 
Dieses  Band  kiuin  fiir  gröiiure  Breiten  zu  einer 
rouldenfSrmigen  Gestalt  durch  seitlieh  angebradite 

Digitized  by  Google 



23.  Oktober  1907. üfher  Aufherfitung  und  BefSrdfrung  da  Fomuandet.       SUbl  nnd  Eimh.  1539 

Rollen  gezwungen  werden.  Der  Kraizer- 
Transporteu  r  (Abbilihinp  10  E  uml  .Abbild.  12» 
beAteht  aus  einer  Rinne,  diircb  welche  Schaufel- 

bleche gezogen  werden,  di<'  auf  einer  endlosen 
Kette  befestigt  aind. 

Die  genannten,  verschiedenen  Transport- 
eleuteute   sind   in   der  Weise  liinHichtlicii  der 

AbbildaniB:  11.  Traniiportband. 

technischen  Eignung  und  der  Anl.igekosten  zu 

wahli*n,  daß  für  kurze  Transporte  iiei  trockenem 
Material  die  Transportschraube  den  Vorzug  ver- 

dient. Sit;  darf  jedoch  nicht  gewühlt  worden, 
wenn  der  Sand  Fiisenteile  enthitlt.  also  nicht  zur 

Rückführung  des  alten  Sandes  aus  der  CfieÜerei 
heraus,  weil  die  Eisenteile  sich  zwischen  die 

Crftnge  des  Sclineckengewindes  und  den 

Schneckentrog  einklemnu-n  und  hierdurch 
die  Schnecke  festbreinsen.  Auch  stark  pla- 

stische Materialien  können  nicht  »lit  ilor 

SchniH'ke  beftirderl  werden,  da  sie  an  dt-m 

Gewindegang  festbacken  und  nicht  voran- 
wandern .  sondern  in  Klum]ien  an  den 

Schneckenblechon  festklel»en  bleil>en.  Die 

Schiittelrinne  ist  gegen  diese  Einttüsso  un- 

empfindlich ;  sie  ist  jedoch  in  ihrer  Verwen- 
dung dadurch  beschränkt,  dall  sie  infolge 

der  rüttelndt-n  Bewegung  in  rationeller 
Weise  nur  auf  Fundamenten  angeordnet 

werden  kann  oder,  hochgelcgt,  eine  aulJer- 
ordentlich  starke  Haukonstruktion  benötigt, 

demgemäß  im  wesentlichen  auf  Transporte 
auf  und  unter  dem  Fußlnulen  beschränkt 

ist.  Das  Transportband  ist  zu  langt-n  Trans- 
porten recht  gut  geeignet.  IHe  endlosen 

Bander  bestehen  aus  Gummi-,  Balata-  oder  Hanf- 
gurten. Ein  erheblicher  Nachteil  ist  jedoeli. 

daß  heißer  Sand  nicht  auf  das  Band  kommen 

darf,  da  da38cll»e  sonst  zerstört  wird,  und  dal^ 

auch  scharfe  Eisenteile  auf  die  Dauer  Schädi- 

gungen herbeiführen.  Schuitpenföruiige,  eiserne 

Transportbänder  finden  deshalb  weniger  .Anwen- 
dung, weil  sie  infolge  der  Notwendigkeit  einer 

geringen  Geschwindigkeit  verhältnismäßig  breit 

gewählt  werden  müssen  und  dadurch  recht  teuer 

werden,  und  amb-rseits  durch  da.s  Eintreten  des 

Sandes  zwisclu-n  die  Schuj>pen  öftere  Reinigung 
bei  starkem  Verschleiß  erfordern.  Stark  fettes 

Material  bleibt  an  den  Transportitäudern  leicht 
kleben. 

Die  genannten  Nachteile  finden  wir  nicht 

beim  Kratzer-Transporteur,  wele.lier  Materialien 
jeder  Art,  auch  klebrige,  bewegen  kann,  jedoch 

ist  wiederum  dessen  Verwendung  dadurch  be- 
schränkt, daß  der  Kraftbedarf  liei  einer  zu  großen 

Länge  des  Kratzers  in  un verhältnismäßiger  Wels«? 
wächst.  Es  ist  demgemäß  im  Einzelfalle  genau 

zu  erwägen,  welche  Wahl  zu  treffen  ist. 
Die  sonst  so  vorzüglichen  Konveyors  und 

auch  .Schaufeitranaporteiire  stdlen  meines  Er- 
achtens für  Formsand  keine  Anwendung  finden, 

da  die  vielen  beweglichen  Teile  an  denselben 
bei  dem  staubigen  und  sehmirgelartig  wirkenden 

Matcriale  einem  grolVn  Verschleiße  und  dem- 
g<unäß  Betriebsstörungen  unterliegen. 

Nachdem  nunmehr  die  verschiedenen  Hilfs- 
mittel zur  Verarbeitung  und  Bewertung  der 

Saude  im  einzelnen  erörtert  sind,  sollen  einige 

in  letzter  Zeit  entstandene  .\nlagen  besprochen 
werden. 

Die  in  .Abbildung  IH  dargestellte  .Anlage 

stößt  kopfseitig  an  das  (iießereigebäude  und  liegt 
zwischen  diesem  und  einem  Hofraume.  Der  .Alt- 

sand wird,  wie  meist  üblich,  in  Wagen  heran- 

geschaflt  und  auf  ein  Schiittelsieb  gegeben,  wel- 
ches Schutt,  grobe  Knollen,  Holzstücke  und  der- 

Abbildiing  12.  Kratzband. 

gb'ichen  ausscheidet  (vergl.  Abbildung  I4i.  Der 
durch  die  Sieldochung  von  (j  mm  durchfallende 

Sand  mit  den  feineren  A'erunreinigunge^n,  die  im 
wesentlichen  aus  Eisen  bestehen,  fällt  in  ein 

Becherwerk,  aus  weldiem  der  Eisenseparator  ge- 

speist wird.  .Aus  diesem  Eisenseparator  fallt 

das  ausgeschiedene  Eisen  in  einen  vorgesciio- 
benen  Wagen,  während  der  Formsaud  selbst 
durch  ein  weiteres  IbM'herwerk  in  den  \  orrats- 
»ilo  für  .Altsand  geschaftt  wird. 
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Crcgenüber  der  Altsandreinigung  liegen 
nach  der  Hofseite  hin  die  für  Frischsand 
bestimmten  Maschinen.  In  diesem  Falle 

l»«'tlarf  der  Frischsand  von  verhältnismfiüii; 

gleicher  Beschaffenheit  keiner  anderen  Vor- 

bereitungen, als  eines  Zerlegcns  der  Knol- 
len auf  einem  Zahuwalzwerk,  namentlich  da 

das  gewalzte  Material  noch  nach  erfolgter 

Mischung  eine  SchleudermUhle  zu  durch- 
laufen hat. 

Von  dem  Zahnwalzwerk  aus  gelangt  der 
Sand  mittels  Becherwerk  in  den  Vorratssilo 

ftir  Frischsand.  Die  beiden  Vorratssilos 
für  Frischsand  und  Altsand  sind  in  ihrem 

unteren  Teile  durch  mechanische  Aufgebe- 

apparate abgeschlossen,  welche  mit  Regu- 
lierschieber vorsehen  sind.  Ein  derartiger 

Aufgabeschuh  bewegt  sich  auf  Köllen  und 
wird  mit  einem  Exzenter  durch  eine  Druck- 

und  Zugstange  langsam  hin  und  her  be- 
wegt. Das  Material  geht  also  in  Höhe  des 

Schiebers  nach  vorn  und  fallt  beim  Rück- 

gang des  Aufgebeschuhes  nach  unten  ab. 
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Alt  dritter  V  urratstriohter  ist  ein  solcitof 

für  gemahlene  Kohle  angeordnet,  welche  dvrdr 

WiiL'  "!  Villi  li"'!*  in  ciiii'tii  aiult'rn  r  iiirnf 

findliciicu  Kugclmühlf  angetalireii  vNorJeu  Ist. 
Untei^^^ieaC^iilileniilo  beflodet  sich  nicht.  <>twa 

t'boiifnlls   t  ili    AiifL't'lii-^cliuli .     .'i;  '  ii:-- 
Kohle  durch  denselben  einfacu  hiu\v<  j^^ leiten 

wfli'd8f''MÄ'3^  eine  facheirfgrmlg  nngfrebil- dete  Walz.  . 

Die  Umdrehungszahl  der  Walze  nnd  die 

HvbbShe  der  Auf|Erebes4n*  hi«<^en  eSeh  so 

rcffulieren,  dali  die  ))c-stlmrat»*n  irewQnschteo 
Prozentvi-rhältnisse  iTzIrlt  wori  n.  Ufts  /u- 

sanjinenpeliraclite  Slaferial  wii  i  iu  dt-r  Km-!- 
selmeeke  vorffi-mi-i^lit  umi  «iigefenchtet.  p»:- 

lanfrt.  von  dort  lurr'i  '  liorwcrk  auf  .  mh 
Schleudormähic  und  .  .i  .n  s«jr  in  VorratN>^ii  >8, 
aas  welchen  der  teiüg^  Said  abgesögen  and 

i  n  W  -  I  'y  d  i^J^^irwdaiigMtene  gebracht 
werden  ki^üa.     ̂   " 

Im  Turiiog«<nden  Falle  handelt  »'k  sieh  am 
eine  Anl*i:ro,  hni  wrlclipr  K'twrnitl  der  niik(Mii- 
mend<'  al-<  auch  der  fertig  zur  Verwendung 
konintendt'  Sand  ♦•in«'  V'rhalfnhmtßifr  (rroße 
Gl«  i'  litMnnitrkfit  Im.    In  anii  -vn  Ffillen  wer- 

:i  iii-hr  V«>rrn*s»iit<x  anznordnea  sein,  oder 

das  >lfiti>f;»l  in  Terih'hii.  dene  Ehafen  ge- 
>4(li;i  hWi  rJpn  nu-Hs.  1  .  Von  den  Hanfeo 

k^nri  I  •  i\  ,iin,  wie.  in  der  Bos]>rechiinjr  der 

ncu'-n  ■  i  iHTtu  dir  Aj»lerbcckcr  Hütte  in 

.•^tnlil  w-id  Ki^pn"  iie^cbrieben,*  auf  im  Boden 

bbtinilü        '1  rat.s;  '»rtrinncn  frcscliaiifelt  und 
dnri'h  die  h«-2.i>r>»;tienen  Bewegungsorgane  in 

Sil.  •-  bei  den  V'ormaiaBchiBen  aufgespeichert 
r  Irti.  i'„  ':  der  ;rcnannten  Einrichf  inig  i»t 

nsiL-h  von  Inleresse,  daß  der  Altüand  durch 
>chOtteirfnnen  der  Aufbereitung  zugeführt 
wird,  V.  ei  das  Aussclieiilin  der  Eiscnttdle 

»cboj.  .Kit'  dem  Wege  von  der  Gießerei  aus 
rwi>  »eu  swd  SebBttelrliiiteii  auf  dem  oben 

i  rl.i  i;i>rtai  läaensepantor  erfolgt. 

(Scblafi  folgt.) 

•  „StabI  and 
XLIll.« 

*  1S07  Nr.  SS  B.  1U9. 
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1 I 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  der  Metallindustrie. 

Von  Professor  B.  Neumann  In  DamuUit. 

Vor  fiui^ren  Jahren  lialte  ich  ia  dieser  Zeit- 
schrift* eine  Ueberdcht  ftber  die  Größe 

und  «ii'n  Wi  rt  der  Mftallerzeupunp  der  Welt  im 
Jahre  1ÜU3  gegeben.  Seitdem  hat  die  Metall- 

industrie einen  (rroßen  Anftohwnng genommen;  es 

sin  l  snwohl  die  Menjren  der  erzeiij;ten  Mt-talle  be- 
deutend gewachsen,  als  auch  die  Preise  durchgängig 

grestieg^n,  so  daß  ein  Vergleich  der  von  der  Hetall- 
industrie  im  Jahre  1 906  und  1 9tt3  erzeugten  Werte 
trotz  der  Icurzen  Spanne  Zeit  nicht  unlohnend  ist. 

OMilelle  Anga]»Mi  flbw  die  Ketallerzeu^ninir 
ersobelnen  in  den  meisten  Ländern  erst  aniSerordent- 
lich  spat,  man  ist  also  aiich  im  vorliefrenden  Falle 

{renötigt,  sieh  in  der  Kauplsache  auf  die  Sclifltzun- 

gen  führender  Mctallfirmen  zu  stutzen  ( Mertou  iSL  ( 'o. 

fKtijit'i'r.  Zink],  Sarjraut  ro..Rii  k  in!  <.V  Frciwald 
[ZiunJ.  Fraukfurtor  Metallgesell.schatt.) 

IMe  Gewinnung  der  Weit  an  Metallen 

im  Jahre  190()  und  die  v^n  diesen  rcprftsentierten 

Werte  ergehen  folgende»  Uild;** 
t  lOniMWB  Jt 

RolieiMii     .  .    60  488471  8928,5 
Blei   996  800  S&2,6 
Kuiifer.  ...        788  600  im.O 
Zink   702  000  :i87.7 
Zinn   ilH  50ü  3i;y,0 
Xifkel  ....  14  300  54,4 
Aliimioilim  .  .  14  500  .Mi.m 
Silber  ....  Ö427*«*  444,9 
QoankrillMF    .  8000  18^ 
OoM    ....  600  1610,4 
Platin  ....  6  «4.0 

Sa.  s.-.arj.i 

1 903  wurden  folgende  Meujreu  in  nachstehen- 
dem Werte  erzeugt:         ,  mhiiod««  ji 
RohelMU     .  .    46  900  000  8814,0 
Blei   880000  804,0 
Kupfer    ...       580000  664,0 
Zink   r>7t000  886,0 
Zinn   91  000  288,0 
Nickel  ....  9  850  a:t,5 
Aluminium  .  .  »'ibl  19,4 
SilluT   ....  5800  416,0 
Querktilber .  .  8  196  15,8 
Ooirf    ....  484  1878,8 

Platin  ....  7     _  19,0 
8«.  «087,6 

Der  oberllAcblldie  Vergieieli  ergibt  zonftehst, 

daß  der  <!*'samf\vi'rt  der  erzeuirten  Mctnllm-üi'i- 

in  den  drei  Jalireu  um  2 '/«  .Milliartleu  ^iark 
gestiegen  Ist.  Die  Eisenindustrie  ist  am  Ge- 

samtwerte mit  4r.  -  0  ( 1 908  mit  47  *•/!. »  heteili^rt. 
sie  ist  sowohl  der  Menge  wie  dem  Werte  nach 

bei  weitem  die  wtohtlgste  HetaUindustrie.  Bioen 
außerordentlich  starken  Wertzuwachs  bat  Kupfer 
zu  verzeichnen. 

•  .Siabl  nnd  EiMn*  1905  Xr.  3  8.  172. 
*•  VorgL  ,.Htiibl  and  Eiien*  1907  Nr.  81  S.  747. •••  1905. 

Die  meisten  Metalle  zeigen  eine  zienilieh  be- 
deutende Stdgeij^g  Ihrer  Gewinnung,  einen 

Rückgang  wei.sen  nur  Queck-silher  und  Platin  auf. 

äilher  (dessen  JKcnge  für  1906  noch  nicht  fest- 
stellt) dttrfte  e:wa  den  glelehen  Stand  wie  1008 

lu'halten  lialiep,  dairfL'eii  ist  sein  Wert,  eln-nso 
wie  der  der  nieigten  anderen  Metalle,  beträchtlich 

in  die  Hfibe  gegangen. 

Nachstehend  folgen  .\ntral>en  über  die  Durcli- 
scbnltte  der  Großbandeispreise  für  ver- 

schiedene Metalle  in  London  und  an  dentseben 
Plitcen: 

Ziuu  . 
Zink  . 

Kupfer 
Blei  . 

f.  il.  <'D|;L  tun  /II  lifin  kic 

London     127.  6.  5  l>4<i.i2.11 20.19.  5  27.  1.  6 
62.14.11  92.  5.  0 
11.11.  7  17.  7.  0 

itueckeilber 
Silber  .  .  , 

Rob«lieD,  Poddel- 

,  Oießerei- 

r.  il   )  lii-rbe  tu  ai,&  kg 

y  8.10.  0        7.  2.  0 t  4.  Qu*  n  «M  t 

S4*/4  d        SOVt  d 
IS03  190« f   1000  kg 

DOsMldorf    56.0  r>9,3s 
66,7  7K,M8 

 Dortmund  55,9  58,86 

,       Engl.  Middleabr.  llamburg  62,0  65,ti4 
Bl«l         (Kbeinischea)      KUn  242,0  868,4 
Kupfer    (Maasrelder)      Hatto  1288  1788 Berlin  180»  1886 

Ziok         (Hchletiischos)      BreHlau  404  668 
(rheioiscbeB)       Köln  495  666 

iwi  IM* f.  KKW  kc 

8000—3750  3500—4250 
8860—8600  8860—8760 

Nickel  . 

Aluwiniam 

Platin  .  . 

SUbor  .  . 

1 1  kv 

8700  4000 

78,96  84,88 .  .  .  HAinbarg 

KiiM  ii  l'rei>nirk!ran£r  zeigt  trotz  verminderter 

Gewinnung  nur  t^uecksilbcr,  was  mit  den  eigen- 
artigen Spekulationiverbaltnlssen  bei  diesem 

Metall  ziisatiinii'nhflngt. 
Der  in  der  ersten  Tabelle  angegebene  Ge- 

samtwert der  Eisenerzeugung  ist  eine  Durcb- 
sühnittszahl  für  die  verscliiedenen  Sorten  Roh- 

eisen. Würde  man  auch  bei  Eisen,  wie  bei  den 
meisten  anderen  Metallen,  den  Wert  für  das 

weiterverarbeitete  Krzeiie;nis  ansetzen.  s.'i  würde 

steh  der  Wert,  da  über  80  7*  ̂'^^  Roheisens 
der  Welt  in  Stabl  verwandelt  werden,  auf  rund 

6  Milliarden  Mark  erhrihen. 
Grilliere  Werte  als  die  Eisenindustrie  schafft 

nur  noch  der  Kohlenbergbau.  Man  schfttzt 
die  auf  der  Erde  r.MiCi  gewunaenen  Menjren 

Stein*  und  BraunltoUen  auf  91^0  Millionen  Tonnen,* 

•  YergL  «Stabl  und  Bisen*  1907  Nr.  86  8.  1867 . 
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die  einen  Wert  von  etwa  8,5  Milliarden  Itark  dar- 
stollrn  dürften ;  190.S  wunlcn  STn  Millionen  Tonnen 

gefördert,  deren  Wert  auf  7  Milliarden  Hark 
zu  TeranMshlagen  war. 

Es  ist  nun  gans  interenaat,  mit  obigen  Zahlen 
der  Weltstatistik  die  durch  unsere  heimische 

bergbauliche  und  hüttenmännische  Tfttigkeit  ge- 

•ehaJFenen  Werte  zu  vergleichen.* 
Denteeher  Bergba«  1906: 

im  Werl.'  »on t MllliOIIFII  .« 

ijteinkohli'ii  .... 
1224,8 

Bnuakolilea  .  .  . .     52  415  383 
181,4 

isssoao 6,8 
&4SS998 

64,9 

26  7S4  BffO 
108,6 

Zinkerze  704  riltfi 52,H Bleierze  
1  8.U 

Ku]tfuriT/c  ... 768  523 

2,"..  (5 

Silber-  und  Uolderze 8  066 .  1,2 68  486 
0,« 

•  „  Vierteljahrshcfto zur  Stiitintik  c ',e.n  DuiitHcht^ii 

ReidM"  1907.  Zwüte«  lieft.  Vgl.  .Stohl  und  £i»en' 1907  Nr.  16  8. 681. 

Dentaolia  Halten Indvttrie  1906: 
Im  Werl* 

*  mUioDiiB  JK 

Kohelwn   18  298  886  714,0 
Zink   S06  691  108,7 
Blei   150  741  51,0 
Kupfer   32  275  5(J,0 

.     Silber   893,4  35,8 
Gold   4,2  11,7 

Es  entfnilcn  hiernach  für  das  Jahr  I!l06  auf 
MIIMODCD  .« 

den  Kolilenbergbaa   1356,8 
Brsbergben   800,8 
Selsbergbati   70,7 

die  ffiMOgevinnung   714.0 

Matal^ewiiunif  ....     ^  "  2 
Ins^csanU  2i;u4,4 

Der  deutsche  Bergbau  und  Hüttonbetriob  er- 

zeugt also  jahrlich  Werte  von  über  2  ■/>  Milliarden 
Mark,  wozu  Kohle  und  Eisen  *  5  beitragen.  Ueber 
andere  Industriezwoifro  ist  l>  idi  r  kein  zuverlUssif^es 

statistisches  Material  zu  bekonimeu,  um  einen 

VergMeh  anstellen  zu  kSnnen. 

Mitteilungen  aus  dem  Eisenhüttenlaboratorium. 

Ferrosilizium. 

Für  zollteohnisobe  Zweclie  würe  «ne  sehr 

einfache  Methode  der  BrmitClung  dee  Silicium- 
gelialteä  erwünscht.  Man  hat  dabei  an  das  spez. 

Gewic  ht  als  Hilfsmittel  gedacht.  .1.  Hotlio*  liut 
die  Beziehungen  zwischen  dein  spuz.  (lewichte 
and  dein  Sili/.inniKehalte  im  Ferrosilizium  näher 

untersucht.  Die  Di'hle  der  gepulvorlen  Probe 
wurde  in  .Vlkidiol  bestimmt.  Ein  LJnt«r»fhiod  im 

SUixiumgebalt  von  22^  bis  29 c/»  gab  nur  eine 

Veriindenintr  <ler  Dichte  vim  fi.'il  l.i..,  (1,4.  Ein 
,  I'ruzent  äilizium  ändert  alsu  die  Ui(dito  nur  um 

OyOß.  Das  Pylcnonieterverfabren  würde  daher  su 

«njronau  sein,  abtrc^ebon  davon,  dat'>  au'  li  .indere 

Kürpor  im  1 'errosilizium  die  Dichte  beeiutlussen 
können.— Rothe  sohüefit  das  Ferrosilizium  (0,5  g) 
mit  der  sochsfachon  Monge  eines  (leniisdios  vim 
2  Soda  und  1  .Mapnosiiimiiw  <1  im  Nickelliogel  auf. 

Neuere  Apparate  für  Gasanalyse. 
Zur  Vermeidung  der  Fehler,  wotohe  beim 

.\neinandorsotzen  von  MoH-  und  Ab>nrptioD8> 
gefäfien  durch  den  toten  Raum  der  Vorbindungs» 

kapillare  entHtelien,  hat  O.  Pfeiffer**  seine  Pi> 
petton  mit  Trichteraufsätzen  (ähnlich  dem  der 

B U  n  t  e-Bilretto t  versehen.  l)ii>  lünrii'htiintr  (»iner 

soluliun  Absorptionspipüite  für  Ivaliiauge,  Broni- 
wasser  usw.  xeigt  Abbildung  1.  Die  mitein- 
an<ler  verbundenen  knireliL'on  fH  riille  .sind  mit 

Gips  in  einem  kleinen  Zinkitehäiter  fentgegosseu. 

Weiter  bat  Pfeiffer  eine  Exploeionispipette  kon- 
etraiert»  bei  weloher  Waner  ale  Sperrflttssigkeit 

*  Mitloilung-en  iIcs  Künigl.  Material|iriiruni,'-s- 

Arates  GruUlichterfelde  1SJU7,  2ö,  51.  V'ergl.  „Stalil 
und  Eisen«  1907  Nr.  26  S.  928. 

**  ,Z.  f.  ongew.  Chemie*  1907  B.  20  S.  22. 

dienen  kann  (Abbildung  2).  Sie  i.st  mit  zwei 

Hähnen  v  ersehen  und  faßt  nur  so  viel  Gas,  dafi  ge- 
rade der  mit  der  Veibrennnngsluft  yennischte  Oa^ 

Abbildung  2.  Abbild.  3, 

rest  hineingeht;  man  saupt  dann  das  Sperrwasser 

iu  die  Vurratäkugüi  und  lätil  explodieren.  Weiter 
hat  Pfeiffer  noch  die  Bunteeohe  Bürette  vei^ 

ändert  (Abbildung  3)»  bo  daO  bei  Verbrennungen 
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manche  Rechnungen  gans  w«gAin«n.  Unter  d«ni 

Aiifsal /t  rieht  er  fiixlot  sicli  ilor  kiif^olig-o  Raum  R 
mit  oinor  Marku  in,  der  immer  eine  bestimmte 

Menge  Gnsrest  faßt.  Der  Gesanttinhalt  I  und  der 

•jiesom  Quantutn  Luft  entsprechemlt'  Stickslnff- 
golialt  N  sind  aufgoützt.  Die  Menge  der  Luft 
reicht  auf  alle  Fftlle  zur  Verbrennung  desGasreKt^s 
bin.  Man  scliickt  also  orst  dfu  ( Jasrost  in  die  Pipetto, 

saugt  dann  die  BUrette  voll  Luft,  läüt  explodieren 
und  miBt  surlldc  Die  Bereohnang  Ist  die  fibliohe. 

Der  Gasanalysator  nach  Gebhardt*  ist 
ein  Or«ntuppnrat  mit  nnr  oinom  Aljsorptionsjjofiil», 

weU'lies  mit  PhosptiurstUngelclien  bnsobickt  ist. 
Rr  soll  den  SaueratofTUherachuß  in  R<ni('hf;a8en 
feststellen.  (Der  alte  I.indeninnn-Winkler- 

UC'he  Apparat  ist  im  l'rin/.ip  dorsulho  Apparat.) 

Kolorinictrische  Titanbestiinmung  in 

Gegenwart  von  Eisen. 

E^e  TitansulfatlOsung  nimmt  auf  Zui^atz  von 
WasserstofTHnporoxyd  je  nach  ibrer  Stärice  eine 

~  *  ,Chero.-Ztg.'  1907  Bd.  31  &  283. 

gelb«  bis  gelbrote  Farbe}  an.  FOr  fcdorlmetri- 
s«'|n>  iiminiii^ri'ii  oi-riicn  sich  aber  <lio  Titan» 

Itisungon  nur  dann,  wenn  sie  einen  Leberschufl 
▼on  SohwefelsKure  enthalten.  Die  Titanprobe 

wird  aber  iin/.iivprln.«isip,  sobald  grfllSore  Mengen 
Eisen  zugegen  sind,  weil  KisenoxydsulfatlUsungen 

8e1b8t  gefiirbt  sind.  Durch  Zusatz  von  Phosphor- 
Küure  kann  man  die  Eisenfärbnng  zum  Ver- 

schwinden bringen.  V.  Kaber*  hat  aber  gefun- 
den, daß  die  Icolorimetrisohe  Bestimmung  auch 

dann  noch  nicht  richtig  wird,  weil  die  l'liosphor- 
säure  sieb  auch  mit  doin  Titan  v(»rbindot  und 

damit  .sebwiit  iior  gefärbte  Verbindungen  gibt.  Man 

muß  also  auch  der  VergleichRlSsung  Phosphor- 

säuro  (40  bis  (  ('iii  (1,.^  spoz.  Gew.]  auf  <ia.s  hitori 
zusetzen  und  darf  nur  die  zu  untersuchenden 

Lasungen  mit  phoHphorsHurehaltigen  Titansutfat- 

lösuriiron  liiiilit  mit  Snlf.itlüstinjjon'i  vergleicboii. 
läßt  sich  dann  jode  Titaumeuge  neben  be- 

liebigen ESsenmengen  bestimmen. 

*  .Ühem.  Ztg.«  1907  B.  31  S.  264. 

Bericht  aber  in-  und  ausländische  Patente. 

PatentsDinddttngen, 

veldie  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihrend 
sweler  Monate  zur  Einsichtnahme  fiir  jedermann 

Im  Kalaerlidicn  Patentamt  in  Berlin  aasHegen. 

29.  September  1907.  KI.  10b,  T  9574.  Vc^rfahren 
zur  Herstelluni;  eines  Bindomittela  fQr  Brikettiemngs- 
KWL'cko  aus  den  Abfallaugon  der  Sullit-Zellaloae-Fabri» 
kation,  bei  welehea  die  Eattiehaag  de«  Waaiers  lo- 
weit  srfolft,  daB  das  Bladsnlttel  In  PalTerforn  aorllek- 
bleibt.   Dr.  Ernst  Trainer,  Woliseh,  Baden. 

Kl.  18  c,  B  4&580.  DeckelabhebeTorrielitang  fOr 
Tiefofenicrane.  Bsarsther  MascbiBsafabrik  Akt«Oes., 
Hpiirath. 

Kl.  '24e,  H  4-tO(>(>.  Vorrichlunj;  zur  Zerstäubung 
von  WftHscr  fflr  die  Vcrgagungsluftloikun^f  vnii  Saug- 

gaaorzeugern.  Edmond  Bardot,  l'arlH;  Vertr. :  K.  w. 
Uopküia  o.  ILOsias,  Pat-Anw&lto,  Berlin  HW.  11. 

KL  t4k,W  26788.  Als  Windkamnor  auffsbildete 
Feaertflr.   Paul  WoUsnhanpt,  KOhi,  Klingelpflts  45. 

KL  49e,  P  19050.  Hnbacheibe  far  Riemenfall- 
hiatnner.  Ernnc  l'ott^ra,  DQsaeldorf,  FürMtt  tiwallHtr.  ti9. 

Kl.  50r,  M  MI  iit>-2.  Trommelkngebnahle.  Uharlea 
Pierre  Mit^^on.  N  im<  v.  Fraokr.;  Vertr.:  A.  Baaer« 
Pat.>Anw.,  Ik-rliu  ä\V.  id. 

KL  &0c,  M  31  492.  Steinbrecher  mit  drei  Krech- 
rtamea.  Frans  M^fpiin  &.  Co.,  A.-U.,  ii.  Friedrich 
Körte,  Dillingen,  Saar. 

26.  September  1907.  KL  18  c,  Sch  86082.  Ter- 
riehtnog  sam  Hirten  tob  KratseminveD.  Einil  Bebmltc, 
Robrort. 

Kl.  24f,  B  43  654.  KettenroBt  ohne  Ah«trcicb- 
balkiMi  und  mit  .Mihi  liluBvorrichtunj;.  dio  <lor  Luft 
nur  dur<'h  cb'ii  Kost  liinilurch  Zuifann  zu  dein  Schorn- 
wti'in  er niü^liclit.  Alfri'd  William  PcntiiM,  LittUi  llulton, 

Bolton,  Kngl. :  Vertr.  :  (  '.  Fcblert,  O.  Loubit'r,  Fr.  Harni- 
sen  u.  A.  Battucr,  i'at.-AnwHltc,  Berlin  SW.  61. 

KL  24  f.  F  28  234.  Uoblroet  mit  Wassornnlaaf 
von  einem  BeUUter  aas.  Hermann  Faebndrieb,  Brom- 

berg, (iymnasialitr.  8. 
Kl.  24  f,  L  24008,  Schrlgrost  für  Feuerungen. 

Fa.  M.  A.  Theodor  Laage,  Desiaa. 

Kl.  24f,  R  22  9IS.  Drohrost  für  aas.rzcufrer. 
Ik-sCcIii'ihI    aiiH  cint'in   kon/.ftitriAch  oder  oxzentriach 
/iir  DroluicliHo  lioirpnden  .\iiii>iiii.   Hago  Bshmaae, 
Mülheim  a,  <i.  Kühr.  BQrgerxtr.  lu. 

Gebrauchsmustereintragungen. 

16.  September  1907.  KL  10a.  Nr.  315492.  Zam 
Einsetiea  in  das  Steigrohr  von  KokHiifen  geeigneto« 
Rohr  aar  Aufnahme  des  im  Steigrohre  sich  bildenden 
Aniatiea.  Salaa&BirkbolSf  Ingenieure,  Essen  a.d.Rnhr. 

Kl.  19  a,  Nr.  SI 8  210.  Stolausgleichslascho,  welebe 
in  eine  Aus.sparunp  der  F.iHenbabnAchionen  eingreift 
und  dort  die  f;leicho  Höhe  wie  die  Schienen  hat.  Fa. 
Richard  Ketnpo,  DreHtleii. 

Kl.  24r,  Nr.  ;il5s2r).  Mit  iltioreinandor  lieffcndeii, 
duri'h  Hoitliche  Kanäle  mitfiiianilcr  verbundenen  huri- 
Bontalen  Iiuftkanfllen  verHelicner  keirenerator.  Oextscbe 
Chamottewerkc  Kraft,  Dionstbach  &  Jolv,  Wittenberg. 

Kl.  Slo,  Nr.  815813.  Oießtrichtar'xor  Ersialong mehrerer  seblaeken*  and  sehaleafreier  Blöcke  in  einem 
GuB.  QoworksdiafkDenlMlier  Kaissr^Hambora-Braek- baonn  a.  Rh. 

Deutsche  Reichspttente. 

Kl.  24  f,  \r.  1S1:14:L   vom  '-'  i.  November  l;<04, 
O.  Pölitz  iuKattOwitz,  O.-S.  Schrayroiitfeuerung 

on  dtn»  unterem  Bndt  angebrachtem  fJrehrott. 
Der  8ehrägroBt  a  aettt 

sich  unten  in  einem  Dreh- 
rost fort»  dnreh  dessen  offene 

die  Yerbren- 

nungHluft   zugeb'ilet  wird. Sie  erwärmt  sich    uii  den 
stiihen  6  und  tritt  sowohl 
dureil  diese  direkt  in  die 

Feuerung  nU  aueh    in  den 
Kaum  c  und  von  da  durch 
den  SehrMgroat  a   in  die 
Feaerang  ein.  Die  StAbe  b 
sitsen  mit  Bpieiranm  in  Ein- 

kerbangenderSeheibcnc^ von verachiedenerTiefe.  Durch 
diese  bewegliehe  Lagerung  aoU  ein  dauerndes  Offen- 

halten der  Bestspalten  des  Drehraetse  ersielt  werdea. 
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Kl.  Sic,  Nr.  181021,  vom  l.V  Nov«mber  IVtOr>; 
ZiwaU  sn  Mr.  170848  (Tergl.  ,8Uhl  und£uea*  1807 
Xr.  85  8.  1864).  Bciirstlier  Msaehinenfabrik 
Actieniretellscha  f  t  in  Benrath  boi  DaDBul- 
dorf.  Bhekzani/e,  d<'ren  ffrht>iiM  in  Filhmni/fH 
incegliek  »ind. 

Die  Blockzaiig«  den  Haii(il|iiitc'm.-!(  i^t  wci^entlich 
T«reinfAclit ;  zum  HM«i'};.>n  iinJ  Kini<tellfn  dur  /uii;;i>n- 
Bcbenkel  werden  niimlicli  keine  bt-ttonderen  Steuer- 
rttan^en  boiiut/t,  sondern  iVww  KewefU^U  ledigllflb 
darcb  deo  Oruck»tempel  bewirkt. 

daU  die  durrb  »ie  eingefOhrte  Würme  für  di«  Re- 
duktion der  Erze  and  um  SohmeUen  des  eneagten 

MetalUcbwammeB  ond  der  Schlacke  anarsiehL 

Kl.i'4f,  Nr.  lslü«I.  vom  30.  Müra  1905.  Panl 
Schmidt  &  l)e»pra/.  I' .  !■  Ii  n  i  »<•  h  c  h  Uureau, 
O.  m.  b.  H.  in  Hannover.  \'erfnhrfit  :iir  i'ir- 
gH»un<i  fOn  (rrrhalliijeii  BrfiiHstoffiii  in  einem  System 
von  zwei  oder  mehr  einzeln  zu  betreihritden  (tan- 
erzeugern,  durch  weiche  naeheinander  der  Hrennttoff 
gelan$tf  bii  er  »im  letzten  volUtändig  pergaat  wird. 

Daa  Verfahren  wird  Torteilhaftar» 
weUe  in  einer  OaRerzcufpinf^anlaf^e  ani> 
geführt,  «eiche  au»  swei  ttbereinander 

Dar  in  dem  Zangaa^hlnae  o  bewegliche  Dmek- 
atempel  b  besitzt  fttr  jeden  der  Zanf;«n8chenkei  Tor- 
■prflnge  <■,  d  und  e,  die  in  verBchiedenon  Hxnkrcrbten 
Klienen  li«'i,'en  ;  dottjleichen  haben  lüi-  Iciileii  Ziiti:,'en- 

Hi  lienkel  /',  die  mit  Zapfen  ;/  in  Henkrecliten  Sriilit/.en 
h  (Ich  (Iebiiii«eH  a  ijelaijert  «inil  und  oben  Spreiz- 
Mtan^en  i  trat:<>ii.  dio  mit  Zapfen  iL*  in  aehrSge  Schlitze 
m  des  Gehauhos  (i  eingreifen,  achultorartigc  Vor- 
aprfing«  n  nnd  Auabauchnngea  o.  Letattere  Ueg«B 
abenao  wie  di«  Sprelntengen  i  la  veradiiedeiieii  nenk- 
raehton  Ebenen. 

IHe  AbbUdin^n  1  bia  4  xeigan  die  Tarachiedeami 
EioataUangan  dar  Zaagenaehenkal  f. 

Kl.  24f,  Nr.  |J<0  7S7,  vom  3.  November 
k.  l'iontek  in  B  r  a  u  u  »  c  Ii  w  e  i  u:-  Vorrithtmui 
»ur  MntftmmHff  der  Üreitnutoffrück-.'t'iiidf  hei  Sehrilii- 

roHtfeiii  rumten  mit  einer  im 
ScMackensihiicht  liegendem  (fe- 
neit/ten  Führuiuj. 

Au  die  geneigte  Bahn  a  für 
dia  AbfQhmng  der  Brennstoff- 
rlokallnde  aohließt  aioh  ehie 
drehbare  Walze  b  an,  die  Qber 
dan  untere  Ende  der  Bahn  a 
vnrhti'lit.      Hie    Walze   i-it  an 

_    ihrer    OberHiiehe   mit  Ki|i|>en 
vergeben  und  wird  durch  eine 

entaprecfaeude  Vorrichtung  von  auBen  entweder  von 
Hand  oder  ununterbrochen  durch  KmUtintri.  b  in 

Bawagnng  geaatrt.  Auf  diese  Weiae  kann  die  Ab> 
fUmmp  der  BrennatolMekatlada  je  naob  Bedfrf 
ragelt  werden. 

Kl.  18a,  Mr.  INI  1»|,  vom  22.  Februar  1905. 
Ernat  Oatea  la  Rombarb,  liOtbr.  Verfahren 
mir  JCmMgimff  ton  SUM  im  Hochofen  unmittelbar 
aua  Erg. 

Da«  Erz  wird  nur  mit  ho  viel  feHtem  Reduktionn- 
Htoff  in  den  Hochofen  aufgegeben,  daß  er  für  die 
Heiliikti'in  lier  Kinenoxyde  pernde  oder  kaum  nus- 
reiehi,  mo  duli  beim  Scbnielzeii  .Maiij^riiii,  Sili/iuiii  und 

l'bo--t|(bor  nicht  reduziert  werden.  Diu  Hrliit/un^^  und 
Schmelzung  der  Beachickung  erfolgt  durch  heiße,  nicht 
oxjdlaread  wtrksada  Gaaa,  dia  ao  Soab  arUlst  wardea. 

angeurdnetoa  aad  mitalaander  dvreb  «inen  Kanal  c 
Tcrbundenen  Oaserzeugern  a  nnd  b  bcHtelit,  deren 
Schichte  In  cntffcgenjiegetzt  »chrflger  Richtung  zu- 

einander nn;;eordnet  «ind  und  in  deren  VerbimlungK- 
kanal  ein  Sebieber  oder  idne  MoiiMiii;e  Hefjuliervorrich- 
tnng  vori;i'selien  i^t,  um  die  Heröniprunir  des  l?renn- 
stoffes  yoni  ersten  zum  zweiten  Uaserzeuger  regeln 
oder  beide  Oaacrzeuger  getrennt  botreiben  zu  können. 

Daa  Yerfabrea  besteht  darin,  daB  der  erste, 
daa  friaobe  Breaamaterlal  «atbaltende  Oaaerzenger  « 
ia  dar  blahar  tblidiaB  Weiae  voa  nnten  nach  oben 
betrieben  wird.  d.  h.  daB  die  zur  Entgamun^  und 
teilwi'iseii  Verfjasini^'  dcH  HreiinntofFi'H  erforderlielie 
l-iil't  I  <;ei,'ebeneiif;ill-*  unter  Heiiiiidi  buiii;'  von  WnsHcr- 
daiiipf)  iiiiterlinlli  d'-r  Kidi'.enM-liii  ht  liei  ein:;<-lcitet 
wird,  »lilirend  der  zweite  oder  die  folgendi-n  liaB- 
erzeiii^t^r,  in  welche  der  eui<;aNte  Brennstoff  aua  dem 
ernten  Gaaerzeuger  gvlan-rt,  von  oben  nach  unten 
betrieben  werden,  d.  h.  dal!  da«  zur  Verbrennung  er- 
forderitohe  Luft»  aad  Waaeerdampfgemiaoh  eberbalb 
der  Brennstoifschicbt  bei  e  eingeführt  wird.  Dabei 
können  die  in  dem  er!>ton  GaMcrzcuKer  gebildeten 

Entgawunp«|ir'rdnkte  cntweiler  für  Hi<-b  benutzt  oder 
unter  Verniischiini:  mit  der  zum  Hetrielie  il,-r  nndi'ren 
( iiiserzeuffer  erforderlielieii  I.iift  in  d^Ten  oberen  freien 
Teil  eingeleitet  Wiarden,  wiihreii«!  da«  erzt^ugto  teer- 

freie Uae  unterhalb  den  BrenuatolTes  de«  bezw.  der 
waitarea  Qaaenanger  bei  f  abfaleltot  wird. 

Oesterreichische  Patente. 

Nr.  27247.  W'itko  witzer  HeryUnu  und 
K  i  H  e  n  h  ü  1 1  u  u  g  o  »  e  r  k  «  e  Ii  a  f  t  in  W  i  t  k  o  w  i  t  z 
(MSbren).  Verfahren  zur  A.rilomf^rierungftinkimiger 
Erze  oder  eitenhaltiger  Muferialien. 

Um  arme  Heizgase  für  das  Sintern  feinkörniger 
Erze  und  dergleichen  im  Drehrohrofen  i>enutzbar  sa 
machen,  werden  die  Oaae  vor  der  Yerbreaanng  kern* 
priroiert  Sie  ergeben  dann  bei  Anwendung  eine« 
Brennen«  eine  Stichflamme  von  «ehr  hoher  Temperatur. 

Diese  liriiik't  nur  in  dem  unteren  'l\'ile  deg  Ofen»  die zum  Sintern  der  Krze  erforderliche  Hitze  hervor,  der 

übrige  Teil  des  OfenH  hinf,''e::rti  w  ird  dun  h  die  .Vb^jawe  nur 
ao  weit  erwärmt,  dafi  daH  eingetragene  l'jrz  dort  nur  vor- 
gewlrmt,Bielitsttglelehabor  sam  Siatore  gebraditwird. 
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Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke  im  September  1907. 

II 

I
'
 

Bezirke 

I     ■  r  t  •  ■  r 

u  n  K 

Im 

Aag.  1M7 
Tennro 

C  m 
3j 

Ii 

Ii 

Ii 

Rheinlmnd-Wetlfalea*  
SiefTorland,  Liihnliezirk  und  IIcHMcn-NusAU 
SchloHien  
Pommern  
Hannover  and  Braunachweig  «.»... 
Bayern,  Warttomberf  nad  fhftrbifen  .  . Saärbeurk  
LQÜwiii^n  «od  Lnxmibiirg  

95  171 

21  .m 
7  ;<43 

14  lÜO 

3  9  HO 
2  7Ü6  1 8  991 

40864 

OieBerei-RoheiBen  Sa.  !    194  464 

'       tm  I 
S.-|ilhr.  1M?| 

Toiini-n 

93 100 I 

21  074 

5  538  I 

13  320  , 

5  016  ; 

2  913 
8676 

46S07 

t.  Jan.  bi» 
10.  »ppikr. 

IMT T0DO«B 

\m 
Sairtbr.  I9M 

Tonnen 

Tom 

1.  Ju.  bU ao.i)«p*br. 

ItM 
Tonnrn HKS  670 

84  519 783  235 
IHS  1H7 

19  099 159  973 69  725 
8  572 

74  179 

11h  52.') 

13  000 

117  240 
46014 

8  152 57  660 
24  003 

2  443 19  968 76  624 
7  488 68882 828486 

886S8 807  106 

Rheinland-Westfalen*.  ...... 
Siej^erland,  Lahnliezirk  und  Hcaaoa-Na 
^fl'l*«'""  
Haanover  und  BrauDarhvrfii^  

Beasemor-KoheiBen  Sa. 

Rheinland- Westfalen*  
Sie^erland,  Lkhnlwnrk  nnd  HaeMii-NaMtu 
Schlcnien  , 
Hannover  und  Braunschveig 
Bayern,  Württcrnlierg  und  TbflringWl   ,  , Sa«rb«tirk  
Lothfiagmi  nnd  Luxem  Im  rc  

2«  817 

3  843 

1  74" 

9  0  10 

41  447 

302  195 

28  322 

27  380 
18  610 
76  090 

285  450 

194  744 

23  978 
3  429 

3  I.S9  I 

7  805  ' 

38  345 

302  594 
29  863  , 

26  205  ! 140901 70  771  I 

275  757 

1666  088 

220  517 

34  108 
31  731 
71  KI5 

357  461 

350 

176766    1  688  198, 

22  978 

4  351  I 

5  599  I 

JJ  190 

39  118 

221  570 
80  8561 
41  894  ; 

61  060 354  880 

2 272  314     2  452  846  1 

237  511 
233  365 
117  080 
622626 

2  554  783 

28  668 

86098 
18  SSO 70  466 286  SSI 

204.818  I 
SOS  797 
114  539 

608  859 
2  415  707  I 

Thomas-Rolieiaen  8a.  j    733  047      719  210     6  320  714      670  687     6  000  566' 
Kljcinland-Wo*4falon*.  >•«■>•...  , 
.SiL-K'erlund,  Ltbobedrlc  ood  HMWB'VMMn  . ScIllcHien  
Pommern  
BAjero,  WttrttoinlH  r;;  und  Thürinjron    .  . 

Stnhl-  ciiid  Spiegoloiaen  usw.  Sa. 

Klu'inland-WoBtfalt'U*. 
sio^'erland,  Ldubttdric  nad  He8ieii*NaH«i  . Schlesien  
Bayern,  WQrttenibor^  und  ThSria^a  .  .  . 
Lothrlafen  nnd  Luxemliur^  

I'uddel-Roboisen  Sa. 

38  097 
31  385 
18  242  I 

33  226  , 37  085  I 

11  794  i 

364  245 

290  990 
108  718 

785 

41  822 
88  97S 9  798 

842  807 
874  860 76  688 

8484 

Rheinland- Westfalen*.  ......... 
Siu^'crland,  Laluibwdfk  nad  HeMen>Nuua 
Schlesien  
PomowiB  
iUnnovar  «ad  Brannsohweig  
Bayem,  WOrttomberg  nnd  Thflriniren   .  . 
Sanrbexirk  
Lotbringen  nnd  Luxemburg  

GoMunt-Eneugung  Ss. 

QietSerei-Rohoiscn  ,  ,  .  , 
BeMomor-RoboiaoB .... 
Thomao-RohoiMa  .... 
Stahlf'iHen  und  SpiftrelciHcn 
Puddel-Robeiaea  

82  724 82  105       758  732 

,        5  599 18  007 

80  058 
1470 

10  728 

5  533 
12  273 

29880 

8  990 

SS  498 

160888 
868  105 

7  575 123  493 

j      65Si;2       56  616 
583  494  i 

467  879 

74  535 
80  712 
14  100 
40860 
17  846 
S.')  08 1 

[    337  042 

458  431 

78  861 
80148 
18  820 

89036 
16  933 79  347 

329  954 

3  995  280  1 664  108 1 

704  784 1 

118  525  1 
350  484 
149  4  43 

699  149 
3  006  711 

1  117  646 1  091 020 

9  688  484  | 

194  466 

41  447 
78S  047 

'      82  724 
65  862 

194  744 
38  345 

7I92I0 
82  105 
56  616 

16680881 

357  461  ' 

6  320  714 

75H  7;f2 583  494 

81  593 

4  079 
17866 
88986 

610 

17  870 

695  688 

87  819 160076 

'871806 

4  408 166828 

69  600  '     698  731 
486  618  I 
70  6781 

76  618 13  000 
39  435 15  273 
77  904 

317  233 

8  887  677 
626  766 667  119 

117  240 
322  517 
141  349 •i72  691 

2  888  635 

I  Ü3b  753     9  272  983 

175  755 
39  118 670  687 
Hl  593 

69  f'.i  Hl 

1  5H3  1 93 
354  880 

6  OlK)  .'>66 
695  613 
638  731 

OoMmt-EneuguBg  Sa.  ,  1  117  646 1 1  091  020 
9  688  484  :1  036  753      9  272  983 

Septhr.:  Einfuhr:  Steinknhl«>n  1878271  t,  BrannkoMoB  784  954t.  EfMnene  820  391  t.  Roheisen  35  421  ♦ 
Kapfor  9258  t    Ansfabr:  Steinkohlen  1818  717  t,  Braunkohlen  139»;  t.  Ri.oneraa  844 786  ti  RobmaeB  13868  t| Kupfer  404  t.  R  o  h  e  i  h  e  n  o  r  2  e  u  g  u  n  p  i  m   .\  u  s  1  a  n  d  e : 
Vor.  Staat.n  v,,n  Am-rika:  .Sopt.  ;  22lH(,00t.    Belgien:  .Septhr.:  116610  t.    <iroHl.ritanniOB:  Jan.— Jall  1906- 
GleSeroirol.. „  J  1     .,  t.-.  t.  Hämatit  2  04 1  424  t,  Thomasroheison  840  751  1,  SpiegeleiaoB  119090 1. ua  498S910t.' Jaa.-Jul.  I  M.T  ..  .  ü.  r,  iroheisen  2332  653  t,  HÄmatit  2 136 900 1, ThoroasrobolaoS 686868t, 8pio«laUon  m016L zuHHinin.  r.    .'77  S27  t.   Frankroiob:  Jao — JnU  1906:  1673604  t,  JaD.>>-Jall  1907:  1797848  i 

•  KinHchliflilirh  LUhi-i-k. 

Digitized  by  GoCK^Ie 



2S.0ktoliw  1907. Berichte  über  Vereammlungen  am»  FachPereineii, suhl  Dod  Eiun.  1647 

VnaknUk»  Ber^erks-  und  BlMBla4«Rtrto 
im  Jahre  1906. 

Den  VerSffeatlichaDgen  des  j,C:omite  de»  Forg«« 

do  France"  *  aabwliiiim  wir,  daB  in  Fmikni«li  g«> 
fOrdart  wurden:  .   .  ̂   .    .  ̂ 

mn  «  < 
Steinkuhl«!  und  Aalhndt  83  467  840  35  218  337 

Braunkohle                            
788  548  709  467 

inegOMmt  34  196  388  35927  704 

Demoach  hat   sich  dio  Oowinnung   von  SteiakoUe 
•nd  AaUirasU  gegenftber  1906  im  Berichtsjahre  um 
1760897  t  termlnderi,  «ibrend  diejenige  von  Braan- 
kofale  am  29076  t  gestiegen  ist. 

Famer  lietnig  die  Forderung 
_  Im  Jahn  IMM    tai  «ate»  IN» 

I  » 
Eiaenen   8481  428      7  885409 

si(>  vermehrte  sich  ulmi  im  1.  t/tiifi  Jahre  um  1  iHi'pOI  '  t. 
Die  Eisenengewinnung  in  Algier  erhöbto  nicli  iu  der 
glaiehen  Zeit  von  568  609t «^7798201  oder  um  21 1817t. 

Für  die  HereteUaag  tod  Robeiaeu  wurden  in 
Fnnkrsfaäi  wikrasd  «a  toirtea  Jahrea  ao  einhei- 
ndaeliM  nad  fremdUndisdien  XleeBanaa  Inigeaamt 
9178889  t  Terbraaeht  gagaaDlMr  8M1 9M  t  im  Jahr« 
ziivnr  fm  einzelnen  gaelaltata  aidi  dia  Bohwaen- 
erzeuguiig  wie  folgt: 

Im  Jahrr 

» 

Im  Jitlln: 

• 

OießereieiHen   uml  (iiiöwaren 
erster  SrlniU'I/uiii; 
a)  mit  Koks  erbUsen,  .  . 
b)  mit  Holikoiila  erldaa«! 

Faddeiroheioen: 
•>  mit  Kok»  erblaaan.  .  . 
b)  mit  Holxkoiile  erblaaen 

590  100 

1  169 

788  678 
7  893 

149  971 
I  784  726 

51  489 

1  686  672 

j  70öti9l 

160  411 
I  :>:in  t;7I 

44  267 
3  076  712 iaageaamt 8  319038 

Wllurend  somit  daa  letite  Jalir,  verglichen  mit  dem 
voraaffegangaaeB,  fttr  Pnddalrohaiaan  eine  Zasahaia  von 

*  •BnUattn«  Kr.  2866  nad  8702. 

35«S0t,  für  Thomasroheison  von  254  055  t,  fnr  Spe- 
zialrohfisen  von  7222  t  und  für  Kulioi-ten  Qberiiaupt 
▼on  242320  t  aufweist,  zei^jt  (JieBereirnh.i-'.ii  i>iiien 
Rflckgang  Ton  44  397  t  und  i}essemerroheii»en  von 10440  t. 

An  r.r7i  iiL:iiiHrtcn  aa»  Schwaifieiien  nnd 'Stalil 
wurden  hergestellt: 

ta  Jahn 

isa» 
t 

tm  Jshn 

l«oe* 

t 

HandeUeisen: 

b)  mit  Holskoble  gefrischt . 
e)  ans  Altmaterial  .... 

a)  ̂ 'ciniddolt  
bt  mit  llol/kohlo  gefrisebt. 

1    c)  aus  Altmaterial   .      .  . 

268  418 3  068 

880  081 

22  392 
482 

67  477 

1  588  838 

1  81  003 
1                          inegeiamti  736  918 

669  841 

Die  PlaBeisenerceugung  betrug 

Im  Jabrr  190«     im  J«h<<-  l<H)6 

Kohblöcken  .  .    2  371^77       2  240  284 

nnd  iwar  entfallen  Iiier  von  flOr  1906  anf  Besiamer- 
l.löcke  108  037  t,  auf  ThomaeblSeke  1428626  t  nnd 
auf  HiemenB-Martinblöcke  884  815  t. 

Die  Menge  der  Fertigerzeugniflaa  aa»  FlnB- 
oisen  stellte  sich  folgendermaBen: 

1«  Jafera 190» t 

tai  Jahr* 

ISOtM 

1 

llaii')<'lHi'i.-<t'n  (cinscbi.  Kadreif.) 
Ulf'  lio  .  -   

338  407 75y  742 
294  TH 

3U  71Ö 
80878 

303  475 

777  853 
818712 22  768 
25  269 

1  inigeaamt 

1464  466  1  422  071 

*  Die  Zahlen  weichen  von  den  in  „Stahl  und 
Biaen*  1906  Mr.  16  8.  962  mitgeteilicu  teilwci«!-  al),  da 
ea  rieb  »einerMit  nur  um  voritafige  Angaben  handelte, 
wJUiraBd  hier  andgUltigo  Ziffern  Torllegea. 

Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Iron  tnd  Steel  Institute. 

(SrhluD  von  S«IM  UOT,) 

In  einer  größeren  Arbeit 

Iber  das  Härten  des  Stahles 

bebaadelt  L.Demoaa7  ana  Paiia  den  Härtevorgaog 
»0  idemUeb  von  allen  (lesichtapunkten  aus,  welche  für 
ein  wiseentehaftlicheH  Rindringen  in  dieses  noch  lange 
nicht  penng  bekannte  («ebii't  maBjfebciid  sind.  Kr 
botnüht  »ich  dabei,  die  Abhängigkeit  der  verHcliiedfripn 
Kaktoren  voneinandt-r  in  Foriin'lu  auH/udrüi  ki  ii,  vcr- 
gittt  aber  leider,  daß  sich  alle  dieito  Formeln  mit 
jeden  Slabl  von  anderer  Zusammensetzung  indem 
ni6Bian,  lam  mindesten  durch  Heranziehung  neuer 
KoafBBlaBtan  in  ihrem  Werte  beeintrlohtigt  werden, 
nnd  dat  fir  den  BArtatetfaaf  aigaatUcb  aar  die  Oe- 
aataa  dar  WinMlaitaat,  ffi*  aatOrilflh  Mr  Stible  wm- 
aebiedanar  Zaaammaaaatinng  aiae  Taraebiedana  aeta 

muß,  und  die  (JoBetze  der  KeBktionsj»o«plnvindi[:koit 
gowiitMer  Reaktionen  zwisclicii  ileri  im  Stnhl  vorliaii- 
denen  Kurimrn  in  Hctiuclit  kurnmi  n,  dcrfii  Vorgang; 

ee  bei  Eintritt  gewlHHer  TiMn|<i'ruiurintervallc  duri'h 
die  Abschreckung  zu  bintertreil>en  gilt.  So  sind  dio 
vom  Tertaaaer  gefundenen  Iteaultate  nur  SStze,  welche 
aaa  Jenen  Qeaetsen  folgen,  und  die  »ich  in  zablen- 
mlBigemi  Auadmek  aar  anf  den  Ton  ihm  unteranchtan 
Stahl  erstrecken,  deraen  Znsammensetzung  der  Tar- 
fasser  leider  ebenfall*  versäumt  hat.  an7.ugal)an. 

lnili'»«i'M  diiid  die  Verhuebe.  welche  der  Verfasser 

angeBtellt  bat,  iminiTliiii  lehrreich  penu:r,  um  ein  all- 
gemeineres InteresHo  zu  beanitpruchen.  Zu  diesuu 

Versuchen  bediente  «ich  Demozay  eine«  ("hrom-Nickel- 
atahles  zunSchiit  in  Vierkanttitäben  von  10  mm  Kanten- 
h5he  und  40  mm  Lunge.  Das  Erbifacen  ge^cbah  in 
emem  elektrieehen  Ofen,  die  Teroperatnr  wurde  mittela 

eine»  Le  CbateHer-P^ometere  gemoMen,  daa  tu  diaeam 
Zwecke  8  nn  tief  u  daa  Innere  der  mit  Bobmagan 
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vim  8  mm  DurchmcsHer  veraehcnen  Proben  hinein- 
({«steckt  vur(l<>.  Dii-  Hilrk'  wurdo  iiaoh  Briiiell  mit 
••inor  10  mm-Ku>;i'l  miti  r  I">oil  Ilrurk.  ili4'  ünx  li- 
festigkeit  an  cingi'korlilfii  mul  in  einem  S<-lir.iiil>.-<t<>i  k 
bofohtijjtcn  l'rolifu  durch  Zerbrechen  mittel»  Haiiiiuer- 
acbla);eft  gemcHH«n.  Da»  A bachrecken  (joHchali  in 
Wawer,  Oel  und  Luft. 

Die  ente  Reih«  Mlner  VenochB  beiog  aieh  auf 
dl«  HIrta  in  ihrar  Baiiahuni;  >a  dan  Tenrahiadaiieii 
Abaebfackmitteln.  Vcrfaaiier  stellt  die  Erf^obnisa« 

Miner  Veraurbe  K^raphiarh  zuHammen  und  arhlioBt 
clnrauH  da»  KolRende:  1.  Hei  gleicher  Iliirte  nn  i  •^ftri'i- 
di^jkeit  steisjt  die  Ab»chreck(iMn|M-riitiir  in  iletuM  lId  t» 
MaBe,  wie  die  AliJ.<lirfckl'iihi;,'ki>it  ih  h  II li rti  luideM  ul>- 
nimmt.  2.  Diu  l^ilFüren/  der  Tcrn|<eriitiiri'n,  liei  wel- 
cbao  eiDerseite  das  AbHchreckcn  noch  eine  Wirkuni;, 
und  andoraeita  aeine  höcliate  HArtewirkun^  bat,  iat 
um  ao  großer,  je  aohwiehar  daa  Abacbrackmittel  wirkt 
Bei  ifleielMB  Abadtreoktamperataraa  aebeiat  diaa« 
DiiTerens  mit  der  ßebwflehe  dea  Abeehreekmlttete  tn- 
zunebmen. 

lJe/ii{;Iicli  der  Dauer  de«  Krhit/en«  zum  Zwecke 
des  Härten«  lint  VerfaMoer  i  ine  Hi  ihf  von  llärlever- 

itucben  in  l.ul't  «nf^eHtellt,  bei  denen  er  die  Proben 
bei  verwcliiedenen  Tem])eraturen  so  lange  erhitzt,  bi* 
er  den  gleichen  H&rtograd  bei  allen  erreichte.  Die 
Ergebniaae  aind  ia  Taball«  1  enlbaltaa. 

Tabelle  1. 

Daacr  dca  BrUixea» 

TenprrMur    i — 

"!>0« 

778" 
775" 
768" 190  • 

745« 
739  • 

7H0" 

flckKaaea 

Darchmcwer 
de* 

0 
3 
5 
9 

IS 
SO 
28 
25 
32 

Uei  vert'leichenden  Ven«uclieii,  liei  denen  die 

l'roben  von  HUü  '  < '.  auf  die  AbMcliri  <  kieiti|MTutur  im 
orun  abkählen  gelassen  wurden,  fand  «ich,  datt  x.  U. 
die  IliiiuDg  TOD  77B*  aar  8  Hintttan  45  Seknnden 
£rfaitxnng  anf  7T5<*  erfanlerta,  nm  aogar  aiiie  HSrto 
Ton  3,2  mm  Knceleiodmek  xn  geben,  wibrend  nach 

obii,'er  Tal. eile  die  bloBe  Erhitzung  auf  TTf» "  (  '.  fünf 
Minuten  iani.'  dauern  muDtc,  um  :t,4  mm  Kn^^eleindruek 
zu  tjelien.  DarauH  fiA^^t,  dali  ch,  um  v.ilÜL-e  lliirt.'  /n 
erzielen,  bewNer  ist,  die  p4'wiinscbte  Abncbre<  kti/mpe- 
rutur  zu  überschreiten  und  durch  langaamea  Alikübleii 
der  l'robe  im  Ufen  wieder  zu  erreichen,  als  die  l'robe 
von  vornherein  nur  auf  die  AbHchrei-kteni|ieratur  zu 
bringen  und  aie  darauf  linxere  Zeit  zu  erbaltea.  Aua 
dieaaa  Yeraaehen  glaobt  Verraaaer  folgende  SchlOBae 
juebea  SU  dftrfen: 

t.  daS  im  Innern  de«  Metalb'H  nucli  jenem  Vnr- 
jjanire.  der  mit  rmwandluiii:  be/eiebnet  wurden  ist, 
neue  -M<dekiil^,TU|i(derun>;en  auftreten,  die  in  direkter 
Beziebuni;  /.u  der  Art  der  A bscbrcckuntr  »leben; 

~.  dali  dieeie  Urup|doruni;en  nicht  |diitzlinh,  son- 
dern um  8o  leichter  vor  aicli  ̂ ehen,  je  höher  die 

Tem|>erator  und  Je  Unger  die  £rhitzuu|^auer  iat; 
8.  dal  die  braondcra  wflneebeniwerten  Omppie* 

rnngea  die  zu  lain  scheinen,  die  dem  an  der  oberen 
Grenze  der  UmwnndlutiL'  üe^renden  (4b'icbi;ewicbt»- 
Zii'tlaniie  eiitH|<ri  I  bi  n  ; 

4.  lidli  Lei  <l.  r  rrtMelien  Abknhluni,',  «eb  lio  der 
Mrhif/uiii,'  fiil;;t,  und  naeli  -tatt::elialiter  umireki  lirter 

l'mwandluii;,-  di  ■<e  <  M'u|i|iierun:;en  aozusa^^eu  in  ihrer friilieren  Aiioi  Inini^  L -^t^phalten  bleilMB  Bod  dar  Hftrte 
ihren  beatimmtun  Charakter  vcrleibea; 

5.  daß  die  j»rf5ßte  Abkilhiunp  liauptKärhlicb  beim 
Bc(,'inn  der  rmwandluD);  wahrend  der  Abkühlung  ein- 
tn't<  n  Kollte.  vv.  iiii  also  die  geaamtaB  QrappiaraBgen 
liereit*  staittjel'unden  haben. 

Um  den  Kintluü  der  I'  r  o  l>  e  n  g  r  ö  Q  e  zu  studieren, 
benutzte  Verfanwer  l'rolien  gleichen  Materials  von  30. 
tlO  und  ',10  mm  DurchnieB8er  und  bozw.  100,  l&O  und 
200  mm  LAnga.  Die  erhaltenen  Werte,  welcb«  «eb 
anf  dia  Besiebnngen  sviaeben  ProbeagrOBe  nnd  Halta- 
pnaktaa  eratrecken,  alnd  in  Tabelle  2  entbalten. 

Verfaaeer  giht  zu  jedem  dieser  14  Versuche  die 

MilUtäriili^re  Erlii(/uii:,'Hkur'.  I-  ni.d  l'üiit  hin/u,  dali  die 
Tantrenten  durch  diejeni:;en  l'unkte.  denen  die  biirbste 
Erbit/un^^<'Hehwindit;keit  enti^prieht.  für  IVohen  tjlei- 
cher  Urötie  auch  die  Abszisgenacbse  in  gleichen  Punkten 
Hchneiden.  VerroUstAndigt  man  feraw  iKe  durcli  die 
Umwandlungen  abgelenkten  Kurraa  n  gleicbmiflig 

UOO") 
Ilm luou 

: : ;  i      f  tr! ! 

8I.II.R.4M 

Abbllduf  1.  KancDgMclMaK. 

I«f  0fO— 7)>s-«y0inUCK— S0>Oi*-i  t^Mtn 
CiUM  auf  O. 

TerlaafmdaB  Kurven,  ao  antaprecben  dieae  KorTan 

folgender  allgemeiner  Olaichnn«;: 
log(H  —  yj  =  —  a(x  —  b)  a  J  log  H 

worin  badoatet: 

9  die  Temperatur  des  Helsbadea  In 
j  die  Temperatur  im  Angenbliok, 
b  die  AbKziaaa  am  Ornnda  dar  olwn  gaaaaatea 

Tani;ente, 

a  ein  von  l'ri>lieni:n"iUe  und  Badtamparatnr  ab- 
hängiger Koeffizient, 

3  ein  nur  Ton  dar  ProbangrSBa  abhiagigier 
Kooffiuent. 

Die  Werte  b  sind  fOr  Proben  ton  30  mm  Durch- 
meNHer  7,5  Sekundeu.  für  l'roben  von  60  mm  Durch- 
mesi^er  15  {Sekunden  und  für  l'roben  von  90  mm 
DnrchmoHHer  HO  Si-kunden. 

a  ist  für  30  mm  Durchmesser  annähernd  1,  aber 
etwaa  kleiner,  für  60  mm  faat  0,95,  für  90  Bim  iat aas  0,90. 

Ala  Beispiel  diene  dia  ErhitBnBgaknrra  dar  Probe 
von  90  mm  Durchmesser  bei  einer  Badlamperatar  Ton 
9fiO''  ('.  (Abbildung  1). 

nie  Heziebunu'en  der  H/i  llein|>rrntur  zur  höch- 
sten Lrhitzungügetichwiiuligkeit  drückt  Demozay  durch 

die  ÜIcicbung  ̂   ~     ̂ ''"'>  ^  Erhitzunga- 

geachwindigkeit,  %  die  Temperatur  dea  Heiitmdaa  und 

>.  eine  Konstante  bedeutet.  F'Qr  jede  l'robenf^röBe 
verhalten  »ich  die  KrhitzungsgeBchwindifkeiten  wie 
die  Temperaturen  des  lieizbaden. 

r)ie  Kurven,  welche  für  die  drei  .Stainiiuienhionen 

die  He/ieliuniren  zwiBiheil  nadtein|"-ratur  um!  I  m- 
»andliin/LjHtemperatur  darstellen,  konveririeren  nach 
einem  in  der  Höhe  von  760"  V.  gelegenen  Punkt,  ao 
dafi   diese  Temperatur  die  bdchat«  Umwandluaga» 
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UrSO« 
ia 

Tcmpr-  D«o«r  d»r  ;  ̂   *  i  ̂   j 
ratnr  de«  Krhlliunc  ̂   ' 

l4e«    I       in       I  >iMig 

Brmerkeiuiwtrte 

pmukt» 

L'mwaDilluiig«- 

latnraH« 

iil-IHIIlt« 

UMwawUoaf 

80 1020 1  210 

27^ 

tiöO 40 
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1  — 
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50 

97 

24 

135 58 
Ho 
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teir.fiurut .)r  linretollt,  dii'  man  crroicbeB  klUin,  und  die 
mit  Muhr  kleinen  l'rolicn  Mtetn  erreicht  ««rden  muB, 
gMC  trleicb,  welches  die  Hei/badtcmpcratur  eci. 

Die  B«siehaagen  zwUcbea  Badtoinperatur  and 
OesamtummBdlnig  sind  die  folgenden: 

Bei  konataiBter  BBdtemperatnr  wicluit  du  Tom- 
peratarlnterran ,  iBnerhelb  deiMB  die  Umvaadlnng: 
Tor  Kicli  Ri'ht,  auH^edrackt  in  der  Zahl  von  Oradrn, 
mit  der  tirüBe  der  i'roben,  oder  die  L  tnwaodlun^; 
geht,  je  gHlBer  die  Probe  iet,  deoto  laag«»mer  fon- 
station. 

Hol  konHtaflter  ProboBgfBBe  ändert  sich  die  Dauer 
der  Umwandlung  in  nrnf^ekehrtor  Weiitu  wie  die  Ab* 
zahl  der  Grade,  oder  je  höher  die  HadteroperBtnr  iet, 
desto  lengMoier  fiadet  die  Umwendluog  etatt. 

Dieeen  ErbitiBBgeTeroaehen  eBtapreehoBd  hat  Ve^ 
faaxer  eine  ffroSe  Reibe  von  AbkahlnageliBrTeB  «af» 
genommen,  fOr  welobe  er  die  allgemeine  Olelchoag: 

log  y  ̂   «  X  *  -f"  '°*f  *^ 
•afateUt,  worin  j  die  Temperatur  in  dem  betreffenden 
▲ngenblielc,  ,x  aad  6  die  hSohete  erreichte  Temperatur 
bedeutet. 

Fftr  die  Abkahlun(r**?e(ichwindiglteit  beim  Ali- 
Mc-lirt'i-kcn  (filt  der  Satz,  (iuli  ttci  gleichem  Abschrcck- 
mitti-1  die  l''.rhitzun>;«tem|>ii'ratur  die  böchHte  Alikiih- 
lnng8i;eitcb wiridigkeit  lieHtininit. 

Der  Umwandlnngapanltt  ist  bei  der  Abkühlung 
■ater  sonst  gleielMMi  ümstlndm  Biodriger : 

1.  wt-riri  (lii>  Brfaitsoagadauer  ftber  dem  Umwand« 
lungMpunkt  länger  gewesen  ist, 

2.  wenn  die  höchste  AbkQhlungsgoschwindiglceit 
orreicht  ist.  Kei  gleichen  AbkfthlungsgeechwiBdig- 
keiten  liegt  der  irmwandlangspnnkt  um  SO  niedriger, 

jr  ijröliiT  die   l'roln'  int. 
I'ie  liiji'li!'(c  Alikiihluii;;Htf'«'liwinilii;ki'it  Hiebt  in 

;,'.r;Hl<ni  ViTli.'iltiiis  zur  iill:;i'mi>iin.'n  Alikülilun;:»- 
^,'c.-ii  liwincii^k<Mt  wtilircnd  der  rmwandlung.  Bei  glei- 

cher höi'hHtcr  AbkilhlungsgeHchwindickoit  ist  die  Ab- 
k&lüaugrigo8chwindigkeit  wfthrend  der  Umwandlang 
am  so  hüber,  je  größer  die  Probe  ist. 

Aua  einer  Keihe  too  Versachea,  die  mit  Proben 
von  55  mm  Darehmesser  nnd  130  mm  Uage  bei  ver« 
schicdoner  Eintauebtlcfo  dcH  Pyromcteni  angestellt 

wurden,  ergab  sieb  für  die  Krbitzun^  i'olgendei«: 
1.  Die  Erbitznngsgesehwindigkeit  iet  bei  irgend 

einer  gegebenen  Tem|>eratur  um  »o  größer,  je  bOber 
die  Badteiiiperutur  itit. 

2.  Die  Umwandlaag  begiaat  am  ao  frilber,  and 
die  Temperatnr  wlbrend  der  Umwandlung  ist  nm  so 
Mber,  Je  hSfaer  die  Erhitzungoi^eHchwindigkoit  iM. 

3.  FOr  einen  gotrobenon  Punkt  Ändert  sich  die 
[^111»  !iintliinj;-<:ri'Mi  li»  iniiii;ki-it  in  umc<'kobrter  Weiao 
wie  die  ZeitilHiipr,  wcli  he  «i«  liHBn«|iriloht. 

4.  Bei  ̂ 'leirben  l'mKandlun<;8tem|>ernturen  int  die 
Umwandlungsdauer  am  so  größer,  je  größer  der  Ab» 
stand  des  Panittes  von  der  Peripherie  iet. 

S 
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D*i«m  folgt,  dftB  rieh  die  nr  Emlebmng  einer 
beetimrotcn  Temperatur  erforderliclie  Zeit,  fornor  die 
UmwandlunffBtemporatur  und  die  UmwaDdlungvdauer 
mit  der  Grüße  der  I'roben  erböhes.  ' 

Hei  il(>r  AbkQhlutii;  fand  Verfasspr: 

1.  Hfi  ;,'lciclier  Alikiililun>;rtj;eHi'hwindiKl<<'i'  ist  die 
Krniedri^uii^  den  rniuandliini;H|iunkt<'g  um  so  Boe- 
g(.'i«|iro('liiMU>r,  je  Ii1ii;;rr  dn«  Krhit/on  dauuric. 

2.  Um  i'iiu'M  ̂ Ifii'lirii  Kriii<'dri$;un<7i)^rad  dos  Um- 
wandluni;n|>iiiikt<'s  zu  hcwirkiüi,  miiwieii  bei  voran- 
ge^xaii^fiuT  kur/.vr  Krliit/.un);Kdauer  die  Abicflilllinge* 
geecbwiadigiieiten  mehr  ale  l)ei  TorangegsngeDer  lln- 
gercr  Erbitzungsdauer  Tsriiert  werden.  Eine  llngere 
OLitzunKtidaut'r  verleiht  grQBere  Stabilitil  beim  Um- 
wundlun^^Hpunkt. 

■  t.  I'iir  ein  ̂ .'1  ̂ .  L-  ih  ̂   Hiid  und  i-inc  (;'  tr''lK'ne 
l'piilic  wird  ilii-  rmwaiidliin},'  v.m  der  < »hcrHiirlu'  nach 
der  Mitti'  licr  l'rolii'  zu  iiimiLT  niulir  und  inoiir  ver- 

zögert und  findet  bei  inimer  uicdrigeren  Tuiujieraluren, 
aber  dafflr  «ihrend  Hagerer  Zeiten  etatt. 

8ta.B.44« 

Abk>lMuiit;  2. AMMttBf  S. 

Zum  ScbloB  hat  Verfaaaer  eine  Heilio  von  iliirte- 
prolien  an  45  X  45  X  80  mm  proUon  Stühen  icernacht. 
Die  .Stühe  worden  In  einom  Uleilmd  erLit/i  und  in 

WaaHcr  unter  folgenden  Ucdiugun<,'('u  abgettrhreekt : 

Prob«  ^  ̂   Erliluuor*ilaucr 
1  9'>r>  S  Mio.  so  Sek. 
1  925  1&  ,    —  ^ 
S  taO  bis  825  M   .     —  „ 
4  inon  5   „  „ 

Darauf  wurden  die  l'rol>en  bei  4'.MI"  ( ',  w^ilireiid 
80  Sekunden  zum  Zwecke  leichterer  IJearlM-itiiii;;  an- 
{^eliiH^en  und  in  Srheilien  /er.tchnittcn,  auf  denen  die 
llrtrteprüfun);  vf»r(;enoinmi'n  wurde.  Probe  2  erhielt 
die  gröUte  U&rto.  Ilic  llArtelinien  eind  in  den  Ali- 
bilduniren  8  und  8  enthalten,  und  zwar  entepricbt  Ab- 
liildun;;  2  der  OberflArfaenhfirte  der  Frohe,  Abbild.  8 
der  Härte  der  l'rnbe  an  einer  22,5  mm  anter  der 
<  Mii  rtÜiehe  irolejfi-nen  Stelle,  also  in  drr  Mitte  iler 
l'rolie.  !)ie  Zaiilen  auf  <len  Linien  l>ed>'iiten  die 
Durelmii'^-er  K iic'deindrueki'H.   die  Linien  Nelliitt 
•Stellen  (gleicher  Härle.  I^ii  folgt  nun  diesen  /nülon, 
da»  die  Hirte  naeb  der  Mitte  der  l'rol.e  erhublieh 
alniiniint.  Mtirn. 

.Vuiri'oielil!'  dei»  trrolit-n  hiter'^->i'M.  wi  Iclu-s  neiier- 
dini;?*  diT  Linhut/Ii.irtuiij:  enl:,'e:ren.relirailit  wird, 
haben  CO.  lianniHter  und  W.  J.  Lambert  neue 
Unteranehnnfen 

Uber  die  i:in«iit/h:irtune  von  FlnfiplH«<n 

vorgenommen,  und  dabei  ihre  üeubacbtungen  gleieli- 
ceiiig  anf  die  Mikroatroktur,  die  Tiefe  der  llftrte  and 

in  einigen  FUlen   anf  den   KohlenatoiTgehalt  der 
zementierten  Stttbo  auHgcdehnt. 

Din  /.uHammenaetzuni;  der  zu  den  Veraucben 
dieiieinlen  Hundttibe  vo»  2li  moB  DurobmeMer  war 
die  fol;;ende:  ^  ^ 

Kohlenatoff  .  .  0,OHO  Schwefel  .  .  .  0,069 
Silizium  ....  0,018  Phoq>bor .  .  .  0,068 
Mangan  ....  0,385 

Rine  Anzahl  diener  -Stabe  wurde  In  dem  Hirte* 

(»uivcr   „Red  Scintella",   dcasea  Zuaammeneetittng 
eider  nicht  angegeben  wird,  unter  folgenden  Bedin- 
gangen  bebandelt: 

aia»  Mr.  mnadni  *  C. 
1  2V*  871 
2  6  871 
8               10  K<i 
4  «0  871 
5  48  «82 
6  120  9s 2 

Die  anget;ebcnen  i'^eiten  be/iefaon  aich  auf  die 
Dauer  der  hrM-hntten  Tcnijx-raturen.  Ein*  Reihe  der 
ao  behandelten  Stttbe  wurde  darauf  langeam  erkaltan 

gelaanni,  alBn  andere  Keibe  bei  818*  C  in  Waeaar 
ahgMMhrMkt.  Um  die  Pf«heaabme  von  dM  msmb* 
tierten  Btlben  zn  ertolchtem,  worden  die  Stibe  Tor 

der  Bln*at/l>ä''tur.i,'  rini^Nherum  ein^^ekerbt  und  narh 
der  HSrtutiK  und  lun  li  dem  AbMeblnuen  der  SehlifT- 
prolii  ii  die  in  der  Nabe  lier  Kerl"'  /u  weit  i.'ekolilten 
Teile  durch  Abschleifen  beseitigt,  ho  ilall  der  richtige 
(iuursehnitt  des  zementierten  .Stalics  im  Si  bliff  er- 

halten wurde.  Die  poUertoD  Schliilo  wurden  mit  einer 
5*prozentii;en  slkoboUaeben  PikrinsiurclöBun^'  geätzt. 

Struktnxbilder  von  zementierten  8t&ben  aind  be- 
reite in  der  Arbeit  von  Arnold:  .Die  Hlkrocberaie 

der  Zctnentaiion- *  und  in  der  von  Wa§t  und  Bruch 
„Ucber  ZeinentierverHuehe  mit  gan-  bezw.  dampfförmi- 

gen Zeinentiernutteln"*'  cntlialti'n.  nie»e  Milder  Bind  in- 
dcHHen  nur  von  langHain  abj^eküblten  Pr^dien  jienom- 
nien  worden.  Im  Gesrcn^at/  hierzu  haben  die  Ver- 

faaaer auch  die  Struktur  der  gehärteten  Stäbe  unter- 
■ncht. 

Zaniobat  wurden  die  Schlüfe  der  langiam  ab- 
gekablten  Probon  hei  einer  drelfaehen  VergrSBernng 

aufgenommen.  Die  vier  bei  871*  C.  wibrond  ver- 
schieden langer  Zeit  zementierten  StAbc  zeigten  ein 

allimilili«  h  üti'irker  werdendes  Wellies  Hand  am  Rande. 
Die   St(il>e  "i   und       dau''-.,'ct».   die    lici    lliilierer  Tem- 
{»eratur  /eineiitu  rt  wur'l  n.  .\  icMcn  ein  abweii-heniii  » 
)ild  am  Kande  auf,  unii  /.war  Stab  h  ein  dunkle» 
Band  am  Rande,  dem  ein  sehnialeM  etwaa  hellere« 
Rand  folgt,  Stab  6  eine  belle  Randzone,  an  die  aich 
nach  innen  ein  dunkler  and  darauf  wieder  ein  hellerer 

Ring  MMdUieBt. 
Damnf  wurde  bei  hundertfacher  YergrS6ernng  die 

-Mikrcistruktnr  der  Inngnam  abgekühlten  Proben,  und 
zwar  der  lieilie  nach  in  den  Ter«cbiedenen  Zonen 
unlersiiclit.  Hie  äiillcrxte  Zone  der  Stäbe  f.  und  fi  bc- 

htaiid  auH  i'erlit  und  Zementit.  I>iei-e  •  lefüge/one, 
die  bei  .Stnb  T)  bedeutend  HchmHler  aln  bei  Stab  6  war, 
wurde  in  den  anderen  Stäben,  die  bei  niedrigerer 
Temperatur  /emcntiert  worden  waren,  nicht  ange* 
troffen,  wodurch  die  Bemerkung  Arnolds  beetitigt 
wurde,  daft  rar  VebenJittigang  der  Stibe  mit  Kohlen» 
atofT  eine  hOhere  Temperatur  nütig  ixt.  Dam  Gefüge 
Perlit  -j-  Zementit  Ijing  bei  beiden  Proben  T»  und  0  in 
die  rein  pcrlitisrbc  Struktur  über,  die  l>c|  Stal>  ganz, 

nahe  Btii  Kande,  bei  Stab  •'■  im  Tbvwir/eu  King  ent- halten war.  und  auch  bei  allm  iilirii:( n  Stäben  1  bi»  4 

als  ICandzone,  wo  aie  da«  wciUc  Uand  bildete,  ange- 

*  .Jonmal  of  the  Iron  aad  Steel  Inatitut«*'  1898 
Nr.  II  S.  185. 
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troffen  wurde.   Der  perlitiiohen  Zone  Mgi  in  allen 

Stabpii  die  Struktur  Ft-rrit  -|-  I'orlit.  um!  /wur  mit 
nach  der  Mitte  der  St«l>e  zu  itnriier  H<-Iiw.h  Iht  wer- 
dendon  Ante'lon  des  l'erlitKi. 

Die  üikroHtruktur  der  gebürteten  i'roben  ent- 
sprach nicht  ganz  genau  derjenigen  der  unj^chärteten 

I^oben,  waa  ja  auch  zu  erwarten  war.  Denn  wäh- 
rend reiner  I'erlit  nur  in  Teilen  von  0.90 */•  Kohlen- 

•toff  gefunden  wird,  begegnet  man  einer  glnalicb 
nmrtenaitischen  Struktur  auch  bei  viel  weniger  Kohlen- 
■tolF  enthaltenden  Stühlen.  So  iKt  die  inartenHitixcho 

Struktur  in  den  >»eliHrtet<?n  I'roben  über  einen  ffrößeren 
Kuuni  \erl>reitet,  nl»  die  |ierlitihrhe  Struktur  in  dem 
gleich  hturk  cinaatz^ehärtetcn,  aber  luii^^t^ani  ab^e- 
kahlteu  Stiic  k. 

Die  KnhleniitofrbeMtitiiuiung  in  den  einiiatz)^chär- 
teton  Teilen  gedchah  in  der  Weiae,  daB  die  durch  die 
Aetsnng  mit  Pikrina&ure  Terschieden  gefMrbten  Zonen 
•nf  der  Drehbank  aorgflltig  für  eich  abgedreht  nnd 
die  Spine  getrennt  analysiert  wurden.  Bei  Stob  6 
waren  die  Resultate  die  folffenden  : 

KühlrnstoV 

Aeuüere   Zone,   ̂ enau   getrennt  Toni  ^ 
dunklen  lUnfi;   1,37 

Mitte  dea  dunklen  llingee   0,90 
Weiter  naeh  der  Mitto  an,  genau  ge- 

trennt  vom  dunklon  Ring    ....  0,25 
Mitte    0,18 

Bei  aorgfiltigster  Prüfung  konnte  kein  Oraphlt 
in  den  Siftben  enraeekt  werden.  Dae  bat  wahrachein- 
lieh  aeinen  Grund  darin,  da6  die  Temperatur  nnter 

1000"  V.  gehalten  war,  da  Charpy  einige  Beiapiclo 
Ton  /enieniation  beocbricben  hat,  in  welchen  ein  be- 
träciitlich«  r  Teil  dee  Kohleaetoffee  nie  Ormphit  vor- 
handen  war.* 

Hü/üf;lieh  der  Tiefe  der  Kohluiig  wurden  die 
durch  die  .Vetzung  verschieden  j;ezeichnotou  Zonen 

gemebwen  und  bei  der  Prüfung  mittels  der  F'eile  der 
Steh  von  0,025  tu  0,025  mm  auf  einer  Schmirgel' 
•dieibe  •bgeschliffen  und  geprOft.  Ee  ergab  rieh  fol- 

gende» ReauUat : 

mm  min 

1  0,50  0,38 
2  0,75  0,50 
a  0,98  0,58 
4  1,80  0,68 
5  8,70  8,85 
6  5.90  8,88 

In  bezug  auf  die  Art  nnd  Wcikc  de»  /emcntier- 
vorgaacee  meinen  die  Verfasser  in  der  „Theorie  der 

fettoa  LÖrang"  eine  genttgende'Erklirung  der  Koblong 
lu  finden,  auch  oline  die  Bildung  von  Subkarbiden 

aoznnebmcn.  Hei  871°  ('.,  wie  in  dem  Falle  der 
ersten  wi  r  Stnbe,  ist  der  Slahl  fähig,  KohlenHtoff  nur 

bis  zum  Sättigungspunkt,  d.  h.  bin  er  etwa  (t,90"/o 
Ivoblen.stoir  enthalt,  Auf/unehinen.  Bi-i  lnUu  rcn  Tem- 

peraturen dagegen  vermag  er  »ieli  zu  überMÜttigon, 
indem  der  über  1  %  KohlenstofTgehnlt  eindringende 
Kohieoetoff  sich  in  Form  von  Fe^C  ausscheidet. 

Mara. 

Profeaiior  II.  Hau  ermann- London  hatte  fttr 
dae  Wiener  Meetini:  eine  gnUieru  Arbeit  Aber  den 

Eisener/.er  Erzberg 

vorbereitet.  Dieser  bekannte  Erzalock  in  Obersteier- 
mark** bildet  das  wicbtigato  OUed  in  einer  Beihe  von 

•  .Iron  and  Stee!  Maga/inr-  l'.M.l,  Vlll,  S.  .101. 
**  Vergl.  »ätahl  und  Eisen-  1893  ür.  la  S.  AUS 

bis  589. 

Mincralvorkommen  der  paIXozoiscben  Schichten  der 
(»Htttlpeti.  ( Vertjl,  ilie  umstehende  Kartenskizze.) 
Nach  clen  älteren  .\i)alysen  von  K.  v.  Flauer  nnd 
l'nterer*  enthalt  der  rolie  .S|itttei»enHtcin  vom  Hrz- 
bertr  H7  bis  4"2  "  q  Kinen,  der,  genistete  Spat  hingegen 
.'lU  bin  ,'t9",i.  Such  einer  Angabe  der  Oesterroichi- 
schun  Alpinen  Montangesellschaft  ist  die  mittlere  Zo- 
sanneneetnng  der 

ItoliipR«  frrSalctMi  Brae \  ll   .  . 

1  a.r.o 
—  \  H,i;:)  Fe 

71,18 

=  49,83  Fe 

Kiaenoxydul  . 
32,2:> 

=  29,08  „ 

1,2a 

-  o.s-,  , 

38,78  Fe 5o,ü8  Fe 
.Mangaaoxyd  . 

8,50 =  8,45  Mn 

4,89 

s  8,00  Hb 
Kalk  .... 

5,92 
8,19 

3lagneeia  .  . 4,08 

4,14 
Koblensflure  . 27,62 

8,64 
Waaaor   .  .  . 0,84 

0,14 
KieHi'lsMuro  . 

4. OS 

8,19 
Tonerde  .  .  . 

1,26 
l.'il 

l'boapborsiiure 0,Ü34 

=  0,01.'.  [' 

0,0.".9 

o,o-.':.  P SchwefelHäure 

0,->(e> 

—  0,079  S 

0,432 
=  0,1  <i'.»  s 

Der  auffallend  hohe  üelinlt  an  KieselHiiure  und 
PhoHphor  in  den  gerösteten  Erzen  dürfte  auf  die  Auf- 

nahme dieser  Stoffe  ana  der  Asche  des  zum  Rösten 
verwendeten  KMakoke  surAekzufDhren  sein. 

Die  OeeeUdito  dea  Eiaenerzer  Erzbergbauee 
retebt  sehr  weit  zurflek  —  wahrHcheinlich  bis  in  die 

vorrömiHchr  /■■!!,**  \'>  .'':i.:V.r\i  di^r  liiMtnrisi-li.>n  Ent- 
wicklung hi'i  n(i!  iriiiiri  f  M  KtriumL'i'ii  in  ilicher  Zeit- 

aobrift  verwiesen. 
Seit  IMtO  ist  der  geüunite  Eisener/lii  rgliau  des 

ErzbergcH  in  den  Händen  der  „Ocsterreiehisehen 

Alpinen  Montangesellschart"  vereinigt.  Oer  Abban  ge- 
schieht durch  Tagbau  auf  58  Etagen,  deren  IUIm 

«wieeben  88  Fntt  =  10,0  m  und  48  Fn6  =  18,1  m 
•ehwaakt.  Wurde  vor  85  Jahren  nur  etwa  eine 
halbe  Million  Tonnen  Erz  gefördert,  so  betrui:  die 
Eiaonerzgew Innung  im  .Fahre  r.'Ot!  13O0O0O  i  und 
dürfte  I<.)n7  Kdgar  1  (.Iiiimkhi  t  >  rr.-ii  li.Mi.  Widirend  in 
früheren  Zeiten  aussehlielilicli  llol/kolilc  zum  Ver- 
Hcbmelzen  der  steirisehen  Einener/e  diente  und  die 

Verhüttung  in  zahlreichen  kleinen  Ui-fi  n  zu  llieflan, 
Eisenerz,  Vordernberg  und  Trofaia<  Ii  gi  schah  —  im 
Jahre  1888  bestanden  noch  45  kleine  UochSfen  — ^ 
sind  Iwato  nur  noeh  vier  HolzkohlenhoehSfen  von  18 
bis  60  t  Tagesleistung  in  Betrieb,  davon  drei  in 
Vordemberg  und  einer  in  Trofatach.  Sie  liefern  ein 
Biliziuinjirtii.'s  weilifH  Koheisen  von  folgender  Zu- 
Hamnit  n.-iet/.ung :  ;i,."i7»  ii  KohlensiolT,  0,2.'ii'.i  Sili/ium, 
l,87"(i  Mangan,  »i.m      Scliwefel  und  0,IM  l'liiiHphor. 

Der  Möller  besteht  aus  75  bis  80"^«)  geröstetem 
und  20  bis  25  Uq  rohem  Spateieensteio,  dasn  kommen 
4  bis  &oyg  Zuschlag. 

Die  eraton  Versuche,  die  steiriidhen  Brae  ntt 
Koks  zn  verachmelzen,  geeehahen  eeinenelt  n  Klein- 
8ehwocfaat  bei  Wien;  der  erforderliche  Koks  wurde 
ausMShren  bezogen.  Nm  h  .Xiinldaheii  der  Si  liw cchater 
Oefen  errichtete  man  vier  Kokslim  liölen  in  l>onutt  ii/, 
bei  Leoben  und  einen  zu  Eitmerz.  Der  Scliinelz- 

kok»  kommt  zum  gnUlten  Teil  au."  Wi  -iU'ulen,  der 
Rest  aus  Mührisch-OHtrau.  Die  l)i>nnwit/tr  Otfenf 
liefern  im  Tage  etwa  300  t  Roheisen,  der  Eiaen- 

*  Vergl.   Aigner:    .Di«  Mineralschltse  der 
Steiermark'  8.  40. 

**  Vergl.  ,Jahrlmeh  fOr  das  Etaeahattonweaea" 
Ii.  Band  8.  2. 

Vergl.  „Stahl  und  Eisen«  1907  Nr.  18  8.  4S8 
V  Zeichnungen  und  genaue  ,\ngnl>eri  der  l>on«- 

witzer  Hochöfen  finden  sich  im  j,Jahrbucb  für  das 
Eiaenhattenweaea'  I.  Band  &  806  hie  810. 

« 
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EnTorkomnen  in  Obersteieraurlc. 

erzer  Ofen*  ist  größer  and  eriMft 
täglich  400 1  BohoisAU  mit  8,0  bis 
Kohlwiloir,  S,S  bii  t^S«/»  Hugu, 
0.  5  bi«  0,7  o/o  Riliziam,  0,tt4  bis  0,08  O/o 
Schwefel  und  0.05  bin 0,10»'o  Pbo«pbor. 

Frülji-r  boHali  Donawitz  Puddelöfen, 
die  mit  LcdheiuT  Braunkohle  sfclu-izt 
wurden,  williriMul  dii-Hi  liir  Knijl,-  ji'tzt 
in  ÜcD«raturen  vergant  und  «o  zum  Be- 

trieb von  adiB  M  WMMtfiiSfMi  f  dtont. 

O.  F. *  • « 

Der  für  den  Iteauoh  des  „loHtitate" 
io  Wiea  gebildete  Oriaauaacbuß  batte 

mtl  gtOMT  8or(;falt  ein  VergnOgonn- 
magnmm  «itworfen,  deMen  «useue 
VenuMbdliiBgiNi  dm  B«raeh«ro  Q«- 
legenheit  gaben,  die  schfine  DooMi- stadt  lind  ihre  Uni^ohunjf  kennen  in 
lernen.  Hrsonilcrs  li<'rv(ir/ulH'l)Hn  wS- 
ren  ein  linipfang  im  HntliaiiHe  seitens 
der  Sinilt  Wien  und  eine  Festvurstel- 
lunp  im  <  )|>ernhau((e.  Erzhcrtog  Frie- 

drich licü  eK  Hicii  niolit  nehmen,  dM 

Vorstand  des  „Inntitute"  In  eeineoi 
Srhlosae  za  begrüßen,  bei  welcher  O*- 
lo^enbeit  ihm  da«  Diplom  als  Ehrwi- 
initglied  d«a  Iron  aad  8t»a!  Institate 
überreicht  wurde.  Ein  F.miifanf;  hti 

Hofe,  bei  dem  das  jün);«tp  Khren- 
mitglied  den  erkrankten  Kaiser  von 
0«!i»t4>rrt'icli  vertrat,  fand  am  Abend 
den  27.  Septemlier  dtatt.  AuMtlüge 
nach  c^chönbrunn  und  auf  den  Huch- 
Scbneoberg  sowie  ein  Festmahl  in 

dem  grollen  Saale  des  Wimor  Musik- 
vereine  fOgten  rieh  in  den  Reigen 
der  festUoben  Yeraattaltungen  ein. 

Die  an  die  Tagung  sieb  anschließen- 
den AiiHtlüffe  zum  Mettuche  der  llaupt- 

Btiltten  < 'der  öBtorreiehiflcben  Eisen- 
industrie erfreuten  «ich  einer  zahl- 

reichen Beteiligung;  ein  Teil  der 
QBste  reiste  über  Prag  zur  Bealoh- 

tiguag  der  Werke  der  Prager  Eioea- 
liidttetrte  io  Kladno  nnd-KSnige- 
bof,  ein  uderei  TeU  beMokt»  die 

Anlagen  der  Alptnen  Montengeoen» 
Hchaft  in  Donawitz  und  nm  Erz- 

berg,  während  ein©  dritte  Alitcilnn^- 
den  Werken  der  W'itkow  itzer  Hrr^'- bau-  und  EisenhflttenjieüellHelmtt  in 
Witkowitz  sowie  den  ,Knlas;en  der 
OeHterreiehiHchcn  Borg-  ond  ilQtten- 
werksgeNellKcbaft  in  Triyniet« 
einen  Beench  abetattete. 

Die  weitgehende  9atefreiehleehe 
flastfreundachaft  und  die  lorgfAItige 
Vorbereitung  aller  Veranstalhingen  hat 

volli'  W'nriii^uiii^  und  dankliare  .\n- 
erkennun«;  ^eitenH  der  aiiMliindinclien 
(lilüto  erfahren.  Alle«  in  allein  ge- 

nommen schließt  sich  das  Wiener 

„Meeting"  dca  Iron  and  Steel  Inatitate 
froheren  ihnliehen  Veraamnlangen 
wQrdig  an. 

*  Carl  Brisker:  »Die  Iloch- 

ofenanlage  der  Oeeterreicliiadien  Al- 
pinen Hontangeselleehaft  in  Biienerzf. 

„Stahl  und  Ki.*en"  1901  Nr.  24  S. f  Zeichnung  und  HeHolireiluin;: 
der  hasischen  Martinöfen  m  l'onawit/. 

.Jabrbucb  für  das  Eisenhatteuwesen" 1.  B«id  &  STB  bie  S78. 
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AbblldaDK  I.    Ao'lrhl  drr  nrurn  KhHnbrilrke  bri  ODUburc- 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

DeutHchland.  Am  1  <J.  Oktober  fnnd  in  Ge^en- 
wart  der  Vertreter  der  Rpjfiorung,  der  Provinzialvor- 

waltung  and  eonstif^en  Heh<"(rd«!n  «owio  T('r«i-hit>dt>uer wirtschartlicher  Vereinipunpen  die  feierliche 

Elnweikon^  der  uenen  IlDisbarg-Hoinberiffir 
Rhelnbrficke 

statt.  Die  BrQcke,  deren  Bild  wir  unseren  Lesern 
obenstobend  wicderji^eben ,  iet  beroiti«  seit  einigen 
Monaten  für  dt^n  Verkehr  eWifTnet,  doch  konnte  in- 

folge der  Verzöjferung  einiger  Schlußarbuiton  die  Foiar 

der  Einweihang  erst  jetzt  8t»ttlindt*n.  l'eber  die  kon- struktiven Einzelheiten  dieses  fQr  die  künftige  Ent- 
wicklung der  niederrhcinischon  Industrie  wichtigen 

Bauwerks  haben  wir  bereits  frQhor  beriebtot,*  und 
sei  daher  nur  kurz  noch  einmal  darauf  hingcwieHen. 
daß  die  neue  Brücke,  wenn  sie  auch  mit  ilirt-r  (Jc»Hmt- 
iSnge  Ton  626  m  hinter  der  DQsseldorfer  Straßen- 

brücke mit  638  m  zurflckbloibt,  dii'  in  Deutschland 
bis  jetzt  grüUte  .S|iannneito  des  Mittolbupons  von 
203  m  aufweist.  (Der  Bogen  der  MüngHtener  Brücke 
hat  eine  Spannweite  yon  170,  der  der  Bonner  Uhein- 
brilcke  von  164,  die  Düsseldorfer  Brücke  besitzt  zwei 
Spannweiten  von  je  180  m.)  Hei  der  neuen  Kuhrort- 
Homberger  UheinbrOcke  sind  die  KinenkouKtruktionen 
der  grüßten  Ffcileröffnung  in  Treimontage  ohne  jedes 
ÜerQst  gelegt  worden,  /um  Bau  waren  von  der  Outc- 
hofTnungnbUtte  in  .\.uHBrlieitungen  die  (irundlagen  ge- 

legt worden,  dann  wurde  von  den  beteiligten  (je- 
meinden  Duisburg- Kuhrort,  Homberg  und  Mörs  im 
Jahre  1903  ein  engerer  Wettbewerb  ausgeschrieben. 
Im  Juhru  1904  wurde  von  fünf  Entwürfen  der  der 
BrQckenbauanstalt  Uustarsburg  zur  Ausführung 
bestimmt.  Im  Augast  1904  wurde  der  Hau  begonnen. 
Durch  ein  spSteros  Hinzufügen  der  Brücke  über  das 
Eisonbahnbassin,  der  Kampe  nach  Kuhrort  und  des 
Straliendurchbrurhs  in  das  Herz  v<m  Kuhrort  wurde 
das  Werk  vervollständigt. 

Wiedie  Wochenschrift  „Der  Rhein"  mitteilt,**  ist  die 
ErxTPrfrnrhtnng  Uber  (Ion  Dortmuii<l-Kiu8.KaDal 
durch  die  Herstellung  eines  besonderen  Hafens  für 
Kisenerze  im  Dortmunder  Hafengebieto  und  den  Bau 
der  Dortmunder  städtischen  Industriebahn  in  ganz 
andere  als  die  bisherigen  Bahnen  geleitet  worden. 
Infolge  der  neuen  Einrichtungen  im  Dortmunder  Isrz- 
hafcn,  in  dem  vier  eigens  für  den  rnischlag  des  Erzes 

•  .Htahl  und  Eisen"  1906  Nr.  17  8.  1091, 
1907  Xr.  39  8.  508, 

aus  den  Schiffen  in  die  Eisenbahnwagen  erbaute 
Krane  aufgestellt  werden,  wird  es  in  Zukunft  möglich 
sein,  die  mit  Erz  beladenen  ScblcfipkMhne  in  wesentlich 
kürzerer  Zeit  zu  Icisclien,  als  es  die  Einrichtungen  des 
alten  (Uardenberger)  Hafens  gestatteten.  Der  Hörder 
Bergwerks-  and  Httttenverein  sowie  das  Eisen-  und 
Stahlwerk  Hoescb,  die  beiden  Hüttenwerke,  die  für 
den  Bezug  der  Erze  Ober  den  Kanal  in  Betracht 
kommen  und  welche  an  die  schon  in  Betrieb  genommene 
Industriebahn  angeschlossen  sind,  stellen  für  die  Erz- 
vcrfrochtung  vom  Dortmunder  Erzhafen  bis  zur  Ver- 
brauchsstfitte  ihre  eigenen  Wagen.  .Sellistentlader  mit 
40  bis  50  t  Ladegewicht  Die  Erachtersparnis,  die 
sich  hierbei  für  die  Werke  gegenüber  dem  Bozugo 
vom  Hardenberger  Hafen  unter  Benutzung  der  Staats- 

bahn ergibt,  dürfte  sich  nach  den  Tarifen  der  Klein- 
bahn und  den  besonderen  Frachtabschlüssen  auf  10 

bis  20   )  f.  <1.  Tonne  belaufen.  S. 

Dom  Verein  Deutscher  StraBenbahn-  und  Klein- 
bahn-Verwaltungen wurde  zu  seiner  XI.  Vereinsver- 

sammlung ein  Bericht*  erstattet  über 

RiirelbüdDDg  auf  der  OberfliU-he  der  Scfaienen- 

köpfe. 
Wir  entnehmen  demselben  über  die  den  Hütten- 

mann  am  nieislon  interessierenden  Punkte  folgendes  : 
Auf  den  elektrisch  betriebenen  Strafen-  und  Klein- 

bahnen hat  sich  seit  etwa  zehn  Jahren  in  mehr  oder 
weniger  ausgedehntem  .Malle  eine  Eigentümlichkeit 
eingestellt,  die  darin  besteht,  dall  die  glatte  Obor- 
HAehe  der  SchienonkSpfe  in  eine  runzelige  übergeht. 
Der  Längens(;1initt  des  veränderten  Scbienenkopfes 
zeigt  eine  Wellenlinie,  die  in  den  meisten  Fällen 
ziemlich  regelmäßig  ist.  Man  bezeichnet  diei^en  Vor- 

gang als  RilTelbildung.  Sie  stellt  sieh  am  meisten 
auf  geraden  und  schwach  gebogenen  Schienen  ein, 
seltener  oder  gar  nicht  auf  solchen  in  scliärferen 
Kurven.  Sie  findet  sich  nur  stellenweise  auf  ein- 

zelnen Schienen  oder  auf  einer  mehr  oder  weniger 
großen  Anzahl  von  hintereinander  Itegenden  und  dabei 
entweder  auf  beiden  .Schienen  eines  (teleises  oder  auf 
der  einen  Seite  mehr  als  auf  iler  andern.  Dabei  zeigt 
sie  sich  gleichmäßig  Ober  die  ganze  .Schiene  verbreitet 
oder  nur  auf  einem  bestimmten  Teil  derselben,  der 
dann  häutig  in  der  Nähe  des  Schienenstoßes  liegt. 
Die  Kitteln  bilden  sieb  im  allgemeinen  ziemlich  schnell 
aus  und  ist  ihr  Wachstum  natürlich  proportional  der 
Betriebsdichte,   manchmal   erscheinen   sie   schon  in 
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oiniffpn  Tufjen.  Meiütcna  sind  «io  ziemlich  rcfroiinäBiR 

und  beginnen  nach  Krrcichiintr  cincH  von  dun  L'm- 
•tladeil  abliiwif^vndcti  Maxiniuniü  lan^'^iini  nicik-r  zu 
▼encbwinden,  doch  tcoht  dieser  Froieü  iutterat  Uung- 
Mm  vor  ■iflb,  lo  d«6  sie  ent  naeb  eiaem  Zritnumo 
TOD  drei  Ue  fOnf  Jeiiron,  je  nach  der  Intennitfit  dei 
Betriebe«,  ««weil  wieder  abf;enominen  hahen,  da6  sie 
nicht  nii'hr  Hförenil  eniiifunilcn  wnnlcii.  lliitfcrnt  man 
gjc  ilurch  Alifcilcn,  hi'vi>r  fio  vullHtiiruii^'  riii-*i;('l»ildi«t 

Biini,  H.i  iThi'hciin'M  nii'  /iiii.'n  t.^t  wio.lcr,  sImt  Iii  einem 
Bch»  Jii'ii.  ri'ii  Miilii',  «'tit!<|(reclicnii  il<>r  Dillcron/.  /.wiHchen 
der      liiilitcn  und  der  vollstäiidiijcn  Auttbilduu^. 

1d  Hi-lteneri>n  FAIIcn  »tullt  tticb  eino  unregolmftflige 
Riffelong  ein.  Die  Wellen  sind  TerHchieden  lang  and 
tief.  Die  dann  bei  weiterar  Aaabildnng  antatebeiidea 
itaricen  Verqnetscbuneren  den  Schienenicopfmaterlalet 
an  d<>r  Fahrkanti-  woiKon  darauf  hin.  dnü  in  aolchen 
Füllen  die  KitTwln  »türkpre  dynamlMclu'  Kiiiwirkunffon 

—  Schlüge,  Fallwirkiiii^'en  iIit  Kini'  r  /ur  l'i>l:,-o haben.  Unter  dolciicn  riii-itiinilfn  kiuiii  ntitiirlii  h  vnn 
einem  Wiederverttcliwiiidcn  der  Kiffeln  keine  Kcle 
«ein,  «ondern  nie  werden  »ich  in  dem  gleichen  Slatie 
weiter  vertiefen,  wie  die  bekannten  Sehla^MCelleu  an 
den  ScbienenstdOen,  weil  die  lufieren  Uraacben  be- 

stehen bleiben. 
Man  hat  in  Erwignng  gezogen,  ob  niatat  etwa  üe 

Riffeln  ein  neburtofebler  der  Schienen  sein  IcSnnen, 
weil  «weifelhtH  die  Scliicncnw alzen  viliricrcn  können, 
and  diene  Vilirationen  hIcIi  clicuHd  /»cifclUis  auf  die 
sehweißwarnie,  al*"  den  fjerini^Htcn  Pni' kilillercnzeti 
leicht  ziiifilngliehc  Schiene  übertrniriMi  inütitcii,  »«  datl 
die  Schienen,  wenigMten»  in  niaiicht^n  Fällen,  schon 
beim  VerlaHHen  der  t^cbienenstralie  Kitteln,  wenn  auch 
nur  in  schwacher  Andeutung,  besitxen,  die  wich  dann 
beim  Betrieb«  weiter  antwiokeln  und  TergrSttern.  Da* 
mit  wfirde  sogleieh  eine  BrUlraag  daffir  gefunden 
Hein.  weHhalb  nicht  alle  Schienen  Riifelung  erhalten 
und  dieüf  Ktp|lenwci«e  hSuflfrer.  dann  wieder  («eltoner 
erncheint.  Hierhei  mii);  man  wohl  in  injinchcn  Fällen 
ühernehen  haben,  daß  die  l.ai^e  der  Schient'  im  Tertig- 
kalibor  eine  xidebe  int  -  niiinlieli  mit  i'er  Kii|  fi>licr- 
tliiche  Henkrecht  zu  den  Wal/.eu  ,  dtiU  deren  Vibra- 

tionen auf  den  Kopf  gar  nicht  unmittelbar  in  dem 
fraglichen  Sinne  einwirken  können  und,  falls  Riffeln 
in  ainem  Yorkaliber  wirkfieh  antatanden  «ein  sollten, 
sie  jedenfall«  im  Fertigkaltber  wieder  entfernt  werden 
millitpn.  Allerdings  kommen  wcllenfCrmigo  Bildungen 
bt>ini  Walzen  vor,  ilocli  »inil  alHtlann  meisten«  andere 
l  niHtiinde  vorhi-rr-'i  beiid,  nU  gerade  Vibrationen.  So 
komml  /.  II.  eine  Scliieue  oder  ein  Träirer  mit  liiilisrlt 

regolmüliig  gi'welltern  Steg  zum  Vor«cliein,  wenn  die 
Stiebe  nicht  ganz,  richtig;  kalibriert  «ind  und  der  Steg 
stärker  gestreckt  wird,  aU  die  Uurtunj^en.  liei  den 
früher  gobriuchlichan  Flaobachianaa,  bei  den  StraBen- 
bahnscbieaaa  des  Syataraa  Oamerba  sowie  bei  den 
sogenannten  BrOckenacbienen  der  Ei«enbabnen  hlttaa 
»llerding«  beim  Walzen  durch  Vibrationen  HifTelbU« 
<limf,'er>  erzeugt  werden  können.  Man  bat  alier  nle- 
iip.'ii-  e['.Mi-<  davon  :,'eliört.  So  hat  man  in  den  vii'len 
Jaiiren,  wahrend  welcher  die  Hamburger  Stralienbahn 
derartige  l'rofiU»,  zuerst  au»  Kinen  und  M|iHter  aus 
Stahl,  benutzte,  niemals  auch  nur  die  Spur  einer 
Ritfelbildung  beobachtet.  I  rotzdetn  also  die  Krzeugnng 
einer  Riffelbildung  auf  den  ächionenküpfen  beim 
Walxea  siebt  gnt  anzunehmen  ist,  sahen  Direktor 
Fischer  Tom  Phönix  und  Oberingenicur  Culin- 
llamburg  »ich  dennoch  wegen  der  nach  und  nach  Tcr- 

underleii  1'mi.tiiiide  vei  anlal.t.  L'eiiauere  dieübi'ZÜ^^lichc 
riilerf.iii  lnini;eii  ;irizii-<ii  |>i.-"ell(en  fanden  Mcbon 
vor  zelin  Juliren  ̂ tutt  und  svurcieii  inzwiMlieii  auch 
wiederholt,  weil  bei  den  gesteigerten  Härtegraden  de» 
SchiencninaterialH  Htarke  Pressungen  an  den  Walzen 
entstehen  und  e»  denkbar  wire,  daß  eine  Schiene  die 
Kertigwalin  ruckweise  paaaiaraa  kQante,  weil  ihra 
Temperatur  fntwiachen  sa  niedrig  geworden  ist. 

E*  sei  hierbei  daran  erinnert,  daß  die  Richtung 
des  Walzzeichcns  stetH  mit  der  Richtung  deM  Durch* 
gauff«  der  Schiene  durch  den  letzten  Stich  der  Walzea 
Qbereiastimmt,  ao  dali  man  immer  an  der  fertigen 
8obieae  «rkanaea  kaas,  walehaa  Ende  nlatst  die 
Walia  Tailaaaen  hat.  Daidnreh  Warden  Beobachtungen 
über  RIIFolbildungon  au«  der  an^feruhrten  Uraacbe 
sehr  erleichtert,  .leder  arbeitet,  ii r.n l>liängig  von  dem 
andern,  doch  uelnng  es  nicht,  uih  Ii  nur  den  lei-ie-*icn 
liewei!»  einer  KilfelbiUlun;,'  durch  den  Wnizprozel!  zu 
erbiingen.  Allerdings  int  kein  Material  absolut  ho- 

mogen, auch  da 'jenige  der  Sehioiien  nicht.  Ks  tindea 
sich  iiieht  allein  zwischen  den  Schienen  einer  Charge, 
sondern  auch  an  Terschiedenen  Stellen  einer  Schiene 

lüeinc  l'nterschieda.  Auch  iat  bakaant,  da0  man  beim 
Kaltsügen  gar  nicht  so  selten  einzelne  so  harte  Stellen 
findet,  daß  die  Sftge  nicht  angreift.  SolbstverstAnd- 
lieh  werden  «ich  derartige  l'nterHchiede  bei  der  KilTel- 
liililutig  liemerkbiir  m.ieiien,  und  /war  liadurch,  daß 
nicht  die  ganze  Scbierii'  sieh  ritlelt,  sondern  nur  ein 

Teil,  l'ür  die  Unter^^uciiuii^'  der  Schienonoberflüche 
eignet  sich  am  be-tien  die  Kugeldruckprohe  mit  einer 
Kugel  von  ö  mm  Durchmesser  und  einer  Itelastung 
e«B  1000  kg.  Als  Apparat  genügt  dabei  ein  einfacher 
Belaatuagahabel,  so  dat  maa  in  kuraar  Zeit  aina 
Menge  Proben  Mnlellen  kann.  Dai  Kngeloindruck 
hat  etwa  X,5  mm  Durchmesaer  und  etwa  I  mm  Tiefe. 
Ersteror  läßt  sieh  leicht  mittela  ataea  Padaamikto* 

meter«  |;enau  mcHKen. 
Wir  inü;*-ien  e?.  uns  \er!.agBB»  auf  die  uiih  ferner 

liegenden  Ueberlegungeii,  welche  enr  Krkliiruiig  der 

l'rüatdieu  der  RifTetbildung  eim-n  Beitrag  liefern,  hier 
einzugeben.  Es  sollen  nur  knn  die  am  Ende  des 
Kericbtes  gegabeaea  Soblnftfolgeruagaa  wiedargagebao 
werden : 

Anf  Omndlaga  der  gewonnenen  Resultate  kSnnen 
wir  nunmehr  bestimmt  sagen:  F.ine  ItilTelbtldung 
kommt  dann  zustande,  wenn  bei  Hennsfirui  buiig  des 
Sidiinnentnaterials  durrli  ilii-  lüei.  r  .Ii.  Unihtiinde  der- 

artige sind,  daÖ  die  in  lieiuM,  ILi  t.  Iiervorgeriifetlen 
Spannungen  einen  WiTt  errcii  licn,  de i  ̂ -ati/ oder  doch 
nahezu  mit  der  Kla^ti/itatHgren/e  dcH  .Material»  über* 
einstimmt.  Hin  solcher  Fall  kann  eintreten :  I.Wenn 
daa  Material  des  Radreifens  härter  ist  als  dasjenige 
daa  BeUaaaakopfee.  2.  Durch  Schleifen  der  Kider: 
a)  besonders  bei  intensivem  Sehnellbremsen;  b)  bei  zu 
hoher  Kraftontfaltung  bezw.  bei  zu  schnellem  Ein- 
Hchalten;  ei  beim  Üi'fiiliren  von  Kurven;  dl  infolge 
(Ich  Vorschubes  des  [irinnir  angetriebenen  Hades  und 
lies  s|irungweiHen  Naebeileiis  duf,  sekundSr  angetrie- 

benen; e)  üu*  vi  rschiedeneii  I  rsaclien,  wie  ungleiche 
Kaddurehmesser  der  Kader  einer  Achse,  nuzweck- 
mftUtge  Radreifen  und  SchienenkopfproKlo,  ungleich 
abgenutita  Radreifen,  ungleiche  Festigkeit  im  Schieaaa» 
köpfe  usw.  S.  Durch  lieliebige  Komblaatimi  dar  vor- 
atahenden  Drsaehen,  auch  dann,  wenn  jede  einzelne 
nater  ihm  obwaltenden  rnmtünden  für  .'^ich  zu  einer 
RifTelbildung  nicht  ausreiebt.  Kerner  durch  weitere 
Kombinat. niien  dieser  Ursochen  mit:  al  Vibration, 
die  durch  die  Betriebsart  mler  sonstige  rmstiinde  er- 

zeugt wird;  b)  vergrößerter  (leschwindigkeit  und 
C)  vergrüftertem  Raddruck,  namentlich  seines  nicht 
aasgefedartea  Teiles  und  endlieh  d)  zu  schmaler  Be* 
riUirnagslIloha  iwiachon  Rad  und  Schiene  infolge  aa- 
iwackmiligar  Proflliamag. 

Za  dam  gleichen  Resultat  kommen  wir  auf  fol- 
gende Weise:  Weil  die  Riffeln  von  einem  ziemlich 

bestimmten  Zeitpunkte  an  in  die  rrscheinung  getreten 
sind  oder  doch  vorher  nicht  bekannt  war<>n,  müssen 
unbedingt  von  diesem  Zeitpunkte  an  auch  neue  Mo- 

mente in  den  H«>trieb  eingeführt  worden  sein.  Das 
ist  in  der  Tat  auch  der  Fall,  und  als  solch  neue  .Mo- 

mente lassen  sich  bestimmt  folgende  aafftbren :  1.  In 
seinen  pbyailMliaakaD  Eigeaachama  gatodartaa  Hatarial 
fftr  Schiaaaa  aad  Radraifaa,  baaaadars  abar  ralativ 
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liarteH  Mati'rial  der  1<"tzti'reii ;  2.  Einfflhriint;  nnH-hii- 
niacber  Bremavorrichtuni^on  und  dadurch  bedingte 
Uher*  Bremswirkung;  B.  Krbühung  doti  Raddrnckos 
und  sMnoatlicb  Grbdhang  wia«»  nicht  «uagitfedertaB 
TsHm;  4.  TergrSSernnff  der  Pthr^MhwlBdigkeit 

In  besag  aaf  1.  sind  wir  sneh  in  der  Lage,  ein«a 
prmktitchen  Uoweu  anfOhren  n  kAnnen.  Der  elak- 
triaeh*  Bairieb  wurde  «af  dea  Hamborgar  Bahaea 

Die  beicMeulcn  ZaUaa  kcdntco  die  liciiU'prachunK  in  irxl  t. 

im  Jnhro  1*".)4  eiriLr''fnhrt  und  «lahei  znniicliHt  noch 
Itiuirt'iffii  hfifii-haltiMi,  ilii'  uti^rofätir  <iio  i.'lcii  lii»  Hfirte 
wie    ili''    S.'lliiMI>-|l,    i'tvvii    tili  i;'i   k;,'i|inill.  )iiitton. 
L'nter  dienen  rmoUindcn  trat  kein«  Uitrilhililuiiir  ein. 
Ala  jedoch  18t>ß  Kadroifen  mit  einor  Zu;:feHiiL:keit 

TOD  etwa  92  kg/qmm  cin};ofahrt  wurden,  z<'ii;tcn  ̂ ^ich 
ioi  gMdiaB  Jahr«  noch  nach  ̂ anz  kurzer  Zeit  KifTcln, 
•Btapreehend  der  ailmilliliohen  Kiaführnng  dieaer 
Baifen   znnlehat  Tereinselt  and 

i<tatt);ofuBden  haben,  iat  nur  TOB  der  mit  dur  l'nta^ 
Buchung  betrauten  Kommiiwion  zu  erwarten.  Um  in- 
do8»en  alch  elnatweilen  eia  Bild  von  den  eiuachlSgigen 
KraftverhlltBlaaea  maehea  su  kfinnan,  iat  in  AbbU- 
daa^  S  die  SyBlemceichnaag  dea  Rttekamea  nad  in 
Abbildung  8  der  ans  dieser  Zei«!linung  abgeleitete 
Rrftfteplan  wiedorge$;ebcn.  In  der  er«teren  nind  Teile 
der  ebeiea  Ourtaag  mit  'i.  f  und  dio  di-r  utitcrt-n 

mit  l  5  bezeii  hnet.  \'c>n  ilcr 
Gitterunp  tra^rn  die  V<rtil<ulfn 
die  rÜMiinrliHn  /ahlcn  und  die  Dia- 

gonalen die  Hezeichnungen  «  bia  e. 
Dieaeiben  Zeichen  aiad  im 

KrBfteplan  (Abbild.  8)  verwendei, 
ao  alao,  d«B  die  Lingen  der  Liniea 
deaaelben  ein  MaB  abgeben  fflr  die 
OrABo  der  in  den  lietrefTenden 
Oliedein  wirkenden  Kräfte.  Su  tjilit 
die  I-iinge  der  Linie  5  der  Atdiii- 
dung  ;l  an,  in  welrhem  Verhältnis 
dait  (ilieil  U  der  Aliliildun^  2  zu 
den  anderen  (iliederD  beanH|irucht 
wird,  wenn  nur  diu  durchgeleitcten 
Kr&fte  berflokaichtigt  werden  aol- 
lea,  and  die  dureh  dae  Eigengewicht 
der  Konstruktioneteilo  hineinge- 

brachten Kräfte  unbt!rünk*i<'htigt 
bleiben.  Oennuo  Zahlen  für  dir  Spinnungen  sind 
selbstredend  nur  zu  erhalten,  wenn  alle  itewii  hte  und 
BonsH^'e  H-  iii-|.riii  lnui:.'t  ii  liekannt  sind. 

U»  indeUHfu  birreitH  angegeben  worden  iat,  wie 
groß  die  Spannung  in  ilem  gobroeheBen  OurtungagUed 
am  Tage  dea  Zuaatnmenbrucba  geweaea  tat  —  73iyO  t  — *, 
80  laeaea  aieh  ana  dieaer  Zahl  rflokwirta  die  anderen 
SpaanaBgen  mit  genOgeader  AaBtherang  berechoen. 

m  im '11  IT  /ahlreicher.  Sie  traten 
aicht  nur  auf  neuen  Schienen  ein, 
sondern  auch  auf  solchen,  die  sclmn 

jahrelang  im  Hetrieli  gelegen  hat- 
ten, deren  OberHSche  durch  den- 

Helben  folglich  schon  eine  \er- 
dicbtung  erfahren  hatte.  Al^  dann 
im  Bidutea  Jahre  ein  gleicher  tie- 

trieb aaf  eiaer  Llaie  eingeriehtet 
wurde,  die  bis  dahin  mit  Loko- 

motiven mit  weicheren  Iladroifen 
befahren  worden  «nr,  7i'i.,'ti'  nicli 
diese  Erscheinung  au<  li  Kriir  srlnudl 
auf  diesen  Schienen,  ilif  zum  irrüli- 
ten  Teil  achon  lange  in  (Jebrauch 
waren.*  -~  Zam 

Biastan  dar  QoalMbrflefc»** 
wurde  una  durch  die  Uabeotwtr« 
digkeit  von  Herrn  Direktor  Hae- 
dicke  in  Siegen  naohateheader 
Beitrag  iilifrsandt ; 

VAnv  emL'iiltige  KlriruiiLT  ülur  die  llrnaclle  deb 
Unfälle«,  eines  der  grolisrtigsten  dieser  Art,  die  je 

*  Von  den  Verbraucbera  TOB  Schienen  wurde  ia 
letster  Zeit  wieder  der  Vereaeh  gemaeht,  die  Wali^ 
werke  f&r  die  Biffelbilduag  TeraatwortUch  la  maehea, 
weil  schon  beim  Walzen  im  Fertigkaliber  die  Diaposition 
inr  RifTelhildung  hervorgerufen  werde.  Man  dactiti- 
sich  den  Vorgang  ho,  dall  die  Walze,  welche  Kille  und 
Fahrkopf  der  Schicnrn  formt,  vibriere.  AVi,-  nn^ 
Hr.  Direktor  FiHcher  mittoilt,  hat  er  in  den  letzten 
Monaten  neue  Versuche  angestellt  und  durch  ein 
empfindliches  Zeigerwerk,  das  jede  Kewegung  dieser 
Kopfwalzen  vcrgröliert  übertragen  mflSte,  den  Be- 
weia  geliefert,  datt  fttr  aolche  Behaaptoagaa  jede 
Orand&ge  fehlt.  DU  BMHoh. 

*•  ̂ fitM  aad  ElMa'  1907  Nr.  40  8. 1486. 

AbMMnaa  s.  Kiallsplaa. 

Ein  großes  Intere-ihc  hat  di'  *  hier  freilieh  kaum,  aber 
wir  erfahren  doch,  daü  die  am  Ende  des  Rflrknrmes 

(am  Ufer)  wirkende  Verankerung  mit  etwii  i'.toii  t 
beanapmcbt  worden  ist,  abgeaehea  alao  von  der  Wir» 
kaag  der  Eigengewichte. 

Bedeutaamer  ala  die  weiteren  absoluten  Zahlen 
erscheint  der  Vergleich  der  Beanspmchnngen  der  Ter- 
Kchieili?ni'n  liiii  d.  r  miteinander.  I>er  Kriifteplan  (.Vb- 
hildiing  2l  zi'iL,'!  /.iiniiflist,  wa«  »elliHtverntiitnllifli  i«t, 

dilti  die  gesamte  1  nlcri^'wrtung.  (ilieder  1  In-  ̂   '<  iln 
auf  der  linken  Seite  d.T  Hrnrke  gebrochene  liurlungs- 
Htütze),  auf  Druck,  und  die  ( Mtcrgurtung  i  bis  o  ein- 
achliettUch  der  Diagonale  a  auf  Zug  beaoaprucht  wer- 

den.   Aneh  die  Diagonalea  b  und  e  werdea  aaf  Zag 

*  .Zeitiehrlft  dee  Yerelnee  dentaeher  lagenienre'' 
1907  Nr.  40  &  1600. 
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in  An.Hiirueh  ffeiiommon.*  DieM  kehrt  Hirli  indeMHon 
nunmehr  um,  und  d  und  e  werden  7.u  Druckurf^Anen. 

Eine  gleiche  l'inkehning  finden  \^ir  bei  den  Vertikalen (Pfeiten):  I,  IL  und  III  werdeo  anf  Druck  beantproeht, 
«ttwnd  IV,  «eno  auch  TerhUtnümiBi^  schwach  (mit 
600 1)  ZiuorgMi  anftritt.  Dareh  dieae  Terhiltniase 
dnd  eiaig«  KoattrtiktlonMi^Bheit«n  hineingebracht 
worden.  Handelt  es  Hieb  doi-li  dabei  iiin  i;nn/  aiilier- 
gewShnürh  laniru  I)rucki»ri;aaii,  da  t.  Ii.  die  Hübe  den 
IlauptpfiKttciiM  V  94  m  liotrS;rt.  Au»  dicHi-ni  (irunde 
dind  diu  c'walti;;('n  («itti-rfelder  durch  ZwlHchcnkon- 
»truktionen  k^-'^^'''  worden,  wie  aus  der  Abbibiung  1 
dea  Berichtes  in  ».  40  zu  erlcennen.  Infolgedessen 
aind  aneh  die  OlJeder  der  Untergartong  geteilt  worden, 
ao  dafi  dieae  «aa  10  Statten  von  Je  etwa  iVft  m 
Lloge  beatebt,  welche  mit  Oabel  vnd  Bolsen  io  den 
Knotanpnnkten  Terbnnden  sind.  Nach  den  der  oben 
anire^cbenen  Quelle  entnommenen  Angaben  ist  die 

Stiit/o  5  bei  der  Bola^iun);  vcm  'i'.iM  t  mit  1  170  ki:  '\cm 
bt'ttiiNprui'lit  wurden,  wa»  auf  einen  (juemclinitt  von 
ruiiii  Min)  <|i'iii,  aUo  '  I  <|iii  Hi-hiieiien  lälit.  Behandelt 
aicb  also  am  »;rt)liartik;t>  Verhältnisse. 

Der  Umi^tand,  dali  sich  diese  Stfltze  Tor  dem  Zu- 
aamneabruch  der  Brücke  um  etwa  50  mm  nach  innen 
dnrchcehogen  hatte,  UBt  daraaf  •cUieBen,  daS  die 
aeitliche  Abstntzung  durch  da»  swiaehea  den  beiden 
Unterifurtungeo  genpannte  HorlsOAtatgitterwerk  nidtt 
in  Ordnunf;  gfjwesun  sein  muß,  Alb'nlinijs  ist,  wie 
bereitM  trüber  mitj;etoilt,  die  Stiitzc  KeUtHt  vor  dem 
Einbau  nicht  taddUiH  ^'cwcscn  und  rinilUe  erat  ana- 
gebeaaert  werden.  Ks  int  nicht  undenkbar,  daß  die 
Achae  nicht  wieder  genau  fferadlinig  geworden  ist,  ao 
daB  dadurch  vermöge  der  gewaltigen  Kraft  von  7350  t 
ein  BiegBMgamoniont  entstehen  niuBte,  welches  ge- 

nügte, trotx  der  aeitUebea  Abetfltauag  die  Abweiohong 
TOB  der  Oeraden  sa  veratArken  nad  tia  Zerknieken 
der  StOtse  einzuleiten.  Alles  daa  wird  die  im  Oange 
befindliche  Unterauchung  aufklKron. 

Yereinigte  Staaten:  Der  jetzt  vorliegende 

KommtaaioBaliertcbt**  der  American  Society  of  Civil 
Eagiaeera  Ober 

Mormal-LlefemnfsbedbigiragVB  fir  Stahlsrhienen 
alimmt  ia  vielen  Fankton  mit  den  ven  ans  frOher  *** 
gobraehtoii  naaea  BeaÜmmaagea  dw  AoMiieaa  Sodetj 
for  Testing  Materiala  fibereia.   Wir  beaehrlaken  ena 
daher  auf  eine  kurze  Wiodorgalw  der  abweichendea 
Fefit»et/.unKen.  Die  ehe  mische  ZuHiimmenset- 
zung  der  verschiedenen  e>chienenproHle  suU  folgenden 
Qreaiiahlea  eatapreehen: 

Beaaemeratahlachienen: 

Martin  st  ahlschienen: 

Bclil«<iMt««lebi  .  kr/n  |88,8— 89,8  40,3— 44,8'46,8— 49,8 

Kohlenstoff  .  . 

l'hoHf)hor  nicht 
ülicr  

Silizium  nicht 
über .  .  .  . 

Schwefel  nicht 
aber.  .  .  .  , 

Maagaa  .  .  .  ■ 

>  o  <0,&0  -0,60,0,68— 0,68  0,66—0,65 

0,086 

0,80 

0,1876 

0,086 

0,20 
0,075 

0,085 

0,80 
0,075 

0,76— 1,00;0,80— 1,05,030-1,05 

*  Ob  die  Glieder  auf  Zug  oder  Drack  beaaapmeht 
«i  rden,  lalit  sich  in  dem  Kräfteplan  auü  der  Fol<;c 
der  /erb'^ung  uml  /u-tammensetzung  der  Krilfie  und 
gleich  auf  den  ernten  Blick  aus  dem  Verlauf  der  Zick- 

zacklinien nl  bll  clll  tl  I V  e  erkennen.  Zur  Vcr- 
ansebaulichuu;;  wind  an  den  Knotenpunkten  (.Vlibil- 
dun;:  2»  l'leile  eingezeichnet,  welche  die  Itiehtung 
der  von  den  KnoteniHinkteB  ana  eiawlrkeadea  Krifte 
erkennen  laaaea. 

**  .The  Iren  Aga«,  6.  Sept.  1901,  8.  680. 
.Stahl  nad  Eiaen*  1907  Nr.  84  8. 1881. 

S«bi(>a«oa<wieht  .  kglm  35,8— 39,8  40,8-44,8^45,3— 49,8 

Kohlenstoff   .  .  7» 

I'hosphor  nicht 

Silisiam  alehl 

Schwefel  nicht 

Maagaa  ....  * 

0,68—0,68 

0,06 

0,20 
o,oe 

0,76—1,00 

0.66-0,68 

0,06 

0,20 

0,00 
0,80—1,06 

0^66—0.76 

0.06 

0,20 

0,06 0^80—1.106 

Man  er^du'ht  hieraus,  wie  sehr  die  EiHcnlialitier  bemüht 
aind,  den  Kuhlenstoffgehalt  der  Schienen  immer  noch 
an  erhöhen.  Es  ist  anffallend,  daß  fflr  daa  Martin- 

material iwei  Sohlagprobea  voa  jeder  Charge  gefordert 
werden,  wlbrend  beidem  Beaaemarmaterlal  dae  Sohlag- 
probo  als  ccnQgend  angesehen  wird. 

Die  Anlage*  einea 
Hoehofen«  nnd  Stahlwerket  In  Dninth 

am  Obern  See 

unter  dem  Namen  der  Mliuic-^uta  Steel  Company, 
riaer  Tot^tergesellschurt  d.-s  stabltrustes,  heuatat 
eiaen  «eilerea  Schritt  auf  der  Bahn  der  laagaamea, 
aber  aieht  aabubaltenden  Beatrebangen  zur  Verle^ng 
daa  Sehwerpaaktea  der  aordamerikanischcn  Eisen- 
ladnatrie  nach  Weaten.  DerBaa  nnd  die  Biiütcre  Leitung 
des  Werkes,  für  daa  die  Vorarbeiten  jetzt  aufgenommen 
werden,  ist  einem  DeutMcben  O,  L.  Iteis  anvertraut, 

nie  Anlage  soll  zunächst  eine  Kokerei  mit 
Nebengewinnung,  einen  Ilochofon,  sechs  oder  ̂ iel)en 
Martinöfen  und  die  nötigen  Walzwerke  umfaHKen.  lUe 
Gesellschaft  hat  einen  ansehnlichen  Grundbesitz  er- 

worben mit  etwa  5  km  Waaaerfront  am  Fluase 
St.  Louia  besw.  an  dem  Hafen  von  Dolath.  Die  £nt> 
feraaag  dee  nenen  HOttenplatsea  tob  dem  Hafeaela» 
gange  betrSgt  etwa  13  km.  Die  Anlagen  der  Oreat 
Northern  Power  ('ompanv,  die  in  Kürze  durch  Waaser- 
kraft  >,'ewonnene  Himkio  V.S.  abzugeben  in  der  Lage 
«ein  «erden,  lie^'en  einige  Meilen  oberhalb  den  neu 
zu  crrichteiuieii  WerkoH  an  dem  gi-uannten  Flusse. 
Da  iiiieli  Kisunitabnauschluß  schon  vorhanden  ist,  so 
darf  MKtn  erwarten,  daB  eich  hier  in  unmittelbarer 
N&ho  der  groBen  EiaeaerasTorkomnea  in  naher  Znknnft 
elae  rege  Eiiealndaatrie  eatwiekela  wird.      O.  P. 

I'hilippiucn.  Das  .riiilippiiie  .lournal  of  Science", 
Juni  l!Hi7.**  bringt  verschiedene  Angaben  über  die 

MaugaaenTorkomuea  anf  dea  Fhilipplaen. 

Naeh  dieaea  Hitteilaagen  kommen  drei  der  bia 
jetzt  bekannten  LagoratAtten  fOr  den  Auslandsbedarf 
in  Betracht.  VerhftItnismÄßig  sehr  wenig  Ist  Uber  die 
.\ iiHilehnnnt,'  uivi  I!e»i'IiafTenheit  den  Verkomniens  von 

Luzon  bekannt,  das  bei  dem  .Straßenbau  Min  l'apas 
nach  1ha  «'ntdeekt  wurde.  Auch  betretTw  de«  zweiten 
Lagern  auf  tier  Insel  Masbate  sind  ilie  .Vachrichten 
noch  sehr  dürftig,  wenn  auch  der  Bezirk  viclver- 
aprechend  erscheint.  Das  wichtigste  und  best  er» 
forschte  Vorkommen  wird  in  dem  ornptiTea  Träramer- 
geatoin  der  Oegand  von  Magpartion  in  der  Provbi 
Jloco«  TVorte  durch  5  bl«  50  em  miebtige  rrroIoBit^ 
trHrnnier  j,'ebib|rt  Dan  Muttergestein  ist  ein  weicher 
TiilT.  durch  lie-'Acn  Zernetzuu);  ilie  l'yrolusitaussehei- 
diiüL'en  entstanden  nind.  Dan  Lii;,'^er  wird  zurzeit 
zwin{  hen  l'unta  N''L'ra  und  l'uiita  Ülnnc-a  abgebaut, 
wonellinf  i'n  hei  77,">*'ii  Itraunstein  ,;,  PlmsphorsAuro 
und  1,1  Oo  KieseUiiure  enthalten  soll,  Tranaport» 
Schwierigkeiten  liefen  jedoch  zurzeit  nodi  der  Ent» 
wicklunir  den  Bezirkes  hindernd  im  Woge. 

*  .Iron  Age",  29.  Ang.  1907,  8.  569. 
**  AaartgHeh  in  «The  Snginaering  and  Mining 

Jonmal*  1907,  81.  SepHirn  8.  648  wia&rgagebea. 
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Bficherschau. 

Piia,  H..  Huttcnbcamter,  Bruckhausen  a.  Rh.: 

Allgeiii'ini's  Prufilier:eirhins  dfr  </inßtn  dfiit- 
srhrn  ir»j/c". /Av.  Ausirah«-  J.  I.  Teil:  I-, 

u-,  Zures- Profile,  Quadrat-  und  ~L- Eisen 
II.  Tett:  T-  und  L-Proille.  m.  Teil:  Kleine 
Profilcim-n  viTsohiedonstor  Form.  IV.  Teil: 

Spezialäcbift  bauprutile,  überbau  inaU;rial,  Rilleu- 
sehlfliiea,  Halbzeug,  Htind->,  Vierkant«,  Flach-, 
Band-  und  rnivorsaleisen,  T.iIhH'Ti.  drei- 

ipraobiges  Inlialts Verzeichnis.  Duisburg- Uuhr- 
ort  1 907,  C.  H.  Jacke.  Jeder  Teil  kart.  4,50 

Der  Verfasser  hat  ̂ icli  ilcr  un^n'ii\rin  rniiliMiunün 
Arbeit  unterzoji^eD,  die  Ton  etwa  42  deutschen  Walz> 
werken  ausgefahrt«n  Profils  nach  Oewichton,  Trlg> 
hieito-  uad  WidenUndamomentoD,  Qunelinitton  ontor 
Aagmiw  der  Llbiif^aaafpreiM,  NonmlllBgea,  Profll- 
•afpreise  uaw.  in  absrriflhtUelier  Wein  in  dentidier, 
•ngliflcber  und  fransMacber  Spraebe  sutammenn- 
Btellen.  Vi\»  zuHaininentrt'trftgene  unijchciirc  Ma- 

terial liildet  Hi(  hcrlicli  citi  w  tTtvoIlL'«  IlilfHniittel  für 

jeden  in  der  WhIz  a i'rkHindiiKtrii>  Stclii'iuli'ii.  bcHoruicrd 
aber  für  den  E  i  s  o  n  v  o  r  l>  r  a  u  c  Ii  <■  r.  Nur  oin 
denkeo  drla^  sich  bei  der  Itiirchsicht  der  Linien  auf: 
bei  den  Tiefen  Ver«chiet>un};ou  und  Acoderungen, 
denen  gerade  die  Frotillisten  der  Werlte  unterworfen 
■ladt  wild  dea  vorUafende  MaobecUafewerk  eehr  bald 
LOekea  nnd  niBleilende  Angaben  enthalten.  Haben 
aloh  doch  jetzt  srhon  fQr  den  I.  und  II.  Teil,  seit 
dessen  Erscheinen  kaum  I  Jahr  bozw.  1'  «  Jahr  Ter- 
flo!«Hon  ist,  mehr  als  200  I)erichtiKun{;on  al8  notwendl); 
berauSf^estoUt.  Wir  niörhten  daher  dem  Verfasser 
wünschen,  dall  er  Mfincn  in  der  Hinleituug  angehobenen 

Plan  verwirklichen  kann,  dait  But-h  in  re^elmABigon, 
nicht  zu  langen  ZwisohenrSumen  neu  erHchelnen  sn 
laaeeni  and  eo,  indem  er  die  unaafhörlicJi  eintretenden 
Aeaderangen  nnd  neuen  Profile  bringt,  die  Inter- 
eeaonton  stet«  auf  dem  Laufenden  zu  halten.    O.  P. 

FttOha,  Paul,  Ingenieur:  Funnein  und  Tubellen 
der  VFSrmeteehmk.  Zum  Gebranch  bei  Ver- 

suchen iu  Dampf-,  Gas-  und  Hiitti-nbet rieben. 

Berlin  1907,  .Julius  Springer.    Cwh.  2    «■ . 

Ans  dem  ßedürfnii«  heraus,  allen,  welehe  mit  V'er- 
aneben  zu  Wertbestimmungen  irt;endw(>leher  Art  im 
Danipf-  oder  Kraftgaslietrie!»  zu  tun  halien,  die  müh- 
•aaio  und  zoitraubeudo  Arbeit  lan^w ieri;;er  Hoi  hnun- 
K,  die  sich  oft  wiederholen,  zu  er8|iuren  und  mit 

lellea  aar  Abkürzung  und  Vereinfachung;  der  Be- 
reebnnngen  an  die  Hand  sn  geben,  iat  daa  Werkchen 

entetnnden.   DaS  damit  einem  wiririloben  TJebeMand 
abgeholfen  ist ,  wird  nirht  zu  leugnen  «ein .  und  so 
werden  Ingenieur,  Hüttenmann  oder  Chemiker  sich 
gerne  dieser  Tabellen  bedii'neu  ,  die  in  pe<iriini;ter 
Form  alle  die  Unterlagen  geben,  welche  zu  Arbeiten 
auf  dem  Odtlete  der  aafewaadten  Wiraieteehnik 
nötig  sind.  q  p 

Calwer,  Richard:  Daa  \Virt»chaft*jahr  VJOG. 
Jahreiberiehte   über  den  WirtBehafts-  und 
Arbeitsmarkt.  Für  Vulk^wirte  und  Gcschnfts- 

mftnner,  Arbeitgeber-  und  Arbeiter- Urgani* 
sationen.  I.  Teil :  Handel  nnd  Wandel.  Jena 

1907,  (Ju.«!tav  Fisclier.    »  Jt,  ̂ ch.  10  ,U. 

Alle  Vonfige,  die  wir  dem  Tortreffliohen  Werke 
in  aeinen  frlheren  Jabrgingan  naebgerifamt  halmn, 
treffen  aoch  auf  den  Torliegenden  Jahrgang  an.  Die 
Reichhaltigkeit  der  statistischen  Daten,  die  fihersicht- 
liche  Anordnung  und  die  ObjektiTität  den  rrteils 
maehen  das  Handbuch  unentbohrlich  für  jeden,  der 
«ich  Qlierdio  Vorgänge  un«eru8  wirtitehaftlieheu  Lebene 

gründlieh  unterrirhten  will.         />/•.   II'.  Hfumrr. 

Jahresbericht  des  Vereins  für  die  bergbaulichen 

/filwiMMtt.t'm  ObeHteryamUbezirk  Dortmund  fBr 
dasJnhi UfOC.  II.  (.Statistischen  Teil.  Kssen- 

Ruhr  1UÜ7,  Druck  von  Tbaden  &  Schmemann. 

MH  gewohnter  PBnktlicbkeH  ereebienen  bringt 
dieser  Bericht  eine  Fülle  statistischen  Materials  über 
Förderung,  Verbrauch  und  Abnatz  der  Kohle,  über 
die  Marktla^'f,  über  Kin-  und  Aiihfilir  an  Kolilen, 
Kok«  iin(i  Urikettjj,  über  das  Verkehrnwi  -ien  snw  ie  über 
liie  Lohn-  und  .\rbeiterverhÄltnis8e.  In  dnnkeiHwertcr 
Weise  berücksichtigt  der  Bericht  auch  die  Eisenpreise 

and  die  Tittgkeit  dee  Stahlwerke-Verbandes. Die  UfdakUon. 

Westhoff  und  Schlüter:  Allgemeines  Berg- 
geteU  für  die  Pnuß.  Staaten.    Zweite  venn. 
und  vorh.  Auflnirf.  lierlia  1907,  J.  Gattentag, 
G.  m.  b.  U.    Ueb.  5  uü. 

Der  im  Jahre  1906  areelüenenen  nnd  anerkennend 
Ton  nna  besprochenen  ersten  Auflage  ist  sehr  rasch 
die  zweite  gefolgt,  die  sich  schon  infolge  der  Berg- 
j;esit/.ni)velle  »otu  18.  Juni  1907  mit  ihren  weit- 

gehenden .\enderungen  al«  notwendig  erwieH.  .\llen, 
die  auf  eine  handliche  und  übersichtliche  Ausgabe  des 
Berggosotzes  Wert  legen,  können  wir  die  Westhoff- 
BeluStertehe  Bearboitnng  beatena  em[>fehlen. 

Die  Htdoktion. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte. 

Tm  •■fllMlieB  KokelsmMiBrkte*  —  Ans 
Xiddieelirongh  wird  nna  nirtena  If.  d.  H.  wie  folgt 
berichtet:  Das  Roheisengesohlft  ilt  hier  ziemlich  still 
geworden.  Die  allmühliche  Preissteigerun ir  in  Warrants 

viin  *\i  53  -l'  d  am  Dienstag  bin  unf  i\i  ' «  T  d  Ka-ta- 
käufur  an)  .Sehlusao  der  Woche  beruht  liiiui>isiirhlich 
auf  Deckungen  für  Ab«ehlÜ!tMe,  die  Heit  liin;;erer  Zeit 
Ton  Bai»!<ier8  gemacht  worden  waren.  Da  Eisen  von 
den  Hutten  noch  immer  schwor  erbiltlich  ist  und  die 

Veracbiffungen  60  «/s  grfifler  aind  als  im  September, 
eo  l>leiben  die  Lieferanten  auf  die  Warranta  angewiesen 
nad  die  Proise  derselben  daher  maSgebend  für  Ab- 
■e]dll8ae,dle  fast  nur  für  eofortige  Aaafflhrung  stattfinden. 
HinalitqnalititeB  werden  n«di  wie  vor  faat  gaas  Ter* 

nachltfssigt.  Heutige  Preise  sind  für  Nr.  3  Q.  M.  B. 
hIi  Wi!—,  für  Hiltnatil  in  gleichen  Mengen  1,  2,  S 
ah  76/6  d,  netto  Kaaea  ab  Werk.  Für  Liefemngen 
im  FHUijakr  wird  iabr  wenig  gehandelt,  nnd  die  Präae 
laxsen  sich  niehl  genaa  bestimmen.  Die  Veraciiiffnn- 
gen  vom  1.  bis  18.  d.  M.  betragen  etwa  96,000  tona. 
In  ConnaU  hieniLren  Laijern  belinden  Hieb  121  ß.'>0  tons, 
davon  sind  li:!.">s-J  Nr.  H  und  "OiHS  ton«  Standard- 
t^ualiliitei».  l'ie  Tiiliu'ki'it  der  Wul/vverki'  «ird  i.-eriiif,-er 
infolge  der  Abnahme  der  Arbeit  auf  den  Schiffswerften. 

TarsMid  i«a  8t»Mw0rks*T«rfeMid«a  In  Sep- 
tember 1907.  —  Der  Versand  daa  ftahlwevka-Ter- 

baades  Prodokten  A  betrag  im  Berl^limeaate 
419688  k  (Bohetahlgeirieht)  gegen  691 469  t  im  Angaet 

Digitized  by  Google 



1M8  8taU  muA  Eim. NtiAridUm  mm  EuemumrkU. VI.  Jahrg.  Vr.  4S. 

d.  J.  und  444  429  t  im  S<>{)toinh.'r  l9Ut>.  An  dorn 
Mindervt>rHand«  t;<'K''"'''*(^''  'l"'^  Vormonnte  tr^t  D«beii 
der  geringeren  Anzahl  von  ArbeitHta^en  der  VeraMid-* 
•nafiil,  dan  der  HafeoArbeiterAautud  in  Antwefpan 
herbeiffefnhrt  hat,  die  Sflhold.  Beim  FormeiseaTor^ 
Bando  niarlitc  sich  aaBeidem  das  Herannaben  d«e 
Winter»  beinurkbnr. 

Verwandt  wurden  im  SepteinluT  nn  Hnlbzeiiff  12521*1 1 
Rcpen  i:«9fl45t  im  Aupust  d.  J.  und  138  2sn  t  im 
Septombor  lyOC«,  an  KiHcnbuliniiiiitfrial  176 '.»73  t  :,'('i:on 
19.'>7I8  t  im  Au};uNt  d.  .1.  und  14U4SU  t  im  St>|>(ttmbvr 
1906  und  an  l'i>rnieii«en  n"."»59t  i;e^en  IStilOüt  im 
August  d.  J.  und  156  6C9  t  im  September  lim.  Der 
Septemberrernnd  war  aomit  in  Hallneagnin  I4S54  t, 
in  EiBonbahnmaterial  um  18745  1  and  in  Formeison 
nm  RS  747  t  niedrif;er  nlH  währpnd  de«  Vormonate«. 

Im  \'i TLrli'irli  zum  September  I '.»Oii  wiinlen  nii  lliicn- 
biilnirnaU'rinl  27  ('.*:!  t  mehr,  (liiu'"-!.'i'n   an  Forini-iseii 

110  t  und  an  Hiilb/eujf  12 i  «eni^'iT  ver»anilt. 
Dur  v«!rbiiltniHmüUi(;(<  Anteil  dch  Inlundus  an  dem  (>c- 
ssmtveraaude  von  llalbzeuni;  war  rund  10"/«  höher 
all)  im  gleichen  Monate  des  Vorjahre«;  der  Anteil 
des  Inlandes  am  Halbaeagreraande  tod  Janaar  big 
September  etellta  eich  nm  mnd  S'/i  hSher  als  in 
demlbeo  Zeit  1906.  Auf  die  eiaselDen  Monate  ver* 
toUl  al«h  der  Yeieand  folgendernwBeD: 

September. 
Oktober.  . 
November  . 
Dezember  . itn 
Januar  .  . 
Feltraar.  . 
Min  .  .  . 
April  .  .  . 
Mai  .  .  . 
Juni  .  .  . 
Juli  .  .  . 

August  .  . 
Beptenber. 
Verband 

188  280 
158  284 
150  077 
1 42  008 

149  480 
176  974 
181  SSI 
175  144 

15t;  r,ß9 
lt>6  »04 
155  385 
131  873 

t 
444  429 
501  562 
482  793 
449  025 

164  815  188  386  146  370  489  571 
141847  188111  114  806  449864 
147  789  208168  lftt87t  60«  MW 
142  516  178  218  I6624B  481  974 
13n3(;3  is;t9if;  175  02s  «"9  307 

136 '.*42  2U0  124  177  r>H7  .")U668 
121  574  187  IM  17'.'  70i  4SK  426 
139  645  195  718  IttblOU  521  4ti9 
186  891  176  978  117  869  419  m 

dentflcher  <lfoI>UMdiir«lxwerke,  G. 
m.  b.  H.,  FsH«ii  a.  d.  R.  —  Bei  einer  BeHprechung 
der  Mnrki!fti;o,  liie  am  l.'>.  H.  M.  in  Ki'iln  /winchcn  den 
Vurtrclcrn  der  (iri)lil>l<i  liw nl/« crke  htHttliiiul,  wurde 
fc-itjt  -teilt,  (lall  iufoljje  der  /urüi'klialtiin^"  iler  Kunil- 
Hclial't  neue  Aufträfie  niiht  in  einem  Zuituialie  mehr 
eingeben,  daU  wie  einen  Ausgleich  für  die  erledigten 
Bestellungen  bilden  köouen,  daB  aber  sämtliche  Werlte 
fBr  die  niehsten  Wochen  ausreiehend  mit  AuafBhruDge» 
auftrAn^en  Ternelipn  sind 

8iegerläud«-r  EiHeu<<teinverelD,  U.  m.  b.  H., 
8legen.  —  Der  Verein,  dem  bereits  Auftrüge  aus- 
wirtiRer  Werke  für  IHO«  vorliegen,  hat  nunmehr  den 
Verkauf  für  die  erste  lifilfte  nächsten  Jahres  allgomein 
freigegeben.  Eine  PreisTerinderung  wurde,  wie  in 
erwarten  war,  nicht  vorgenommen.  Der  Markt  tn 
Siegerlftnder  Eisenatoia  seigt  eine  anilerordentlirbe 
Kestickeit.  Den  Gruben  gelingt  es  nur  mit  üuUurtitor 
Aiisp.ir.riiih::.  lieii  xlieruommenen  liieferangaverpflieb- 
tuugeu  gereeht  ZU  Werden. 

RhniniNcb-Wmtfaiisdies  Kohlen-Hjndtliat.  - 
In  der  lei/tui  H  e  i  r  a  t  h  r<  i  I /,  u  n  i:  .  die  am  14.  d.  .VI. 
Htnttfanil,  wunieti  die  1  iiiliif^eii  lür  dftH  laufende  ViiTtel- 

jiiiir  wie  lii-h.  r  mit  7 '',o  für  Kohlen,  4"»  für  Kokw 
und  4  "  I,  für  Hrikeits  feht<;''Net/t.  Ferner  behehlulJ  die 
VerMammlunt;  eitiHtiinmij,',  die  jetziijen  Kiehtpreise  nueh 
für  das  Abt«  hlulijabr  rju7t)8  beizubehalten.  —  Inder 
■iehameblielienden  Z  e  c  h  e  n  Ii  e  n  i  t  /.  e  r- V  e  r  sa  m  m  1  u  n  g 
erstattete  der  Vorstand  den  abliehen  Berieht  aber  den 

Absatz  wShrend  der  Monate  Juli  bia  September  d.  J. — 
▼ergL  die  uabenstehende  Tabelle  —  und  führte  im  An» 
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Nrblu.sHe  daran  fol» 

gcndes  auH:  „Die 

günHtige  Entwiclt- 
lung  der  FfirderTOV> hiltttieso  im  Monat 
Juni  d.  J.  bat  in  den 
.Monaten  Juli  und 

AiitroKt  nnicehalten. 
l>er  in  der  arlieit*- 

tii:,^liehr  II  l'ilriliTlei- 

Mtung  ge^en  den  Mo- nat Juni  allerdin^» 

eingetretene  Kück» 
gang  am  868  t  In Juli  und  um  8686  t 

im  Aui<nst  war  auf 
daH  Koblenversand- 
(»esciiäft  ohne  we- 
Mentlielien  F.iniluß. 
Der  (ie«anitverHand 
in  Kohlen  blieb 
zwar  hinter  dem  Juni- 

versande im  Monat 
Juli  nm  870 1  und  im 

Monat  August  um 
656  t  zurück,  indes 
war  im  Vcritando  ffir 

Roehnunir  des  Syndi- 
kate«« noch  eine  y.a- 

nahme  \nn  arbeits- 
täglicb  699  t  im  Juli und  von  120  t  im 

August  zu  verzeich* neu.  Hin  wenigorgOn- 

stiges  Krgebniu  hat 
daf;e<;en  der  Monat 
Septeiiilier  froliefiTt. 
Der  Kiiek;;-»!!!:;  in  der 
KnblenninleruiiL'  Imt 
wiitere  Forl-*ehritte 

{.•emarht ;  arbcit(*täg- 
lich  Hind  im  Septem- 

ber 6903  t  weniger 

ala  im  Juni  gefSr- 
dertworden,  wodurch 
nueh  orhcblirhc  Aus- 
fAlle  in  den  Kohlen- 

lieferungen  der  Ze- 
chen herbeigeführt 

wurden.  Der  arbeitn- 

tAKÜcbo  Kohlen  Ver- sand im  September 

ergibt  gegon  Juni eine  Almabme  im 
Oeaamtrerrnndo  von 

5066  t  und  im  Ver- 
sanile  für  Hei-buuni; 

des  Syndikatei*  von 4iiii:.  r  Iii  Feh.  rein- 

Htinimuug  mit  der  ̂ e- 

•teigWton  HuheiMen- erzeugvng  der  deut- sehen Hittmwerke 
batdorKokuTumaad 

im  dritten  Jahres- 
viertel  wiederum  zu- 

genommen. Die  \u\ 
v<»rher(,'ohenden  Be- 
rielitHzeitraume  vor- 

gekommenen Abbe- stellangen  einzelner 
Werke  sind  in  mä&i- 

£en  Grenzen  geblie- 
eo.  Ebonao  lul  die 

gBaatigoEatwIokInng 
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dea  BrikettabsatzoB  angohallvn.  Die  Abnahm«  der 
FSrdenuig  mid  der  KoUrnUiererunf^eii  in  September 
k«BD,  daAbMtSMMiig«!  nicht Tort;eluicon  hat,  aar  uf  die 
geriDgereo  LeiBtongen  der  Arli>-iter  7,arflcke«fahrt  wor- 

den; aie  erscheint  um  m  lieilanorlichcr,  aU  dio  Naoh- 

frege  Bai')i  Kütilcn  fortsM'ihri'rul  nuiji  riirili'iitlirli  IflilmH 
lat«  nod  (Iii'  vi'rlut;bari'ii  .Mi  n^'  ii  iiiclit  iiiiNriMclicn,  um 
die  nn  un»  herantretomliMi  AiifonloriiHL,'<'n  in  v.iIUmii 
ümfan^e  zu  befriedijjt'n,  f!;f»tiliwei::i'  denn  dif  l<i-licr 
anfgclaufencn  RQcIcMtändo  na<  luuLoIcii ,  xn  duli  die 
•eit  Jubrciifriat  beatebend«  KobleakoaupIteU  noch  forU 
dwMft  Von  berufener  «od  nnbenifmier  Seile  let  Is 
safalrelcbcn  Z«itunf;Mrtlkeln  wie  ueh  in  Eingaben  ui 
die  Staatsret^iiTuni;  der  Vorwarf  erhoben  wonlen,  da8 
die  Koblf>iikiin|>jih.-il  im  Inlando  dur4-h  stärkt-  Sli'i:.'!'- 
Tuut:  de«  kotili'iial.siitzcK  nacll  dein  AiiNlatid<>  hcrviir- 
L'.  TU  fr  II  oder  doch  wt'scntlirli  v<'rr>i|iarft  wordi-n  ►•ei. 
Vtir  haben  diese  Vorwürfe,  soweit  sie  Mich  f;e>;en  uns 
richteten,  zwar  «clion  wiederholt  alii  durchaus  un/u- 
treff«nd  zurQckgcwiotten,  da  nie  alier  noeh  fortwährend 
•ttftreeht  erhalten  werden  und  Hieb  n<>f!;t\T  zu  der  For- 

derang nneh  einem  Koblen-Anafniuzolle  und  der  Auf- 
hebnng  der  ennlBigten  ElBenlNibntarife  nach  dem  Ana- 
lande  verdichtet  haben,  halten  wir  unii  für  verpflichtet, 
auf  die  Aii::i'lc^;enheit  iiier  noehmalH  /.urückziikoninien 
iinil  Nie  an  der  Hand  der  AuHfuhrHtatintik  näher  za 

Ipcleiichten.*  iJie  Modann  vom  Vorstände  mitsjeteilten 
Zuhlen  erijelten,  dali  da»  Kohleniiyndikut  an  der  ;;o- 
Harnten  deutHclien  KohlonaiiHfiibr  im  erxlen  Halbjahre 

19U6  mit  57  o;b  und  im  ernten  llallijahre  l'.'nT  mit 
49  9/t  beteiligt  war,  wibrand  der  Anteil  der  Förderang 
der  Syndikatnechen  an  der  geenmten  dentsrhen  Kohlen- 
gewinnang  in  den  Preten  aochi«  Monaten  dea  vorigen 
Jahres  56  */•  and  in  derHelben  Zeit  de»  laufenilcn 
Jahre»  .">r>",i  beträ;.'t.  Kin  Vereii'ii'li  lier  Zahlen  für 
dio  t^uBainte  deutttche  Knhleiiaii«fuhr  inil  den  ent- 
Hprechenden  Ziffern  für  daw  ivlii  iiiif(  Ii  -  \\  >  ̂tfüliNchit 
Kohlenhvndikat  führt  zu  iiai'hMtidieiuli'in  llr^ebniM: 
in  Kohlen  allein  nahm  die  (»e»amtausfuhr  de«  Jaiire« 
19U7  um  U9202  t,  die  Sjndikataauafuhr  um  1  039  017  t 
•b;  in  Koka  etieg  die  ileaaminnsfubr  um  143  057  t, 
die  Gkadikatennefniir  am  9864  t,  und  in  Briketta  nahm 
die  Oeaamtaaifahr  um  26  78!  t,  die  SrndtkatBoaefalir 
um  l-i;»71  t  zu.  Für  Kohlen,  Kok-*  nnd  Briketta  zn- 
aatnmeu  (Koka  und  Briketta  in  Kohlen  umgerechnet) 
neigte  die  GeMmtnnifnhr  1907 eine Znnnbme  ton  58817^ 

die  Syndikataauitfuhr  eine  Abnahme  von  10i:t2a>.4  t. 
«Die  Toretehenden  Zahlen",  ao  lautet  der  Bericht  weiter, 
«reden  eine  eo  deatlicbe  Sprache  und  luaen  die  weit- 

gehende RQekaicht,  die  wir  anf  dio  Veraor^unc:  des 
inlündiaebon  Marktes  durch  die  erhel>liehe  EiuHclirän- 
kuni»  unaerer  Auafuhri;' Hrhiilii-  unti  r  jjanz  bedeutenden 
(jeldliehen  Opfern   \;  iiimi  ii  iuilicn,   für  jeden  Un- 
befao^fenen  ülicrz<Mii;cnd  iTkciinen,  ilnli  «ir  una 
jeder  weiteren  Ausführung;  dazu  (;laubcn  enthalten  zu 
können.  Wie  die  lUdiauptungen  Aber  dio  Bei;ilnsti« 
gung  de*  Aualand««  auf  nne  ateht  autreffen,  ao  mOeaen 
wir  oaok  ferner  die  iotbetMndare  aaa  den  Kreisen 
im  nlddmitachon  KohlenTerbmueher  laut  gewordenen 
Klagen  Ober  untrleichmSBige  Behandlnng  dar  oinzolncn 
iiilAiidiKclH'n  \!ib.it/t,'ebiote  uIh  unbegründet  tie/.eit  hnon. 
Wir  Hiiid  >t('tN  lirhtreht  L'cwe!*eii,  die  uriK  zur  \  er- 
fü;;n[i(;  Htehetideti  .Meni;en  auf  die  Vcrliraui  h>  r  ;floii  h- 
mäüi);  zu  verteilen.  Wenn  die  Koblenknajipheit  im 
aUddeutaehen  Vcrbrauch8j;»-'biete  etwas  fühllturcr  nU 
in  anderen  Bezirken  bvrtrorf^etroten  iat,  ao  iat  diea 
dadurch  Teran>acbt,  daB  in  den  oberrheiaiaehen  Lageni 
grSSere  Beatiode  nicht  voriianden  waren,  und  femer 
der  Veraand  aber  den  Khein  im  Winterhalbjahre  1906/07 
durch  die  damali^fen  unf;Qnati(fen  SchilTtthrtHverhllt- 
niaae  gröUcre  .\ Unfälle  erlitten  hat.  Auch  wird  der 
Uück^an^  der  Kohlenförderuni;  dc.s  an  di'r  ViTHurirung 
dea  BÜddeutachen  Marktea  in  erheblichem  Umfange 
niitbetoiligten  Saarrevier»  eine  Vermiuderunt;  dea  Vcr- 

aandea  von  dort  aua  zur  l''ol;;e  gehabt  haben.  Den Veraand  über  die  Rbeinatraliu  während  der  .MunatO 
Jali  and  Anguit  zeigen  folgende  Zahlen:  £a  betrug 
die  Bahnzufuhr  nach  den  Hifen  Dniaburg-Bnhrort 
im  Joii  1907  968  963  (i.  V.  924  019)  t,  im  Auguat  1907 
1 001  139  (943  K6.t)  t.  und  von  Januar  bia  Augnat 

r,  1  IM  .")■.':>  it;HifJ379)  t,  ilii  SrliilTsabfuhr  v,>n  den  ge- 
nau n t'' n  und  den  /,ccI].-iiIimI»>ii  im  Juli  I  i;!in;54 

tlii'.fiOTli  t.  im  Au;,'tict  1  1 H  i  (ilH  U  ir>t;>slO)  t.  und 
von  Januar  Ihh  .\ui;u"t  7  ;t:(»i  2r>()  (7  717U7I  )  l.  I>ii> 
Abnahme  der  Sdiilfsabfuhr  zu  Ende  .\uguat  1907 
gegenüber  dorn  vertloaaenen  Jahre  entfällt  auaschlieS- 
llob  auf  den  Terkelir  nach  Holland  und  Belgion  und 
die  ttbereeeiaehe  Auafohr;  die  Verladungen  nach  dem 
Oberrhein  weiaen  ein  Mehr  ton  65  758  t  auf.  Im 

.September  wurde  der  Si'hiH'rtvcrsand  inHbeanndere  nach dem  Uburrhcin  durch  >iiedrigwa«aor  und  iSteigun  der 

Schiffef^oditeD  erheblieh  beeintriehtigt.'' 

Industrielle 

Aetlea-ClMellMlitft  Brraieifeltl«  n  WnUaara. 
—  Im  GeachAftajahre  1906/07  waren,  wie  der  Bericht 
des  Voratandea  mitteilt,  alle  Abteilungen  der  Hfltte 

bei  erhöhter  Mr/i'u^runi:  und  dur<'hwi'^-  lolinciiden 
Preisen  stets  reiclili«  h  init  .\ uftriit^cn  verteilen.  Im 
H üttenhainschen  Wai/w.rkr  niulite  die  .MitteUtralie 

infolge  l'mbauea  fünf  Monatr  »tillgdegt  werden,  im 
übrigen  aber  kamen  nonnciirtsM.'.-tr  Uetriebaatürungen 
nicht  Tor.  Die  liocliofenanlage,  bei  der  dauernd  beide 
Oefen  im  Fener  etanden,  erMVgta  80575  (60556)  t 
Boheiaen,  daranter  19984  (18080)  t  fOr  da»  eigeod 
Stahlwerk.  Das  letztere  arbeitete  da»  ganze  Jabr 
hindurch  mit  zwei  Martinöfen  und  stellte  61  fi99 

(4T:^t;3)  t  FlulleiNcn  her.  von  ih'u-n  jr.  sh.',  (|'.ixr.5>  t 
in  den  ei;renon  Wulzwerkcn  V.  rw  cmlnr.L'  fmi  l'  n.  Uic 
Blechwalzwerke  erlitten  durch  die  olien  erwähnte  .Striruiig 
einen  Auafall  von  etwa  3000  t ;  inageaamt  orüeiigten 
aie  im  Beriohtajahre  20  Mii  (15  46({)  t.  FQr  Nouanlagen 
und  Xottanachaffungcn,  abd  zwar  haapteicblich  fOr 
das  Hattenhoinache  Walzwerk,  wurden  119369,77  *S 
auagegeben.  Der  BetriebeSberachnS,  einachlieBlich  dee 
aua  dem  Verkaufe  der  Finnentroper  HQtte  erziel- 

ten Ue Winnes  von  G80G,O4  beträgt  1004006,43 
(499  816,89)  UV.  FOr  liaam  und  allgemeine  Unkoiteo 

Rundschau. 

gehen  hiervon  2(it  ir)<),51  ab,  für  .Vbachreibnngen 
aind  632 198,81  ̂   zu  karaen,  und  zur  Bildung  einer 
Rfleklage  dienen  loo  ooo  Jt.  Die  flhrigen  10  657,1 1  Jt 
worden  anf  mae  Beehnung  ▼orgetnwoa.  KIne  Divi- 

dende wird  nicht  anageschattet,  um  dae  üntemebmen 
auf  eine  festere  (irundlnirc  ■-tcjleii. 

Aktl»tn-<äes«llMchart  Ullbelin  •  Hi^lnrlchawerk 
Torm.  Wilh.  Heinr.  Grille  zu  DÜHsoldorf.  —  Wie 
der  Beriebt  dea  Voratandea  erkennen  läßt,  war  doa 
Unternehmen,  wenn  auch  nicht  in  allen  Zweigen, 
vlkread  des  Jnhree  1908/07  atork  beechiftlgt.  Leldor 
erlanbte  d«r  tdurfe  Wettkampf  zwischen  den  rbefnlsch- 
weHtfAlizehen  Drahthcilereien  nicht.  i\\r  günhti;rc  (ie- 
achäft<«lage  auszunutzen  und  <lie  S<-ildraht|>rciHc  auf- 
zubi-»<ern.  Dii'  Nachfra:^e  nach  ilen  llrzcugni^tweu  der 
(ieaelUcliaft  iat  befriedigend,  doch  iiat  hicli  in  jüngHter 
Zeit  da»  .Miüverbültnia  zwiHchen  den  Koli-<tolV-  und 

den  Verkaufspreisen  noch  mehr  verisehlechti'rt.  Von 
den  Nouanlagen  des  Workca  konnte  der  griiUte  Teil 
in  den  letzten  Monaten  dea  Bericbtajalirca  in  Betrieb 
genommen  werden.  Bei  18888,15  Jt  Vortrag  nnd 
259  829,06  M  Betriebagewinn  verbleibt  nach  Verrech- 

nung von  68927,37  Ut  Unkoaten,  240h2,62  Jt  Ziuaeo, 
8617^  Jt  Abbncbang  iwoifelbafler  Forderoagon 
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und  8y4C9,Jl7  AIimi  iirt  liiun^en  ein  Koinerlß«  Ton 
87 164,72  ÜK  zu  folgender  Vorwendung :  Kücklaga 
8741,60««,  Taati&men  und  OratililuUionen  14  245  ,.4^, 
Dividende  56860.«  (»•»,  Uebeiiraf  «of  neneBMsh- 
nuni;  12  928,12  ,Jf. 

Hochunu>r  Vcrt'iii  für  Uerirban  und  «iun^talil- 
fftbrikatiou  zn  Dochnm.  —  Wie  aus  dem  lUrirhte 
de»  Verwaltungurate»  zu  erHchcii  int,  lidii-f  nich  der 
£ohgewtnn  de«  Oeaebiftojalinsa  1906/07  auf  U  043  382,53 
(t.  V.  54987MJ6)  Jt.   Hlami  halMn  baigetragen  die 
StohlindtiHtri*  aiH  899  700  (149850)  Jl,  die  Zefdl« 
EngclBburg  mit  «71857,80  (178882,68)  .4,  die  Zaeba 

Carolinonglüok  mit  742  067.42  («.'.3  048,Of.)      und  die 
Kit.'nHt.-inprul)0  Fentsch  mit  6r,2H93.18  (3H87l7.ti7) 

nie  ;,'<  rin^,'<'rr  A  iiiln  utc  li.  r  /n  |jc  < 'arolineDglück  int 
auf  uiiifnn;,'rei<  lie  Nt?u8iiliij;<'ii  zurückzufilhrt'n.    An  Zu- 
bnßi-u  hiibon  erfordert  dii- linar/itL'ruln n  13  189,25  •4F 
(i.  V.  iirgab  Hich  ein  Rohjjewinn  von  487,97  Jl),  die 
Üegmier  llisenHteingruben  i09U,H0  (9034,26)  Ji.  Nach 
Abn«  dar  auf  1  186681,81  (1188  773,41)  Jt  fettge- 
•etzten  Abncbralbniigen  Terblaibt  «in  Beini^winn  von 
4  8^ßT0I,32  (4  375  951,35)  U^.    Dar  Varwaltungaral 
Hchlüt^t  Tor,  aus  dic»om  ErlSra  nach  ▼erreebnung  der 
BatziingK-    und   vertritfi^HmäBigen   Oewinnanteile  eine 
Dividend.«   von  4  2t<(M>00        (16*  a'/e)  auxzunchQtten, 
60  000    *    dtT   UcaiiitenpenKionHkRMii«!  zu    iUii  r.M'iscn 

nnd  den  Roat  zu  Bolohnun(;en,  l'nterHtützun^'on  und 
•BderOB  liaaonderun  Aaagabon  nach  eigenem  KrnieHBen 
n  TarwaadeB.   Der  Oeaamtabaate  der  Guüatahlfabrik 
•innhliaBlieb  das  verkanfteB  Rohaiaana,  .daaaan  Menge 
«n  nind  14000  t  geringer  war  ala  im  Yorjabra,  be- 

trug 853  954  (858  363)  t,  die  Oeaamteinnabme  hiarfBr 
l>pzifr«rte  Bich  auf  42  200M29  i:^5  t  f  'i  4  1*^1    «.    In  den 
hiiberen  Kinnahinen  kommt  liiiii|it-»ii(  hliLli  die  Steige- 
riiiii;  <jiT   I.r.hne   und  I{i>h-<tii(l |iri'i!*i'  zum  Ausdrucke, 

lu  diirt  neue  Kecbnun^Hjahr  i-ind  lOri'iM  (i.  V.  y8>)20f  t 
OoHttmtauflriigf  Qbernomnien  worden,  darunter  15  000 
(I.  V.  81270)  t  Roheiaen.  Der  Absatz  der  Stahlindustrie 
batiaf  aiofa  auf  84198  (67374)  t,  die  Kinnabmo  auf 
10048414,84  (9809800,18)  jI.  Dia  der  Stabliaduatria  am 
1.  J«1i  d.  J.  Torllegandaa  BaatalliiBgeB  batragaa  atwa 
88  000  (36  200)  t.    Die  JahreafSrdorong  der  Zeehe 
EnKeiMburff  rrreirhte  431  717  (963031)  t  eingchlie6Iich 

18r>7ir,  iH'iS.ni  t  Ilrikott«,  die  AiiMlx'uti-  d>T  Zecho 
»er.  «'arolin.'ficlnck    374  S'.lT    i:i4JSH*;it   Köhlen  und 
96  8'.i.'i    i!0o:(7it|  t  Kiik-*.    Auf    der  Ki^cnHtcinKrulx' 
FentHch  wurden   >U;\  <.f>:,  i4N:>'.t2()i  t  Minette   und  in 
den  Quarzit<;ruben  0440  (5132)  t  Quarzit  gewonnaa. 
Die  Kalhateinfalder  bei  Wülfrath  bliebea  wiadanim 

•aBar  Batriab.   Ao  ZugBngea  worden  bal  dar  QbB* 
atabifabrik  fflr  Qrundatacke,  OebAode  und  MaaebhutB 
inageaamt  2  015  702,98  Jl  gebucht,  wAhrendsicb  ander- 
aeil-'  der  Heoitz  an  Urund^türken  und  (iebSoden  utn 
48  471,20  •  vcriiiitiderte.    Die  /iiiränire  umfaHsen  im 

weMi'ntliclii  ti  \'iTlirht,vruiif;i-ii  und  Lrw eiteruugt'n  diT 
(JaakrnftiiiaHcbiiien-Auiagu,   der  Mnrtinachniolze,  der 
mechanischen  WerkstAtten,  der  Hahnhofaanlagen  und 
den  Umbau  daa  Schienenwalzwerkea.    Der  Zechen- 
aad  ürubanbalriab  hatte  1365  859,15.4  Zuginge  zu 
«enaicbaaa,  daraatar  daa  Erwarb  grOBarar  Quanlt- 
felder  bei  Welkenbach  im  Weaterwaide.   Um  den 
Bedarf  an  <»n«-  und  Fettkohlen   zu  sichern,   lint  der 
Verein  die  Kuxe  iler  ( iewerkschutt  Teutoliiinria,  ilcreii 

llerechtfume    •27TsiiOu,|m   beträgt,    für     iino  i>i  iii  .  « 
an^feknuft   und    den  l'n-i»  Ihn  auf  i.SiMiiid    ■   im  Be- 
richtHjahre  Hchon  bezahlt.  Mit  dem  Al<liau  ilertiruben- 
felder  aoU  noch  gewartet  werden,  doch   hat  die  (ie- 
irarluebafl  dia  nötigen  Ornnd^tücke  für  die  Zechen- 
aaiagaa  n  raad  600000 bereits  erworben;  der 
Verein  bat  liiarfllr  550000  J»  sn  Laataa  der  Gawark- 
echnft  entrichtet.  Aaf  daa  Kaoligeld  für  dta  2>eche  vor. 
Maria  Anna  nnd  Steinbank  aind  von  der  OewerkHchaft 
MatliiiiH  HtinnoA  weitere  720 Ono  f   und  doagleichen 
für  die  Zucb«  llaHenwinkel  von  der  Deutach-Luxem- 
bnrgiacban  Bergwerka-  nnd  Hatten* A.-tt.  780000 

abgetragen  worden.  Die  Auasichten  für  das  laufende 
Oeacbiftajahr  baMiolmat  der  Bericht  im  allgamainen ala  gtnatiff. 

Deutlich  •  LnxenibnfKisrhe  Bergwerk«-  und 
Hfitten-Aktlengeaellschaft  zu  Bochum.  —  Dem  Be- 

richte des  Vorstandes  int  zu  entnehmen,  daß  die  reinen 
BetriebaaberschUaae  aller  drei  Abteilungen  des  Unter- 
nehmena  nach  Abzug  aAmtlicber  Unkoaten,  Bergachiden, 

Abfladaagaa,  Anagabaa  fUr  gamaianatziga  Zweeka  oad 
Tantiemen  sieh  aaf  8716280,50  (6  049  975,09)  b«- 
laufen.  Zu  kttrMB  sind  hiervon  außer  283  1 79,09 
.Steuern  noch  die  Zinsen  für  Schuldverschreibungen 
und  H\ ]ii)tli.Aeri  mit  891  030,4 (i  während  ander- 

seits der  (iewiiinvortraj;  auM  dem  voriifon  Jahre  mit 
497  002.03  hin/uj,'erei  >in.  t  werden  muß,  so  daß  ein 
Rohgewinn  von  8  039  072,'.)8  (5  323  243,24)  Jt  verbleibt, 
der  nach  Abacbreibnngen  in  Höhe  tob  5044  480,22 
(8888845,88)  Jt  aiaaa  Bainarlda  tob  8994598,76 

(8990898,01)  UK  IlBt  Dia  Brgabaiasa  dea  Beriehta- 

{*abres  aind  demaaah  gegenOber  dem  Vorjahre  erhel>- ich  gealiegen,  nnd  zwar  auaaehließlich  infol(;e  besseren 
AImcbluMites  der  DifTerdinper  Werke.  Auf  di'O  Kohlen- 
ze<dien  zojjeii  sich  die  Neuanla^jen  infolge  den  auüer- 
ordentlichen  Arbeilermangel«  Helir  liin,  ein  l  lUHtand, 
der  aich  besonders  bei  der  Dopiielschachtanla^e  auf 

l'rinz  Regent  und  den  Aafridttungsarbciten  zur  Vcr- 
biaduBg  dar  SchAchte  aaaagaoahm  fOhlbar  machte. 
Das  Bnkattwark  Dahlbaasaa  bat  iafolga  dar  ffestie- 
gaaaa  KoUaniNMiae,  denen  keiaa  aaagleldMade  Er- 
hlthBBg  dar  Brikettpreise  gegenflberataad,  ohaa  Ertrag 

gaarbeitet.  Da);c<;en  konnten  die  Eisen-  und  Stahl- 
werke der  (JesellHchaft  trotz  weHentlicher  Steigerung 

der  MaterialpreiHe  und  I.i'ibne  bei  der  zunehmenden 
Ounst  der  äbri|;en  Verhältnisse  ihres  Industriezweiges 
auH  den  rechtzeitig  fertiggentellten  Um-  und  Neubauten 
dadurch  besonderen  Nutzen  ziehen,  daß  dia  Meoga 
der  Enengniaae  wuchs,  wAhrend  die  SelbedUMlaB  daak 
dam  gaordnetaa  Betriebe  sieb  TeraiindartaB.  —  Ueber 
dia  ainselnen  Abteilungen  dea  ünternahmana  geben 
wir  aus  dem  Berichte  NachstehendoB  wieder:  Die 

OcHamtförderung'    der    Koblonzecbcn  betrug 
I  90ir,.i',»  t  Kolilen  lind  11,(32..^  t  Kisenstein ,  zu 
denen  fiOHn  t  Knhlenvorrat  nun  dem  Vorjahre  kamen. 
Von  der  (ieHiiiiitiiieUi,-e  enttieleii  auf  den  Solbstvur- 
brnu<-h  lO'J  4.')2  t  Kohlen  und  im  Bestände  verblieben 

510.'>  t;    liie   übrigen    1  793  102  t    Kohlen    und  die 
II  332,5  t  Eiaenateia  wordaa  teile  Terkaaft,  toUs  aa 
die  Kokaraian  aad  Brikattfabrlken  geliefart;  ffia  lier- 
geatellten  Kokamengen  beliafan  aich  auf  687  809,05  t, 
daa  Ergebnis  der  Rrikettfabriken  betrug  239  840 1.  Bei 
der  Abteilung  1)  i  f  f  e  r  il  i  n  e  n  worden  auf  Urube 
Oeltingen,  deren  sclinn  im  vori^jen  (Geschäftsjahre  be- 
^'ontienen  zahlreichen  Neubauten  und  Verbesserunijen 
beendigt  und  in  Betrieb  genommen  wurden,  ".'.io 
(310  237)  t,  auf  Orulie  Langengrund  13;i!isj  tli4r»i,ji  t, 
auf  Qrubo  Tatingen  117  658  (95581)  t,  auf  Oruba 
Obarkom  lfiA849  (IM  880)  t  aad  nf  Ombe  Tbillaa- 
berg  817900  (173 '.«89)  t,  iasfasuBt  also  978804 
(821  188)  t  Waatte  gewonnan.  AaBardan  liaferta 

Ombe  Moutior«  nocli  1Hsh."iS  t  Fr^re.  Von  den  Kalk- 
Bteinbrflchen  llarankourt  wurden  '.'3H;t|  t  Kalk!«tein 
bezogen.  Von  den  llocbiifen  «tanden  M-i  /um  Ok- 

tober V.  .Is.  sechs  im  Feuer,  alsdann  wurde  der  (neue) 
siobontu  Ofen  angeblasen,  der  von  Anfang  an  zur 
Tollen  Zufriedenheit  ging:  am  4.  Januar  d.  J.  wurde 
dar  zwatte  Ofen  ausgoblasen,  und  erst,  naclidein  dieser 
nea  gagestellt  uad  tu.  Aafasg  April  wieder  ia  Batrieb 
gesetzt  war,  ariwiteta  maa  araaut  mit  sieben  Oefaa. 
Sie  erzeugton  zusammen  348  816  (886260)  t  Thomaa- 
robeisen.  Die  für  den  neuen  Ofen  erforderlichen  Neu- 

bauten haben  wir  schon  im  vori;:i-n  Berichte*  er- 
wähnt. Irgendwelche  nennenswerte  Störungen  au  den 

Hochöfen  kamea  aiaht         Daa  Btahlwark,  daaaaa 

•\8tahl  BBd  Elsm«  1906  Nr.  88  S.  1418. 

Digitized  by  Google 



aS.  Oktoba»  1907. 8*dil  aad  BiiM.  1661 

Betrieb  ebenfalU  darchKeg  regelmäßig  verlief,  stellte 
m  fierioliUjfthre  309  4SS  (268000)  t  fiobbUck«  her. 
IM«  OMMitorMogtiBf  der  Walgwerke  betrar  8647S7 
(216160)  t.  Ds  die  vermehrte  Arbeit  mit  nilfe  der 
▼orhandenen  Einrichtungen  ertedig^t  werden  konnte, 
8o  war  es  nur  nötip;,  kleinoro  A«Miiloruiii;cn  auf  de« 
(»reyträfter-Wariiilajjcrn  xorzunchtiion,  in  dotuin  diu 
t^rbleppzöf^e  mit  dircktctii  Motiinuitrit'bc  einjji'rifhtet 
worden.  Außerdem  wurde  an  der  zweilnn  Hcliweren 

Richtpreaee  ein  zweiter  Arbeits-  nnd  Tran8[»ortroU(;ang 
eiog«b«nt.  Um  die  «mmte  Stabeiaen-Adjuatai^o  und 
d«B  fltabaiwBTMMBd  I«  MDtralialeren,  wurde  die 
Oratartabeisen-Adjattwe  BMh  dem  Mittelebenwals* 

werke  vorlegt  Anf  der  rar  Abteilung'  l'riedrioh- 
\V  i  1  h  ('  1  III  rt  -  II  ü  1 1  e  in  Miilhfim  j^fhöriiii-n  (iruhe 

StmiiTHiiwa^'i'  hei  Haipor  wurden  l.'jH;i4t  Kotviftenotein 
gefördert  und  H.l  t  Ku|>fi  ri  r/  HtiflM-reitet.  Ilu'hcH  Miiwir 
der  Kotoiaenstein  wurde  lii^^  auf  1S20  t,  die  im  eigenen 

Betriebe  der  GeiielUchaft  ^ur  V'erhQttung  gelangten, 
verkauft.  Von  den  Hnch5fcn  der  genannten  Abteilung 
atanden  Nr.  I  und  II  das  ganze  Jahr.  Nr.  III  von 
1.  Jsli  bia  10.  September  1906  nnd  vom  22.  Februar 
bis  80.  Jnni  d.  J.  im  Fever.  Die  RoheiMnaneugong 

betrag  93  4'iO  (lOti.'ViO)  t.  Abgeaeben  von  dar  acbon 
früber*  mitgeteilten  K.xjiloaion  bei  Ofen  III  verlief  der 
Hochofenbetrieb  ungeHtcirt.  I)ie(iietierei  der  Hütte  Ktolltp 
SSOitS  (44  284)  t  her;  der  IJetrirli  in  iler  Köhrenpeberei 
war  zeitweise  unregeliniiUi«;.  Im  Mnsi  liiuenbau  wurden 
ErxeugnisHt'  im  (iewielite  vun  4'»(tT  t  liereelinet. 

EHchneiler  •  Kiilu  -  Eioenwerke,  Aktiongespll. 
schafl  7.11  KHchweiler-l'Quipcbcn.  —  Nach  dem  vom 
Vorstände  erstatteten  Hei-henHchaftHherichte  waren  alle 
Balrlabe  der  Uenellfchaft  im  Jahre  1900/OT  gut  und 
ragalmäSig  beacbAfligt,  ao  da&  sie  mit  erfreulichem 
Oewlone  abtetliaBeD  koDDtan.  Dia  Kosten  der  Koh- 
atoffa  aUar  Alt  bewegtaa  aieh  abanao  wie  dia  L6hae 
in  itaigendar  lUehtang,  Indeaien  vermoehten  die  Yer» 
kaufaproiae  fflr  die  Erzougnisae  der  Geaellscbaft  den 
erhöhten  ^>elh«tkui<ten  mehr  oder  weniger  zu  folgen. 
Im  Herichtttjahre  herrnchte  vielfach  Mangel  Kuwohl  bii 
Halbzeug  wie  an  Kohlen,  und  da»  Kohlen-Syndikat 
war  nicht  in  der  Ijage,  der  (icMellHchaft  die  gewohnten 
billigeren  Sorten  in  genOgemJer  Menge  zu  liefern,  so 
daB  teilwdM  tanrere  Stfickkohlen  und  NQsHe  aU  Hr- 
aati  abgaäomman  «erden  mnftten.  Der  Ueeamtbetrac 
dar  an  Framde  barooliaetaB  Ersaagnima  dar  Oeaall- 
sebaft  stieg  im  Bericbtejabro  auf  11756  395,82  (i.  V. 
9  7l605«,H4)  -f,  die  Zabl  der  dnrebscbniitlicb  be- 
Bcbäftigten  Beamten  und  Arbeiter  belief  wirli  auf  I4h:< 
(1564).  Die  VerbesHcrungen  der  Hetriehrtcinrii-htungen 
durch  Um-  und  Ni'ulinuti  ii  tru^i-n  »ehr  zu  dem  guten 
Oeacbifteercebaisso  dcH  Jahrori  bei.  Die  weitere  Aus- 
gaataltaoe  oar  Werke  koH  nach  Maligabe  des  Bedarf* 
ninaa  nnd  dar  vorhandenen  Mittel  fortgesetzt  werden. 
Nach  Anawaü  der  Qawinn»  nnd  Verlustrecbnnng  be- 
itffem  aieh  Vortrag,  Ziaaan  «od  BatriabaflbaracliuB 
anf  1  609014,71  blarvon  sind  die  Abschraibungan 

mit  :^(IS  in'i,:!"  .*  abzuziehen,  so  daß  die  (Jeneralver- 
aamniluii;;  über  I  "240  8r2,:i4  .  *  zu  verfflsren  hat.  Aua 
diesem  Hctrage  aollen  mu  h  ■Im  Votmi  tilui,-o  ■ii-r  Ver- 

waltung .">4H2T,72  *■  lier  iM-iomicren  H\i<k Iii'.;»'  zugo- 
fQhrt,  l.^OOOU.«  zur  Scliatfung  eine«  „SniiilcriieHtandes 

für  Neubauten"  verwendet,  70  382,."i'Uä  als  Uewinn- 
anteile  fflr  den  Aufsicbtarat  und  als  belobnnngaa  fAr 
Baamta  baraitgeataltt,  80  000^  dam  Beamten-  nnd 
Arbaitar-UataraHltnBgabaataDdesugaaehriahan,  8000 .4 
nt  aaaatigaa  Wobifabrtttwaekaa  bewiUigt,  720  000 
(d.i.  10%  daa  um  1200  000  u(  erhfibten  Aktien- 
kapltalee)  als  Dividende  ausgcHchOttet  und  endlich 
801 602,12     ia  nana  Racbnnng  verbucht  werden. 

Bwdlwotltr-BBttBgwr  MaMUB«alwii>AkU«B- 
8M«ll6«lMriraBMdiw«ll«r>A«e.  —  Dia  Oeiallaehafk 

•  B.  0. 

erwarb  im  Oaaabdftajahre  TJOG/oT  mit  Wirkung  ab 
1.  Jnli  v.J.  gtffOB  Hergäbe  von  450000  Ut  Aktien 
nnd  100000  U6  iB  bar  dia  Fabrikanlagen  dar  ,  Ratinger 
EiaangieBerei  nnd  Maaebinenfabrik  Kock  &  WeUan- 
stoin"  mit  allen  Aktiven  nnd  l'aai«iven  der  Firma  und 
orhühte  zu  liii-.rn  Zwecke  ihr  tiruiulku|>itnl  von 
lOOOOlHI.«  auf  I  4011000, iC.  Auß.Tili^m  zaliltcn  die 
Aktionäre  I  r>0  ooo  ,  #  in  l>ar  un  di.  ' . .  ̂ .  INi  liuft  und 
atelUun  ihr  bOOOO,//  Aktien  zur  Vertilgung.  Mit  den 
neuen  Mitteln  wurde  aowohl  der  Fehlbetrag  dcH  Vor- 
jabrea  in  HOba  von  79  337,67  gedeckt,  ala  aucb  aina 
Kacklage  voa  180662,87  »M  gebildet.  Dia  erweitarto 
OaaoUMhafI  war  im  Bariehtajabra  allaatiialban  raidi- 
lieb  beacliBftigt  nnd  erzielte  naeh  Abzog  aller  Un- 

kosten und  .Vliürhreibungen  einen  I  cliersclniß  von 
124  0r2,.''iS  von  ileiieii  7000.//    der  Käckla-c  zu- 
tliillen,  I4  0IHI  .  1/  /II  I  it>\s  itinanli'ili'ii  uiiil  Ifi'lulinungen 

verwendet,  ,JC  dem  Ueainten-  und  Arbciter-l'ntor- Htatzungoheatando  Qberwiesen,  n4  0(.K).>/  als 
Dividende  aoageschattet  und  17  012,56  anf  daa  neue 
Reclmttsgajalir  Torgatragan  wardan  aoUen. 

itiirpeaer  Bergbau  -  Actif>n  -  (»esellsrhaft  zu 
Dortmund.  —  Die  (ieacll!<'  lifift  erzii'lte  im  (ii-ttchÄfts- 

jahre  19')(>'07  bei  einer  '  m  .,iiiiitkolilenf<'irderung  von 
01*.'>'J512  t,  einer  Kokagew  iniiiint;  von  2  1it(i7;it>t  und 
einer  Brikettherntellung  von  l<2'.'ii2t  einen  Hetriebs- 
aberachutt  von  21  8U«  002,65 Unter  Einacbluß  der 
anderweitigen  KlnoalMMB  In  H6ba  von  2  404  244,02 

Mwie  daa  GawlaaTortragaa  'Voa  884868  anf  dar 
einen  Seite  and  naeb  Abnig  dar  allgemeinen  Unkoaten, 
der  aonatigen  Koaton  und  dar  mit  9  281  842.98.^«  fest- 
genetzten  Ahachreibungon  anf  der  andern  Seite  bleibt 
ein  Reinerlö»  von  9  44'.»  "  ''l'.o  j  . dur  wie  foitrt  ve  r- 

wendet werden  aoll :  Imiiiuo  ,4(  für  gemeinnüt/lt;e 

Zwecke,  :ti;s  "^  (1,41 .  zu  Tünti.-mcii,  st,i',4U00.^  als 
Dividende  (12*/«)  und  2.i6  727,61  zum  Vortrage  auf daa  aana  Raohanagajahr. 

Lothringer  Walxengießerel,  AclIengeBpllsrhBft, 
BuNendorf  (l.»thr.).  —  Wie  in  der  Hauptversamm- 

lung vom  12.  d.  .M.  Iii'riclitrt  w  urJc,  ist  die  im  vorigen 
Jaliro  be»chloMneni'  (ileieliwt.  llniig  der  Aktien  dnreli- 
geführt  und  du*  dabei  erzielte  Allf^;td(l  benutzt  wor- 

den, um  den  vorliandeneu  Fehlbetrag  auszugleichen 
und  außerordentiiclie  .MiMchreibungen  in  H5he  von 
123409,95  vorznnebmen.  Die  (leeeUacbaft  onielta 
im  letzten  Jabra  814020,70  .«  BatriabaflbaraebaB,  aaa 
dem  naeh  Abzug  der  aUgomaiaaa  UBkoatea  and  regel- 

mäßigen Abarhreibungen,  aowie  der  ROeklagen  nnd 
Tantiemen  di'-  rüikNtänilii:e  Vor/ii:r"itividiMide  und 
eine  weitere  I »i v idi  iidi-  von  ()*'ü  nb  1.  .laiiuar  l',"07 
auf  du'-  ''•■iiiilf  \  I.  ni  nk«|>ital  gezalilt  wcrdi-n  soll. 
Der  Absatz  betrug  etwa  kooO  t,  d.  i.  37  "/o  mehr  als 
im  Jahre xnvor.  Für  .Neubauten  und  Nenaaachaffnngea 
wurden  rund  looOOO  «  »uagegelieu. 

Krnst  Schieß,  Werkzeugmaschiaenfabrlk,  Aktlea- 

gevellsrhaft  in  Düsseldorf.  —  Ibm  ali-elaufene  (!e- 
KrbäftHjftbr,  da»  ernte  ni  -t  (iriiiidung  der  (icnellMcliaft. 
brnchto  dieNCr  zu  den  aiitiiii:,''^  \  iTbaTidmen  .\uftrii:.'eii 
ni>ch  weitere,  reichliche  Hehtellungen,  ao  daß  die 
Werkatfitten  stets  bis  an  die  Orenze  ihrer  Leiatungs- 
fäbigkeit  mit  Arbeit  vereebea  waren  und  auch  noch 
für  die  nSehate  Zeit  damit  geafigcnd  voraorgt  sind. 
Der  Uobgawiaa  belauft  rieh  aof  913  640,58  dar 
RelnerlSa  nach  801 590,04  <.#  Abschreibungen  nnd 

10.')  IHK»  .H  lUlnkatellungi-n  auf  .'.07  050,54  Die  Ver- 

waltung Hclililgt  vor,  von  diesem  Krtriignia  .'iOOOO.^i^ 
der  K  i  kl  i^-o  zu  flberweiHen,  45  •''O.'i,04  an  den 
Aufhirlithrat  und  Vorstand  zu  vergüten.  ll.'IOOOO 
(lO",'«!  nl»  Dividende  auazuschütten  und  mit  einem 
Uebertrage  von  101 445,50  die  Uecbnung  auszu- 

glaiehan. Si-branbon-,  .Haltern-  und  Metenfabrik,  Aktien- 

fMellHchaft,  Uanxlg-SchellutUhl.  —  im  ahgelmu- 
fanaa  Oaaeliaft^jahra  wordaa  dia  Stanaiakliaa  dar 
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1»6S  Stahl  aa4  Eitra. S7.  Jtktg,  Nr.  4S. 

UeHolUchaft  dorch  Zaaammenlegcu  (im  Vcrh&ltnia 
10:1;  «of  98000  lieroot«rg«»etxt  uod  eiuheitlieb« 
Aktien  dadnreb  geMlulIeD,  dM  di«  TortagMktionit« 
oaf  itara  TomcMa  nnisltteteii.   AoBerdsm  wurdm 
fOr  210000  >Jt  nvae,  den  alten  frloicbstohende  Aktien 

und  .Mr)iMiO0  ,i{  .')  |)ri>/f'ntii.'i'  Ti'iU<'liuliiviT--i  hrcilMiti;;cn 
aiis;.'i':;flii'ii,  l)iT  t  in-ut/;  lii-H  l ' ntcriii  linii^iih  hat  «ti  ti 
im  liiTn  hi^'"i'tirr  L'un-tif;  iMit« ii  kclt  und  Hi  ht'int  auch 
im  laiifeiuli-ii  Jnliro  weiter  zu  «teiRen.  Der  Uuhfji'winn 
betragt  158  140,39  .«  uini  «oll  wio  fol^jt  verwindet 
werden :  7tf  406,74  UV  zu  Abschreibungen,  25  uou 
für  die  Kflektage,  87  800  UV  Ar  Dividenden  (6  0o  aut 
52Ü000  fftr  du  IfUUM,  8  «A»  Mf  810000  Jf  tOx  da» 
letzte  halbe  Jahr)  nnd  18  983,65  M  zum  Vortrage  anf 
neue  lu'i'linuiiir. 

I  nloii,  ActitMii;i\seliHrhaft  für  BiTk'bnn,  Kinen- 
Qnd  Stahl  -  InduMtrie  xn  llortinnnd.  —  Nuch  dem 
Tom  Vortitiinde  der  GcHellschaft  in  gewohnter  Aua- 
führlichkcit  zuHanimcngeeteUten  Berichte  worden  anf 
den  Zeeben  der  Union  im  Oeeckifti^ahre  1906/07 
Inegeumt  868650  (!•  V.  869441)  t  Kohlen  gefördert 
and  279984  (264  80t)  t  Koks  erzeugt,  und  zwar 
entfielen  Ton  diesen  Mengen  Sbi  740  ir<4ri<i92)  t  l\uhlen 
und  i:iü  165  (114  137»  t  KoIcm  auf  /.eclit>  Adolph  vnn 
Han-^t>manii,  2306S0  »•247  1.h:ii  t  Kohlen  und  91  Ü5u 
(91  rj'Jl  t  KoliH  auf  Zeehc  (ilürknuf  Tiefbau  Huwie 
2742itÜ  (245  T(>4)t  Kohlen  und  52  769  (5^  943)  t  KokH 
Mlf  Zeche  Carl  FriodriehK  Krbtitolln.  Auf  clnr  zuerst 
gWMHUitea  Zocke  wnnien  auBerdem  6  283  650  (5339950) 
Rlngor«M(da«,  1874  (888)  t  Ammoniak  md  3907 
(1526)  t  Toer  hergeirtelk.  Die  Zahl  der  auf  allen  drei 
Zechen  heachftftigten  ArhoUer  betrug  im  Durc-hHchnitt 
4C.'!2  (44791.  Für  \i  iMtJiij.  r  .  A üm  hjitfunijen  und 
Verlu'Hüerun;;«'!!  aut  ileii  Kolileii/erhrn  waren  im  ganzen 
1  201  831,25  .«aufzuwenden.  K  i  s  en  » t  ei  n  c  r  u  l>  e  ii 
förderten  im  Ik-riehtH jniire  mit  einer  durchseliniitliclieu 

Belef.'8chaft  von  (599  (i  1 1  i  Arheitern  inngcMamt  Ms  .">:!*; 
(115110)  t;  an  dienern  Kr^^ehni«  war  Ombe  Friedrich, 
deren  Betrieb  unter  umfangreichen  0m-  nnd  Noo- 
bauten  m  leiden  hatte,  mit  15598  (18608)  t,  Omb» 
Wohlverwahrt  mit  118887  (96  528)  t  und  Ombe  QnBek 
ontroalig  mit  14606  t  hetc-ilik't.  Die  AuH^ahen  für 
Oeno  Anlagen  uew.  auf  den  KiHeuNtein^rulien  heliofcn 

•ich  anf  7K7;i5I,('>)  Die  Dortmunder  Werlce 
waren  mannigfaehon  Aendernn;,'en  unterworfen,  die 
einen  günstigen  Einfluß  auf  die  Kr^'ehuiHNe  dieser  .\li- 
teilung  iiUÄÜbten.  So  wurde  die  (ieieihanlaire  durch  einen 

weitgehenden  l'nibau  zweckniatii;;er  ;,'eHtaltet  und  damit 
der  Eiecnbahnbetrieb  erheblich  vcrblUigt.  Mitdemeelben 
Erfolge  komte  nach  TSlliger  Boaeitignng  der  alten 
700  nnd  800  mm-StraSe  durch  den  Auabau  der  900  mm- 
Grobatratte  und  <>ine  zweite  NVal/cnzngmaechine  der 
Hctriel)  im  Wal/werk  1  unpentört  ilurclii:efrihrt  wer- 

den. Aui  li  die  lieiilen  ni-nen  elektriKcli  angetriei>unen 
FeinBtratäen  des  W  nl/wi  rkM  II  nrheiteten  durchaus 
befriedigend.  Im  ätahlwerko  erwies  sich  die  neue 
tieliliiHeiiuDxliine  ali  00  zuverla-'-'i^,  datS  das  alte 
HtablwerksgeblAae  nmgebant  werden  könnt«.  Durch 
die  neue  Waaaerrfielcgewinnnngoaslage  wurde  nieht 
nur  die  WasaerTeraorgnng  der  workanlagen  gealtdiert, 
aondem  auch  eine  Rrapamia  von  20*/<  Ini  Waaaer- 
TOrbrauehe  lierl)eii;efiilirt.  Der  neue  Moehufeti  I  wurde 
in  acinein  eijjeiitlii  hen  Hau  ferti::cehti  llt ;  da  iii<le..hen 
zur  hehsereil  Itohstotniewailigun;.'  dii'  ;,'aii/e  lloelmf.  n- 
ailla;:e  uulge^taitet  werden  Holl,  so  wiril  sieii  ein 
Nutzen  aus  dein  Neuhau  erht  in  Zukunft  ergeben.  Die 
im  Anschluß  an  den  Hochofen  neu  errichtete  und  in- 
/.vifchen  in  Itetrieb  genomineno  Oaaiontrale  OntllUt 
drei  Oasgobltee  und  eine  tiaadjrnamomaacÄioe  von  je 
2000  I'.8.  aowie  eine  weitere  DTnamomaachlno  von 
1200  P.S.;  mit  ihrer  Hilfe  wird  oa  möglich  sein,  nicht 
nur  die  gesamte  Horhofcnanlage  mit  \Vin>i  nnd  elek- 
triheller    Kraft    zu    verhebeil,    sondern    auch    i'ine  :;e- 
nügende  Kesvrvc  für  di«  überlaHtete  Ältere  Uaszentralu 
SO  erhalten.   Von  den  fOnf  Hoehöron  ataaden  dureh- 

acbnittlieh  4,1  im  Feuer;  erblasen  wurden  248  578 
(261071)  t  Tbomaaroheiaon.  Im  BtaUworko  wurden 
86881S(888818)tRohatahl,  im  Puddelwerko  7004  (6088)t 
Lappen  «mact.  Die  Walzenstraßen  stellton  in^aamt 
804  89«  (265266)  t  Walzware,  und  die  WerksUtten, 
die  infolge  Verbesserung  ihrer  Bctriebsniagchinon  be- 
d<Miten<l  leiwtungsfriliijjer  wurden,  30  229  |21443(  t 

I''ertii,'erzcuf:iiih-Je  In  r.  Die  erw/iiinten  sowie  die  son- 
stigen Aulageu  usw.  auf  den  Dortmunder  Werken,  die 

durehscbnittlich  6649  (5408)  Arbeiter  bescliiiftigten, 
erforderten  insgesamt  4 558 »73,43  Bei  den  Uor- 
Hter  Worlten  enengten  die  beiden  HoehOfon  81 788 1 
Thomas-  nnd  7159 1  Btohleiaen,  im  gansen  alao  88 
(98  354)  t  Rohoiaen.  Die  Kokerei  dieser  Abteilung 

Btellto  in  ihren  80  Koki^dfen  47  79«;  f5i'>527)  t  Kok« 
her.  Die  Haken-,  Schrauben-  und  Mutterufabrik 

lieferte  23Ö.'-.  (22  U»)  t  Fertigfabrikute,  die  A<  hsenfabrik 
neben  24  t  Kkiueisen  für  Achsen  noeli  4(r2  t  fertige 
Achsen,  zusammen  also  42<i  (402»  t  .Material.  Für 
Neuanlagen  und  Verbesserungen  der  Horster  Werlte 
wurden  130o2H,.^(;  .«  verausgabt.  Die  Zahl  der  dort 
beschAftigten  Arbeiter  betrug  459  (448).  —  Daa  Be- 

richtsjahr ergibt  unter  Binaeblnft  von  888985,79  Jt 
Vortrag  einen  Rctriebsgewinn  von  6  72ÖWI,74 

i")  222  927,721  .«  und  nach  Abzug  von  470991,66 
für  allL'emeisie  1  nkohten,  Steui  rii,  ( 1  rhälter  usw.  sow ie 
der  Zinsen  und  ['rovisimiepi  m  ll<ili'-  von  1  27^47(i,6.'i 
einen  Holierh'.s  v. .ii  4  ' 'Tfj  4 s'.»,4.')  ( .'i.')!.  4  4 '.',-'1 1 1  ■.  .\l>- 
gesebrieben  werden  insgesamt  2  7r>(.;  9:{2,OK  (2  2(H;iio1  ) 
so  daß  ein  reiner  Ueherschuß  von  2  219557,37  ver- 
bleil>t,  von  dem  110977,8ti  .«  der  Uttcklage  aber- 
wiesen,  840000  Jl  (6^)  Dividende  auf  die  Aktien 

Lit.  D  aod  756000  Jt  (8*/«)  de^aieben  anf  die  Ak- 
tien Lft.  C  aotgesehOttet  und  518579,51  >M  at«  Tor- 

trai:  auf  neue  HeeliinMi^-  verbucht  werden  Hoüeii.  Zu 
dem  giiiit'ti;,-eren  .ItihresiTgobnissi-  haben  voriiehiiilii  li 
die  Dortmuriiier  Werke  infolge  ihrer  verbesserten  Kin- 
richtiingen  beigetragen,  ebenso  haben  die  Abteilung 
Horst  und  die  Eisensteingruben  mehr  erbracht  als  im 
Vorjahre,  während  die  Kohlensoeben  in  ihren  Ertrig- 
niaaen  lurftclEgoUieben  aind. 

T«retBl9to  KSalg»-  und  I.nnnihlHte.  Akfii-n- 
geseliadutfl  fflr  Bortrbau  und  liiittenbetrieb  /u 
Üerllna  —  Dem  .lubreslK-rii  hte  für  UUil'  u7  ist 
entnehmen,  daß  die  angespannte  liescliüftigung  der 
gesamten  deutschon  Industrie  sflmtlichen  Betriebs- 

abteilungen der  ticsellschaft  gesteigerte  Erzeugungs- 
uud  Aheatssiffern  brachte,  die  nudi  höher  hätten  »ein 
künnen,  wenn  nicht  die  Werlte,  inabeaondere  dio 
Kolüengruben ,  unter  empfindllehem  Arbeltermaagei 
zu  leiden  gehabt  bitten.  Auch  die  Yerkaufapreise 
besserten  sich,  indessen  zogen  gleichzeitig  die  Preise 

der  Kohstolfe  und  die  Löhne  derartig  au,  (\n\',  von  iIi'U 
gesteigerten  Einnahnien  kaum  ein  Zehntel  als  wirklicher 
.Mehrgewinn  verldiel*.  Die  S  t  e  i  nk  o  h  1  e  n  z  e  <•  h  o  n  för- 

derten im  Berichtsjahre  2  743  092  (2  r>7>' 0(19 1  t,  Ton 
denen  die  eigenen  Werke  30,C verbrauchten,  wäh- 

rend 1902986  (1635270)  t  an  Fremde  verkauft 
wurden.  VBr  dIo  Heratellang  von  Koka  muSton  142787 
(145519)  t  Backkohlen  von  anderen  Zechen  angekauft 
werden.  In  den  obersehleaischcn  Erzgruben  und 
SteinbrOehen  wurden  IM"»!  rjMl72>t  Eisenerz  sowie 
155:tl9  (lsGä40)t  Kalksteine  und  Dolomit  gewonnen, 
die  IJcrgfreiheitgrubo  hatte  eine  .Vuslieute  von  ito  179 
i'M)  121»  I  .Mai,-Metpi«eiiittein,  und  die  aushindischen  Erz- 
förderungei.  K.  In  I. n  -ich  auf  5131  i722ltt.  Von  den 
Hochöfen,  die  auf  dun  schlesisehen  Hüttenwerken 
vorhanden  sind,  waren  sechs  das  ganze  Jahr  hindurch 
nnnnterbroohan  und  einer  24*/?  Wochen  im  Feuer; 
sie  ansengten  insgesamt  199  7(tl  (192353)  t  Roheisen 
aller  Art.  Hieriu  kommen  noch  29  4ti0  (21  930)  t,  die 
im  Katharinahütter  Hochofen  .Nr.  I  bei  durchweg 
untrestörlem  Betriebe  erblasen  wurden.  An  (Mil  rtiiren 
vcrbchicdcner  Art  stellten  die  Hütten  der  üesellscfaaft 

19818  (16589)  t  her.    IKe  Eneugnng  an  Walmiaen 
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Aller  Art  in  Kiien  und  Stahl  (Handelseraen,  Form- 
fiMPii ,  Trri;,'t'rn,  Gruben-  und  Klfinbalin-'oliii'iion, 
I,fiHili<Ti  iiiul  rnt«>rlBj,'!«]iliitt<-ti,  KiHHiilmhii'^rliictii'ii, 
Srhw<"ll(>n  iimi  K.iiiri' il i  ii i  iHvill.-rte  nich  auf  ■2'2'.Hm 
<2U'iny)  t.  l(<iiir«iil/\v("rkc'   in  Lnurahütto  und 
Katharinnliülti-  lietVrtLii  an  Röliron  15  ̂ ^-^  (H  'J'J'Ji  t. 
Auch  die  WerkatSttcn  der  (iesellgchnft,  dio  Kildor- 

und  Weicbenfabrik  in  Könif^abatte,  iIuh  l'rt  Uwi  rk,  di« 
Eiaenbabnwagvn«  und  die  BrQckenbwi- Anstalt  batt«n 
sich  guter  Bmcbifti^unic;  and  EatwIokluBfr  n  erfreven. 
AuH  der  Kd«Bi>i8ebmiodc,  Gießerei  and  MascblnenlMU- 

abteilun^  dur  l'.intraiOithQtte  i^ingon  Arbeiten  im  Go- 
HanitiTiMv ichtt'  von  TTT'i  t  licrvor.  Die  ViT/.iiiiiiTci  in 
l^aurahütte  licforti'  "Ji'i-T  t  W.nri-  nl),  ila-<  lliittmiwcrk 
Blacbownia  ITTs  t  rohe  OulUvHri'ii.  t  emailliiTti' 
OuUwaron  und  4i><)  t  emaillierte  Klerh^ce^x'hirre.  Von 
Neubauten  nnd  Vi-rbeiHerun^cen,  die  im  Heriebtaj«hr« 
begonnen  and  aacb  Tollesdet  worden,  «ads«o«Bn«D: 
bei  der  Kdnigebatte  die  Attfatellnair  einer  Dampf« 
{|>ebl8aomaecbine  fflr  die  Hoeb6frn  sowie  der  mm 
einer  Rrikettfabrlk,  einer  HoTztroeknuni;i<anla^e,  etnei 

H.  rtn  ru  ••rU>'H  t'iir  ilic  ZiiuiiTV.Tliuiiiiii:  und  einer 
K'iiil..-iuiii-<liiii>'vi>rri<  htunf;  für  ilii'  .M''ill.Tliiifin  ;  Itei  der 
Kiiitr.'ii'lllliüttr  iIiT  lijlll  riiifs  tliMH'Il  I  •ictiHti.'i'liäudcH. 
Ilfitu'licn  wurden  zahlreiche  amlere  Neueinriclitungen 
t<  il>  in  An>;riff  •fenommen.  teil*  fortgewotit  und  teile 
beendigt.   Die  Ueeellachaft  bescbäftifte  im  Berichte- 
ßlire  an  Beamten,  Unterbeamten,  Melitem  und  Ar* 

item  seaammen  2;<-2-24  Personen,  damntor  1658 
wetbliehe  nnd  15<;(;  Jugendliebe  beiw.  Invaliden.  Die 
Kopfzahl  war  im  ganzen  um  1070  grüBer  aU  im  Tor- 
herct  heiideii  Jahre.  —  Die  Gewinn-  und  Verlu«treeh- 
niiiij^  /cii^t  Hilf  der  einen  Seiti'  nelien  i> 'M  I  .:iT  ,# 
Vortrag  einen  BetrielimilierHi  hull  von  10  I  7  M  1 5,>.i  u(f 
and  sonrttige  Kinnalunen  (ZinHcn  uitw.)  in  Höbe  von 
10-2  24y,7;ii.#;  auf  der  andern  Seite  nind  »i:^7  7 1 s,|  7 .  # 
VerwaltuDgskoeten,  7.'tH  ,');t.'i,83  Zinnen  für  Sebuldvor- 
eebreibungen,16035,61uKKnfaeinbotteand  4  711 008,28uK 
AbeebreilrangeB  anfgefllbrt;  mitbin  bleibt  ria  RelnerlSs 
Ton  4%4lQ\9,\4.4r.  Von  dieser  Bamme  sind  an  den 
Yoretand  und  an  Keamte  20K635.B9,#  und  an  den 

AufüichtKrnt  I  H '2<>ii.ii'2  -  *  (iew  innnnlr  tc  /u  ver;;ii(i'n, 
fflr  den  l{er<tlie;rng  rt>hlrii,'t  die  Vfiw a ItuiiL'  folL'''ni!e 
ViTwiiulunc  vor:  .1  2  Ii)  i  "ii  i  ilJ  'ol  iiI»  |)i\iiiende, 
30U0un.<C  für  \Vohlfabrti»einriehtungen,  I8H40U,*'  für 
Arbeiter-  und  Heamten-UDterotQtzungH-  und  l'enxionH- 
twecke  nnd  47  400 -^^  als  Zuwendung  an  öifentlicbe 
Anetelten.    114  980,13  Jf  bleiben  aledenn  anf  neue 

Rocbnun;;  vorzulnii'i  n. 
Soejete  Anonyme  des  Ilauts-Fonrnean \  \  Arie- 
ries d'AthuH  zu  Athns  (l.nxenibnrir).  Wie  der 

Verwaltiiiig.»rat  in  der  Hau|jtveritamniUiii<;  vom  9.  d.  M. 
beriehtete.  waren  die  beiden  Hochöfen  der  (ie»ell- 
scbaft  während  des  ganzen  vertioeiHenen  Ocscbüfte- 
jabres  in  nngestartem  Betriebe  und  erzeugten  wXbread 
dieeer  Zeit  insgeeamt  81023  t  Robeisen,  ▼oa  denen 
42  498  t  anf  Tbomaarobeisen  und  die  fibrigcn  88525  t 
auf  I'uddelroheiHen  entfallen.  Da«  Ergebnis  wBro 
nneh  lii'H»iT  trewesen,  wenn  nieht  wiilirenil  den  Winters 
die  urii^'ihihtii^'i  II  /iiftände  liei  der  KiHi  iil)nlin  ln  iiuilie 
rwei  .Monate  liiiulureh  >Iani;el  nn  Uolistoffeii  lierliei- 

geflUirt  und  damit  zuu'li'icli  ttu<  li  grol'ie  \  i  rlu^lr  ver- 
ursacht hätten.  Immeiliin  aber  konnte  ein  hetriedigen- 

des  Ergebnis  erzielt  wiTden.  I>er  relierHehuU  lietnigt 
naeh  Verrechnung  der  laufenden  Autigabeu  für  Ke» 
paraturcn,  allgemeine  Unkosten,  Beitrige  Sur  Ver> 
slcbemng  der  Arbeiter  uaw.  unter  EinscblnS  des  Oe- 
winnvortragc«  von  10H«;3,r.e  Fr.  ans  dem  Vorjahre 
77»>7s.'i,si  |>.  Ann  dji-ser  Summe  Hollrn  .l'JiM'iio  Kr. 
(He„)  Uiviiienil-'  vi  rttilt.  yi24tl,.M  I  r.  /u  iHiiti.  im-n 
für  die  .Mitt'iirili  r  des  Verw altungttrsteH  und  der  Di- 

rektion verwendet,  inMgeMjimt  *"'li*<4,ll  Fr.  shge- 
Iiriebcn,  ■2H'2811>  Fr.  für  .\ufMelilulliirbeiten  bei  den 

Ersgrnbea  aurackgeatellk  und  109S(i,22  Fr.  auf  neue 
Beebnnng  Toisetrag»  werden. 

Soci^t^  .inonjme  Metallorglqne  de  Conlllct,* 
Conlllel  (Itelgieni.  Der  zum  :iO.  Juni  d.  J.  auf- 
geNtellte  Ki'elinun^,->iili-4ehluli  ergil't  für  das  ( ie-<i  li)iftn- 

jahr  l'JOti  >(7  einen  Verlieft  vnn  1  .lOl  74".  li  V  i ;  !  iTni 
Fr.  Der  VermögeuHlicKinnil  Aet/l  xir-h  ziiitaiiimen  aus 
14  999  274  ( 14  .'^94  ̂ 72)  Fr.  Werkitunlagen.  .Maschinen 
USW.,  8876  879  (R25:Mi4H)  Fr.  fertigen  Fabrikaten  und 

eonetigen  Vorräten,  2  07-2K5t)  (1287a.V))  Fr.  AuUen» 
Btflnden  sowie  741886  (i.  Y.  3  458032)  Fr.  in  bar, 
Weehseln  nnd  Bankguthaben,  üntor  den  Verbind- 
liehküiten  nteht  da»  Aktienkapital  unverändert  mit  ina- 
genamt  LS  012  000  !■>.,  die  Küeklage  deHi;leiehen  mit 
im.ss:!'*  Fr.,  die  verbriefte  S>  huld  mit  5iM4(»4.'> 

(üOTymöi  Fr.,  und  endlieh  die  HucbHchuld  mit  2t'>97750 
(;^14(jH0s>  Fr.  Wie  au«  dem  umfangreielien  (ieneral- 
«ersammlttOKHbcrichte  hervorgeht,  hatte  die  neue  Ver- 
welkang,  die  mit  dem  I.  November  v.  J.  ihre  Tätigkeit 
aafgenomraen  hat,  infolge  der  wenig  günstigen  Ueld- 
Terfalltaisae  der  Gesellschaft  mit  sehr  groBen  Bebwierig- 
keiten  zu  kSmpfen,  Schwierigkeiten,  die  anfangs  De- 

zember 1906  begonnen  haben  und  xurzcit  noch  an- 
dauern." l'clier  die  einzelnen  IU'triebsftliteili)ni.'i'n  ist 

zu  Uemerki'U,  duli  die  lirz^rrulion  der  (ie^oll-i  liat't  in 
Luxemburg  und  in  der  I  'iimpiii  !■  i  III  Hi-rirlitN  j;iiire  Jitii  Ii  1  Ii 
(229  797)  t  förderten;  clie  KokKofen  erzeugten  in  der- 

selben Zeit  54t;7(l  (i>2«'>2  t)t  Kok«,  und  die  Hoeböfen, 
von  denen  St.  8,  9  nnd  10  im  Feuer  standen,  144  349 
(182  948)  t  Bobeisen.  Im  Tbomasstablwerke  Warden 
127897  (11688»)  t  nnd  im  Hartinwerke  7126  (3360)  t 
RobetahtbtScke.  sowie  6531  (524H>  t  BtahirnrmgaS  her- 

gestellt. Ann  di  n  Walzwerken  gingen  lo-> :.;?.')  i')9  4241 1 
Wal/« crk-i  r/i  ugnixue  hervor.  Die  .Mn-icliinenliauwerk- 
sliitten  lieferten  für  2  :{!)7  3'JH  (2C4'J  In  >  Ir.  Massehinen 
und  hatten  am  .'srblutiHe  de»  Üerielit.-ijahreH  .\uftrilge 
im  Werte  von  1566  920  (1628  758)  Fr.  gelmebt. 

JafMi  U4l  die  nnsliindieehe  EiMnlndastrie.  — 
Im  Anecfalnsse  an  die  jangst  unter  gleicher  Ueber- 
Hehrift  an  die<ier  Stelle ahgedruekten,  von  unM  aller» 
dings  nur  mit  Vnrlielmlt  wieder'jegebenen  .\ui«lH-*Hungen 
eineH  gelegei;tiii  ;i.  11  Miturlieilerw  wird  unH  von  «ehr 

geschützter  ?>i'ite  ülier  ilie  Vertreter  deutscher  l''irnien 
in  Japan  folgende»  mitgeteilt:  Die  Zi'it  int  noch  gar 
nicht  HO  lange  her  (jedenfalls  in  ODuerer  Erinnerung), 
wo  deutHche  Ware  nach  dem  fernen  Usten  Ober- 

haupt nicht  abzusetzen  war;  wenn  dies  in  den  leisten 
Jahrxebnten  anders  geworden  ist,  so  ist  es  doch  nolien 
der  anerkannten  Tüchtigkeit  der  deutachen  InduMtrie 
auch  der  Kührii,'^i'it  und  Mrebsamkeit  der  deut.schen 
Kaiifleute  im  fernen  <  Isteii  zu  verdanken,  deren  .\nsi'lien 
und  deren  Bedeutung  zum  gruliten  Teile  von  den  Aiiire- 
hörigen  keiner  anderen  Nation  ril>ertrotTi>n  wird.  .Niieli 
den  von  unM  liei  ilen  liervorragendwlen  Ja|>an-liäuNera 

eingej>i^;e!ien  l'.rkniKligungen  »iiid  die  Schwierigkeiten, die  den  deutschen  Iliusern  bei  Liofttbrnng  deutscher 
Meeehinen  erwachsen,  bedealender  ale  ia  jedem  «ädern 
OescbiftMzweige.  Das  liegt  in  der  Natnr  der  Sache, 
denn  in  den  japaniNchen  induBtriellen  Unternehmungen, 
in  den  japanideben  Waffen fabriken  und  «Inatlichcn 
Werkstätten  lietinden  nieh  in  der  überwiegenden  Mehr- 

zahl engÜM-lie  und  «iih  rik;in><  he  Ingenieure,  und  dii  nu 
marüen  KelbHtver^tJi:i'iiieli  auHHchlicÜlicb  für  ihre  lleimat- 

liiitdor  l'ropagand.'i.  um  den  engliachen  und  amerikani- 
schen Maecbinen  in  Japan  Eingang  zu  vern  batlen.  Dureh 

dl«  Sllligkeit  der  deutschen  Kauflcutc  dniuUeu  ist  aber 
aacb  bler  schon  in  den  jdngsten  Jahren  ein  Schritt  sar 
Bensernng  eingetreten,  doch  darf  es  nicht  wundernehmen, 
w  enii  liie  l^rol^'e  mir  liiillerst  lan::üam  nicb  einMtellen,  da 
nian  Hellmtversttlndlich  von  Lieferanten,  die  Maschinen 
zur  Zufriedenheit  geliefert  haben,  nur  schwer  abgebt. 

*  I-'rüher:  So<  i.'te  .\non.  de  Mareinelle  et  Conllli-t. 
**  Fm  Hie  zu  heHeitigen,  iot  inzwittehcu  eine  neue 

(ieNelUeliaft  gegrBndet  wonlon.  Ober  die  wir  aocb 
iwrichten  werden. 

•**  «Stahl  and  Eisen*  1907  Nr.  40  8. 1441  aad  1442. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenleute. 

Emil  Krablers  fOnftcigjährlges  BeraraJabllSan. 

Am  12.  Oktober  d.  J.  waren  fQnfzig  Jahre  rer- 
>;an|;oD,  seit  dan  VorHtAndpiinit^rlied  uneereB  Vereines, 
Ilr.  (JeheiiiiLT  Herjfrnt  Krablcr,  «eino  orste  Srhirht 
vorfuhr.  Untpr  dun  vioU-n  (^lU^■kvv^in^■  h- ii  Itn.  dii«  an 
diesem  Tn^,'«'  in  Avr  Wohnung  de»  JultiinrH  in  Mti-n- 
eaaen  erschienen,  fehlte  auch  der  »Verein  liciitHcher 

Eisenhattonlcate"  nicht,  dessen  Vorsitzender,  Korn- 
mersi«nr«t  Springorum,  in  llnf^erer  Darlegang 
dmn  Oefeiertoo  beKlleben  Daak  fQr  seiae  lanfjurig« 
Titigrkelt  Iin  Terein  aoMpraeb,  dfe  «tela  daraaf  ft- 
rleltlet  cfwpscn  «ni.  das  pute  Verhältnis  zwlMban  dem 
Kohlenbertfliftu  und  dem  Ei«ent:i'w erhe  zn  fördern. 
Dr.-Ing.  Schrödtor  vurla»  «odann  foltrende  Adrc««o, 
die,  vom  Maler  I/in»  (DöKHcIdorft  kUnHtleriHch  auHge- 
«tattet,  einen  Hertmann  durHtellt,  der  mit  dem  Oruben- 
Uchte  folgende,  in  die  Knhli'n  eingehauene  Inschrift 
balenchtot: 

»Herrn  Oebeimen  Bergrat  Emil  Krabler  apricbt 
a«a  AalaS  aalaaa  fBafxigjlhrigen  Bergmaana-Jabl» 
ISams  der  Verela  deotacher  Eisenhattenleut«  An- 

erkennung und  Dank  für  seine  segensreiche  TAtig- 
keit  im  Interesse  einer  gedeihlichen  ZuHainmenarbeit 
dei  Kohlenbergbaus  nnd  der  Eisenindutitrie  aus. 

Daaaeldorf.  den  18.  Oktober  1907. 

Yerebi  daalaebar  BiaaBbfiMenlante 

Ih*r  Vor«it/riidt'  :  Vivr  Umchlfl.fiibriV: 

Spritujorum.  Schriidtfr." 

I>r.  Beumor  wicii  darauf  liiti,  dall  Hciteiis  der 
.Nordwetttlii'hen  Oriipjie  den  Verein«  deiitHcher  n- 
ond  Stahlindustrieller"  und  des  „Vereins  zur  Wah- 

rung der  gemeinsamen  wirtsehaftlichen  Interensen 
in  Rbelnland  nnd  Westfalen"  in  der  FrQbe  des  Fest- 
tafea  folfeadea  Telegramm  an  den  Jubilar  gerlebtet 
werden  ael:  «Dem  Innea  Freaade  der  deatasbea  Ar- 
beit,  dem  tatkrIfMgen  VBrderer  gemeinsamer  wirt- 

schaftlicher Bestrebungen,  dem  iH'geisterioi»  Vertoi- 
dii;er  der  Bismarekneheu  l'nlitik  Hetiili  t  /u  dem  ,Jubel- 
tflce  der  vor  fünfzig  .Jahren  verfaliri-nen  erNten  Schiebt 
Iterzlicben  Urutl  und  frohes  OIQckauf  !*  Diesen  Ulück- 
wünschen  einen  persönlichen  Dank  namens  der  Re- 

daktion Ton  „Stahl  und  Risen"  hinzuzufügen,  sei  er 
mit  seinem  Kollegen  Dr.-lug.  Schrödter  erschienen, 
da  der  JnbUar  in  seiner  Mitwirkang  an  den  Markt- 
beriebten  der  SEeltaohrlfi  den  „alten  Kars"  der  freand- 
BcbaftKcben  Bexiebangen  awiscben  Kohle  und  Bisen 
hochzuhalten  flDr  seine  erste  Pflicht  gehalten  habe, 
(ieheinirat  Krabler  dankte  in  her/liehen  Worten 
und  sc  blnli  mit  iliT  Versicherung,  auch  fernerbin  dem 

„V.  i-.  iii  ileiitHcbrr  r  ihi  tilniiti  nl- iite"  ein  treue»  .Mit- 
glied Buiu  und  alles  fQr  ihn  tun  zu  wollen,  was  in 

seinen  Kriften  etebe. 

Pür  dt«  TerelnaMbltothek  sind  eingegangen  t 
(I>li>  Eintrriilrr  .Ind  durch  *  IxtHchliri.) 

brriihi  über  die  XXl'Jl.  ord.  Uauptn^nummlung  de» 
Vrrtina*  dtutteher  FahriktH  feturfetter  Produkt«, 
Berti», 

Briaker*,  Carl:  EinfUhrnrnff  i»  dtu  Studium  der 
KUmh  ültenlcunde. 

Brough*.  Bonnet  H.:  Iron  Orr  Supp'ifit. 
Vergl.  .Stuhl  nnd  EimMi"  l'»oT  Nr.      s.  i:tx3. 

t'ftstner*,  .!.:    f'ulaime»  i'i    rh    et  <>  min. 
iKxirait  de  la  „Ucvae  internalionale",! 

Castncr*,  J.:  SckraubeHVtr»cklufi  und  Keiltertchluß, 
(Sonderabdruck  aae  aSebiffban",  VIIL  Jabrgang.) 

Cushman,  Allerton  8.:    Thf  Corroiion  of  Iron. 
(Paul  Kreuz|)ointner*,  Altoona.] 

Jahretbericht  dtt  V«r«in**  für  die  bergbatüiehat 
fnteraten  im  Obtrhtrfamttitxirk  Dortmund  für 
da»  Jahr  1906.    II.  (Stallstlaclier)  Teil. 

KOnigl.   Bergakademie*  zu  Claustbal:  PrO' 

fjrnmm  für  da.t  Lihrjuhr  l'ii)7 — /,''0S'. 
Königl.  Teclininilie    II  o  c  Ii  »  e  b  u  I  e  *  zn  Dan  zig: 

l'rogratnm  für  das  Studienjahr  I!H>7 — l'Jn^'. 
Königl.  WUrttembergische  Technische  liuch- 

■  chule  in  Btuttgart:  JhivgnuHm  fUr  4h$  SKuifAm- 

jahr  1907—V.iO>*. MahnfälUproputitionen  cid  19ff7Ar»Jtik9dag.  i  Samm- 
andrag.  (Aftrrck  ur  «Jem-KontoretB Annaler*  1907). 
(Otto  Tingherg*.] 

Redogördae  för  Kungl.  Trkn.  HBgnkolan*  MnteriaU 
lirofningmnttaltg*  Verkgamhel  under  Ar  I90.'t. 

—  do.  —  HKIh. 
Ii  b  e  i  n  i  «c  b  -  We«  t  f  h1  i  8ch  e    Hütten-    und  Walz- 

werks-Berufsgenoshen  Schaft*  zu  Enteil:  "Vor- waltungsbericht  für  das  Hechnungajahr  l!f06. 

Vergl.  ̂ Stahl  and  Kisen"  1907  .\r.  87  S.  1826. 
Bchlesiecbe  Eisen-  und  Stabl-Berufsgenoaean- 
eebaft*  m  Breelaa.  VtrwmUuutBberidU  für  daa 
Jahr  1906. 

The  Manchester  9team  Users'  Association*: 
}fftnorandiim  Inj  Cbiff  h'nijim  fr,  for  thf  Vfiir  190(S. 

Verein*  für  die  b  e  rg  l)  a  u  I  i  r  h  e  n  IntereHHcn  im 
( >  b  e  r  b  0  rga  in  t  a  b  e  z  i  r  k  1>  i' r  t  rn  u  u  d  zu  Emhcu  : 
Stenographiaeher  Bericht  üi»er  die  49,  ordentiicht 
Gen»  nlMroamuUuuf. 

A<«ndeningen  In  der  Mltglladerllste. 
Heckfr,  Albert,   Ingenieur  der  Gesellschaft  Akverdoff 

iV  Co.,  üroznyj,  Ti'-rek,  Itufilaud. Dahlhau»,  Karl,  Ingenieur  der  Mirk.  Masebiaeaban» 
Anstatt  Ludwig  Staekenbols,  Akt. -Ges.,  Wetter 
a.  d.  Ruhr,  Bnrgstr.  IS. 

Frifdrick»,  Wilhelm,  Ingenieur  der  Parkgato  Iron 
and  Steel  Co.  Ltd.,  Berlrn  N  W.  sT,    Hi  rmMolntr.  70. 

Hnlhucli,  {>Kkar,  Ulieriugenieur  und  Prokurist  der 
.N  itron- -  Akt'Oea.  rar  LaftatieketoffTerwertang, 
Innsbruck. 

Koenigttaedler,  Heinrich,  Ingenieur- Tei  bnuloget  Miel* 
hof,  I'ost  GrolS-Kkan,  Rußland,  Kurland. 

Morkel,  Itichard,  Ingenieur  bei  der  Firma  Salpeter* 
ainre-lttdustrie,  0.  m.  b.  iL,  lonabraek,  OStihaatr.  4. 

Pttrrel,  George»,  Ingenieur  auz  Fargaa  et  Atn^^ries 
de  Huta  Bankowa.  D<>mbn<wa,  BuM»  Pelw. 

Schrfiter ,    W.,   Ziviliniri  iiieur .  Quito  fRcuadori  via 

New  ̂   ork . 
Simonft,  AUwimder,  Zivilingenieur,  Wien  XIII,  Hadik- 

gassc  142. Spindler,  Hermann,  Ingenieur,  Keval,  Stiftstratte  38, 
Katarinental. 

Sporleäer,  C,  Botriebsdief  der  DUlingcr  IlQltenwerke, 
AU.  BleebsebwelBerel  aad  KOmpolban,  Dillingen 
a.  d.  Saar. 

Stttudinger^  Alhrerht,  ITnehnfendirektor,  Künigsfaütte 
0.-S. 

Neue  Mitglieder. 

Albert»,  ErntI,  Ingenieur,  Betriebsdirektor  und  Be- 
voUmlchtigter  der  Rbeiner  Maacbinenfabrik,  Wiad- 

beff  &  Co.,  Rbeine  i.  "W.,  Salsbergenerstr.  lt. 
Oejfer,  Andreas,  Hfitteninspektor,  .Tlsenburg. 
Mütter,   Carl  Julian,    Hatteningenieur,  Düsseldorf, 

FloraNtralie  •»:!. Novotnif,  Karl,   Dr.  phil.,   Stahlgießereicheniiker  der 
E.  A.  U.  vorm.  Kolben  &  Co.,  Prag-Vysoean,  Pannkfi  1*. 

Biehter,  Riehard,  Ingenieur,  Betriobscbef  der  Thomas- 
werke  der  Hatte  Pböaix,  Rabrart,  Hafeoelr.  «8. 
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S I jUlL  UJUI  UütJ^  ̂  

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  44.  30.  Oktober  1907. 27.  Jahrgang. 

Zur  Metallographie  des  Roheisens.^^'^  ̂ c^/^T 

1.  Versnclic  über  den  Verlauf  der 

(t  raji  Ii  i  t  Ii  i  1  du  n  g. 

Mitteilung  auH  dem  Küiiigl.  MateriaiprUfuugsamt 

in  OroA-Liehterfelde. 

Von  B.  Heyn  und  0.  Baner. 

Im  Anschlafi  an  Mhnre  VerSffBQtHchiingen*  eines 
dftr  Yttfasver  Uber  die  Vorgänge  bei  der  Er- 

starniner  von  Roheisen  sollen  folgende  Versuche 

mitgeteilt  werden,  die  bestimmt  waren,  ttber  die 

Temperatur  Aufschluß  zu  geben,  bei  der  die 

Gnphitbildang  im  Roheisen  einsetzt,  und  ilher 
die  Qeschwindigkeit.  mit  der  .sich  die 

GhmpbitUlduiig  bei  weiter  sinltender 

Temperatur  vollzieht,  oder  mit  an- 
deren Worten  über  die  Temperatur, 

bei  dar  der  Zuataad  der  Unterktthlung 

«afg«ltoben  la  werden  ht  c-innt. 

Der  den  \'er- gncben  zngmn- 

de  liegend»'  (ie- 
danite  war  fol- 

gender :  Efne 

ÄQssige  Eisen- 

Kohlenntolf-Le- 

gierung  wurde 
langsam  abgekühlt,  zum  Beispiel  nach  Kurve  A  R 

in  dem  Schaubild  AbliilJuiig  1.  —  Weitere  Legie- 

rungen möglichst  gleicher  ZuHammcnsetzung  wur- 

den unter  nOglldiist  gkidien  Abklihlungsverh&lt- 
nissen  von  A  bis  zu  einem  l^unkte  ('  abirfkühlt 
und  bei  der  dem  Punkt  C  entsprechenden  Tem- 

peratur im  Waner  abgesehreekt,  so  da6  der 
Varlauf  der  Abfcühlung  gegiOien  ist  durch  ACI). 

Dadurch,  daß  die  Punkte  (J  an  verschiedene 

Stellen  C',  C  der  Kurve  A  B  gelegt  und 
daß  die  Graphitgehalte  der  so  erhaltenen  Legie- 

rungen analytisch  ermittelt  wurden,  erhielt  man 

CHI 

Abbildung  1. 

stB.a«H 

*  C.  II  e  T  n  :    >  I^abile  und  metaatabile  Oleich 
gewichte  in  Eisen-Kohlenstoff-LculerunRen«.  , 
Kcbrift  für  Eloktrocheinic'   1904   Nr.  30  S.  491."— 
£.  Ueya:  »MetaUographischa  UntorMehnugeii  Ar 
des  SIseahlUtenweieB«.  ,fl«akl  «nd  Biaan*  IM«  Kr.  Sl 
8.  1295. 

einen  Ueberblick  darüber,  wie  sich  die  Urapliit- 
bildung  während  der  AbkQhlung  der  Elsenproben 

vollzog.  Die  Versuche  umt',i-;><i  n  zwei  Lcgie- 
ruugsreihen:  Kcibo  I  mit  hüherem,  Reibe  II  mit 
niederem  Siliziumi^alt. 

Ansu'ani:>niaterial  wurde  ein  weities  Roh- 

eisen (S  773j  von  folgender  Zusammensetsung 

verwendet :  ^  ^  * OoHaintkohlailSloff   2,.l5      Mangan  ....  O^tt 

Oraphit  0,07     l'hocphor   .  .  .  0,09 
ffilision  0,«8     Sebwefel    .  .  .  0^8 

Dieses  wurde  zm  i;  hing  des  Sllizium- 

gchaltes  mit  entsprechenden  Mengen  einfs  Milizium- 

eisens  (S  «8Ü>  folgender  Zusammensetzung  zu- 
sammengesdiniolaen : 

Silizium  ....  »6  i'boitpbor  .  .  .  0,041 
EiHen   3,50     Sehwofel  .  .  .  0,108 

Mttnffan  ....     0,27  ^  a 

Die  Schmelzung  der  Eisunlegierungen  erfolgt e^^*T?(;/j^S^ 
in  OrapUttiegeln  mit  400  g  Fassung  unter  Holz-^j^,^^  / 

kohlenbedeckung  in  <'inern  Uasircblaseofen.    Di^^'^  * 
AbkQhlung  der  Schmelzen  bis  zu  den  Abschreck- 

temperaturen C  (Abbildung  1)  geschah  im  Ofen 

selbst.    Die  Dauer  der  Abkühlung  von  14.'i0* 
bis  60»  C.  betrug  etwa  S'/s  Stunden.    Der  Vor- 

lauf der  Abkühlung  entsprechend  ilcr  Kurve  A  Ii  , 
in  Abbildung  1  ist  in  Abbihlung  2  wiedergegeben. 
Die  .\bbildung  2  entspricht  der  Schmelze  419; 

die  Kurve  wurde  durch  ein  selbstregistrierendes  ' 
Pyrometer  aufgezeichnet. 

Die  Versuchsergebnisse  der  Reihe  T  mit 
den  siliziumreichen  Schmelzen  sind  in 

Tabelle  1  sttsammengeetellt.  Der  besseren  üeber- 

^;|  litli  -hkeit  wogen  sind  die  Zahlen  dieser  Tabelle 
zum  Sübaubild  Abbild.  3  benutzt  worden.  Der 

obere  Teil  des  Sehaublldes  gibt  sunlchsi  daa 
ErstarrungsbiUI  oiiior  der  langsam  abgekühlten 

Schmelzen.  Hierbei  sind  als  A,bszi88en  die  Tem- 

•  poraturen,  als  Ordiaaten  die  Zeiten  eingetragen, 

eine  starke  Ver-  «-^"//«^J  • 

eich-  Jldie  zum  Durchlauf  eines  Temperaturabfalls  von  SX»^i^j 

ZjjK^MJ)»  C.  erforderlich  waren.    Die  Kurve  laßt  er- 'tA^Ctoti 
kennen,  daß  von  IHS'^C.  ab  eine  starke  Ver- «^"//»^ kennen,  daß  von  IHS'^C 
zögerung  in  der 
1133»  C.  Währt. 

XLIV.li 

Abkühlung  eintritt,  die  Mi-CLcc^  ̂ LC 
Die  VerzSgernng  rUirt  her 

($) 
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von  der  infolge  der  Erstarrung  frei 

werdeodMi  Winne.  B«!  1 1  SS  ®  C. 

ist  die  Erstarninp  lienulcf  :  lü-' 
Kurve  sinkt  rasch.  Die  Art  der 

Kurve  llBt  darauf  schließen,  daß 

die  [A'ffierung  «'ntwcdpr  eutektiscli 
ist  oder  ualiczu  die  eutektiache 

Ztuanunensetzung  Imt.  Diese  würde 
also  hei  einem  Hiliziuiu- 

gebalt  von  4,l*)°/o  nahe- 
zu bei  3,l:i";o  iresamt- 

kohlcnstofl'  liegen,  folg- 
lich wesentlich  tiefer  als 

300 

3m 
100 

AbUldmis  «. 

/ 

loog 

*J''^\^r^^ei  siliziumarinen  Eisen-Kohlenstoli-Le^'ierungen. 
V  tA    wo  der  eutdctltebe  Koblenstoffgehalt  etwa  4,3  7o 

betraft.  Die  fMitektiscIie  Temiieratiir  ist  liaS^C. 
Im  unteren  Teil  des  ticbaubildes 

(AbMld.  8)  sind  ak  Abastseen  die  Tem-  noo 

.41  3.  {leraturen,  als  Ordinatt  n  die  Menircn  des 

^*'VV^  iiraphites  in  Prozenten  der  (iesamt- 

^^^^^Y*"  Kehlenstoffineo^  benutzt.  Die  kleinen Kreise  entsiirecheii  den  in  Tabelle  1 
Spalte  7  eingetragenen  Einzelwerten. 
Die  bcigeschriebenen  Zahlen  ̂ ben  die 
Nummer  der  Schmelze.  Talteile  1  Spalte  1, 

an.  Die  Höchstwerte  und  diu  Mindest- 

^•"l/^^  werte  fUr  den  prozeutischen  (Iraphit- 
oV*^*^  .  anteil  sind  durch  trt  strichelte  Linien  ver- 

ijJ^O*^'*^  l)und<'n.  Die  Mittelwerte  sind  durch  eine 

r-     »o'jMH)''    stark  ausgezogene  Linie  dargestellt. 
;  Das  SchaablM  selgt,  daft  seibat  so 

('V>*Y*'T^  siliziumreiche  Roheisensorten, 
'  w*®  Keihel,  zunächst 

ß A^«*Jufe^'i''i  wesentlichen  als  weißes  Roh
- 

iü  ̂jSSj^*     etaan   erstarr  in.    und    d  a  l\  die 

und  .Schaubiid  Abbild.  4  AufschluÜ.  Der  obere  Teil 

des  ietsteren  gibt  wieder  das  EntarmafiAUd,  das 
sich  wesentlirli  von  iUmh  der  silizhimrelchen  Le- 

gierungen unterscheidet.  Die  Erstarrung  erstreckt 
dch  hier  über  ein  Intervall  von  90*C. ;  sie  beginnt  1 

hei  1205'  und  endet  hei  >  twa  1  11  r>  bis  HO."!" 
Bei  erstererTemperatur  hegiuot  die  Ausscbeidong 

von  IDschkristallen  (infolge  der  Absdireckung  In 
Martensit  umgewandelt)  S  in  Gerdgebild  4  (siehe 

die  Tafel  zwischen  den  Seiten  1572  und  ir)73K_ 

Bei  der  eutektischen Temperatur  l  lO'ihis  1115"  C. 
scheidet  sich  das  Eutektikuni  (("  in  dem  jrleicheö" 
Gefiigehildi  aus.  Die  dunkh-n  Stellen  sind  Troostit. 
der  sich  infolge  der  Abschreckung  gebildet  bat. 
Das  Erstamiagsbild  In  Sebanbild  (AbhUdimg  4) 

zt'itrt  somit  an,  daß  eine  Eisen-Kohlenstoff-Letrie- 

ruug  mit  3,2ä  '>jo  Rohlenstoft  bei  einem  Gebalt 

von  1,58  */o  Sllislaiii  noch  untereutektiaeh  Ist. 
Da  nach  Abbildung  3  eine 

Legierung  mit  3, 1 2  "j»  Kohle 
und  4,16  <*/o  Silizium  dem 
eutektischen  Gehalt  ungef&br 

entspricht,  so  beweist  diesT^ 

daß  der  eatektische  Kohlen- 

atoffgehalt  durch  das  Sili- zium  herunterfjedrückt,  diel^ 

eutektische  Temperatur  erhöht  wird.   Der  untere 

Teil  des  SchaubUdes  Abbild.  4  zeigt  wieder  ganz 
ähnlichen  Verlauf  wie  in  Abbild.  8.    Auch  die 

Erstarriingfibild 

der  SohiiMlM  428. 

OeMintkohlaHlaff  .  .  8.»f' 

Graphit  2,68  ,  . 
Silizium  4,16  , 

~»  >kwüLe«k  Graphitbildung  zur  Hauptsache Xw-*^*^  erst  im  festen 
zwar   dicht   unt.r    dor  Erstar- 

erst  im  festen  Zustande,  und 

r    il  1^  r 
rnngstemperatur  innerhalb  eines 

Temperatnrintervalles  von  80 

bis  40"  ('.  erfolpt.  Die  weitere 
Zunahme  d.s  (Graphites  geht 

daun  langsam  vor  sich  und  ist 

unterhalb  looo«  nur  gerint:tüs,Mtr. 

l'ehcr  die  \'<Tsucbsi:>rt.'el)nisM-  mit 

den  siiiziumarm  eren  Legierun- 

gen der  Reihe  II  gibt  Tabelle  2 

Hilizium 

GsMOlt- 
koUeostoff  S,1S 1,51»  S,M 

Abbildnag  S. 
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Tabelle  1.  ON' e r ■  f  c hs e r g A nt 8b e  der  iMihe  I.  / 

Stahl  und  Eie«D.  \Wi 

1  1    t    '   .  1 

«  1 

drr 
acbaclx 
< 
1 

Lannaai  ab- 
rckahll  bU  n 
ilf  r  TuniMTHtur 

t      Ii«nn  In 
W*u«r  Bb- 
■•MkrMkt 

MIsiMi 

1 

kohlvMMfr 

— » 

I 

r  =  ZitniTier- 
428     wärme.  Nicht  4,16 

l>liyw>lireckt|  

418 
3,59 

(BlUchrr  ADIrll  df>l ' 
OimphKi  '<  um  Oi-«itml-  ! k<>hlr*f>)t1nlT 

Lii<<i'l««rta     MitM^lwcn  I  Einxelvertn  I  Mitleiwen 
%        I        «        I        «        I  % 

85.6  ; 

85,7 

B««Mrkuiif*D 

12 
''^.»^  2,68 

2,68 

8.08.77* 5:25  I  «.wjc4^;j:: 

2  27  ' 

419         De.fL  4,28     |    2,92  ,11  ̂^^^ 
\hLAJi.  '8*^^09» 

bn;*      •>  *?  2,08« 

67,6 

410 

2,21 

S,79 
8,41 

(14^7,7 

.74,7 

71,6 
71,2 

76,2 

7 

78,0 

'  llub'-l.|.»nr. 
'  Stil,  kl-  ton  obew  TMI 
drr  SchmcU«. 

•  SKck*  Toa  Ml 
drr  8cbn«lM. 

422 
C=  1360* 8,96 8,73  Ä^'lllJ'J 0,035 

1,2 
Bei  der  AburhrrckhllM  Cs lUS*  aocb  BBHlf. 
Bei»  Abeekiiefcw  MriliMiH 

ftenlteM. 

488 
0  =  1163° 

-> 

4.o;i 

0,11 

.  8,9 

8,6 3.7 

- — 1 

BrI    Abiichr«fklilMe  t' lies«  noeh  llUilf.  Zer- M  ■kkt  IB  erMMltoP. 
•oedera  n«r  ta  «UiMtae iSitlrke. 

_____ 

486 
' 0  =  1188* 

0,86 

12,5 
18,8 

18,8 
Hei  0  c  US»»  leila  crMwri, 

teil*  Beek  Mfartif . 

1 

484 
0  SB  1188* 4,87 0,62 

22,2. 

88,8 88,8 ■  Onteo,    irreu,    well  Ab- 
Mhreckoar  nicht  ra*«h 
BUK  «rft>l|rt>-     '  Otwn,  wo 
die  »&lU(t'  r.tiirr(i  >chmcl- (e  xuent  loit  aem  Waaeer 
la  BarlhfiMir  kam. 

48« 
CsllOS« 8,99 

*>•  I5S 

!  555 

66,0 

OfapfelilMetaiiatf  to 

481 
1 

C=10»8* 

Ab«elirfcliunif  .rnö^rrtc 
•lehetwa«,  M>dAB  dieTem- 
pMMurO  iilfblgMM«(ft> 

i  429 
0=  1057» S,89 

1!« 
M6/.»?  j;^; 

!    480   1  O>«100«* 8,58 

r                 ■  Vom  lUnd  der  SebneUe. 

1    79.1      1  *              iM*"  d*r 

1       *       1  MaelM. <  458 C  s  1008* 8.90     1    8,07 /./[f 

^  61,8  1 

1 
 454 

C=  806» 
3,79 

•'i'  1:2? 

2.02 

70,6 
70,2 70,4 1 

siliziumanneren  Legierungen  erstarren  ztuOcbst 
im  wesentlichen  als  weißes  Roheisen.  Die  ünter- 

kühlung  wird  erst  nach  Tollstfindiger  Erstarrung 

z.  T.  auffJTPholxni  unter  Bildung  von  Gr.'ijihit.  Das 
TemperaturiuttTvail,  in  dem  dieser  Vorgang  zur 

Hauptsache  erfolgt,  betragt  etwa  20  bis  30»  C; 
bei  weiterem  Sinken  der  Temperatur  wird  Au> 
Grapbitbiidung  langsamer  und  hört  bei  anuäht  rad 

900 «  C.  fiut  vSttfff  auf.  Der  als  Graphit  aus- 
gft!?cliiedene  Kohlenstoff  erreicht  nur  ein  un- 

gefähres Uöchstmaü  von  annähernd  (iO  °;o  gcgen- 

iibor  etwa  76  */o  des  GesamtFKoMenstoffgehaltes 
bei  den  siliziumreichen  .I.,egierungen.  ̂   /i 

Aus  den  Versuchen  ist  zu  schließen,  daß  bei       -p>  ̂  
ElBenleeierongeii  mit  1,2  bis  4,25  o^  Silizium  »^y 

und  2,7  bis  8,12  «/o  (Tesamtkohlenstoff  das  für  die^jf^  * 
Graphitbildung    maßgebende  Temiieralurberfic.li,^iT^^ 
innerhalb  etwa  40"('.  unterhalb  des  Kndes  der^^  t^Vci^if^ 

Erstarrung  liegt.    Es  ist  zu  erwarten,  daß  die  'Z^  p  ̂^'^ Schnelligkeit,  niit  der  dieses  'remiieraturbereich /-^ 
bei  der  Abküliluug  des  Eisens  durchlaufen  wird.l^_^JC.<(^^ 

maßgebend  ist  sowohl  für  die  gebildete  Graphit- ^ 
iiit-n'.'-'-.  wie  auch  bfsoiuhrs  für  die  (JroBe  der 

gebildeten  Graphitblättchen.    Bei  den  voriiegeo- 
den  Yersneheo  wurde  das  Temperaturintervall 
in  bScbstens  16  Minuten  durchlaufen.  Die  Folge 
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Tabelto  S.  YtrsnehsargebBisae  dar  Seih«  IL 

1^ 
1  1 

• 7 

1  Maamar 

1  d«r 

TanipMBMr  OL mOrnm 

1 

0«Ma.l.  Of.pkii 

P>a(«aUKCb«r  Aatril 
dei  Graphitri 

un  GMlUBtkobIrnitolT 

Sehracli* DkuIbWmm* 

X 
mIhS  W  WWW MlUelwrrl 

\ 

C  m  Zlnmcr- wanM.  Kiekt 

1,58 !i  ou  J  »r*  2,04 

d.28  i.|r  8,08 

2,03 

62,2 61,6 

1 

1     2,16 ' 

1     2  17' 

C'Jff  l,H2» 

65,0 
65,2 
56,5 

54,6 

«0.8 

1 
DiHl. 

1,4« 2,01 

1  438 

("  ̂   lam" 
1,35 3,05  7f7  O.OTH 

0,078 
2,56 2,56 

I 
■1311 

'  A  . .  aT C  1256» 

— ^ 

1,58 
0^2 

2,30 
0,40 2,35 

440 

OJl 

8,55 

_J,55 

8,55 

  . 

1  All 

^^'k:u  SS 

0,35 .  11,1 

11,1 
.... 

Scbrnrlfe  «olllg  rnuurt  bei 

1  los 

V  IVO! 1  90 

1,S6 

42.9 48,8 
49,8 

444 Csil085« 
1,72 

'       1,48  "1 

1  1,M 

1,56 

46,2 

41 53,7 

54,4 

48,9 

.-  - 

442 
C  =  1057" 1,63 1,40 

44,3 

44.6 

44,5 

448 C  SS  1088* 
1,50 1,76 

65,7 
5S,6 Ö4,l  «r-  

» 

452 
Cs  9070 1,51 

3,27 /.Z/ 
68,5 
62,7 

63,1 

451 
<;=  708» 

'               1  1,97 

1.43     ,     8,26  |. Ii '^y; 

J  1 
2,07 

60,5 

59,9 

'  «6,9 

67,1 
68,6 

davon  ist,  daß  sich  keine  deatlieli  augeUldeten 

groben   G-raphitblattclien,    sondern   nur  feine 
Schupfifn   o<ler   Flerkrhon   pebildet   haben,  die 

y*s      nesterweist'  angeordnet  sind.    .Als  kennzeichnend 

p    /?  ̂  .  ^-     CteÄfreWW  1 1  gelten. 

V3^  T^y"^"^^      B'Tichtenswprt   ist  ferner,  daß  die  Periode 

1^    /^f''         s*'^^''''^'^'"  <iraidiitau88cheidung  in  keiner  der 

'l|M^«'^^^'^ErsUurning8kui^     aiclitbar  sum  Aosdruok  ge- 
O-.^CvvY^ian^'t.     Ks  i^t  hier.nis  zu  i  nttifhmen.  daß  die 

mit  «ier  Grapltitbiidung  frei  werdende  oder  ge- 
bundene Wirme  nur  einen  geringen  Betrag  «ae- 

luaclh'ii   kann,  der  bei  d<r  AnfnrUirne  der  Kr- 

Htarruugsbilder  nicht  merkbar  war.  Bemerkt 
nrafl  hierbei  werden,  dafi  mit  Rfieksioht  uf  das 

Hauptziel  der  Versuche  die  Bedingun^'cn  für  die 
Aufnahme  der  Erstarrungsbilder  niclit  besonden 

gQnstig  g«>w!lhlt  werden  konnten.    Es  ist  nicht 

aii^ir-K-lilo^^t  u.  daß  bei  Verwendung  verfi'inerter 
Verfahreu  die  Aenderung  im  Warme-Inbalt  der 

Legierungen  iriüirend  der  Oraiihitl>ihiung  be- 

obachtbar werden  kann* 
Um  festzustellen,  welciien  Einfluß  nachtr.lg- 

liches  Glühen  eines  graphithaltigen  Roheisens  auf 

die  (iraphitmenge  au.siibt,  wurden  BOCh  folgende 
Versuche  angestellt.  Von  den  langsam  abgekühl- 

ten Schmelzen  41i^  der  Reihe  I  und  432  der 

BeOie  n  wurden  StAbeben  entnommen  und  bei 

di'ii  in  Tabelle  3  Sj».alte  2  angegebenen  Wärme- 
graden in  der  Luftleere  geglüht.  Alsdann  wur- 

den sie  sofort  in  Wasser  abgesdireekt,  um 

etwaitre  AendiTung  des  Graphitgchaltes  wahrend 
der  Abkühlung  auszuschließen.  Die  ermittelten 

Graphitgelialte  sind  in  Tabelle  8  Spalte  8  tand  4 

•  Vinlleicbt  Hind  einzelnu  der  l'unkto,  die  C*r- 
penter  and  Keeling  «siehe  , Journal  of  the  Iroa 
and  Steel  Institut»'  1904,  1,  S.  224)  aatsrfaalb  der 
•atektiiohra  Unis  bsobaeliMeB,  anf  OrapUtlbUdang 
sorflckzofahron.  > 
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T«b«Ue  S. 

■naf  de« 

d 

ProUDII'i'hi  r  AiitcU  d« 

Orapbli«  am kohIrnilulT 

Itoielwvrt«  I  MlMalwvrt  1  EiM«lw«rt«  MtM«lw«rt 
«        I        «        I        %        I  « 

fitfibe,  entnommt'o  «üb  Schmelze  419  (Reibe  l|:  4,23''/o  Silizium:  2,92  «o  (JeBumtkohlengtoff. 

,1  I 

•If  StODde  eriilut  bei  800*  C.;  ab-  ! 
g«Klircekl  lo  Wswer.  j 

■-luiiil.-  «rl.itn  l>i-i  «KK)"  (_:.:  eb- 
irtcbrrckl  In  WiuMr. 

■/i  Stunde  eriillit  bei  1000»  ('. 
kbKcaohneki  In  Weuer. 

<  Btnod'-n   i  rhltit  br\    IINIQ"  C. ; 
*b)cr»chrrckt  in  \ViL*«rr. 

2.64  .3  t  2M 

2.23  .It  7^ 

2.42 

7    '  
' 

2,15 

S2l 

2,38 

239  .^i'r^
 

2,:iO 

2,2.'> 

93,5 
92,5 

»0.4 
77,7 
82,8 

78,8 

73,5 
72,0 79,1 

82,0 

87,4 

77,9 

76,6 

>/t  Stande  ertüUI  bei  lOM»  C; 
'     ~  i  iD  Wimm.  | 

2,14  /"ä*,
 

82,0 

82,0 82,0 

2i26« 

73,5 80,9 77,8 

um  8«bmlM  48»  (]t«ä«  D):  lM*h  9WMami  S,m*/b  QMMitkoyoiwIoff. 
■/>  Stund« 

1200»  a;  al 
WaJi»<T 

j:S5  Ai70
'.«8 

Vit 

49,9 

48,0 
48,0 

■■•hl 

■/•  Stand«  erblui  bei  tMN>«C.;  •b^«'^  1,'JO  f  ̂ f, 

1,86 

M  »b/r*  1,88/  i 

i  Ml 

57,0 
M,7 
55,0 
63,8 

M,8 

54,4 

fintemmgaliad 
der  Schmelze  437. 

UeBAintkoliUiutoff    3,28  */o 
Graphit   2,08  , 
SUisium   1,58  , 

Raihe  II.  Vorlauf 
der  GrapbitauNHcheidang 

in  Kobeisen. 

Hoch«!. wert 
Siliiiam  1,7« 

Oet.-Kota- lenetoff  S,SS 

Minil.-  Dureh- «ert  eebaiti 

1,47 3,19 

»00 "  OC" ai.*.s,iti 

\bbilduii(;  4, 

aufgeführt  und  in  deu  Sihaubildern 

Abbildung'  3  und   4   durch  Krouze 

angedeutet.    Uei  der  »iliziuinreicben /  *  V^/ 
Legierung  419  liegen  die  erlialtenen'7  { 
Werte  fiir  die  Gra[ihi(inenfre 

weg  üiier  dem  Mittelwert,  ao  daii  auf  Q-^ 

eine  geringe  ErfaSbnng  der  Graphlt- 
tncnire    infolpe   der  naohtr;ii:lichen 

(rlölibeliandluDg  ge^ciilossca  werden  ^ 
kann.    BtA  der  slllziuinarnieren  Le- 

gierung  432  ist  eine  merkbare  A  en- c^t**. 

deruug  der  Oraphitmenge  idciit  ein-<d^^ 
getreten,  selbst  nfeht  nach  ErMtzungc/^^ 

b«ü  11  HO"  (',  also  bei  einer 
peratur,  bei  der  die  Sclimelze 

rend  der  AbIcUlilung  bereits  in  der(^^-  ̂  
Erstarrung  begriffen  war.  Die  Stäbe     .  i 

waren  bei  UHO*»  C.  nncli  nieht  gc- ^  ̂  ̂̂ '> 
Bclimolzea,  was  erlclftrlicti  ist,  da  der  ̂ /  /(f^* Sohmelspuiikt  des  grauen  Eisens,  also  t^ui^L  ̂  

der  stabileren  Form,   höher  liegeOT''  ̂ 1 

muli,  al»  der  Erstarrungspunlit  und^  «r-Tcas 
Sehoelsininkt  des  wetfien  Bisens,  d«r  ̂ '^/XN 
labileren  Erscheinungsform.    Es  ist  v^J 

ein  allgemeines  Oeaetz,   daß  die 
stabilere  Modifikation  eines  Stoffes  ^ 

Tem-/^    f  P 
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1 

•  II 
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Abbildung  6. 

^  '  höheren  Schmelziiunkt  hat.  als  die  labilere.  Man 
1^ Jfc**sA***Ttann  sich  die  Verhaltnisse   an  der  Hand  des 
j  ̂)L\  Sdjgmas  Abbildung  6  veraaschaulich«K^ 

\  1  ö   JL  /     r)a8  flüssige  Robeisen  mlffice  feigfent^ich  im 

iftwA<^v^y'  /Temperaturberiich  tb  zu  dem  stabilen  System 
1  |W  ,    n  (Eisen  4"  ̂.iraphit)  erstarren.     Die  Verhält- 

4£^^r^^  liilHe  mÜBsen  aber  bei  dieser 'Temperatur  tb  ufl- 
^  IgfiDStig  zur  AusscheidiiHij  von  (irajiliit  sein;  in- 

folgedessen  bleibt  die  Fliissiglteit  unterkühlt  und 

/jij     I  entarrt  bei  dem  etwas  niedriger  gelegenen  Tem> 
f  JLf      '  jierattirbereich  t,  zu  dem  Ial>ilen  System  a.  Die 

l^rsta^mg  zum  ̂ »ystem  b  •  wird  gpuach  ujiter- 
lÄcÖÄSHIIr  Tritt  nun  kein  Ulrefi  da,  der  den 

I  Ueber>;anir  dos  labilen  Systems  a  in  das  staldla 
1  System  b  noch  nachtrftglicb  veranlaßt,  so  bleibt 

/  das  erstere  bis  zn  gewBbnIielier  Temperatnr  be- 
stehen, und  man  erli;.li      iilcs  Roheisen.  Wird 

dieses  wieder  erhitzt,  ohne  daü  w&lirend  der  Er- 
hitsung  Anreiz  zum  Ueiirrgang  in  das  stabile 
Systaai  eintritt,  so  schmilzt  es  bei  derselben 
Temperatur  t,  wieder,  bei  der  es  erstarrt  war. 
Der  Vorgang  der  Erstarrung  und  Scluuelzung 

ist  in  diesem  Falle  , umkehrbar".  Die  Erstarrong 
wird  aiii.'t'i!tMitct  durch  den  Pfeil  12  in  AbbUd.5A, 

Schmelzung  durch  den  Pfeil  2'  1'. 
Wenn  dagegen  naeb  der  Erstarrung  zn  dem 

lal)ilen  System  a  im  Temperaturbeiyich  t,  wie 

in  den  Versuebssebmelcen  der  Anreiz  zn^ 

Aufliebung  des  labilen  Zustandes  gegeben 

wird,  80  erfolgt  die  Erstarrung  und  Ab- 
kOblnag  naeli  dsm  PfbU  1  2  8  in  Abbil- 

dung 5B.    Dieser  tritt  aus  dem  labilen 

Bereich  über  in  das  stabile,  und  es  l)ildi'tj 

sich  graues  Roheisen.    Wenn  nun  diese^O\ 
wieder  erhitzt  wird,  so  geht  der  Vorganm^ 

nach  Maßj^rabe  des  Pffiles  3'  1';  er  vollzieh^ 
sich  vollständig  innerhalb  des  stabilen  Ue4 

reiches,  es  liegt  kein  Grand  vor,  daß  dai 
stabile  System  in  das  labile  zurückverfflllt 

Die  Scluuelzung  kann  sich  infolgedessen 

Hiebt  bei  t.,  sondern  hti  tk,  also  einem 
höheren    Teiiiperatiirinterval!  volIzi<lii n. 

Der  Vorgang  des  Erstarrens  und  ächmelz«^ 
ist  «nldit  umkehrbar Der  Erstamings^ 
punkt  des  stabilen   Systems  kommt  beiy^ 
diesem  Verlauf  der  Dinge  praktisch  garr 

nicht  zur  Geltung,  wobl  aber  der  Schmelz-^' 
punkt.  Um  Mißverständnissen  vorzubou^'cn^ 
die  auf  diesem  Gebiet  besonders  fruclit-r'> 
baren  Boden  zu  finden  scheinen,  soll  noch 

erwähnt  werden,  daß  die  Temperaturinter- 

<X2i'*L  1l  'W  '^'U?-  Tr.'JL^^l?^*^^^  Berüh- ruu^sCelYe  ic^uauu<br  ubürgmfea  könne 

Aus  dem  gleidieii  Grunde  werde  UBza<> 
trefüpt,  daß  die  in  den  Schaiit>i!dern  .\bbil 

dung  3  und  4  dargestellten  Werte  für  den 
Qrapliitgebalt  nicht  notwendigerweise  den 

endgültiLTii  (rleicli^rewichtszu.'^tand  zwi- 

schen tiraphit  und  dem  Rest  der  Eisen- 

legierung bei  den  rersdiiedenen  Tempe- 
raturen darzustellen  brauchen,  sondern  daß  sie 

wahrscheinlich  nur  eine  gewisse  Strecke  auf 

dem  Wege  bis  zum  endgültigen  Gleichgewicht 

andeuten.  Dafür  spricht  ja  bei  der  Reihe  I, 

Schmelze  419,  die  Sleigeninp  d<'s  Grajihit(;elial- 
tes  durch  nachträgliches  Glühen.  Die  Zahlen 

dürfen  also  niebt  ohne  weiteres  zur  Konitroktloii  J 

Brstarmagsbild.  ITeifies  RolMisen.  Sehnelse  4S6. 
( i  CHamtkohleastoff    3, 1 9  7* 
Graphit   0,M  « 
SiUsl 

1 

IMO 
1*00 

1100 
luuu 

»UO 

«00 

TO«  C« 
.      Abbildong  6.  . 
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eines  Gleichgewichlsdlagrammes  für  die  Eisen- 
Kohlonstofl-I.fjrienintren  verwendet  werden. 

Upzii;rlicli  d*  s  Einf1ussi>s  dns  Siliziums  auf  die 

Gra)»hitbil<lun^'  kiinnea  folgende  Oeslchtspuiikte 
in  Betraclit  knnimfn: 

Vi'riiiiii<li:rung  des  Sflttiguugsvt  ruiripcns  des 
flüssigen  ISseiis  gegenttber  Kohlenstot); 

Nci^'unir  de&  SklUiutps .  die  i^^erl^inumr 
des  Systems  snffflnlt^,  und  so  ienaSiioa 
zu  geben  cum  Uebergang  in  das  stabilere, 

grapbitiMltige  System. 

as  Silizium  vermag  zweifellos  den  eut<  k- 
Aiscben  Kohlenstoffgehalt  zu  vermiadern,  so  daü 

/bei  Gegenwart  gimügender  Mengen  von  Siliztom 

'  Legieninfren  mit  einem  bestimmten  Kohlcnstoflf- 
gehalt  c  bereits  iUuTeutektisch  sein  können,  die 

bei  Fehlen  des  Siliziums  oder  bei  geringeren  Siii- 
ziammengen  nocb  untereutektisch  sind.  Dies  seigt 
zweifellos  der  Ver^rlricli  di  r  Erstarrunpskurve 
in  Scbaubild  4  und  in  Schauldld  3.  Die  Schmelze 

4S7  mit  1,58      Sillzlnm  und  B,88  •/«  Oesamt- 
koblenstoff  ist  untcrfutoktiscli,  dif  Srlmii  lzi'  428 

mit  4,16  *'/o  Silizium  und  3,12  "/o  Gesamtkohlcn- 

Odtivart.   Stahl  aad  Eben.   1571 C.  U*  t\«t% 

Stoff  ist  eutektisch,  oder  liegt  nahe  der  eutektischeu  ^  /«i^w . 
Zusammensetzung.   Es  ist  nun  bekannt  durch  diA 

rntersuchunpen  von  Cliarpy*  und  Wüst.**  daü\ 
bei  siliziuinfrtiicn  Koheisonsorten  di-r  KohlenstolT- 

gehiill  eine  bestimmte  (Srenze  überschreiten  muß' 
(nach  Cliarpy  2  "oi.  wenn  Graphit  ausgesohieden 
werden  soll,  und  daß  «liesc  Ausscheidtinfr  um  so 

leichter  vor  sich  gebt,  je  näher  der  Kohlenätut)- 
gehalt  den  etttdrtisehen  Betrag  rfickt,  oder  wenn^ 
dieser  wotiiöL'Iicb  überschritten  wird.   Mit  anderen\ 

Worten  heißt  dies,  daß  die  Graphitabscheidung 
bei  den  konzentrierten  Kohlenetofflüsungen  am 

leichtesten   vor  sich  tri-hl.     I'a  nun  dun  I;  il^  n 

SUiziumgeb&lt  das  Sättigungsvermögeu  eraictirigt 
Wird,  so  äbid  bereits  koUenstoflltenere  LINmngen 
der  Sftttigungsgrenze  nahe,  und  die  Neigung  der 
siliziumreicheren  Legierungen,  in  graues  Roheisen 
überzugehen,  wäre  erklftrlich.       (SchJuU  folgt.)  J 

*  Charpy:  Ueber  das  Gleichi^owiehtirflaerainni 
der  EiBen-Koblenatofrie^^iHrun^on.  C'ompt.  R«na.  141, 

•48,  1905. •♦  W  ttdt:  Beitrat;;  zur  Kenntuin  der  Kisen-Kobleii- 

stoflnei;ieruaf;6"  li''>)>c^r('n  KohlengtoffgehsHw.  —  Adolf 
WOllner  —  Fe^tiicbriU  190Ö,  S.  240. 

Die  Eisenerzvorkommen  in  den  Gemeinden  Jukkasjärvi  und 

Gellivare  im  schwedischen  Regierungsbezirk  Norrbotten/ 

1|ie  im  folgenden  zu  bespreebendmi  Erzfelder 
^  tri-lniren  in  d<  r  Haujitsnche  doni  Kirchspiel 

Jukkasjftrvi  an  und  sind  zwischen  dem  Torne- 
nnd  KaitunioElf  gelegen;  nur  der  Erzberg  ron 
Gellivare  sowie  die  Vorkommen  von  Lopasjärvi 

und  Ekstrifmsberg  liegen  in  dem  Kirclispiel  Gelli> 
▼are.  (Vcrgl.  die  Kartenskizze  auf  Seite  1574.) 

Usber  die  Lage  der  Erzfelder  und  die  Ent- 
fernunjren  voneinander  }ril)t  dl.-  naelistebende 
ZuHauimenstellung  weitereu  Aufschluß: 

1.  KüruMTaua. 
2.  LuosieTMUNu 
8.  HaakiTaaro, 
4.  Nokotawaars, 
5.  TaollojarTi, 
6.  Rakkurijoki, 
7.  Mertainen, 
8.  I'ainirnvii, 
9.  Gellivare. 

10.  Lopasjärvi, 
11.  EkströmsbQrg,  30 
lt.  Lankajlrri.  5 
18.  Toppi,  18 

1,8  km  80  Toa  Lnoisavaara. 
3 
5 
5 

90 
8 

44 
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,  o ,  8 ,  080 

,  8 
,  NNW 
,  WSW 

,  N NNW 

KUroMTaara. 

Mertalnen. 

OelllTare. 
KlimiMTaara. 
EkaWkaaberg. 
Kiiraaavaara. 

KiironaTaara  nnd  LaeeeaTaara. 

Diese  Erzfelder  wurden  erst  durch  die  vom 

KOntg  TOD  Sebweden  Im  Jalure  1875  aasgesandte 
UntersuchuiiLr^kornmission  naher  bekannt,  imlein 

der  Staatsgeologe  t).  Gumaelius  eiue  geu- 
loglaclie  Kurte  entwarf,  welche  im  Jahre  1876 

*  ▲aaing  aas  daar  Abbaadlnng  von  Wal  fr. 
Petersaoa  la  « Jernkoaterots  Aaaaler* .  1907  8.  SS8 
bis  808. 

In  den  Mitteilungen  der  erwähnten  Kommission 

verötl'entliilit  worden  i^t.  Die  penannttn  V.rr- 
felder  wurden  später  in  den  Jaliren  ISi^U  und 
1891  von  Hj.  Lundbohm  und  W.  Petersson 
untersucht.  Ein  kurzer  Rericht  hierüber  er- 

schien im  Jahre  1892  in  Stockholm.  1897  ver- 

faßte Lundbohm  im  Auftrage  des  Handels- 
kolleginms  ein  Gutachten  über  die  Erzvorrftte 
der  genannten  Felder,  welches  im  .lahre 
im  Druck  erschien.  Seit  dieser  Zeit  sind  noch 

zahlrdobe  Spezialuntersuchungen  und  Aufschluß- 
arbeiten  atisjreführt  worden,  deren  Haupt<'rgeb- 
nisse  in  dem  vorliegenden  Bericht  Bcrücksichli- 

gong  gefunden  haben. 
A.  Kiirunavaara.  Der  Grubenbetrieb  in 

diesem  Erzfeldc  datiert  erst  aus  dem  Jahre 

1900,  indem  man  damals  mit  einem  unbedeuten- 
den Versuehsabbau  begann.  Der  Erzberg  von 

Kiirunavaara  besteht  aus  einem  von  Eisenerz 

gebildeten  iJergruckea,  der  sich  in  ungefähr 
nordsfidlieher  Richtung  auf  eine  Länge  von  etwa 

'2,H  krn  erslrtcki.  Der  RiTL'riieken  zerfilllt  eigent- 
lich in  eine  Keihe  von  Kuppen,  die  von  Süden 

nach  Norden  gerechnet  folgende  (verdeutsehte) 

Namen  trajren :  .Til^'-iTim  isti  r.  l'rofessor.  Landes- 
hauptmann, KaplUiu,  Knabe,  Direktor,  Berg- 

meister, Staatsrst,  Geologe,  Bergingenieur  und 
Wachtmeister.  Diese  Hügel  erheben  sich  S2 

bis  248,7  m  Uber  den  Spiegel  des  unmittelbar 

BSrdlich  vom  Erzberg  gelegenen  LaossigSrvi- 
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TalMUe  1. 

i  \i 4 

II 

I 

IMnktor 

0«o- 

B«rK- 
Ingenieur 
und  Oeo. 
löge  j 

ProfMBor 

4,58176,01  — 

r..i;j  78,49'  — 

i.r.i  '^ii.'j''  — 

'.»,.">;{  HC,., -1:1  — 
0,94,91,00  — 
l,l795,10l  — 
4,67  80,01  — 

2,8l|89,13  — ","7  86,65|  — 
5,S3f.5,3ll  — 

2,69  88,28  — 

«4,10; 

52,48  42,66 
0,0«  95,99 
0,71  79,85 
0,09  85,74 

0,76  96,10  — 

0,93 
0,  m 

(1, 1  o 

0,10 

0,17 
0,18 

0,2Ö 0,17 
0,15 
0,81  I 0,89  { 

0,85 

0,21 0,13 
0,15 
0,18 

0.75 
0.13 

M.f.l 

I.  IT i>.4li II,  TT 

1,45 1,01 
1,04 

0,77 
0,71 

1,15 

8^92 

4.43 
(1,111 
2,22, 

0,46 

6,98 

1,61 14,04 

0,79 
0.  55 

i>.3ä 
ii,.M 

il.ti>S 

1.  uT 
U,81 

0,34 
0,64 

0.18 1,49 
1,26 

0,18 

n.04 

II, IUI 

0,10 

11,  rj 11.45 

Ü,21 

0,33 0,0« 
0,86 
0,24 
0.0.^ 

1,80 1  X.H 

i.r.f, 

■J.4'.i 

1.45 
0.91 
1.74 

1.11 

1,58 
1,34 
l.ll 

1.04 
0,7  ti  5,50  0,06  0,25  ,1,10 

1,05  I  6,80;  0, 10  {  0,20  I  1,10 

0,16 
0,73 

0,77 1,08 
0,62 

0,45  0,9»;  II. IS 0,67:0,40  0,80 
9,681  0,52 
6,14  0,62 0,18 

0,19 0,60  0,20  0,50 

1,63 

1,89 1,41 
1.77 

1,02 

6,713  0,050 
:i,o4i  o,o:irt 

5,:)  17  o,05is ö,0*M  0,0J7 

O.Oti  0,004 

0,02»; 0,018 0,048, 
0,22 

1,2s 
0.07 

5,07 2,18 

0,92 

10,97 

0,050 

0,088 0,019 
0,036 

% 

4,14  j0,0ia:ü,Ü02 
4,96  0,0190,008 

0,325  0,025 
0,017,0,022 
6,99  ;  0,088 
4,42  0,048 
0,01610,026 

1 I  t 

0,36 

!l00,t;7:t  5s,2,',  ■2.ft31  0,050j 
91», .'»04  •'.4.28  1.327  0,033 
99.585  i;o,77  2.318  0,058 

99,37 1 
99,><«;4 100,300 

59,21  2.224  0,027 
70,:U  0.020  0,004 
f.9,.l4  0.098  0,026i 

—  100,368  66,92jü,5«l  0,018 
—  99,808i  69,69  0,031,0,048 

100,17   61,21  2,214  0,050 
99,692?  66,1610.953  0,022 

100,689  r.s.I  '1  0.400  0,tM9 
99,83t;  ..l,  iT  4,789  0,0381 

—  I  99,741 63,35 
9»,n9  68,15  2,15  !0.019 

I 
99,720(|67,6S  0,148  0,025 

%fi6  0,007  0,022 

1,80  0,019! 

—  100^8916! 
—  100,16fl|5l 

—  100.943«' 

100^8 100,1 

100,243'ß2,16 

,  90.972^70,12 

8,89  8,058  0,038 
1,928  0,048 

12  0,007[0,026 

TabaUa  8. 

1 
1 Jahrj 

i"  '  
' 

! 

VaehkoMistoT             |  fiergingeniear 

Oeologe 

Pro- 

foMor 
Landea- bauptmaun 

Snnun« 

1 
 * 

B.   ,    C.    1     I>.     j  D. F. D. 0. C. C.  D. 

1908.     —     ,   —  ■    .    1   5192.3'  46968.8 
1908133  470.6'    —       --    !l 61  042.8  487880.6 

'  1 90  t  I  (19  X  W.'y     —        —       71  345.2   732  H0'.t.2 
I90.0  2«1U  21  1.1     —    47  288.2     2  274.4  722146.0 

1906  276  802.5j6l84.8,  1689.4(107  968.11  608148.8 

1  952.8      —     1  — 
89  201.2  54  817.»  B0091.«' 
57  596.7  80  287  0  101  023.0 
52  228.8  156  015.8  75  763.6 

—     1858  578.8|l81 648.1 

_  1 

— 
1 3  528.9 

84909.3 54689U) 
9  830  0   1086l.9|76«6.0 

54112.9 966004.6 

1  220438.8 
1  436509.1 
1507165.8 

859  ft88.7]5 164.8148  868.6|887  817.8|S«4t  446.8  900  •76.0j649  664.1(859  88t.8|lft8967JE 80  6ei.9|1666Xlf6 1 848S0b» 

See».  Die  hßchste  Sjiitze,  der  .Staatsrat,  er- 
reicht eine  Höhe  von  T4H,i)  m  über  dem  Mcero. 

Das  Erz  des  Erzljer}.'«  s  von  Kiiroiiavaara  be- 

steht in  di  r  Hau].ts.'u'lif  ans  Si-hwnrzcrz :  H!ut- 
stein  kumuit  nur  iu  vurhriltuismäßig  unter- 

geordn«t«ii  Meng«ii  und  zwar  besonders  im  sfid- 
Uchen  Teile  dfs  (JnibenfpUlfs  vor.  Das  Erz 

besteht  aus  einem  äuUerst  feinen  Gemenge  von 
Magnetit  besw.  Eiseng^lanx  und  Apatit  in  lefar 
wechselnden  Verhältnissen  ;  von  ,uidern  Mineralien 

finden  sieb  Quarz,  tilimuier,  Hornblende,  Talk 

nnd  Kalltspat  in  wechselnden  aber  stets  so  pe- 
rin^jen  Mengen,  daß  der  (Jehalt  an  aiuh  ren  He- 
staudteilen  als  Magnetit  bezw.  Eisenglanz  und 

.Apatit  Helten  mehr  als  8  Us  4  <*/o  betrSgt.  Was 

seiiu-  elH  inisii  he  [{.  sehaflenheit  hetrift't,  so  zeichnet 
sich  iia.s  Erz  durch  einen  sehr  hohen  Eisen- 

gehalt, aulierst  wechselnden  Phosphor^rehalt, 

wenig  Schwefel  (im  aUgemeinen  nicht  über  O.U.')  »  o  ) 
und  einen  TitansAnn^ü'ehalt.  welcher  zwischen 

0,U4  und  0,80  "^/o  schwaukl,  aus.  Als  heispiel 
rur  die  Beschaffenheit  des  Enes  sind  in  Tabelle  1 

eine  Reihe  von  Analysen  fusammengestellt. 

Die  Erze  wurden  bisher  in  folgenden  Quali» 
tJlten  geliefert: 

A-Erz  mit  weniger  als  0,05  */•  P 
B-Bf»  «M«.  0,10  , 
0-Bn   ,   0,60  , 
D-Krz    „    min.  0,75  •/«  (jew.  nicht  über  2.5  , 
F-Err    ,    2-3  , 
(i-Erz    „   mehr  aIh  2,5  , 

Die  Menge  der  seit  liem  Jahre  lOO'i  (ge- 
wonnenen und  nach  .Narvik  geschatiteu  Eisen- 

erze geht  ans  Tabelle  2  hervor. 

Der  Phosjihorirelialt  nnd  damit  ain'li  d^r 
Eisengehalt  des  Erzes  wechseln  im  höchsten  ürade 
sehen  Innerhalb  geringer  Gebiete.  Als  Beispiel 

mag  erwnhnt  werden,  dal5  folgende  (yrenzwcrte 

innerhalb  verschiedener  Teile  der  Erzfelder  ge- 
ftinden  wurden: 

WaohtoMisler  .  .  II  AnalTsen  62.02  bi»  70,02  »/•  Fe 
2,08  „  0,018  ,  P 

BergiageBieiir  .  .  16      «      50,15  ,  69,8o   .  Fe 

5,03  «  0,025  .  P Geologe    ....    9      .      5S,S8  •  88jS6  .  Fe 
4,56  ,  0,40  ,  P 

fltaalsMt  ....    6      «      67,67  ,  65,68  .  Fe 
8,14       1,18   .  P 
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LkadMkaoptnumii  K      ,      6o,92  .  >i0,45   „  Fe 
2,30   ,    0,047  ,  P 

ProfMtor    ...     16       „       «6,13  .  69,90  Fe 
1,<>:!    ,     0,022  ,  P 

Da  der  Phosiiliorgehalt,  wie  gesagt,  ein 
aufierat  wechselnder  ist  und  die  reraehiedenen 

F'rzquantif.'lten  suhr  hiiuilg  ein  glrfch  irriir-  s  Aus- 
sehen zeigen,  so  kann  maa  sie  nicht  durch 

Scheidung  oder  Sortieren  von  einander  trennen. 

Um  die  gewünschte  Erznualit.1t  zu  t  rlialtiTi.  ireht 
man  daher  so  zu  Werke,  daU  man  in  dem  Matte, 

wie  der  Ablian  fbrtsclirdtet,  Phosphorbestim- 

mungen  in  großer  Zahl  aosfillirt  und  die  Er- 
gebnisse dieser  Analysen  in  eine  Karte  eintrftgt, 

weicht:  (ii^n  fraglichen  Arbeltsiilatz  umfabt. 
Durch  Verhiudcu  der  Punkte  von  gleichem 

Phosphorgohalt  erhalt  man  Kurven,  welche  die 

Größe  des  Phoäphorgehaltes  innerhalb  des  be- 
treffenden Gebietes  aaaelfea.  Mit  Rttcksicht 

hierauf  U-itet  Mian  ilen  Ahhaii  so,  da(i  durch 

Losbrechen  verschiedener  Mengen  Erzes  uiit 

«laem  gewissen  Phosphorgehalt  nnd  durah  Mengen 
derselben  in  bestimintini  Verhflltnis  der  ge- 

w&nsehle  DurchschuittHgehalt  an  Phosphor  er- 
zielt wM. 

Was  die  Erstreckung  der  Bravorkoinmeu  von 
Kiirunavaara  betrifft,  so  ist  dieselbe  zum  größten 

Teil  genau  bekannt,  da  das  Erz  fast  anf  dem  - 
ganzen  Bergrücken  zutage  tritt.  Es  bildet 

eine  lan;:L'estreckte.  in  ihrer  Maclitigkeit 

wechselnde  stockfürmige  Masse  mit  dem  gene- 

rellen Streichen  in  NNO-SSW-Rtebtaag  und  ver^ 
Sebiedenem  Einfallen  ge<rpn  Osten. 

Da  die  Frage  nach  den  Erzvorräten  in 
KHnniaTaara  oamentHeh  in  den  letzten  Jahran 

Gegenstand  lebhafter  MiMüim^'-siulieningen  ge- 
wesen ist,  wobei  sich  verschiedene  Ansichten  geltend 

geraaeht  haben,  hat  Petersson  die  Ergebnisse 

der  bisher  ausgeführten  Untersuclnintrsarbeiten  zu- 
sammengestellt. Aus  dieser  Zusammenstellung,  die 

tarn  großen  Teile  auf  Angaben  iMruht,  welche 
Hj.  Lundbohm  zur  Verfügung  gestellt 

hatte,  geht  hervor,  daß  das  Beobachtungs- 
material innerhalb  gewisser  Teile  ungeachtet 

der  zahlrStdWD  und  umfassenden  Schürtai  ti>  iten 

noch  ganz  unvollständig  ist.  Es  ist  klar,  daß 

ein  so  weit  ausgedehntes  Vorkommen  wie  das 

Torliegende  auBerordentlich  weitläufige  und  zeit- 

raubende Untersuchung^sarbciten  erfordern  würde, 
uro  gründlich  erforscht  zu  werden,  namentlich 
dMhalb,  well  die  Aoriehten  der  Geologen  über 

die  Bihlungsweise  der  Erzlager  sehr  weit  aus- 

einander gehen.*  Immerhin  kann  man  aus  dem 
▼orl]«genden  Material  sehoa  mehrere  wichtige 
Sehlüire  xiehen. 

*  Im  Hinblick  auf  den  karzlieh  in  dit>Her  Zeit- 
sohrift  andüflnaoea  Artikel  von  Dr.  0.  Stutzer  Aber 
die  BntstefaoBf  der  lappliadtiehen  Biseneidagentltten 

(«Stahl  oDd  mta."  1107  Nr.  87  S.  i»28)  weBea  vir 
TOB  eiaair  Wisdefgabe  des  geologischen'  TeBes  dw 
AbhondloBg  foa  ntersson  Um  Abstand  nebmen. 

Was  die  Erstreckung  der  Erze  nach  der 
Tief»'  zu  betrifft,  so  lieben  die  umfassenden 

magnetischen  Untersuchungen  und  die  darauf 
liegrfindeten  Berechnungen,  welche  in  den  Jahren 

I  !»<)(>  bis  HIOC)  an  Ort  und  Stelle  von  Itr.  V.  ('arl- 
heim-Gjllensküld  ausgeführt  worden  sind,  ge- 

zeigt, daß  man  mit  Sicherheit  eine  Erstreckung 
der  Eivniasseu  bis  tief  unter  das  Niveau  des 

Luosaajarvi-äees  annehmen  kann.  Durch  Tlef- 
bohmngea  wurden  folgende  Zahlen  ermittelt; 

Wie  man  aus  vorstehender  Zusammenstellung 

sieht,  hat  man  sowohl  im  nörJiiclien  als  auch 
im  südlichen  Teil  des  Feldes  Erze  in  Horizonten, 

die  unter  dem  Spiegel  des  Lnossqjtrvi-SeeB 
liegen,  gefunden.  Die  größte  Tiefe  unter  der 
Oberfläche  jenes  Sees,  welche  bisher  In  den  be- 
liauten  Feldesteilen  untersucht  worden  ist,  war 

222  m.  .\us  den  bisher  gemachten  Angaben 

geht  hervor,  daß,  mit  Außerachtlassung  der  von 
Erde  bedeckten  Teile  des  V  orkommens  nordlich 

und  sldllch  vom  Erzberge,  die  zutage  aus- 
gehende zuverlässig  ermittelte  Erzflflche  rund 

286000  qm  beträgt.  Hierzu  kommt  noch  ein 
großes  Areal,  in  welchem  Blsanerze  zum  Tdl 
durch  ni  lirTu  tiscIic  Messungen  nachgewiesen  und 

durch  Diamautbohrungen  festgestellt  sind.  Zur 
Beurteilung  der  Brzvorrite  ist  es  notwen^g, 

da«  spezifische  Gewicht  des  Kr/es  zu  kennen ; 
dasselbe  wurde  von  Lundbohm  im  Jahre 

1897  im  Durchadmltt  zu  4,5  angegeben.  Dem- 
gemäß entsprioht  Jadam  Meter  Alisenkung  bei 

<ler  oben  genannten  Flache  eine  Menge  von 

1  287  000  t,  welche  Menge  natürlicherweise  etwas 

geringer  wird  in  dem  Maße,  wi'  die  Erzflache 
infolge  ihrer  Venchmfllerung  nach  der  Tiefe  zu 

1 
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Norrliiitti'ii. 
— •— —  l'.isi-nliabn 

-— —  Projektiert« 

BiMübahn 

•  EisenersTorkoinnMO. 

) 

».Vi. 

bei  gewiffien  Tei- 
len dea  Vorkom- meoB  «bninuDt.  In 

gleleher  H8he  mit 
der  Sei'olterfloehe 
dürfte  sie  daher 

1  170000  t  betnip 

gen.  Unter  der  Vor- ausäPtznn^.daßilas 
Vorkoiuiueii  sich 

nach  der  Tiefe  zu 

mit  dt'iriSfllK'U  Ein- 

falleu  lies  Hangen- 
den und  liegen- 
den, welclios  man 

in  den  oberen  Teilen 
beobachten  kann, 

fortsetzt.  k;inn  mau 
den  mutmaüiicben 
ErsTomt  in  dem 

Oeblete  der  Laee- 
savaara  -  Kiimnap 
vaara  -  Akt.  -  QtM. 

zu  rund  480  Wl- 
liotmn  Tonnen  an- 
nehiiieu,  wovon 

etwa  200  Millionen 

Tonnen  olierhalb 

des  Lous^ajärvi- Sees  liegen. 

H.  I.uossa  vaa- 
ra. liei  diesem  Erz- 

feld, welches  hin- 

sichtlich  dos  geo- 

logischen  Vorkom- mens nnd  der  mine- 
r  al  lyrischen  und 

cheiiiläclien  Ziisam- 
ineuHetzun^  der 

Erze  f:r<)üc  Ai'hn- licliki'ii  mit  Iviirii- 
navaara  zeigt,  bat 

bisher  noch  kdn 

gennlnt'tiT  Abbau 
stattgefunden«  die 

Arbeiten  In  dem- 
selben habtn  sich 

vielmehr  auf  die  ge- 

wöhnlichen Schnrf* 
und  Untersuchungs- 
arbeiten  beschrinkt 

Das  Ölvorkom- 

men, wdfllm  voll- 
ständig von  dem 

großen  Erzstock 
Knninavaarm  ge- trennt ist.  erstreckt 

sich  in  nordnord- 
MtUcher  Blchtnng 

von  dnem  Punkte 
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Tabelle  3. 

UrabrarcM 

Sr 

i 

i  3' 

L e 

f  s 

i*  !  S 
s. e 

a 

c 
a 

I 

Pr*icB< 

Rngnar 
iTar ,  . 
Heimdal 
Balder 

Ojlf«  . 

Thor  .  . 
Aroa  .  . 

4,91 

7,t;r. I8.8;i 
2e,:j:{ 
2,33 24.79 

19«82 
28,87 
45,09 

3,09 

1,84 

90,19 

(4,0.1 <;k.7:i 

86,13 
71,05 
74^ 

88,81 

50,4« 
91,06 
88,65 

0.21 11,1  n 

(1,20 
0.22 

i  0,2  H 
I  0,17 

|0,60 
|0,18 0  19 
i  0,19 
I0,8S 

0.72 
0.64 

o,s:i 
II.')» 

0.47 

0,25 o,a« 

;o,89 

0,46 

0,36 :0,4ft 

0,60 

0,50 0.90 

ll.t'iO 

.i.SU 

1,74 

;0.öß 

0,60 
0,40 

,8,00 

1.39 
1,37 
I.S2 

1,.!S 
1  ..'>0 1.09 

0.48 
1.48 

1,54 

2.06 

0,26 

0.32 0,32 
0.  :to 

1,  :i6 
0,28 

0.63 0,50 
0,42 
0,54 1,80 1 0,82 

l.HN 
1,34 

2,58 I  ,y4 

4,84 
1,50 3,11 

0,84 

'  1,84 

2,38 
16,74 

0.046 
0,046 0.41 

0,122 

o.oo; 
0,099 
0,10 

'0,0«2 

0,061 
0,032 

•  1,78 

0.016 
0,02  r» 0,014 
0,014 

0,005  ; 

0,011  ' ,  0,Ü33  ' 0,006* 

0,008 

i  0,014 
0,024  < 

0.005 0,00t; 
0.004 

0,003 

sp. 

sp. 

100,227 
100,1,17 

99.9.»H 100.1  7  It 
10O,672 
lOO.KH 

99,633 
100,079 
100,105 

0,004  (100,13 
0,006 1 100,679 

0,008 

0,00« 

I  6K,75 

6',t,20 

(17.1.') 6H.20 

•14,00 

6«.80 

I  67,47 

I  89,00 1 

I  «8,10 

68,10 

0,020 
0,1)20 o.l  K 

o,or>.'i 

o,oo:i O.o4;i 

0.044 
0.040 0,022 

0.014 

'0,016 

0,02.'i 

n,014 

O.Ol  » 

O.oo:i , 

0,01 1 

i  0,033  I 

<  0,005 

;  0,008  i 

10.014, 

68,10 1 0,76  I  0.024  I 

.   !  Prob»  am  { 
Elnar  Kre> 

pml  von 

II 

TalMlla  4. 

Sgl  a 

II
 

II 

Iii«: 

Iii* 

a 
8 

l  Iii Praseat 

Frtdrikagrabe 

bpteiiHf^rabe  . 
Seletgrube    .  . 

I  KSniK-Oskara-  r 

I  JoHfltinaj^rube  . 
8k&no(^ube  .  . 
Hamalijiagmbe 
Tilkonnuf^ba 

etwa  HOO  in  nördlich  vom  Luossnj.lrvi  -  Strand 

am  südlichen  Abhaniu'  des  Luossavaara  au  Uber  die 

höchste  Spitze  di<-He.s  Berges,  die  sich  bis  SU 
229  m  Höhe  über  den  See  erhebt  und  nur  m 

niedriger  als  der  Nullpunkt  des  Kiirunu\  luiru- 
NWeUementi  liegt.  E>  setzt  sich  darauf  weiter 

^yji-n  Norden  über  den  Abliaiifr  di-s  I^i-rpcs  fort, 
wobei  Hieb  seine  Anwesenheit  durch  magnetische 

Hessnogeii  auf  eine  Lloge  too  fast  400  m  naoh- 
weisf-n  IrilU.  l>ie  Lan^xe  des  ganzen  Krzvor- 
kommens  bat  Lundbohm  in  seiner  Beschreibnnf; 
Im  Jahre  1897  sn  etwa  1270  m  ange^irehen. 

Außerdem  findet  sich  weiter  i^eiu'en  Norden  zu 
in  einem  sehr  schmalen  Gebiete  von  etwa  300  m 

Lange  ein  kleineres  Erzvorlcommen.  des.sen  Be- 
deutiiiitr  bisher  noch  nielit  untersiurlit  worden  tet. 

Auch  auf  dem  östlichen  .\bhan).'e  dt  s  Erzborfros 
kommen  kleinere  Erzuieiigen  vor,  die  sogenannten 
Rektorserze,  welche  indcfuen  hinaichtlich  ihrer 

Erstreckunir  nie!»!  nflhfr  bekniinf  sind  und  be- 

züglich itirer  chemischen  BcscbaAenheit  den  eigent- 
Udmi  Luoi8avaBri»>VoricoiiiiBai  naehstehen,  wes- 

halb sie  hier  außer  Betracht  bleiii  n  sollon. 

Die  Luossavaara^Erze  sind  Schwarzerze  von 

demaelhen  Typus  wie  In  Klfarsnavaara,  hiswtilen 

eheiuo  wie  dort  mit  Blntsteln  gemengt;  obgleieh 

8  674,0 94,79 
0,32 0,15 0,75 0,79 

0,79 

0,74 2,06 

0,47  , 
0,03 

0,03  100,18  <  88,87 

0.013 

«  943.9 94,63 0,37 
0,12 0,58 0,94 

1,74 
0,82 0,03 

0,061100,08168,79 

0,013 

33  020,7 91,38 0,76 0,20 
1,55 1,14 0.78 

2,85 

0,33  1 

0,61 

0,07 

99,66166,70 

0,266 

l 
87  531,3 89,61 1,51 0,14 

2,14 1,14 
0..'i8 

.S.46 
0,71 

0,7C 

0,04 

100.09  65.9.% 

0,.l.3.t 

84  089.1 92.29 1,34 
0,23 1,23 

0,32 
1,07 2.64 

0,30 
0,34 

0,04 

9y.H0  67,77 

0,150 

CD. 56  929,5 78,84 14,33 
0,15 

1,71 0,50 0,44 2.51 0,16 

1,0H 

o,o:i 

'.^H,75  (17,12 

0,466 
D. 67  220.9 84,22 

2,43 0.20 
4.12 

0.24 

2  22 

3,50 
0,26 

2,70 0,03 

9U,92  (12,tiy 

l.IHO 

CD. 74  214,»; yi.Ti 0,41 
0,11 

2,1,'. 

iT 

1/25 2,45 
0,10 

1,42 o,lß 
loo,i;i  6(1,71 

0,622 CD. m  S79.2 
56.1H 37,36 

0,15 

1,42 
0,36 

1,20 2,51 
0,05, 

0,92 

0.04 loo,l',t  66,83 

0,403 

I). es  495,5 68,39 20,55 
0,07 

4.11 
0,27 0,96 2,58 0,13 2,94 0,04 

100,01  63,91 

1,282 
CD. 43  875,0 

48  053,3 
88,50 

2,98 0,11 2,29 
0,90 

0,57 8,32 

0,16, 

1,37  1  0,03 100,23 1 66,17 

0,598 

D. 75,89 18,20 0,18 

9,W 

0,80 
0,66 8,07 2,88 

0,08 

99,67  68,78 

1,148 
sie  aus  einem  sehr  tiiiikristallinisclien  (lemenge 

von  fast  auasciilicßlich  Magnetit  und  Apatit  be- 

stehen, 80  ist  das  letztgenannte  Mineral  im  all- 
tremeinen  in  sehr  gerin^'en,  ausnahmsweise  aber 
auch  in  reichlichen  Mengen  vorbanden.  Von 
anderen  Mineralien  tritt  Kalkspat  in  gewissen 

Partim  in  nicht  ireringer  Menge  auf :  mö^'Hchor* 

weise  durfte  die  i'ürositat  des  Erzes  in  gewissen  (ie- 
Ueten  auf  der  AnflSsong  dieses  Minerals  beruhen. 

Das  Erz  zeichnet  sich  durch  einen  s«  lir  hoben 

Eisengehalt,  niedrigen  Phosphor-  und  Schwefel- 
gehalt  aus,  sowie  duroh  einen  Gehalt  an  Titan- 
sAure,  welche  in  den  wenigen  Proben,  die  nach 
dieser  Richtung  hin  untersucht  worden  sind,  sich 

bis  auf  etwa  1  "/o  belief.  Sehr  eingehende  Unter- 
suchungen über  die  Höhe  des  Phosphorgehaltes 

und  die  Schwankungen  desseltit  ii  sind  von  seiten 

der  Urubenbesitzer  ausgeführt  worden.  So  wurden 

beispielsweise  innerhalb  des  auf  der  Spitze  von 

I-uossnvaara  gelegenen  Grubenfeldes  (fvlfe  LMtS 

kleinere  I'roben  genommen,  die  hei  der  Analyse 
▼on  1,S84  Ms  herab  zu  0,004  Phosphor  er- 

gaben. Der  Mittf'lwert  aller  dieser  Phosphor- 
gebalte belief  sich  auf  U.Uöü  oder,  wenn  man 

die  swei  hSehsten Gehalte  (l,884«/o  und  1,1 16'jo), 
welehe  in  zwei  unmittelhar  am  Hangenden  be- 
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findliehsn  Probmi  geftiiid«ii  wurdeo,  MSBehUeßt, 

auf  0.049  *"o  Phosphor  im  Mittel  von  29fi 
Analysen.  Von  dem  nördlichsten  ticlmrt  in  dem 
Orub«nf«ld  Balder  wurden  7  Prolin  genommen, 

welche  l»ei  (l<-r  Analyse  0,014  bis  0,75:?  °  Phos- 

phor oder  im  Mittel  0,182  *'/o  ergaben.  Tab.  3  ent- 
liillt  eine  Reihe  Tollatudlger  Erzanalyaen.  Die  vor- 
bandene  Erzroenge  wird  zu  22  500  000 1  angetreben. 

C.  Die  Seite  1571  unter  3  bis  8  aufgeführten 

Erzfelder  haben  zurzeit  nur  untergeordnete  Be- 

deutung.  Bezüglich  de«  Brzberges  ron  0elll- 
vare  verweisen  wir  auf  ilen  Auszug  aus  einer 

Arbeit  des  gleichen  Verfassers,*  woielbat  auch 
die  wtehtigsten  Angaben  Q1>er  die  hier  Vhw- 
trantrencn  Erzfelder  wiedergegoben  sind.  Als 

Ergänzung  fügen  wir  nur  noch  eine  Zusammen- 
«tellung  (Tabelle  4)  rrai  Erzaaaljfien  m  OelUTwe 
a&t  die  MS  dem  Jabre  1904  stammen,  o.  V. 

*  „stahl  and  Eisen*  1907  Nr.  2(i  S.  91. 

Ueber  Aufbereitung  und  Beförderung  des  Formsandes 

in  den  Gießereien. 

Von  Oberisgeaieiir  J.  Kr  aus  tn  Kslk  bei  KSk  a.  Bb. 

(SoUbB  tob  Salto  1641.) 

In  einer  weiteren  vor  Irarsem  In  Betrieb  g»> 
setzten  Anlajje  eines  Werkes,  welches  viel 

kleinen  Formmaschinenguü  zu  machen  hat,  findet 
das  Entleeren  der  Formkasten  tn  einer  Anzahl 

von  Kammern  statt,  in  welchen  iler  Altsand  von 
den  (tu  15t eilen  ji;etrennt  wird  und  durch  einen 

Kost  im  Boden  auf  ein  Transportband  gelangt, 

das  unter  der  ganzen  Gruppe  von  Kammern 
hindurch  aus  der  (ließerci  hf^rausfübrt.  Diese 

Kammern  wurden  durch  starke  \'eutilatoren  ab- 
gesaagt,  so  dafi  der  ttbrige  Giefimpdramn  von 

dieser  Staubfjuelle  aas  keiru'  nelnstigunf:  erlifilt. 
Wenn  in  der  zoerst  besprochenen  Einrichtung 

nit  einer  ziemlieb  gleiebmtfilgen  Sandqnalltftt 

gerechn.  i  werden  konnte,  so  gibt  die  weiter  in 

Abbildung  16  dargestellte  Anlage  eine  neu- 
gesehalTene,  für  eine  moderne  Aufbereitung  ty- 

pische Anordnung,  welche  die  verschiedenartig- 
sten Sande  zu  berücksichtigen  hat  und  eine 

außerordentlich  gute  Formsandqualitftt  zu  er- 
zeugen bi  rufen  ist. 

Der  Frischsand  gelantrt  auf  eine  Trocken- 

tromniel  (Abbildung  Iti  und  IT),  welche  ratio- 
neller hinsichtlich  der  Bedienung  und  des  Brenn- 

materialverbrauches arbeit<  t,  als  die  alten  Darren. 

Sie  i>e8teht  aus  einer  langsam  rotierenden,  mit 
inneren  HetMSohaufeln  ausgestatteten,  langen 

Trommel  von  verhältnismaßicr  L't'Hngeni  Quer- 
sclmitte,  in  welcher  die  Feuergase  dem  in  der 
geneigten  Trommel  Torwlrts  wandernden  Sande 

entgegenstrriinrn,  Ihn  trocknen  und  bei  gerinjrtT 

Aufgabe  auch  toaige  Bestandteile  brennen.  Die 
Luft  wird  durch  einen  Ventilator  zngefBbrt  in 

der  Art  ,  daß  zwei  Kanäle  dieselbe  zur  Feuerung 
unter  den  Host  leiten  und  ein  dritter  Kanal 

oberhalb  des  Rostes  eintritt,  um  die  Verbrennung 

rauchfrei  zu  machen  und  zugleich  die  Wasser- 
dJlmfife  wegzuführen.  Es  wird  hierdurch  eine 

sechs-  bis  achtfache  Verdampfung  erzielt,  wtthreud 

bei  einer  gewSbnliebea  Darre  schon  eine  zwd- 
bis  dreifadie  als  bocb  angesehen  werden  mnA. 

HuldenfSrmIg  aasgestaltete  Darren  mit  Rührwerk 
haben  bei  der  Trockentrommel  den  Vorteil  selbst- 

tAtlgen  Betriebes  gemein,  erreichen  aber  bei 
etwa  drei*  bis  vierfacher  Verdampfung  nicht 
jene  Sparsamkeit  an  Brennmaterialverbrauch. 

Mit  Becherwerk  und  Transportschnecke  ge- 

langt das  getrocluiete  Gut  iu  den  Vorratssilo 
Nr.  1  (Abbildung  15).  Eine  andere  Art  des 
Kohsandes,  der  aus  weichem  Sandstein  besteht, 

wird  von  der  Vorratsgrube  aus  einem  Brech- 
walswerk  aii%egebea,  dann  getrocknet  und  In 
Silo  Nr.  2  geschafft.  Silo  Nr.  3  ist  für  Kohle 
bestimmt,  welche  in  einem  Nebenraume  auf  der 

KngelmOhle  zo  HeUfeinbeit  zwUelnert  ist,  Silo 
Nr.  4  endlich  für  gereinigten  Altsand.  Die  Vor- 

bereitung des  Altsandes  erfolgt  ähnlich,  wie  in 

der  firSher  beschriebenen  Anlage  auf  SehSttel- 
sieb  und  Eisenseparator. 

Die  vier  Grundstoffe  für  den  ModeUsand  be- 

dingen nunmehr,  da  Kunstguß  hergestellt  werden 

soll,  eine  sehr  innige  Mischung  und  Verhältnis* 
mftßig  hohe  Feinheit.  Durch  Fächerwalzen  ertribt 

sich  gemäß  einstellbarer  Umdrehungszahl  das 
Prozentveriialtnis.  in  welchem  die  Grundstoflfo 

in  die  untiT  den  Silns  befindliche,  mit  Misch- 

messern ausgestattete  Schnecke  fallen  und  einem 

Eollergaage  zuwandern.  Da  neben  der  Zer* 
kleinening  auch  innige  Mischunc  erzielt  werden 

soll,  kreist  der  Bodeutelier,  während  die  Läufer 

fisst  aafgsbangt  sind.  Durch  den  Siebrand  durob- 
fallenil.  kommt  der  Formsand  zur  Nachdebung 
auf  einen  Sichtzjlinder,  welcher  das  an  g^be 

Out  auf  den  Kollergang  zurBeUeitet  und  den 

genSgend  gefeinten  Sand  zur  Schleudermühle 
gibt.  Im  Zuflihrungstrichter  derselben  erfolgt 
Wasserzusatz,  in  der  Bcbleudermühle  selbst 
ein  inniges  Xachmischen ,  Auflockern  und 
1  hirehlüfteu.  Der  fertige  Formsand  wandert 

durch  eine  Transitortschnecke  in  die  Vorrats- 
silos, aus  welchen  mit  Wagen  der  Jeweilige 

Bedarf  entnommen  wird.   Die  Anlage  Ist  naeh 
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Abbildaiig  16.  Troitkuntrommul. 

stets  fortschrei- 

tenden Vervoll- 

kommnung un- 
serer Gießerei- 

erzeugniRse. 

(Lebb.  Beifall. > 

In  doni  an 

den  Vortrai^  an- 
MchlieBenden  Mei- 

nungnauctauNch 
«rklArte  zanäcbHt 
ZiTilingenieurTh. 

EhrhardtinBer- lin-IIalonsee,  daß 

er  bei  dem  ge- 

Bcbilderten  Form- 
Band  •  Aufberoi- 
tun£^i*8y8totn  ein Kodenken  bozilf^- 

lii:b  der  Vertei- 

lungBmethodc 
des  Sandes  habe. 

In  keinem  OieBu- reibetriebe  von 
auch  nur  einiger 

Uedeutong  küme 

manohnodic  Yer- 
wcndun^Tonzwei 

bin  vier  verm-hie- 
denartigen  Sand- 

sorten aua ;  bo- 
kanntiicb  erfor- 

dern komplizierte 
ätOrke  starken 

Sand ,  wibrend 
Maschinen-  und 

primitive  lland- furmerei  sehr  ma- 

geren Sand  ver- tragen, der,  nur 
ganz  geringfügig 

angereichert, 
meist  sogar  nur 

gCBchleudert  tu worden  pflegt,  um 

einem    Vorprojekt   der   Firma   de  Dietrich 

&  Cie.  in  Niederbronn  zur  Ausführung  f,'elan<.'t 
und  /war  durch  die  Maschinenbau- Anstalt 
Humboldt   in   Kalk,   welche   auch  die 

übrigen  besjtrocheiien  .Anlagi-n  gebaut  hat. 
Man  wird  nun  ini  allgemeinen  nicht 

allen  .\ltsaud  zur  Aufbereitung  schafl'en, 
.sondern  einen  groben  Ti-il  zu  Fiillsand  an 
Ort  und  Stelle  durch  Naclisieben  verwend- 

bar machen.  Hierzu  haben  mit  di  m  wach- 
senden Luftdruckltetriebe  die  Luftdruck- 

siebe eine  groüe  HedeutunL'  gewonnen, 

welche  an  der  Verwendungsstelle  des  Fiill- 

sandes  eine  Absicl>ung.  und  zwar  in  ratio- 
nellerer W«'ise  als  mit  den  alten  Hand- 

sieben gestatten;  aber  für  .Model Isand  selbst 
wird  In  immer  weiter  fortschreitender 

Weise,  auch  in  kleineren  (lieK^-n  ien,  schon 

der  wirksamen  Heaufsichtigung  der  Mi- 

schung wegen,  die  Zubereitung  iles  San- 
des zentralisier!  wertlen  im  Interesse  der 

ihn  weiter  zu  verwenden.  ZwiHchen  den  Grenzen  von 
fettem  und  magerem  Sande  liegen  in  stark  verzweigten 
Betrieben  hinfig  noch  zwei  bis  drei  Abstufungen  in 
der  Oilto  und  BeBonderbeit  der  Formsandarton.  Da 

Abbildung  17.  Trockentrommel. 
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dittHclIien  für  daa  Aui;e  nur  wi-iii<;  aateneheiileiido 
Merkmale  bietpti,  habt-  ch  fticli  Itei  Ahnlirher.  n-in 
tnechnnischer  l!i'frirtlfirun(f  uml  Vcritilun>r  wie  hier 
ergeben,  dnQ  die  verscbiedenen  Hort«<n  nii'lii  ̂ ;t'nU^end 
umeinander  gehalten  werden  künneu.  Somit  befürcbte 
•r,  daß  keine  der  vom  Vortragendem  geeohilder- 
tett  Traneporttvpen:  Sohfltletrfaine,  SdniMkeiiriime, 
Tramportbend  und  KratzortranMportrinne,  dem  Be- 
dfirfnisn genügend  fteohnuiiK  trage;  denn  alle  bewegen 
eben  oinea  Baaditraag  nraagUoilig  doreb  dea  Baoni 
hindurch. 

Auch  wean  man  „i^tHtunifM',  -n/uBagon  Alizapf- 
atellen  fOr  den  Sand  vurMt  Le,  ho  erkulte  man  an  den 

verschiedenen  l'ltit/tn  lioi  ti  nicht  da«  Material,  dse 
OUta  brauche.  Dennoch  aber  aei  die  roecbaniache  Ver» 
tfrilaag  raOglich,  wena  man  aioh  statt  der  benchriebenen 
Hilfiii<iitt(>l  der  LafI»  oder  HAagebahn  bediene.  Diese 
anA  in  f^edaehtem  Sinne  Tollatlndiff  an|mriKun<,'tifabi|^, 
weil  ein  |ifirti>^lli'n  /.üführen  orfol^jc.  HiBrliei  könne 
man  die  üin/olnoii  sAndKt'lülltL'n  llunto  mit  Nurnrnnrn 
oiliT  Zrichi'ti  '.irrti'hiMi,  vsas  VL'rlxirjji',  iIbIS  bcBtiinitUe 
NVHj;eninhalte  aucb  an  die  riehtiiri'n  •'^lelli-n  ;ri'lani:on. 
Zudem  bietf>  dieites  SvHtem  den  Nutitinvorti'H,  daü  in 
seiner  GrüBenbemestiung  eigentlich  Icein  Fehler  ge- 

macht werden  könne,  weil  man,  dank  des  l'mstandes, 
daS  daa  SaadbelSrderaageelemeat  —  im  Qegeaiatz  zu 
nontlerleB  MatoUBen  —  mobil  aei,  dnreb  EinfOgen 
weiterer  BleeUowrja  oder  Weglanen  Mlcber,  Umfaag 
and  Leistung  der  Anlage  bequem  in  der  Haad  habe. 
Eatraten  müchte  er  von  der  Anlegung  stan-meota^ 
nischer  Hati<lvi>rteilungaeinri(-htunu:en. 

Die  Sanil.iilos,  wie  hu-  lit  r  N  i>rtrii;,'(Mi<i('  v(irH(>la'. 
könnten  nicht  genug  empfohlen  werden.  Ein  jetzt 
prlpariartor  Fomiaand  solle  nicht  bereits  morgen  oder 
Iar  iobOQ  aarh  wenigen  Stunden  verwendet  werden; 
aoD  hiärbei  aei  ein  innigea  Dnrcbsiebea  der  Fenebtig- 

kelt  aadeokbar.  Dieeea  k6aae  mit  keinem  Mittel 
kfinsttich  erakit  werden.  Wie  wichtig  aber  daa  ruhige 

Durchdringea  ?euehtigk o i t  bin    in  nlle  niikro- 
BkopUchen  Feinheiten  des  Bandi-H  miwif  der  Feuclitig- 
kf'itHgrail  iitid  iliis  /.wfi-  liin  dreitflgitre  aufgehäufte 
Lagern  d('H-*i'llM'n  «ei.  werde  in  den  meinten  (üetiereien 
noch  viel  zu  sehr  unterschitzt.  Jene  altherkömmliche 
OepHogcnheit  des  suzuitagen:  .Von  der  Hand  zum 

Mund  leben'  in  der  Sandbereitung  komme  gewöhnlich in  hoher  Anaaoba&dffar  und  rauher  Oußoberti&che  tum 
Antdrnek. 

Dr.  H.  Tenge  in  Schloß  Holte  i.  W.  wies  auf 
eine  Maschine  hin,  welche  tu  gleicher  Zeit  den  Sand 

mitteld  cim  r  NN'nl/i  imiiordnung  /.ermahlt,  «rhleudert, 
mit  I.uft  diJrchjieitHpht  und  Hiebt.  Diese  A iifliereitungn- 
maschino  erhält  den  Sand  durch  ein  Hecberwurk  an 

dem  höchsten  l'uukte  zugeführt,  wo  Harlgußwalzon 
behufs  grflndlicher  Zermalmung  des  Saude»  mit  ver- 
Bohiedaner  (ieaofawladigkeit  rotierea.  Er  bitte  die 
Maeebine  Iftngare  Zeit  in  Betrieb  gehabt  und  mOese 
geeteben,  dafi  der  Band,  anlange  der  Apparat  neu  ge- 

wesen sei,  in  Torzflglicher,  flockiger  BeschafTenheit 
herauHi.'pkomm('n  nci.  Leider  habe  «ich  aber  mit  der 
Zeit  berRUH^rcBti'lh,  dntl  der  VerHcbleiÜ  ein  zu  grolSer 
war,  so  daß  die  fortLriKii/.tcn  AuhbcsiMTuiici'n  den 
Betrieb  störend  bceiutlubten.  Auh  diesem  Urunde 
habe  er  die  Maschine  betteitigen  lassen.  Er  halte  es 
aber  nicht  fQr  ausgeschlossen,  da6  bei  einer  liebe- 
▼ollen  Dnrcharbeitang  dieeos  Systems  etwas  fQr  die 

Praxis  Brauchbaree  mit  der  Zeit'borauskommea  kOnne. 
Die  Anordnnng  der  einselaeB  Vorgänge  far  die  Sand* 
aufbercitiin;;  sei  dabei  gleichgültig.  Da»  zu  en»trebendo 
Ideal  blciiit"  eine  .Vufbereitungsmaschine,  welche  auf 
der  einen  .'^eite  den  Sand  »elbsttätig  aufnchnie  und 
ihn  auf  der  andern  Seite  in  der  gcwünocbtcn  Ver- 
faasung  für  den  Hetrieb  fertig  wieder  herauMgebe. 

Das  Wesentliche  dabei  sei  die  P^rsparung  an  .\r- 
beitakrSften,  Beecbrftnkong  auf  den  Mindestraum, 
Liefemng  eiaea  fonOgliehea  Produktes,  woiwi  darauf 

Rücksicht  zu  ncliincti  si  i,  IjiL'i  die  M«»<hine  tiic  ver- 
schiedenen Sorten  von  l'orninand  für  leichten,  mittleren 

und  schweren  (JuU  aufzubereiten  in  der  Lage  sei. 
ZiTilingenienr  Arthur  Lentz  in  Düsseldorf- 

Rath  machte  auf  die  Konstruktion  und  Arbeitsweiao 
dea  «äand-Zerkleinerera  nnd  -Zerreibere  Pateat  Boa- 
TillaiaftRoBeeray'aafkaorkaam.  Dte  Maaehiao aoll 
den  Kollergang  und  die  KngelmOble  ersetzen.  Letzterer 
hafte  leider  der  große  Uehelstand  an,  daß  sie,  sobald 
dsH  .Mahlgut  nicht  vollkoninien  trockcti  eingeführt 
werde,  sich  leii  ht  wrotopfe  und  dann  vi  rMajje.  H(m 
dem  ."^rtiHi  -  Zerkleiiierer  und  -Zerreiher  l'atent  Uon- 
viUaia  falle  dicHer  .Nachteil  der  Kugelmühle  voll- 
atlad%  fort,  weil  der  Sand  In  naaaom  Znalaade,  ao 
wie  er  aaa  der  Sandgrube  komme,  ohne  vorher  go- 
trocknet  sa  werden,  verwendet  werden  kSnae.  Vor- 
bodiagaay  oai  allerdiaM«  daft  dar  Sand  qaandtalUf  , 
nicht  aber  tonhaltig  aei.  Venn  daa  Mahlgnt  aa  lan- 
baltig  sei,  so  müsse  dar  Sand  obenfUla  vorhar  ge- 

trocknet werden. 
Die  Mancliine  besteht  aus  einem  nm  li  vorn  zu 

leicht  geneigten  Hohlzylinder,  web'her  auf  zwei  i'aar 
Köllen  ruht  und  mittels  Konusrädern  und  Kitzel  an- 

getrieben wird.  Der  Zylinder  wird  durch  eine  verti- 
kale Zwiaebenwand  in  einen  oberen  kleinen  nad 

einen  nataren  groSea  Baum  getreoat.  Der  obere 
Raum  dient  mm  HiMhen  dee  alten  aad  nanea  Saadea. 
Aaa  der  oberen  Kammer  gelangt  der  Sand  allmShlich 
in  kleinen  Mengen  in  den  unteren  größeren  Zjlinder- 
rauni.  In  itiLBrni  Hrtuinc  lici;i;n  ilrei  .Serien  von 
WaUeU  von  vcrHi'hi'  iieuen  Duri  litiichMern.  Sobald  der 
/.vlinder  rotiert,  wcr<li'n  diene  Wal/.on  mit  in  He- 
wegung  gesetzt,  und  zwar  drehen  »ic  sich  entsprechend 
Ihrem  Durchmesser  mit  verschiedener  Cmfangs- 
geschwindigkeitf  so  daft  die  Saodkdrnor  awieehen  den 
Walten  nicht  allein  aerkleinart,  aonAan  aacb  ler- 
riabao  aad  iamahl«B  waidaa.  Eiae  llnUoha  Ter- 
arbeltung  dee  Sandes  werde  bisher  von  keiner  anderen 
Maschine  wi-der  von  den  allgoniein  gebräuchlichen 
Kollergängen  noch  Mühlen  in  gleich  vollkotnrnener 
WeiHe  erreicht  und  ItiMe  At\n  ei^entlicli  \Vesentli<-he 
und  Neue  an  der  Manchine.  Der  Sand,  welcher  an 
den  Walzen  durchfalle  und  an  der  Innenwand  deti 

Zylinders  haften  bleibe,  werde  durch  besondere  Ab- 
•treifbleche  wieder  losgelöst.  Infolge  der  Neigung 
daa  Zj Undera  wandere  der  Sand  gaaa  allmihlioh  dem 
AiMtnti  daa  Zyliadere  n.  Durch  Verlndernag  dleter 
Neigung  nnd  der  Geschwindigkeit  der  rotierenden 
Zylindertrommel  könne  jede  gewünschte  Mischung 
und  Feinheit  de»  Sande»  erreicht  werden. 

Die  automatihch(>n  Sandzuteiler  l'atent  Honvillain 
iV  Konceray  uiiter-^iheiden  »ich  den  von  dem  Vor- 

tragenden erwähnten  Silos  gegenüber  dadurch,  daß 
den  Formkasten  stets  dieselbe  gleichmäßige  Sand- 
moDga  lagefübrt  werde,  wAhrend  bei  den  darcb 
Schieber  verschlossenen  Vertellangakaeten,  waldia  der 
Arbeiter  mehr  oder  woalger  Slhe,  |adam  Formkaataa 
je  naeh  der  Oesebieklichkeit  des  Ariwiten  mehr  oder 

weniger  Sund  /.iie^eführt  werde. 
Zivilingeriieur  1' h.  I  !  h  r  ti  u  r  d  t  hat  zufällig  diu 

Uonvillain-Sandzerkleinerun^'»ina»<-hine  —  ileren  Ar- 
boitsgerttuscb  «ehr  an  die  Futztromniel  erinnere  — 
in  einem  Schweizer  Betriebe  arbeiten  aehen.  Die 

Ansichten  über  Leistung  und  Wirtschaftlichkeit  der- 
selben seien  dort  noch  geteilt.  Er  habe  daa  Empfinden, 

dal  daa  innerhalb  dea  Bleohmantels  aehieppend  and 
aehenomd  arbeitende  Walienaggregat  sowie  der  Hantel 
verhftitnismäßig  schnell  sich  abnutzen  werde,  weil  aia 
aus  zu  viel  akiven  Teilen  bestehen. 

Dann  «cbeine  ihm  die  Maschine  auch  sehr 
empfindlich  für  jedes  Mehr  oder  Weniger  in  den 
Mengen  de«  zugetiihrten  Sandes  zu  sein.  Bei  der 
BonvillainHcheii  .Sandliereitungsntoschine  sehe  er  nicht 
die  glückliehe  Hand  iiex  KrNtellers,  wie  bei  der  Bon- 
viUainachen  Formmaschine,  die  ihre  grofien  VonOge 
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habo.  AViiri'  ziir/.oit  das  aolidcnto  und  unverwÜKtlirhHtt' 
allnr  Zt'rkleiiu.'riin;;htnitti"l,  der  Kollorj^anj;,  iim  h  nicht 
bekannt,  und  triitc  er  hi'uto  |i!r>t/.li(  Ii  in  die  Kracheinun^, 
SO  könnte  ni4n  Hagen:  .endlich  eine  gute  Erfindung!" 

DorEdkrgang  werde  in  manchen  QroSgieBereien 
niebt  mr  mm  Hahlen  des  Formaaadaa  aondeni  aaeh 
Bom  Qoetoebon  und  Han^D  daa  gamiaehton  Sandaa 
▼erwaadet. 

mvllbganiear  A.  Lentz  rtallt  feat.   daB  dia 
TroüiiM  'l  nictit  aiin  dünnem  Bh>cb,  sondern  anH  15  mm 
MtfirktMii  tiuliDisen  hi'rjjoBtelit  int.  Kin  i*rhnellpr  Ver- 
Hchlfili  der  (lulitrimiiiiel  »c\  lui  di  r  M(iM<hme  aua- 
ge»cbliitiHen.  Es  befänden  »\c\\  hendiH  ülicr  lUO  dieMur 
Maschinen  im  Betrieh  und  zwar  bereits  tteit  drei  oder 
vier  Jahren :  allordingH  werde  in  Dentachland  selbst 
dia  erste  or^t  Endo  dos  Jahres  in  Betrieb  kommen. 

Dar  aiuiga  VerachlaiA  dar  Maschine  baataha  darin, 
daft  die  roben  gnBaiaaman  Boilan  ndar  Walien, 
welche  den  Sand  zermablen,  sich  abnutzen  und  je 
nach  der  Dauer  der  Arbeit  frflher  oder  später  erwetzt 
werden  inüBton.  I)it'  llerHtellung  dieser  <ia6wRl/i'n 
Hei  naturf^eniAti  eine  selir  liillij;«.  Ein  ViTHi  hloiti  des 

Zylinders  ki'mne  deHwuifen  nii-ht  xtntttinilen,  weil 
zwischen  di'ni  Zylinder  und  den  Köllen  kein  Zer- 

mablen den  Sando-i  »tatttindr.  Mindern  dieHe»  nur  dnroh 
dia  Raiboog  der  losen  Köllen  untereinander  erfolga. 

Obarlogaiiiaar  O.  Beer  in  Durlacb  fahrte  ane, 
«US  luudi  labiaa  blabarigan  Erfabroofan  dia  Zaboofl 
der  Tollkomnien  antomatiaoban  Sandaaf« 
Itereitung  gehöre  und  ew  namentlich  fOr  große 
()ielJer«ianlai^en  von  grOüter  Wirhti;;keit  sei,  nebou 
der  ftutomatiHchen  Aufbereiiuii_:  t,'U  ;i  h/eiti(»  den  prü- 
parierten  band  unmittelbar  autoinatiHch  zu  den  Ver- 
braucheatellen  zu  fördern,  um  dadurch  die  bedeuten- 

den Transportkosten  auf  ein  Minimum  zu  re- 
duzieren. Man  vermeide  also  bei  großen  Anlagen 

daa  AoMmmeln  dea  fartigan  Sandaa  in  SUoa  <iäer 
Sandbtnlmii  und  traaaportiara  das  Saod  an  riohantan 
and  ohne  jada  aaebteilige  Einwirkna((  auf  deoMlben 
durch  Bchiebetranepörteure  nach  den  Pormstelien 

Iic/w.  I'i)rniiiui^(  liincn.  Diese  Transporteure  beBtoben 
(lUh  einem  kriil"ti(;en  .Stahlrohr,  an  wolehein  eine 
f,'ri<l)ere  Anzahl  Hlei-hkratzer  beTeittigt  Heien  und 
welche  »ich  bei  der  hin  und  her  irehenden  Bewegung 
beim  Rückgang  selhsttfttiK'  unilei^eti  und  Qber  die 
Saadeebiebt  biDwegglaitan,  w&hrend  sie  beim  Vor-, 
gaag  ̂ «li  aofoit  wladar  aankracht  atallaa  aad  daa 
betr.  Bandqaaatam  loa»  vor  aldi  UnaablabaD.  Iii  dem 
aiaaraen  Trog  aeian  an  den  beetimmlen  Bntleerang«- 
■laUan  Schieber  angebrarht ,  welrhe  mittels  Hand* 
ketten  sehr  leicht  von  unten  bewetrt  werden  könnon. 

l'nterbalb  die^^ec  Trohes  hefünden  wii  h  cni^'pr' rliende 
Sandnrhl(iuche.  welrlu-  hi«  zu  den  Kormiiiaurbinen 
binabr«  i  hi  i:  Ull  i  mit  einer  Klappe  abgeschlossen 
aeien.  Durch  ent.sprechondo  Einstellung  dieser  Kratzer 
lasse  sich  mit  demselbeu  Transporteur  dar  Sand 
glaiduaitig  ancb  nach  dea  beiden  anigegeageaaliton 
RiehtoBKen  befBrdam.  Dnreh  dieae  Kombinatlim  tob 
Automatisrher  Aufbereitung  und  automatiaobem  Traaa- 
port  wurde  ein  vollkommen  sicherer  und  liaaondara 
gleii  hniiiUiger  Betrieb  erzielt  nntar  badastaiidar  Er- 
fjuirnin  an  ArheitMkrSften. 

nirektor  H.  Hölsterli  in  Sfehach  bei  Zürich 

betonte,  daß  durch  die  automatixcbe  Aufhi'reitung  des 
FormHandes  und  Bi>rördemng  desselben  in  der  vorge- 
robrten  Art  nad  Weise  —  In  ttDaaterbrocbener  KaibaB» 
folge  dea  ni  TerarbatteadeB  Hatariali  darok  Ba^ao» 
brecher,  Zahnwalzwerk,  (Fannaand  dnrek  Traekaa- 
trommeln),  Kollerfrani;  mit  Siebwerk  nnd  ROcktrana- 
port  di'H  nngenO^i't  1  rrniihlenen  \f iitcrial*,  Tr/iii«- 
port  mit  Scbneckc,  Kr.it/Iumd  mlrr  <iurt  zu  den 
v.T-'diii'dcncn  Siln»,  vimi  dnrt  mittrlt,  Mi^ihapfia- 
raten  durch  Trfttinportap[mr«te  zu  den  Anfeucht- 
mascbinen  auf  die  ScbleudcrmUhlen  und  zuletzt  zu 
den  Siloa  fOr  fertigen  Vornuand  oder  direkt  su  den 

Vi  rwpndungsstellen  mit  d>>n  dazu  nötigen  Traaaporl- 
ajjparalon  — sich  eine  tiulierst  komplizierte  Maschinen- 
anlai^e  i'ri,'elio,  die  zu  öfteren  Betriob!(gtörun;;i'ii  fiiiir«. 
Es  sei  wohl  bekannt,  daß  bald  da,  bald  dort  etwas 
fehle:  aia  Antriehriemen  falle  berunter  oder  soblalfa 
infolge  zu  atarker  Baanapracbong,  im  Kollofgaag 
werde  eine  Kehracbanfal  loa,  im  Bacherwerk  klemnMB 
•iab  die  Becker  feat,  daa  TranaporlaebBaelw  ktomma 
d«b  Infolge  ra  naaaan  Sandea  faal  nnd  laal  not  leaat 
könne  Höswilligkeit  noch  ganz  tollere  Sprünge  marhen. 
Wer  dai*  noch  nie  mitucmacbt,  der  sei  noch  nie  ir) 
einer  Sandaufhereitiins  j^cwcten. 

Durch  nur  eine  eiazikfe  solche  Störung  sei  der  ̂ anze 
Betrieb  der  Anlage  in  Frage  gestellt,  denn  die  Auf- 
atellung  dea  KoUerganges  oder  einer  Hchleuderniaschina 
wA  gaarShalich  ia  einer  solchen  Anlage  derart,  daft 
man  aar  dann  adt  diaaea  für  dia  Sandaufbareitnag 
BOtweadigatea  ICaaebinen  arbeiten  küaaa,  weaa  allaa 
tadelloe  ninktioniere,  d.  b.  wenn  die  Materialanfgaba 
Tor  sieb  gehen  kSnne.  Xebme  man  sogar  an,  daB 
eine  Boli'he  Anlage  tadellos  fnnktiMnii  r.',  >o  .  rgebo 
der  natilrliche  starke  Verschleib  dixli  Hcjuiruturcn 
an  den  Maschinen  und  Apparaten,  liccn  ln.*tariil- 
steilung  man  nicht  nach  den  Feiertagen  richten 
könne. 

Um  nun  ancb  gegen  alle  ETentualitAteu  ron  Be- 
triebsstörungen mabr  oder  weniger  gesichert  zu  aata, 

d.  b.  Ia  der  Lag«  m  aeia,  obae  Zeittrerlaat  die  Formerei 
bedienen  n  kOnnen,  eei  ea  beaier,  wenn  man  nieht 
a!li"^.  wie  man  zu  Kaj^en  pflege,  an  einen  Nagel  hüngo. 
.Miiu  i;ru!i[dcrc  d.iher  einige  Maschinen  zunaminen, 
alit  r  ̂ o,  lii'j  uMin  ULI  Falle  von  Ko[>araturen  die  ar- 
beitsfabigea  .MaHcliincti  doch  benutzen  könne.  Im 
fernem  sollen  die  lliilienunterschiede  der  Aufstellorto 
der  Maschinen  nicht  allzu  große  »ein,  damit  die  Be- 
eebickung  und  Abführaag  auch  im  NotfaUe  dnroh 

menecbiiebe  Krifte  beoorgt  werden  kOnae.  -» 
Hiersn  iaSerte  alci  der  ▼ortrageade»  Ober» 

ingenienr  Kraua,  dafi  die  Bedenken  dea  Herrn 
Ehrhardt,  der  an  lieb  der  antomatlscben  Sand- 

behandlung sympntbiscb  gagUlflberetehe,  sich  darauf 
beziehen,  dais  Transportorgane,  wie  Schiittelrinne, 
TranH|nirt^*<  hncrki!,  (Jurtfördcr-T  und  K  rut/crtraiispor- 

teure,  nicht  genügend  geeignet  erscheinen,  der  S'er- schiedenartigkeit  der  SaadlOtiea  Reebaung  n  tragen, 
weil  aie  einen  Sandstrang  iwanglinlig  bewegen.  Die 
gdkeanaeicbneten  Tranaportorgane  blttn  j«loch  alle 
die  Biganaebaft,  il«b  leer  and  aaeb  fwribMnd  rein  »i 
arbeiten,  wenn  die  Znfubr  dea  Sandea  anfnilre.  Dem- 

nach sei  es,  inHhesondere  in  dem  AufbereitungMraumo 
selbst,  ohne  weitere»  zuliinsig  und  überall  in  Anwen- 

dung, dalS  die  verschiedenen  Sandsorten  hinter.  inandiT 
hergestellt  und  du^cb  die  i^tcichen  Hilfxmittel  hefiirdert 
werden.  Die  Anwendum;  dieser  Kli>mente  »ei  jedoch 
dann  eine  begrenzte,  wenn  es  sich  um  größere  Ent- 

fernungen und  ein  Verteilungsg^hiet  von  weniger  ein- 
facbem  Orandrisae  bandle.  In  diaaem  Falle  aei  lo 

empfehlen,  von  gewiaeea  in  der  etOrtertea  Weiee  ga- 
epeiaten  Zentralstellen  ane  die  Sande  Ia  Wagea  ta 
den  Verwendungsstellen  zu  bringen.  Ob  non  dieae 
n^mce  auf  Schienen  laufen  oder  an  solchen  hAngen, 
knnne  iinerörtert  bleiben,  da  der  ( iegenstand  des  Vor- 

trage-' sich  nicht  anch  auf  die  ni(  ht  rein  aHtaWiatiaChOB 
Befürderungsniittel  ausdehnen  sollte. 

Das  von  Dr.  Tenge  als  wünschenswert  beseich- 
aete  Ziel«  die  Anibereitungaarbeiten  fdr  die  veraobie- 
d«MB  BaBdaärten  dnceb  eine  einsige  Uaacbine  so  be> 
wirken,  «akke  maklt,  icUeadert  aad  eiebti  «erde  aaa 
dem  Omnde  ein  frommer  Wnnaob  bleiben  mfleeen, 
»eil  eine  derarti^'e  Zusammonsrhnchtelung  von  Ma- 

schinen mit  verschiedi'non  Arbeitszwecken  zu  leicht 
Hetriehsstiirungen  bedince.  Hei  der  Trennung  in  Ein- 
zelmaschincn  hingegen  sei  im  allgemeinen  eine  Er- 

neuerung der  Verschleißteile  möglich,  ohne  daß  eine 
völlige  Aufterbetriebeatzttng  dar  Anlage  nötig  werde. 
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Ueber  die  B  o  n  t  i  1 1  ■  i  n  Bcta«  HMchine  snm  Sand- 
serkleinem,  fllwr  w«lehe  lo  wlderMprecheDde  Angabeti 
Toriiegen,  kOnn«  lumit  weKen  manf^elnder  Rrfahrung 
kein  •bechliftUundeH  rrtcil  ftii(<gi'H|irn.  hen  wiTdoii,  i*>- 
doeh  echeine  die  mit  UrQnden  ^OHtüLilti  Aimirbt  üsk 
Hrn.  Ehrhardt,  welcher  dm  KoltolgMlg  den  Vomg 
gibt,  die  berechtigtvre. 

Wenn  Dirt-ktor  Böluterli  sieb  al«  Gegner  der 
autoiiiatiMcheii  Handaiiriiereitunc  aDssprochc.  ho  wieder- 

hole eich  hier,  und  zwar  unter  vollHtiindi;;er  gleicher 
BegrUndiuiKt  die  Ersebeinung  der  abietairanden  BteUnng- 
naiine»  weMh»  fHllwr  die  BinfllliruBg  der  MtommtiMhen 
HeUTerfahrea  in  die  OetreidemaUerei  gefonden  li»b«. 

Dm  QleiteB  «ad  AMitlea  ven  Riemen,  den  Feet- 
klemmen  von  Bechern  und  Schneekon  weide  bei 

flauten  AnIngen  nur  in  der  eralen  Lehncit  dea  Ar- 
hoitiTii  iti  B(!tra<'lit  kiiinmi'M.  Der  jjleii'he  /waiij^, 
wi'li'luT  din  aMtdiiintiHchf  Mililniüllerei  zur  allt'e- 
ineineii  Kinfühnin-  u'ilirnrht  Inilo.  «iTde  Hieb  nuih 

für  die  l'iirniMaiitiautlxTfKunj;  (ieliiiiij;  vorHchafl'oii. 
I>ii>i<o  dun'hrii'hlH^i'iidrn  /w  anf^Hnuttet  »eien  einer- 
HeitH  die  unbedingte  Notwendigkeit,  einen  guten 

l-'orniDand  mit  Sicherheit  zu  erzeugen,  und  ander- 
acita  daa  BedOrfiiia,  eine  giOBere  Unel>liiioci||keit  bei 
der  eteli  «•eheaMen  NoUage  in  der  Arbeiterrrege 
tu  gewinnen. 

Kritische  Betrachtungen  über  die  Sicherheitsvorschriften  für 

den  Betrieb  elektrischer  Starkstromanlagen. 

Von  bierenietir  P.  Vahle  In  Dortmund. 

Die  Preußische  StaatsreiLrierung  beabsichti|rt, 

auf  Grund  de«  sogenanuten  KoHteugesctzes 
vom  8.  Juli  1905  im  Laufe  des  naciisten  .lahres 
eine  Polizei vernnlnunir  betretVeiitl  Einriebt iintr. 

Betrieb  und  llebürwachuiig  der  eluktrisclien  Aii- 
lageo  so  erlaasoi.  Die  AvMrbdtoBir  der  dieser 

Verordnung  zugnmde  Uegentlin  tci  litiiseben  Er- 
riclitiuigs-  und  Batrlebarorscliriftcn  ist  dem  Ver- 

bände Dentseher  Elektroteehniker  flbei» 
lassen  worden.    Dieselben  bestehen  aus: 

I.  VorHclirittt  n   zur   Brrlchtttiig  elelctriiwsher 

Stfirlistrouiaulageu.  * 
n.  Sleberhettsvorscbriften  fttr  den  Betrieb  elek- 

trischer Starkstromanlairen.** 

Von  dem  X'crh.indi'  ist  der  erste  Teil  (iies'T 
Vorschriften  bei  der  diesjährigeu  Geueralv  ersaium- 
long  in  HanboTf^  Mgeaoluiien  luid,  de  der  sweite 

Teil  noch  nicht  fertiggestellt  war,  lu  schlossen 
worden,  daü  die  Veraunnüung  die  Arbeit  der 
KominlmloD  Im  voraus  anerkenne. 

Die  Vorsrlirifti  II  I  über  ,Krriehtuug  elektri- 

scher Starkstrouiaalagen"  sind  als  *  >rieiitieruBgs- 
und  Naehachlagdieftchen  fttr  den  ]irqjektierenden 

and  MsfBltrenden  Ingenieur  bezw.  Monteur  be- 
stimmt, dagegen  sollen  die  Vorschriften  II 

aSicherheitavomehriften  für  den  Rotrieb  elek- 

trfaeber  Starkstromanlagen*  allen  im  elektrischen 
Detrieb  Vu'8ebilftif,'teri  Personen  durch  Aushänge 

zugiingig  gemacht  und  von  denselben  genau  be- 
folgt werden.  Während  nun  die  Vorschrift  I  im 

allgemeinen  mit  Anerkennung  aufgenommen  wor- 
den ist,  da  sie  dem  Fortschritt  der  Technik 

Reehnnng  tragt  und  Hure  Form  cwecknftBIg  Ist. 

lialiiTi  (Ii-'  Vorschriften  n  bei  den  inten-^sii  rr.  n 
Kreisen  wenig  Anklang  gefunden.     Von  einer 

*  Abteilnng  I  und  II,  «mawiengebunden  in  Heft- 
chen, ersehlenen  im  Verlage  von  Jollne  Springer, 

Beffltai,an6erdem  ,Elektrotechnleehe  ZeÜaebrift''  HeftSS 
S.88>  bia  889  und  .ElektroteehniaeheZeiteebrift''  HeftST 
S.908  910. 

**  Abteilung  II  ala  Auahängetafel  ebcndaHulbttt  er- 
•oiiieiBen< 

XUVdf 

Polizeivorschrift,  die  als  Tafel  nusgehnngt  dem 

Arbeiter  im  Betriebe  als  Richtschnur  dienen  »oll, 
niuli  unbedingt  verlangt  werden,  daß  dieselbe  Iran 
lind  iiitersichtlich.  leiclit  verstfindlicb  und  aus- 

tuhrbar  ist.  Daß  diese  unerläßlichen  Forderungen 

aber  in  vorliegenden  Falle  dnrehnus  nfeht  berOek- 
sichtigt  worden  sind,  soll  in  folgendem  orLlutert 
werden.  Die  Vorschriften  bestehen  aus  sieben 

AbteUungen  und  swar: 

I.  AllgemeineH. II.  Vorschriften  für  olektriBcbe  Betrieberftame. 
III.  Vorachriften  für  elektriaehe  Betriebietitlen. 
IV.  Voreebriften  für  Freileitnngen. 
y.  Betriebsvoraehriften  für  elflktriaehe  Inatallatio- 

nen  ntul  Stromverlirnucher,  welcbe  mü  Nleder- 
8|innnung  betätigt  ncrdcn. 

Tl.  BetriebeTorachriften  fir  Akkamela*eren  •  An- 

lagen. 
VH.  Uetriebavoraeltriflen  für  Hodiapannnnga  -  An- 

lagen. 
Wie  aus  den  Erläuterungen  zu  den  Sicher- 

heitsvorschriften von  Hrn.  K.  Wilkens*  hervor- 
geht, siilirti  die  .\bteiliingen  II  bis  Vll  je  einzeln 

mit  Abteilung  I  zusammen  gebracht  und  für  die 
jeweiligen  Betriebe  verwendet  werden.  Daraus 
fok't  zu!i;Lrhsf,  d:iß  etwa  10  l»is  rj  Zusanimen- 

sielluugeu  von  verschiedenen  Abteilungen  not- 

wendig werden,  daß  aber  fttr  Betriebe  mit  Hoeh- 
spannung.sunla(r>  n  die  ganze  Vorsebrift  Abteil.  I 
bis  VII  ausgehängt  werden  muß.  Auf  dieser 
Tafel  wiederholen  sich  dann  die  Vorsebriften 

über  Revision  in  genau  demselben  Wortlaut 

nicht  weniger  als  fünfmal  und  zwar  in  Abtei- 
lung II,  III,  rV,  V  tind  VII,  sind  aber  gerade 

dort  für  Abtetlnng  VI  (Betriebsvorschriften  für 
Akkumulatoren  -  Anlagen),  in  denen  dieselben 

uauuiganglich  notwendig  wären,  fortgelassen. 
Warum  Ist  die  Vorsehrlft  ttber  Revision  nicht 

unter  Abteilung  I  „Allgemeines'"  untergel)racbt, 
dann  hatte  man  sich  die  viermalige  Wieder- 

holung sparen  kSnnen.   Dasselbe  gilt  von  den 

*  „Elektrotechnieche  Zeitachrift"  lieft  37,  1907, 
8.  881  Me  898. 

t 
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Betriebsarbeiten  unter  Spftannng,  aueb  dies« 
Vorschriften  »ind  mit  deaselbeD  Worten  dreimal 

in  Abteilung  II,  III  und  V  wiederholt,  aber  bei 

Abteilung  IV  Freileitungen  und  Abteilung  VI 
Aldcumulatoren  fortgelassen,  und  <i<H  I.  wird  an 

Kr>  iloitunfren  sehr  häufijr.  bei  Akkmnul.'itoren 
iiaiiu  r  unter  .Sjtannuug  gearbeitet  werden  müssen. 

Es  iat  ferner  wenig  verstandlich,  warum  Qlmv 
haupt  eint!  Trennung  der  Begrifle  lietriebsraum 
und  Betriebsstätte  gcmaclit  worden  ist,  da 
doob  von  beiden  stemlloh  daeeelbe  geaagt  wird 

und  m.in  bicht  ilii  se  beiden  l'unlcte  hillte  ver- 
einigen Itöunen;  ebeosugtit  hatten  auch  die  in 

den  Brrlebtungsvoraehriften  erwBhnten  «abge- 

schlossene Fietriebsriliinie'  sowie  .ilurchtrilnlcte, 

feuergefährliche  und  exjdosionsgeführliche  He- 

triebeatBtten  und  Lagemnnie''  in  besonderen  Ab- 
tdlnngen  beliandelt  werden  müssen.  Durch  Fort- 
laasung  der  überflüssigen  Wiederholungen  und 
Verqulckiing  von  S  4  und  6  würde  man  eine 
Vorschrift  für  Niederspannung  Ijckomnien  liaben, 
die  nicht  einmal  die  Hillfle  Raum  einnimmt,  Ijezw. 

mit  doppelt  so  groüeu  Lettern  gedruckt  sein 
kSnnto,  wie  die  rorhaadene,  und  diese  wttrde  in 
den  weitaus  meisten  Fallen  zur  .Vnwendnng 

kommen;  handelt  es  sich  aber  um  Hoclispaunuugs- 
anlagen,  w  kSnnten  die  Bestimmongen  fBr  diese 
wie  in  den  Frrichtiinirs\ orscliriftfii  zwiselien- 

gefiigt  werden,  und  würdu  iu  diesem  Falle  die 
Tafel  ndttdestens  am  ein  Drittel  Itleiner  als  die 

vorhandene. 

Ich  bin  davon  Uberzeugt,  daü  ein  im  elek- 
trischen Betriebe  beschäftigter  Arbeiter,  der  diese 

Vorschriften  genau  seinem  Gedächtnis  einprfigeu 
müßte,  mit  dem  Durchlesen  der  Vorschriften  nicht 

weiter  kommt,  als  höchstens  bis  zu  §  7,  es 
müßte  denn  sein,  daß  derselbe  besonders  intelligent 

und  wilibetrierig  ist. 

£>chon  §  1  mit  seiner  verzwickten  Satzbildung 

durch  den  Hinweis  anf  $  I20d  Abs.  8  der  Ge- 

w.'HfMrdnunir  ersclicinf  eineiti  N'irlit  inristen  sehr 
befreuidiich  uud  wird  dieses  liulVemdeu  nicht 

abgesehwiebt,  wenn  dieser  Paragraph  sellist  noch 
wörtlich  als  Anmerkung  iintt  n  am  Ivande  zu 
finden  iat.  Es  wäre  für  den  Arbeiter  deutlicher, 
wenn  der  Inhalt  des  Paragraphen  gleich  in  die 

Vorschrift  hinein  gearlieitet  würde.  .Xuch  die 

langatmigen  Vorscliriflen  in  ,\bt.  VII  für  Hoch- 
spannung scheinen  mir  nur  für  lesegewaudte 

Leute  gesclintVen  zu  sein. 

Nielit  n>ir  in  Anordnung,  sondern  auch  in- 
haltlich lassen  die  Vorscliriften  zu  wünschen 

flbrig.  Zunächst  fehlt  auf  den  Aushangetafeln 

der  Hinweis  auf  den  l'ntcrsehied  zwischen  Vor- 
schrift und  Ausfuhrungsregel,  wie  er  auf  Seite  1 

der  ErricbtongsTorsebrlften  gegeben  ist.  Ferner 

sind  dnige  Vorschriften  d.i,  die  auch  in  ;;iit  ge- 
leiteten Betrieben  nicht  erfüllt  werden  können. 

Oleieb  §  1  Ahe.  a,  betreffend  dauernde  Freihaltung 
des  Zuganges  zu  allen  elektrischen  BetrielMunitteln 

ist  niebt  unter  allen  Umstanden  dnrehfBlirbar. 

besonders  wenn  die  Bestimmun;'en.  wie  in  der  Er- 
läuterung des  Hrn.  K.  Wiikens  gesagt,  für 

ßogenlampenwinden  und  Motoren,  die  anf  Kon- 
solen montiert  gindt  Anwendosg  timlen  sollen. 

Was  liat  es  zu  sagen,  wenn  z.  15.  der  I'lafz 
unter  einem  .Motor,  der  oben  auf  einer  Konsole 

montiert  ist  und  alle  2  bis  8  Wochen  geacbmiert 
wird,  mit  Material  lielegt  ist;  wenn  es  nöHg 

wird,  lätit  man  es  eben  forträumen;  oder  was 
sdiadet  es,  wenn  vor  eine  Bogenlampen  winde 

ein  StnM  von  Hloi-lu  n  gelagert  wird.  .\bs.  b 

verlangt,  daü  die  Betriebsmittel  in  gutem  Zu- 
stande und  rein  zu  lialten  sind;  ersteres  ist 

s'  lii  wohl  ber«  i  litiL.'t.  letzteres  absolut  nicht 

durchzuführen,  zumal  in  staubigen  Betrieben. 

Die  SondertMstimmnngen  des  Betriebsleiters,  die 

für  die  Eigenart  eines  jeden  ßetrieli>  n  nötig 

sind,  sind  wohl  nebenbei  in  |S  4d,  6g.  wd  er- 
wähnt, al)er  unter  Hoclispaunung  VII 

is(  nichts  davon  zu  finden.  Diesem  wichtigen 

l'unkte  ist  doch  wohl  zu  wenig  Heaclitung  ge- 

schenkt und  hätte  er  unter  , Allgemeines*  eine 
besondere  ErwMbnung  verdient. 

I>ie  Hestinimung  ülier  Kileuelitung  bezw. 

Notbeleuchtung  tia>  in  elektrisch  beleuchteten 
elektrisehen  Betriebsstätten  ist  nIebt  berechtigt, 

da  sie  ja  für  andere  Beleuelitungsarten  nicht 
verlangt  wird. 

In  den  Vorschriften  ,  Warnungstafeln  and 

Plane"  ist  nicht  scharf  genug  zum  Ausdruck 

gebracht,  wo  die  einzelnen  Tafeln  und  Warnung»- 
scUlder  anzubringen  sind.  Zu  weit  geht  die  Aus- 
nihrungsrogcl.  nacli  <i' :  jede  Aenderung  in  der 

Anlage  fortlaufiml  na<  li(,^etrairen  werden  soll. 
Bei  städtischen  .\nlagen  mag  dieses  angebracht 

adn,  iat  alier  bei  grSfieren  Wericen,  In  denen 
taglich  neue  (Jlühlamjten  usw.  aufgehängt  oder 

entft>rnl  werden,  nicht  wohl  durchführbar.  Eben- 
sowenig ist  zn  verlangen,  daß  anf  Werken,  die 

eiirene  Elektroingenieure  haben  nml  in  denen 
laufend  Uevisionen  vorgenommen  werden,  die 
Ergebnisse  dersellMn  einzeln  registriert  werden. 

Nach  5;  i:ie  soll  der  Betriebsleiter  nicht  nur 

bei  Arbeiten  an  ausgeschalteten  Teilen  des  Lei- 
tungsnetzes, sondern  auch  bei  Betrlebsstfirungen 

sieh  vor  der  Wiedercinschaltnng davon  überzeugen, 

daß  das  gesamte  Personal  sich  von  den  .■\ri)eitj4- 
slellen  zurückgezogen  hat;  dies  ist  gerade  bei 

ausgedehnten  Anlagen  auageidllMsen.  Kine  Bo- 
triebsstiirung  liegt  schon  vor.  wenn  in  d>  r  Zen- 

trale infolge  Ueberlastuug  der  Automat  ausge- 
setzt hat,  oder  die  Sicherung  durchgebrannt  iat. 

In  dies. 'III  Falle  wartet  man  einige  Minuten  und 
schultet  den  Automaten  bezw.  die  Sicheruug  ein, 
ohne  erst  bei  den  verschiedenen  Stromabnebmem 

anzufragen,  ob  sich  auch  niemand  an  den  sjtan- 
nuugsfübrenden  Teilen  zu  schaffen  macht,  da 

Jeder  Abaehner  genau  weiß,  daß  die  Spannung 

jeden  Augenblick  wieder  da  sein  kann. 
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Naeh  obigen  AusfOIurmngvB  sIb4  dl«  «Sicher^  sieb  bereit  findet,  «i  Stelle  der  jetiinreo  dae 
licitsvorschrlftcn   für   den    Betriel»   elcktrHchcr  den  berechtigten  Wünsclicn   i!<t  Trulustrif  ent- 

iStarkHtrouianlagea"  in  der  vorliegenden  Fassung  sprechende  X  urschrift  der  beabsichtigten  Polizei- 
oicbt  gvelfnet,  al«  die  teehniseben  Gmndlairen  Verordnung  zugrunde  zn  legen,  vnd  dafi  der 
einer  Polizciv  orsclirift  zu  dicnfii;  ln^sondt^rs  als  VeHiand  deutsche  r  KIcktrotechnilter  ^e  solche 

Aulhingetafelu  sind  dieselben  ganz  und  gar  zu  schafft;  hierbei  würde  ihm  die  Uitwlrkung  der 

verwerfen.  Msber  fMtt  gar  nicht  gehSrten  beteiligten  Kreise 
Eine    Umarbeitung  der   Betrielisvor-  sicher  sein. 

Schriften  ist  demnach  erforderlich.     Es  Ein  Entwurf  einer  im  Sinne  obiper  Ausführung 
ist  tu  wQoscben,  daß  die  Preußische  Regierung  abgeänderten  Vorschrift  ist  bereits  in  Arbeit. 

Die  elektrolytische  Theorie  des  RostangrifFes  von  Eisen. 

In  der  ZeitKohrift   ,Iron  Age"*  findot  moIi  nin 
Aufsalz  von  Dr.  Ailerton     Cushmuu  Uber 

das  Im  Titel  genannte  Thema.  Die  Abhandlung, 

«lio  nur  pinon  Auszug  uns  der  iiusfiilirlii'lieron 
Darstellung  iu  Bulletin  Nr.  iVJ  des  Departuieot  of 

Agriooltnre,  Washington,  darstellt,  «nthÜt  mao- 
oheriei  Anrogim^ron,  die  eine  auafUbrliohere  Be- 

sprechung rechtfertigen. 
Der  Verfasser  wendet  sich  zunächst  gegen 

die  niii  li  immer  geltende  Auffassung,  daß  Rosten 
nur  bei  (legonwurt  VOB  Kohlonsiiurn  eintrete. 
Durch  Versuebe,  deren  Binzellieiten  jeducli  in 

dem  vorliegenden  Auszuge  nicht  wiedergegeben 

werden,  läßt  sicli  iiafbwoisen,  dal)  Kiscn  au<'li 

bei  alleiniger  Einwirkung  von  Wtuiber  und  Sauer- 

stoff angegriffen  wird,  wie  schon  Danstan** 
lind  andere  im  Oegon-iatze  /ti  (  alvert,  Crutn 
Brown  und  Moody  nachwiesen.  Ebenso  un. 
haltbar  ist  die  Annahme,  daß  sur  Rostbildung 

intormodiäros  Auftreten  vun  Wasserstoffsuper- 

oxyd erforderlich  ist.  Denn  wenn  auch  einige 

Stoffe,  weiche  Wassentoffiiuperdx.N'd  zu  zersetzen 
vermögen,  das  F.isen  schlitzen,  so  miiTite  di.'scs 

docti  allgemein  für  nllt<  rodusiorenden  Stotfe gellen, 
was  nicht  der  Füll  isl. 

Als  einzige  Theorie,  die  allen  Ansprüchen 

gere<'ht  werde,  koniine  dalier  nur  die  elektro- 
lytiscbe  in  Betracht.  Diese  Anschauung  ist  zu- 

erst von  Whitney***  aufgestellt  und  begründet 
worden.  Wenn  Eisen  auf  nassem  Wejro  in  Rost 
umgewandelt  werden  soll,  muß  es  zunächst  in 

Losung  gehen.  Nach  der  Nernstsohen  Theorie 

des  gulvanischen  Slromas  tnuß  dies  bereits  bei 
BorUhnmg  mit  reinem  Wasser  der  Fall  sein. 

Der  Ijösungstension  de«  Eisens  entsprechend'' 
werden  bei  Gegenwart  von  Wasser  Fenroionen 

*  M.  August  1907. 
**  Diese  Frage  ist  in  Deutschland  schon  vor 

I)  u  ti I  :i  II  diinli  Siioniiratb  nndfriihiij^  ent- 

schieden worden  (V'erhundl.  d.  Vereins  z.  Bo- 
fSrd.  d.  dewerbfleifiee  1895,  8. 245).    In  amerika- 

nisclHni  Zoits<lirirti>ri  findet  hiiufig  einsi-blä^ri^M' 
deutsche  Literatur  nicht  diegenilgende  Benclitung. 

***  ,Joum.  Amer.  Gbem.  Soo."  IWü,  25,  m 

(.Obern.  Zentralbl.«  IVOS,  I,  12U3.) 

bis  zu  einer  bestimtnlen  SiittiL'iin^sgron/o  irpliildot. 
Die  Ferroionen  werden  sekundär  durch  den  Sauer- 

stoff der  Luft  su  Perriionen  oxydiert,  welche 

ibrorsoils  die  Absclieidung  von  I'^errihydroxyd 
bedingen  können.  Nachdem  festgestellt  ist^  daß 
Bisen  in  der  Tbt  bei  alleiniger  Anwesenheit  von 

Wasser  un<l  Sauerstoff  zu  rosten  renusg,  «t- 
scheint  die  elektrolytische  Theorie  anneluttlMUV 
wenn  tatsärhlich  EiRen  in  Berührung  mit  Wasser 

in  LBsunir  K>"'''-  '>ieso  Forderung,  die  mich  der 
neueren  Tlieorie  der  Losungen  selbst vorstündlich 

erscheint,  glaubt  Cusimian  noch  durch  besondere 
Versuche  beweisen  su  müssen.  Die  Frage  wird 
denn  auch  in  bejahendem  Sinne  ontsrhiedon. 

Wie  schon  Whitney  hervorhob,  entspricht 

der  Vorgang  der  Auflösung  von  Eisen  in  reinem 
Wasser  durchaos  der  Umsetzung  von  Eisen  mit 
z.  B.  KupfersulfaU  In  letzterem  Falle  handelt 
es  sich  bekanntlich  nur  um  einen  Austausch  von 

elektrisclien  Ladungen.  FIslmi  gebt  unter  Auf- 
nahme von  Ladung  in  den  lonenzustand  über, 

während  die  Jtquivalonto  Menge  Kupferionen  ihre 

La<lung  abgeben  und  als  MetHll  auf  dem  Eisen 
abpeschieilen  werden.  In  ähriliolier  Weise  sind 

es  im  erstereu  l'alle  die  auch  in  reinem  Wasser 
SU  einem  gewissen  Betrage  enthaltenen  Wasser* 
stoffinnen,  die  ihre  Ladungen  mit  dem  Eisen 
austauschen.  Es  wird  also  stets  die  dent  auf- 

gelösten Risen  entsprechende  Menge  Waaserstoff 
in  Freiheit  gesetzt. 

Da  nach  dieser  Auffassung  der  Angriff  des 

Kisens  proportional  der  Koncentration  der  in  der 
Lösung  vorhandenen  Wasserst offionon  erfolgen 

muß,  ist  klar,  daß  sämtliche  sauer  reagierenden 

Stoffe  das  Rosten  begünstigen  mUssen.  tTm- 
gekelirt  i>t  zu  erwarten,  daß  sämtliche  alkalisch 
reagioriMiden  Lösungen  schlitzend  wirken,  da  die 

iu  alkalischen  Lösungen  vorhandenen  Hydroxyl- 

ionen  nach  dem  Ma8senwirkungsgi<.setze  die  Menge 
der  in  reinem  Wasser  vorhandenen  WassorxtofT- 
ionon  vermindern.  In  der  Tat  ist  bekannt,  daß 

alkalisohe  Losungen  im  allgemeinen  Eisen  vor 
Kost  angriff  zu  .schützen  inistnndo  .sind,  .ledocli 

sei  gleich  an  dieser  Stolle  auf  einen  Einwand 

gegen  die  elektrolytisohe  Theorie  des  Roetens 
in  dieser  einfachen  Form  hingewiesen.  Nach 
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den  iil)ißon  Darlflgungen  ist  zu  en\-arien,  daß 
jode  alkalisch  reagierende  Ivösung  unabbäogig 
von  dor  KnnKontration  schützend  wirken  mufi. 

Hiii  listens  kann  man  sieh  vorstellen,  duG  m  oiner 

Ik'si iiiiuitt'ti  M'mdostinonffo  lio.s  liotreiTonden Stoffes 
iKMlarf,  um  dio  Scliui/.wirkung  deutlich  hervor- 

treten SU  lassen.  Da^io^on  führt  nun  ('ushman 
si>lli^l  \'orsu('Iio  von  (•ril>b  an,  ans  dcnon  folurt, 
daU  alkaliseh  reagierende  Löhuugou  unterhalb 
einer  bestimmten  Grenskonientration  den  Roet- 

atifTrilT  ilos  T"!iv('n>  nicltl  mir  nicht  v  »•rriiii)<lorri, 
sondern  im  (icgonieil  vursiärkeu.  Kine  solche 
Vermehrung  der  angreifenden  Wirkung  iSfit 
sii  li  auf  'iruiid  der  frcf^ohoncn  Erkliiniiii^  nidit 

vurauüsehen,  hier  liegt  al«o  entsvliiedon  ein 
sehwaohar  Punkt  der  Oushmansehen  Anaohau- 

nng  vor. 
Von  anderen  ]{<istH(>hulzmitt«ln  werden  so- 

dann die  stiirkon  Oxydationsmittel  wie  Chrom- 
säure und  Kaliumbichromat  bosproclien.  Es  or- 

Rclioiiit  zunächst  soltsurn,  daß  dip  stiirkslon 

Oxydationsmittel  goratlo  dio  Fähigkoi).  husitzen 
sollen,  Bisen  vor  der  Oxydation  au  bewahren. 

.lodoch  is(  ja  soit  hinirfHi)  Iiokarint,  dal)  l'isi'ü 
z.  H.  in  Uicbrumatlüsung  ptiüsiviort  wird.  Mau 
kann  diese  Passivierung  nach  Cushman  sehr 
oinfarh  niicliw  pisi«ri,  w  cMin  man  ein  Idankes  Eisen- 

plältcbou  eine  Weile  in  kalter  Biuhromatlüsung 
sieben  ISflt^  dann  abspült,  troelmet  und  in  eine 

einprozentige  Kupfersulfat liisung^  taucl)!.  Wäh- 
rend unter  ßewdhnlichen  Umständen  etwa  10  Se- 

kunden gi'iüi^'cn,  um  das  EisenpISttohen  mit  einer 
festhaftenilcn  Sihichi  von  nintallischoni  Kupfer 

zu  ühorzioluMi,  hodarf  es  nach  vorheriger  Behand- 
lung dos  riättchons  niil  Bi(!hroinat,  trotzdom 

ttnflerliob  koinorlei  Veränderung  wahrzunchnii'u 

ist,  etwa  Iiis  1l>-iMaligon  Kintauchens  von  je 

10  Sekunden,  um  oinon  KupferUberzug  zu  er- 
xetigen.  Für  die  Wirkung  des  Biohromatas  sind 

\  erschie<lone  Krkläriintron  froir<>l>ott  wirdoii. 
Du  US  tun  z.  B.  schreibt  die  Verminderung  des 

Kostangriffes  durch  Bichromat  der  FShigkeit  des 

SalzoK  zu,  Wass(>rstc)irsu|ior(>\yf!  zu  zorsot/ün. 

welches  als  Zwisrheustufe  dos  Vorganges  auf- 
treton  soll.  Faraday  und  andere  nehmen  die 

I'.ilihing  einer  dtinnon  Oxydsi-hichl  auf  dorn  Me- 
talle an.  Ks  ist  hier  nicht  der  Ort,  auf  dio  ver- 

schiodonen  Anschauungen  Uber  Passivitiit  ein- 
zugehen. Ks  sei  daher  nur  noch  die  Ansicht  von 

Cushman  seihst  wiedorgogohon,  wonach  dorCrutui 

fUr  dio  in  i  rago  slobondo  Kr.s<;heiiumg  in  einer 
Beladung  des  EfoeapUttohsiis  mit  Sauersioir  au 
suchen  sei,  so  daü  also  das  Kisnnplättchen  als 

Sauerüiotrolokirodu  uulzufasseu  sei,  die  Schutz- 
wirkung mithin  der  polarisierenden  Wirkung  des 

Säuerst otfrs  /ukomnin,  der  die  Absoheidung  von 
WasserstulT  vorbindero. 

DaO  es  sieh  bei  Rostvorgängon  um  elektro- 
lytischo  Vorgänge  handelt,  welche  itn  Kisen 

selbst  ihren  Silz  haben,  sucht  Cushman  in  folgen- 

der Art  nachzuweisen.  Um  das  Auftreten  von 

einerseits  Hydroxyl-,  anderseits  Ferro -Ionen 
augenscheinlich  zu  machen,  benutzt  er  eine  er- 

starrte Mischung  von  Pbenolphtaleln,  Ferricyan- 
kalium  und  Golalinn.  Bot  tot  man  mm  /,.  B.  ein 

Ki.senpläitchen  in  diese  Mischung,  dor  der  Vor- 

fasser  den  Namen  »Perroxyl'  beilegt,  so  treten 
nach  einiger  Zeit  an  verschiedenen  Slollon  Maiio 
hozw.  rote  Flocken  auf.  Dio  blauen  Stellen  deuten 

die  Anwesenheit  von  Ferroionen,  die  mit  Perri- 
cyankalium  uuIkt  Bililimg  von  Turtihulis  Bliiu 

reagieren,  die  ruion  dio  von  Hydroxylionen  (Kin- 
wirkting  auf  Phenolphtalein)  an.  Die  hierbei  be- 

oliachteten  Erschoiuungon,  Aussehen  der  I'leckcn. 
Umkebrung  der  Färbungen  usw.  worden  ein- 

gehend besprochen  und  in  Abbildungen  eriXutert. 
Aus  Mangel  an  Platz  kann  hier  auf  diese  Dingo 
niofat  näher  eingegangen  worden.  Dagegen  ist 

KU  den  Schlußfolgerutigcn,  die  ('ushman  aus  den 
auflri'tondon  l'^ärhungon  dos  I'"orroxyl8  zieht, 
fiilcrondos  zu  hotnerken;  Dat  Slolfn  wie  z.  B.  Hison 

und  lOisiuikarbid  gegeneinander  eine  Foteutial- 
diiferenz  aufwmsen,  ist  sweifeUos.  Nur  liegen 

'!ios(<  Bostandteilo  so  mikruskiiidsch  nahe  hoioin- 

andur,  daß  an  eine  Siobiharmut^bung  mittels  so 
roher  Hilfsmittel  wie  Ferroxyl  nicht  su  denken  ist. 

Ivs  müfilon  Sf'Ii(m  solir  irrnlic  \iir(M(  hnriitiL''on  sein, 
die  auf  dem  angegeheuen  Wege  uacbzuweisen 
wären.  Aufierdem  aber  ist  durch  nichts  erwiesen, 

daß  tatsäciilich  dio  Fiiri>ungen  dos  Forroxyls 

primär  unter  der  Einwirkung  eiektrolytischor 
im  Eisen  sich  abspielender  Vorgänge  erzeugt 
worden.  Vielmehr  ist  os  genau  cl>enso  denkbar, 

daß  zunächst  das  Ferroxyl  seihst  aus  irgend 

einem  tirundo  (bis  Kiscn  angreift  und  nuu  nach- 
Iräglioh  auf  Grund  diosi^s  Augrilfos  die  die 

Färbungen  bedingenden  lieaktionen  cintr(>t(<n, 
d.  h.  den  wescntlichstou  Antoil  am  Roston  wUrde 

man  gar  nicht  der  besonderen  BesohatTenheit  des 

Fisons  selbst,  sondnrn  dor  mit  ihm  in  BerUhrung 

stehenden  Lfüsuug  zuzuschroibou  haben. 
Auf  Grund  seiner  Anschauungsweise  gelangt 

(  ushman  zu  dem  Schlüsse,  daß  es  zur  Ver- 
meidung v<m  Kost  angriff  in  erster  Linie  darauf 

ankonuno,  möglichst  reines  und  mSglichst  gleicli- 

mäl'tig  zu.sanuiiongosot/.tos  Kisoii  zu  erzeugen. 
■  lo  wcnimT  arniorc  Motallo  in  einer  l'robo  ent- 

halten sind,  dio  sich  oleklrucheinisch  von  Kisen 

unterscheiden,  und  je  g^obar^^  das  Material 

i-t.  lim  so  kleiner  wird  die  (iefal»r  dos  I'osl- 
ungritlcs  soiu.  Dio  vorscliiodouo  Augreifhurkeit 
von  venchiedenen  Kisen-  und  Steblsorten  finde 

vornehmlich  hiordurdi  ihn*  Frkliirung. 
Ein  besonderes  technisches  Interesse  bean- 

spmcht  der  RoetangrifT  von  eisernen  Sofaiflbkesseln, 
die  z.B.  mit  Bron/.endiren  in  Verbindung  stehen. 

Im  Wasser  enthaltene  HUchtigo  Säure  —  Whitney 
wies  ähnliches  berrits  fQr  KohlensBure  nach 

kUnnen  etwas  Kupfer  in  I^ung  bringon.  Wenn 
diese  Lfüsung  wieder  in  den  Kessel  gelaugt,  ist 
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Goiogenhüit  zur  AbBobeidimg  von  Kupfer  und 
damit  zur  Aiiflösunp  von  Kison  popohoii,  dio 

nach  einiger  Zeit  zur  Zerstörung  doä  Keät$elä 
fuhren  kann.  Solohe  FXUa  sind  in  der  Tat  mehr- 

faoh  hoobiu'lit ol  wurden.  Zur  Vcriiu'idiitiu''  diosos 

Uebelriliindes  goniigt  nach  (.'uBtiinan  bereite  der 
Zueat«  von  {geringen  Menf^en  Kaliumbichromat. 

Wie  hesondoro  Vorsmlio  loliron,  tritt  bei  Ver- 

wendung einer  'yiao-nomialon  Lösung  dioseti  Salzes 
in  einer  verdünnten  Kupfersulfatl^ung  Iceinerlei 

KupferabKohoidung  auf  einem  oingolaucliton, 
blanken  EiBenplüitehon  ein.  Ebenso  ließ  sieh 
kein  Rosten  bemerken,  wenn  man  durch  eine 

siedende  rerdllnnte  Lösung  von  Biobromat,  in 

welclier  sicli  blanke  Kisenbleohe  befanden,  an- 
haltend f.uft  durciiloitolo.  IHo  Anwonduii^  oinos 

Zusatzes  vun  geringen  Mengen  Kaliunibicbruniat 
Bum  KeaseispeiBeiraaaer  sei  demnaoh  sam  Zweoke 

»les  Kostscimizos  durHmus  oinpfolilonswort.  — 
Eh  sei  darauf  hingewiesen,  dali  Uber  die 

Krage  des  Roeteohutzee  von  Eisen  nmfaseende, 
auf  broitcslcr  l  iriiniilaLTi'  aufirolmiit  o  Vorsucho 

iui  Künigl.  Materialprüfung^ttutie  xu  Gruß-Lichter- 
felde bereits  seit  litngerer  Zeit  in  Angriff  ge- 

nommen sind,  lieber  die  Ergebnisse  dieser  Unter- 

suchungen wird  demnächst  berichtet  worden. 

Dr.  Hinrieh$«n, 

Bericht  aber  in-  und  ausländische  Patente. 

Patentanmeldtingen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihrend 
sweierMonate  zur  Einsicbmabme  für  jedermann 

tn  Kalseillcben  Pateniamt  In  Beriin  ausliesen. 

2ti.  September  1907.  Kl.  .'»Uc,  Seh  20  Vor- 
richtung zum  Keini>;on  «t«uhi};or  J.uft.  KoIxti  Schle>;cl- 

mllcfa,  Hallo  a.       Tiorj^artotmtr.  10. 
80.  8eptembpr  19(»7.  Kl.  7 1»,  H  87  018.  Vor- 

richtung zum  Schweißen  aas  Blech  hergestellter  Ilohl- 
kfirpar.  Julias  UaiiaaBn  &  Co.,  Daiabarg,  u.  Jacob 
Sehlaf,  MBlkaim-Rnbr-Styram. 

Kl.  I2e,  H  39  140.  'Di-i«intopratorarti(»  aunKobil- dete  Vorrichtung  zum  Waschen  von  üaHen.  Jean 
Hertmann,  Crcuztbal  i.  W. 

Kl.  4Ua,  .S  21432.  Drehrobrufon  zum  Krzeu^cn 
von  fla«,  zum  HöHten  und  derf^l.  Hven  F^inil  Kicurin, 

H8g»n&8,  Schwed.;  Vortr. :  ('.  KöHtel  u.  H.  H.  Korn, 
Pal-ADwilte,  Berlin  8W.  II. 

S.  Oktober  1907.  KL  ISe,  P  18581.  Vorrichtnag 
sar  AbocbMdoag  ? im  festsa  oder  flOsaigea  KSrpsra 
aae  Oaaen,  Dämpfen  oder  FlflB8ifrkeiten.  Press  Peter 
TernitB,  Nied.-Oesterr. ;  Vertr.:  Fat.-An walte  A.  Stich, 
Küniberg,  and  Dr.  H.  Fried,  Berlin  SW.  61. 

FOr  dieao  Anmeldung  i-'t  lifi  dfr  l'riifiingr  (;emiiB 
dem  Ifeln'ri'iiikommen  mit  •  ii'^tiTrcicli  -  l'n^iim  vorn 
6.  12.  91  die  l'rinrität  aiit  Grund  der  .\nmeUlung  in Oesterreich  vom  10.  II.  04  anerkannt. 

Kl.  24  f,  K  32  309.  Verfahren  und  Vorrichtung 
aar  Beffirderung  der  Verbrennung  «uf  Wanderroaton 
dardi  ntechanisehe  UetsteUung  ongleicber  BreanstolT- 
ecUchthSben  an  den  TOrschfedenen  Stellen  des  Roetes. 
Wilh.  Kremucr,  Berlin.  Bovernstr.  1^. 

Kl.  24  1,',  F  21  '.172.  Vorrichtiiiiij  zur  Kumh-  und 
Staubverzrhniii,,-,  bei  weli  In  r  liiT  lii/ietii'nile  Kaui'li- 
und  StauliHtrom  aus  dem  ein  Funki-naiel>  aufnehmen- 

den Schornateinfafi  mit  Hilfe  eines  Damiifstrahl^obläsoa 
in  den  Faaerraan»  sorQckgeleltet  wird.  Wilhelm  Feld- 
hoflf,  Kalk  •  HShenberg,  nnd  Johaanes  Manu,  Kalk 
bei  K«bi. 

Kl.  Mb,  C  15 578.   BeaebieknagsTorriehtang  für 
OaaerzcDgor  mit  einer  in  einem  OebHuKO  drohbar  j^e- 
lagerton  Trommel,  deren  Aufnalimeriium  mit  einem 
beweglichen  Hoden  vcr^iotien  ist.  Anton  rhristcn, 

Unter-Themennu,  N. -Oestorr. ;  \'irtr. :  Kr.  L.  (Witt-.,  ho. 
Fat-Anw.,  Berlin  W.  8. 

Kl.  26  c,  A  14  397.  VorricbtunK  zur  aelhHitüti^^en 
Regelung  de«  Betriebee  VIHI  Luftgaaerzeugern  gemäß 
dem  OasTerbraaeh.  Aerogeagaa-Qeaellsfihaft  m.  b.  H., 
Hannover. 

KL  81  b,  P  19  387.  Zabnradformmaachine  mit 
eohriltwwse  wirkender,  auf  die  Teilung  einstellbarer 
Fortaehaltvomriebtoiig  fOr  den  daa  Fonasahawiedell 

trsgeaden  TcrHcbiebbarea  Arm.  Erleb  Peters»  Magde- 

burg, Prälatenatr.  2'.>. T.Oktober  VMü.  Kl.  18«,  A  13  721.  Einrichtnog 
Sur  Verbindemng  eines  Eotweichens  des  Flugstaubes 
ans  dem  Hoehofea.  Jalias  Aobortie,  Dettingen  ia 
Lotfar. 

Kl.  31c,  IT  40  089.  Verfahren  lur  lleratcllang 

Villi  liiclitcn  .*!tiihl-  oder  ar.deroii  MetuUldi'irken  durch 
meehaniacben  Druck  in  sich  nach  oben  verjüngender 
Form.  Adolf  Holfmann,  Dttsselderf,  Bismafekstr.  70. 

OebnmebanastarelQtntaniea. 

23.  September  1907.  Kl.  24 f,  Nr.  816493.  Ab- 

arhlack Vorrichtung  an  'Wanderroaten.  Wilhelm  Krem- (ter,  Berlin,  BevernBtr.  5. 
Kl.  24h,  .Nr.  aißSOi».  Verhinduii:,'  oiner  Stau- 

vorrichtuDi;  für  den  BrennHtotT  mit  einem  die  Loft- 
atrSmnng  regelnden  drehbaren  Kost.  Josef  Watzek 
u.  Juliutt  l'oUak,  Uilin,  Böhmoa;  Yortr.:  F.  H.  Haaae, 
Fat.-Aaw.,  Berlin  SW.  61. 

EL  Sie,  Nr.BliM7.  yerstellbarer  FwmndiaieB 

mit  zweiteil^a,  fiberelnander  TerschiobbaMNi  LIagS* 
achienen.    iJexandor  Opelt.  Drenden,  Atbreehtstr.  9. 

Kl.  491i,  .\r.  31tl44il  He(  hts-  und  linkH-chnoi- 
di'nde  HU  rhachere  mit  nach  beiden  i>eiteu  geHchürften 
Schneiden.   Wilhelm  06bel,  Bemsebeid,  meiaberger» 
HtraOe  16  h. 

Kl.  49li,  Nr.  31)°>446.  Handlochatanw  Bllt  Bolaeaf 
abschneider.    i'anl  Ilammann,  Vohwinkel. 

KL  49e,  .Nr.  31  ü  420.  Drehbare  Zusohlagbammor^ 
aaordnnag  mit  in  der  HShenrichtuag  Torsteilbarem 
Hammer.  Hermann  Maj,  Halle  a.  8.,  Albert  Sehmidt- 

BtralSn  ,'1. Kl.  49 e,  Nr.  310  849.  Zuacblaghammeranordnunir, 
«oliei  der  Ilainnier  niittela  Uewicbt»  auabRlaniiert 

auli^ebrin^t  iHt  und  dio  Bewegung  durch  eine  Buffer- 
feder nnteratotzt  wird.  Hemaaa  Hey,  Halle  a.  fk, 

Albert  Schmidtatr.  ö. 

30.  September  1907,  Kb  10a,  Xr.  317  02.V  Aas 
einen  StOek  Blech  gepreBte,  betriebasiohere  Koksofen- 
VeredilaSWr.  Heinrieh  Spati,  Ddaaeldorf,  Viakds- felderstr.  87. 

Kl.  24  c,  Nr.  317  1.57.  GaHroguliervorrlchtung, 
namentlich  für  (iftHfeiioriiiif^,  lii  htidi.'nd  aua  einem 
bohlen,  mit  aeitlicbuu  Auatrittaötlnungen  Teraehenen 
Sehamotteacbleber.  E.  SekaMtoUa.  Berlin,  Hademana- 
atraße  12. 

Kl.  49b,  Nr.  317  146.  Kombinierte  Schere  nnd 
Staase.   Fa.  Paol  Ferd.  Peddbghaas,  Uevelsberg  L  W. 

KL  4»b,  Kr.  817  88».  Aafbpanaliaeh  farOehraago- 
scberen  mit  Torstellbarsm  8ap]iort  and  Oraddateilung. 
Werkseag-MoscbhieBfabrlk  A.  SeUaffa  Kaebfolger, 
MQnehen. 
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KI.  49 1>,  Nr.  SI7  4t7.  Winkel-  und  FaMHoneiH.  n- 
■rhsni  mit  nmsclMltbMvai  Extenter  f&r  nrei  oder 

mAt  MenAraobKtton.    Werkseni;  -  Maacbioenfabrik 
A.  SchBrHV  Naohfoltrcr,  Mündion. 

Kl.  49 f.  Nr.  317  044.  TrnnNportiiblc,  rc;:<>Ti<!i«lit 

heri;est('lltp  l"t'l<lHchini<'(lt'  mit  ■  iih  iii  auf  iIit  \'i  iiti- 
Inlorwilli'  anj^fortlneten  Kk'ktroiiiotor  und  einem  ein- 

prtinuten  Ki-;;ulicrwi(leri>tanil.  ]•'•.  Alfred  FrdhUeb, 
ZivüiiiKc^i>i<'ur,  Köln-ZollMtook. 

Kl.  4;tf,  Nr.  :tl7  214.  .Schniit'doU<Td,dea»eiuMmTru<r 
Unterbau  mit  einem  Zwiecbenboden  veneben  iat.  Paul 
Fieeher,  Barlin,  BUennanlr.  St. 

7.  Oktober  1907.  KL  24  f,  Nr.  817  899.  RmUtab 

mit  «annenfSrmifrer  AuHHparonfr  auf  dor  Oh(>riipit«». 
O.  A.  Nf'Wton  and  .Inme»  SniBllcy,  F,ivct>riio<il ;  Vntr.: 
O.Dedreiix  und  .\.  Weickmann.  I'at.- Anw iiitp.  Miiin  h<  u. 

Kl.  24h,  Nr.  31TS1»8.  AbBtn  lfri'clii-ii  für  iin  .  h- 
waizen  von  BoHchickiinirHVorrirhtunpfn.  Ktuihtnikiinii«- 

bnreau  Zwickau  .Seylioth,  liauinann  ti  Co.,  Zwick.ui  "k  S. 
Kl.  31c  ̂ 'r.  317  610.  Miteinzuformender  kegel- 

fSmifer  Fasaonalift  mit  entapreebender  HDlae  fOr 
Oietereifomikaateii.  P«nl  QrOaer,  KrefeMi  DieBener- 
•traBe  89. 

Kl.  401),  Nr.  ;tl7  92f>.  NioderlialtvorrichtuDg  für 
Tafolsclirrfn  mit  cinHti'llliarcn  Xicili  rhalistifton.  Wcrk- 
tf>iii;-.MHM  liim'iifBl>rik  .\.  Si  hürtlh  N .iclifiil;riT.  -Miiiirlicn. 

Kl.  4'.*  lt.  Nr.  31  7  i<:tti.  Kn  ihkniisM),'!'  /.iiin  Schnt  i- 
den  vrin  (iuiwtnhl  mit  Scheibe  aux  Schmiedeitn-n  oiicr 
dergl.  und  Znhnrin<;  aus  SrbnelldrcliBtahl.  Kranz 
Sonnleitbner,  .Stutt;;art,  Wilbclmatr.  14. 

KL  4i)b,  .Nr.  918108.  Bleebactaere  mit  im  Ober* 
meeaer  angeordnetem  Beblits,  in  den  der  am  Hand- 
helwl  vnrceHchpne  Druckiitift  unmittelbar  ein|freift. 
Carl  Yitto,  Au;;uHtAMtr.  7.5,  Auiruüi  Vitte  nad  Ludwig 
Vitte,  üoldb('r>;erMtr.  7  n.  Hhccm  i.  W. 

Kl.  4tte,  Nr.  .St  7  M.'(<».  Kon/ftitrlHi  h  verAtAllbarof 
Feile rz^l^<■hl8^^(*chmiedl•hamnIe^.  <  >.  Uicliter.Urnlleiihiiin. 

Kl.  4'Jo,  Nr.  H17s'.»7.  Durch  l>nutiieaantrieb  be- 
tXti^ter  tSchwanzhatiMiicr.  Hermann  TonradH,  K>-m- 
acbeid'Uaddeobacb  16,  nad  Daciel  JiiobeL  Kemacbeid, 
Friadriebatr.  11. 

KL  49  f.  Kr.  318060.  Anordnung  cum  acbnellen 
nnd  znnderfroion  RrwBrmen  von  Srhrniodentflekon,  ee- 
Wenn/i'iibnet  diirrb  i'incn  mit  einiT  ri'irulicrh.ir.-ti 
Feuerung  verbundeuun  Tiegel  mit  SalzfüUung.  SiniHuu 
1  Co.,  8abL 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  49««  Hr.  ISIIM^  vom  L  Desember  1905. 
Anbalter    Hnfeiaeafsbrlk    (Inhaber  Werner 
Sebultse)  in  Rofilan  a.  d.  B.   Dampfhammer  mit 

:irri  abereinanier  liegenden  Zjh 
liiKhrii. 

Der  !•■  Irrh  für  (i.--<i'iik- 
achmiedearbeiteii  beritiiiiinti'  Ham- 

mer bcfiitzt  zwei  übcreliiuiiilur  an- 
geordnete Zvlinder  a  und  //,  von 

denen  der  oli«re  das  Heben  und 
der  untere  daa  Niedorgeben  dea 
Hammerbftn  bewirkt  Der  obere 

Zylinder  «  besitzt  an  Beinern  obo- 
r'-n  Knde  ein  einmtellbarc»  Hück- 
«i'hia^'Vi-ntil  i  und  an  !*eiin  ni  lin- 

ieren Kmie  ein  einntelllmreM  l  elier- 
druckvcntil  d.  KrHleres  dient  dazu, 
die  Luft  über  d<-m  Kniben  t  aus- 

treten zu  laanen  und  dauernd  ana 

dem  Zylinder  fernzulMltea ,  wn- 
dureb  eine  arhSdIiobe  AbkOblunj; 
desRplben  verhindert  wird ;  letzteres 

Boll  beim  rasrhen  Niederrrelien  de-*  Kolbrn»»  eine  zn 
große  Korapre-iKion  ib-M  iin!<  r  (li  rii  Kl  M  •11  r  lietind- 
lieben  Dampfes,  der  unter  l  tiiHtHiiden  nicht  genügend 
raarb  auastrCmen  kann,  verbaten. 

Kl.  81  0,  Tir.  1K158I,  vom  2.  Mirz  1905.  Robert 
Samuel  Logen  in  Montreal  (Quebao,  Kanada). 
Verfahren   und  VorridUtmg  rar  Hemldtung  von 
Slahlformguß  rfrxrhirdrner  HUHt  ntittftn  Einliringrn 
ron  llürtemiltelii  —  Mangan  oder  Kohh-mtoff  —  in die  f!ufJform. 

In  die  (tuUform  a  wird  auf  einem  verbrennbaTMl 
Einsatz  b  pulverfiirmiges  Mangan  c  untergebrnehl, 
ferner  wird  in  Löebem  d  dea  Bingea  e  eine  mna 

Koblonstoft',  äand  und  Melaitaewasser  bestebonde  Maaae 
eingebracbt  und  auBerdem  die  innere  Oberfliebe  da* 
Ringea  «  mit  einer  Maase,  beatabead  ana  Maano, 
pnlverfnrmigem  Koks  nnd  Melaaaewasaer.  angeetrienen. 

Hi-ini  Kinirießen  den  (tuUmetnlle»  durch  den  Ein» 
giiLl  f  iiiiiiiiit  erntereii  das  loie  Mantranpulver  mit  «ich 
iiiiil  niiiiiiit  fiTij.  r  au-»  den  Einsätz-cii  timl  der  .Xnwtrirh- 
miisHc  lieh  kin;^eH  r  die  lliirteköriii'rmenge  und  Kohleu- 

N(ufl°  auf,  8»  daU  eine  Lrleichmäliige  ll&rtung  de»  Äußeren 
Teiles  dea  UuBstückes,  im  vorliegenden  Falle  dea 
Lanfkraasea,  erreicht  wird. 

Kl.  10a,  Nr.  181  MC,  vom  29.  Hai  1906.  Heb. 
Fischer  in  Oelnenkirchen.  Einriehtnng  zum 
h'riilk/emmrn  und  Freigei»tn  der  Stampferetangen  von 
K''h!'  i,-t,impfmaeekinen  in  einmn  auf  und  «A  itwtgten 
Olciluchlitlru. 

In  dem  durch  die  Zugstange  n  auf  und  nieder 
bewegten  Uleitschlitten  b  aind  awei  aacb  «atea  gegaa 
die  Stampforstange  «  tu  koaverglweade  nad  obea 
aaeh  anBea  anageeebweifta  SehlilM  d  torgeaabaa,  ia 

f  M 

denen  iiiiitrN  Üol/i  n  ,  unten  in  einer  die  .Stampfer. 
utHnire  l»si'  iiniHi'hlielW'mlen  Schelle  f  gelagerten  ein- 

armigen Klemmbackentraghebol  g  frei  hängen.  In 
der  Hewegun<;^bahn  der  letzteren  liegen  obere  «ad 
untere  Anschläge  h  und  i.  welebe  die  Klemmbaekea- 
hebül  g  oben  H|>rei/en  und  unten  ncblieben. 

Dan  Kin-  uml  .Viittrüi  keu  de«  Stampfers  f^eHi'biebt 
diin  b  liii»  K\/eiiter  X-,  weiches  du'  unti-rcn  A  tii*<  liliiL.'e  » 
au  weit  «preizen  vermag,  daU  sie  mit  den  Ueb«ln  g 
aicbt  mehr  in  Berflhmag  kommea. 
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Oesterreichische  Patente. 

Nr.SSTIMt.    Bloktroatshl,  Ges.  m.  b.  H.  in 
K  e  m  M  c  ho  i  d  -  H  a  H 1 0  II.  Verfahren  zur  Itexojtydütion 
von  Flußeigrn,  Flitputahl  und  tli-rf/lfichen. 

Nach  einiMii  lioli.  Iii.''  u  \  .  rfiilirrn  hiTjiPt'tellti  -. 
FlullciHon  oder  I-"lubi*taiii  «inl  in  i'inen»  (Ifen,  ins- 
beNonder«  in  einem  i-li<ktri-<i'lii-n,  h\*  etwuN  Qbcr  Beiner 
Er8tarrun^»teniperatur  ubkühlcn  );«!lnHMk>n,  HMcbdein  dsa 
Eiaen  mit  einer  eiaenfreien  inditVi-renten  Schlacke  aas 
K*lk,  Sud  od«r  dergleichen  bedeckt  worden  ist. 

Diese  AbkOhlangiioU  di«  Wirkan^  hkbeii,  da6  aiob 
im  Eiienbsde  befindliche  SauerstoffverbindDugen,  ins- 
besondere  Eisenoxydul,  sehr  schnell  auHNcheiden  und 
in  dio  Si  hlnrkr  trohon.  Aut«  <1ii  ;it'r  wenlcn  fif>  ilur.  Ii 
KoduktliinMiii(i4<l,  viiv  Hol/-,  Kolilcii-  oiliT  Ki>k-WUin 
i)(ii>r  Kal/iiiiiiknrbid,  reduziert.  Nach  beendeter  l\ei- 
nigiin^  wird  da;«  Kiseubad  auf  (iieUtomueratur 
bracht  und  ferti^$;ernMtht.  Ea  soll  dann  beim  OieSea 
keine  Blasen  bilden. 

SSratlicbe  Teile  dee  Verfahrens  (Keinigen,  Ab- 
kaUea,  VertinnaeheB)  ktenen  auch  in  einem  eiuigen 
Ofen  augefUirt  werden. 

Französische  l^atcnte. 

Sr.:«{;.Hg4.  WsUhor  llenrx  W  c  b  b,  William 
George  Brettel  and  Ale.xnndcr  John  Adamson 
in  Liverpool.  Verfahren  der  Vorbehaudlung  von 
OeblOteluff  für  intUiUurgiadt«  Oefen. 

Ton  der  Beobacbtung  anagehend,  daß  die  Tem- 
peratar  und  Feuchtigkeit  der  Qebllae-  oder  Verbren- 

nnngsluft  nnf  dnn  Ofen^an^'  v<in  «esentlicliciii  l'.intluli ist  und  letzterer  nur  dann  ein  retielnulüiifer  »ein  kann, 
wenn  Teniiieratur  und  reuehti<;keit  «ich  ;;leichldeiben, 
soll  die  Geblü«eluft,  bevor  nie  in  den  Ofen  eintritt, 
dorch  eine  Kanitner  (geleitet  werden,  die  mit  Hinein 

FDilstoft'  von  großer  ()bertläclip,  z.  15.  lteiHi|;holz,  an- 
gefüllt ist.  Ilieacr  soll  dorch  eine  i'liiH!«it;keit  i  Wasser) 

atindig  feucht  gebaiten  werden,  deren  Tcniperaiar 
je  naä  den  WittenmgeTerbMtoiieeD  geregelt,  d.  b. 
im  Winter  erwärmt  und  im  Sommer  gekQblt  wird, 
am  so  den  durchgetriebenen  Wind  stetig  auf  einem 
gleichbleibenden  Wirme-  und  Fenchtigkeitegrad  n 
halten. 

Hr*MRIt8*  Montagoe  Moore  in  Melbourne 
und  ThonisR  James  ileakett  in  ßrunnwick. 

Australien.     Direkte  Einen-  und  SUihlgewinnung. 
Die  in  einem  beliebi>;en  vor;,'itni,'igen  Verfahren 

zu  FisonHcbwamm  reduzierten  F.r/e  \\  erden  in  eiuein 
besunderen  Ofen  unter  einer  Decke  von  tjeblacke  cin- 

gcacbinolzen.  lirfinder  wollen  ̂ -efunden  haben,  dal! 
hierbei  dnrch  die  Ferriverbindungen  der  Srhlacken- 
deeke  grolle  Verluete  an  Eiaen  eintreten,  da  eine  ferri- 
haltige  Sehlacke  unter  Reduktion  tu  FerroTerbinduagen 
da*  netallische  Eisen  zu  o.xydieren  vermag,  selbst 
aber  wieder  durch  die  FlammengaBc  in  Ferrivcr- 
bindun^en    rückverwandelt  werden. 

Sie  gehlagou  dcihalli  vor,  der  Selihick.-ndei  ke 
von  Zeit  zu  Zeit  so  viel  KeduktionsstoHe,  inhl.eHnndere 

KoblenatoH'  oder  Brikett»  aus  F.isen  und  Kohle,  i.w/.w- 
letien,  daB  alle  Ferrivcrbindungen  /u  Ferroverbin- 
dnngen,  die  ohne  ecbfidlicbe  Einwirkung  auf  das 
metalliaehe  Eiaen  dad,  redusiert  werden  und  auch 
al*  solche  in  der  Sehlaeke  vorbleiben. 

Nr«  <S9!261.  Ton  Louis  Alexander  David. 

Verf9!krtn  der  dird^UH  JSCmm-  «ihI  ̂ aUgewiimunf 
m»  Shtimfi'iteH. 

Bto  rjfite^  knpferhaltige  nach  der  Eitraktion  des 
Knpfera,  werden  in  einem  elektriaeben  Ofen  bei  hoher 
Temperatur  geschmolzen  and  einem  trockenen  l.uft- 
Btroni  «Uht,'C8etzt ;  hierbei  hoII  eine  l  inHetzuiii:  ntieli 

der  Uleichuus  B'e  St  4  0  =  Fe  -\-  2  SO  -  erfolgen,  llas 
£iaen  dnkt  fn  dem  fiftaiigwi  Bade  nnter  nnd  wird  ao 

der  oxydierenden  Wirkung  der  Luft  entzogen.  Zar 
Unteretfitsung  der  Oxydation  dea  Schwefele  Ülnnen 
dem  Bade  Eisenoxyde  nigeaetzt  werden.   Auch  kann 
bei  kieselsaurehnltigon  Pyriten  Oips  zugeschlagen 
werden,  der  bei  der  hohen  Temperatur  zt<r(<et/t  wird 
lind  mit  der  K ie.uelnaiire  ein  Silikat  bildet.  I)aH  i;e- 
woMiieiie  l'.iHon  hull  in  einem  zweiten  elektriHcheii 
Ofen  voll  »einen  Fnroinheiten  betreit  und  zu  Stab! 
oder  lie»ondero!i  KiHeiilegieruii^en  verarbeitet  werden. 
Dio  im  t'rsten  Ofi-ii  erzeugte  schweflige  Säure  wird 
auf  ScbwefelsAure  weiter  verarbeitet,  wobei  ihre  hohe 
Wirme  tm  Konxentrierung  der  rohen  Miur«  benutit 
werden  »oll. 

>'r.  871098.  vom  5.  November  li>Ut>.  William 
Spnir»  Miinpson  in  London.  Verfahren  eum 
iSemeHtiereu  wh  Hüten  und  SttM. 

Die  lu  sementierenden  Teile  dea  Gegenatandes 
werden  mit  einer  Paste  überzogen,  die  au»  Kohle  und 
Zucker  oder  MolaMno  be.«t4>ht,  tlie  übriK'en  Teile  mit 
einer  Srliieht  von  feuerlVstiMii  'Ion  <ider  sonstii^em 
koliieii-itoirfreiein  Material.  .Nach  dem  Trocknen 
dieser  L)eck»chichten  wird  der  OcjriMihtund  in  ein 
Bad  von  geHchmolzenein  Metall,  z.  B.  CiuUeiHcn.  ein- 

getaucht und  hierin  so  lange  belasaen,  bia  die  Koblen- 
atoffaufnahme  in  beubaiehtigker  Menge  stattgefunden 
bat.  Infolge  der  hohen  Temperatur  und  der  Ab- 

wesenheit von  o.xydierenden  Substanzen  soll  die  Ze- 
mentierung sehr  schnell  nnd  gleichmäßig  verlaufen. 

Britische  Patente. 

9r*  SS7  vom  Jahre  1907.     Horaee  Worth 
Laab  in  Cl e  v  e  I a n  d  ,  Ohio,  V.Bt  A.  Direkte  EUen- 
pewinnung  am  üinenirzen. 

Kleinkörni;je  oxvdisi  iie  I!i».Mi<  r/i'  wi  r  l.-n  mit 
ffliMi'bfalli«  inöi,'liehi*t  fein  zerkli'inertoin  Kobuihen,  kuiileii- 
stoffbultie-ein  .Material  (Kokspulver)  und  Flulimittel 
gut  vermengt  und  in  einem  Herdofen  niedprgeHchmolz.eii. 
Bezüglich  des  verwendeten  Hohei»en»  ist  Sorge  zu  tragen, 
daS  ee  reich  an  Kohlenatoff,  Siiisium,  Phosphor,  Man- 

gan oder  dergleichen  ial  Diese  eowie  der  beigefOgtc 
Kohlenstoff,  welcher  sich  fortgesetzt  im  Eisen  löst, 
wirken  reduzierend  auf  die  Eifeno.nyde.  Das  erhaltene 
Kinen  wird  nach  beendeter  Reduktion  fertiggemacht 
und  zu  Blöcken  oder  dergleichen  vergossen. 

Nr.  6010,  T.  J.  1908.   Henry  Williaro  Oonpe 
Annable  in  Hatte  rHca,  Rngland.  Verfahrender 
l>arslelliinif  von  kohle nutoffarmi'm  Frrrochrom. 

AI»  .\u»^'ang»niat.Tiiil  w  ird  ein  ( ■broiiieihcnerz 
(('hroniitl  benutzt,  welelii"-  ■luieli  Aufbereitunj;  sje- 
reinigt  ninl  ati  lüneti  und  <  iirdiii  angereichert  wiril. 
Da»  Lrz  wird  dann  mit  Koblenntoff  (Anthrazit)  in  für 
die  Iteduktion  der  Uxyde  genOgender  Menge  gemischt 
nnd  dieee  durch  Erbitsen  der  Maaaa  n  Metall  redu- 

siert. Das  so  erhaltene  Chromefsen  mnfi  nun  von 
dem  noch  vorhandenen  Kohlenstoff  befreit  werden. 
Es  wird  zerkleinert,  mit  reinem  Eisenoxyd  und  einem 
Flußmittel  (Kryolitb,  Hi>ra\,  FInItsipat,  Ula»)  vermischt 
und  in  i'iiieiii  feuerfchten  (lefiilie  über  einer  Schicht 
IjHennwii  (^e-iclimol/en.  Hierbei  »iekern  die  .Metalle 
durch  da»  Liwenoxyd  und  dieses  reiüt  den  noch  vor- 

handenen Kidilenstoir  unter  entsprechender  Reduzierung 
an  aidi,  ao  daU  eich  KcbHeBltcb  reinea  kohlenstofffreiea 
Chromelaen  aaf  dem  Boden  dea  ScbmelxbehUtera  vor- 

findet Das  Vorfahren  kann  anoh  dadurch  vereinfaeht 
werden,  daß  beide  Teile  zu  einer  einzigen  Operation 
vereinigt  werden. 

Nr.  10881,  V.  J.  IM».  Ciande  Vautin  in 
London.  Oeteinnunff  een  MetaUen  am»  ihren  OaeytffN 
und  dergl.  unter  Benutzung  ton  ReduktionemetalleH, 

Als  ReduktionHmetalle  werden  die  Silizide  oder 

lloride  dcH  .\ lu ni iniunir-  oder  .Matinehiuiii'»  %'Ori.'eHelilagen, 
die  eine  wesentlich  günstigere  Ausbeui«  als  die  ge- 

nannten Metalle  allein  ergeben  aollen. 
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Statistisches. 

Ein-  und  Ausfuhr  des  Deutschen  Reiches  in  den  Monaten  Januar-September  1007. 

1  HoMr 

1CImii»p*rA*  Aiuckn*  nftnr  ttiAncf  AnliAltiflA  AAAraini^ufi^ttmsJiMi*  ILlinTBrftAPMihlAiilrMi  * JBMHUCK «13^    OIOI7  Ii       Vil  Vi    limHKmi  WJfclM"  ^^MB»  OtUI^  U 14 g  n lUBB W  ^    MKVU  T  wl  l^tlMM  W<  i B  Will  | 
t 1 

6  441  919 2  902  026 

#0 i  A vf 1 8411 

316  488 220  959 

131  033 84  4U3 

^77Ka  n  h    77fiA  n  b  7ftSA) 1  910 85  097 VW  W  • 
^I^aJsah  Ana  nSAhft  ftAhmiAitKAHkin  AnA  tf7fiOA  n 

Ö83 
9  959 W  AwV 

lltt«AiilnAiift«UA  Mfek      hAArbftitefc**         niflkk  AehmiMlh  Qnft  I7fl2^  7ftSA— mhmjiuiivimviw  nm  v»  wwinpp^^»       www  auvu«  ovhimivuh»  «u.»  ^ •  wa •dub^^h^ 
4  S79 
V  W  1  w 

8  900 
•  VA9 45  486 

Roh1up{icn:  RoTiMchienen  ;  Hohhlöcke  ;  Hrammen;  Yorj^pwalzte  BIßcko ;  IMatinon; 

5913 
lOl  341 

j<%phmiprlliiirpH   K.'iMAn   in                       Trili^f^r  /T*    1   !■  BBll      ̂ Hl   «BiaMi  ITSAaI 1  (jll 311  710 
Krk-  iinri  WinkplRiH(*n    KiiitiHtückti  i  78fi                 *       -  ^...^.^ 

4  7'i4 

32  193 

AnriAPAfl   cPAfnrai^M   t  fnH>iriniAVlAS\  flftA.b^AAII  /TSKaI 
4  5  j 71  044 

RAnH-    RAiff^iflAn  tf7f4A dl 

2  .'i2ö 

02  883 
A  nrlArAA  ninht  0*AfnpmtAH  SiAhAiRPii '  FÜHAn  in  flt&bflii  zum  ITmMibfnAlsail  iTflftAl 19  5(*4 147  949 
UBAkhlAAkA  «    Mhb      An#AnflilAVfc_    iMnAhfait     dlpAOASAIit    AwflAfftiftt    /7ftil  A^ 17  HÖH 

A  i  OVO 
VAtnKlAMb*  *  wIa  «At>   #T]IA  b  II  a1 81  790 
VArzinnto  Rieche  f788a) 82  754 308 
VnrvinktA  Rlnrha  f7Mh) 

16 

8  810 
Hlnf>tin  *    M  Ii  iri  1  Mj'li  1  i  fTr>  II     1 H  i'k  1 1*  r(     iiol  i  f  rt    o^Abrfiii  iit   iiaw     iTST  TKSi'i 117 
Wpllhlpph  -  i)i>(iri- tStriM'k  t-  liilTi-l-  WmIToU  Warzen  '  hiuIitc  HIim  Ij(<  i  ThM  ii  ii  l>  790t 

IUI 12  2t>2 Drftlit  gßWftlzt  oder  ̂ e/<iLr''n  i791a  —  c   7^2 a  —  ©) 
6  X4i 

228  776 
HrlilAniT'Anir^^hron    (^<^wAl7t  nrlor  irAZOcrAn  *  ßohfAnforiiiAtilpkfi  d7dSA  ti  b) 
An^ArA  l^iMiPAn    iTAWAlrfc  nHAr  iFABMMH  ^Tfl^A  n  li_  Tflfta.  n  H\ 
RiAAnbAbiiAAbiAiiMift  /IfiBa      b^                                                   .       ^       .  . 

150 2  430 
7  011 87  100 
887 811  878 

VAS  WO PS AAik  1  aM AiA    l&tflMibAhlllAflAhMI  WBÄ  UHlArlmiMnlattAB  f7ftftik  II   dl  . PlAOlllPMililWJil  II  Iii  Ml|   Jn^WHINMHUWVHVH   WlHi    VII«OrMME*|fl4i«WII   \tWv  H*  I8|  •    «  • 115 IM  855 
RiAAnbAhnAAbAAn    ■faHaIbmi-  *rBiin>   «MidflUaA  ^ft7) 55  SIS 
SrhrnlAdhapAP  Guß'  SchmimiMHIeka*^  fTMa  d  7Ma— -f) 6  124 86  65S 

(]rH<'1ioHHP   Ktiiioncn rohro   SS^ozahnk ratze ii  uhw  (799 ^) . 3  350 Ilnw'lrnn.    tirirl    I'' lUf  >ti  1:  iifiH^rii  L  1 1  (iti  PI1    1  HOO  A    ii  Iii 

<>38 

21  .'182 
Anker,  AmboBBc,  s^hrHllbHt^l^k(^  Itrechei^en,  HimmAr,  Klaba  und  Rollen  in 

KlAarhAnzflf^<«n  *  AVinclfMi  t  HOI>  a  —  c    HOT  I 880 
5  215 

LMnilwipfauüiArtlii'lie  (inrato  (HOHa  u  h    809    810    Hl  1a  u  h.  ■.hl 

sr>4 

27  ri43 
Werkzeug  f812a  u  h   RI8a  c   814a  u  b  SlfiA  d  888ft). 1  228 

12  ai-* 

FÜAAnhAhnlAflrhAnArhrAuhpn    -kpilp   äßbwallaiiaAbMiibMi  naw  /BSfla.1 80 7  7S5 
18« 

8062 
1214 lim 

8« 
1845 WAC**nf<'>(iprn  )  S*^4  Ii  l 

lOS 

908 lti9 3  294 

324 

21  143 

441 
23  lOU 

8  552 
2  556 88 8  247 

145 2516 

Alle  Qbrigen  Eisenwaren  (816c  u.  d— 819,  828a,  832-835.  896d  u.  e-840, 
842)  1  753 

37  155 Bsen  und  F,ii*«Milccii'ruii>,-(  ti.  iiiivrillHttiiniij:  nnpi-meldct   .   .........  , 

.'.26 

1  350 16  646 

Biaen  und  BimBw«i«>  la  den  Moueton  Jaanw-Seplemlier  1901 
800068 8669880 

MaeehinaD                »  »        •            •  . 
72  718 248  849 

SsABe 
672  776 

2  812  729 

Jannar^September  190G:  Eisen  und  Eisen  waren  . 
443  795 2  728  729 
05  075 

211  018 

Sonme  1 608  870 2940648 

*  Die  in  Klammem  alehenden  Ziffern  bedeuten  die  >'ummern  dea  atatiatiecben  WarcnTerzeichnieeea. 

**  DiaAaafQbrui  bearbdtatea  gvlaiannaii  MaachfaiaatoOm  iat  nntar  das  betr.  XaaeUiMn  nil  M^fUirft. 
Dia  A«afvbr  an  SduBiadaaUekan  fBr  KaaeblaaD  lA  utor  daa  betr.  XmAiaan  nift  MitMhH. 
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Frankreich»  Kohelseneneugaag  iiu  ersten 

Halldabr»  1W7. 

Nach  den  atelhtiMdlsn  Zu!*aminL'nitti'llungoii  dea 
„Comitii  des  Forg:«»  do  France"*  betrug  die  KobeiMD- 
•iMOfang  der  franzüslHchen  ilochofeDwerke  in  den 
enton  eecbs  Monaten  de«  Jahree  1907  InageMmt 
1  797  848  t  gegen  1  573  504 1  in  der  gteidien  Zeit  dei 
Vorjahr«'!«  und  I  499  802  t  in  der  ersten  HAlfto  doe 
Juhr(>H  1005.  Dan  Imdcutet  ^oiren  dan  letzte  Jalir 
eiiu'  /unalinio  von  H''/(j  und  i,'i'i,'en  1905  »o^ar  <>ine 
Slfi^icruni;  von  2U"/o-  Von  der  ziu-rst  genannten  Ziffer 
entfallen  auf  (ÜeliereirobeiBen  225  564  t,  auf  Ouß- 
wnren  erater  Scbmelzun);  62  569  t,  auf  Kriitctiereirob- 

888060  t,  auf  üeH^emerroheiaen  67  150  t,  anf 
1081029  t  und  nof  Spesialroheiien 

884681. 

Die  Terteilnng  der  Ertengang  «nf  die  Ter- 
eehiedenen  Bezirke  ergibt  «ich  aus  folgender  Tabelle: 

llMi.lt 

Meurtbe-et-MoeeUe  1  240  758  69  1  090  554  69,3 
Nord   227  980  12,7  196  315  12,5 
Loire  nnd  Midi  .  .  106  238  5,9  19i)M  5 
Centre  Bttd  Ooeet .  100074  5,5  80003  5,1 
SOd^aeet  ....  88844  8,8  86088  4,1 
Aveyron,  Ariige  .  80608  1,7  88098  8,4 
Champagne,  CinDl*__  84047  1,4  84418  1,8 

iBigeMmt   1797'848    100   1  678504  100 

OroftbrttMiiiloM  ]lorfw«rk8*  !•  Kokilmiaitrlo  !■ 

Jahr»  1808. 

In  BlgBnsnng  unxercr  frrihori'n  Mittcilunci'n** 
entnehmen  wir  dem  jüngHt  erHcliieneni-n  H<>richt<>  tl«*» 
«Home  Oftico"***  die  nai-hstebendcn  Angaben  Ober  da« 
Ergebnia  der  britiacben  Bergwerkainduatrie  im  Ter- 
fleMeaeB  Jahr».  B>  warden 

((«■FünliTt 
•a  bcnt.  hrr|C<-«4Rltt     lOi  WtHt  «M t  X 

Kohlen   255  084  710  91  529  266 
England   177  793  020  61  256  742 
Walea   88694  882  17  963  096 
Sebotttand   88  600  847  18  267  705 
Irland   95161  41668 
Koke   19  605  270  12  540116 
England   17  313  332  1I  079S28 
Wale»   974  670  691544 
»rhottland   1  192  119  670  032 
Irland   120  012  102  922 
Inaei  Man   5  137  5  290 

Briketia   i  537  432  h'j-j  046 
Eiaenen    15  748  412  4  085  428 
Englaad   14  718  888  8  686  188 
Walea   11801  6  844 
Schottland   889  864  874  494 
Irland   128  865  20  131 

»cbwefelkioa    11  318  4  953 
Manganerz   83  126  22  983 
WoUramers   275  19  775 

Fttr  die  KokaherateUong  waren  85  969  IM  t,  fBr 
dia  Brlkettbartitnag  1 481  886  t  Kohlen  erforderlich. 

•  .Bnlletin'  No.  8709. 

**  .Stabl  und  Eiaen"  1907 
***  «Minea  and  Qnarriee: 

Statiatioa  for  1806.   Part  lU.« 

Nr.  23  8.  816. 

Oeneral  Report  and 

AnigafBbri  «nrdaa  tob  den  obaa  genanntea 
Mengen:             ,  ^ 
an  Kohlen     56  489  367  im  Werte  von  30  069  807 
.   Kok«             828  2GR  .       .       «  593  785 

^  Briketts  1  399  244 
.  Etienen  18984 

■ 
841  199 
80048 

Verfrlcicht  man  dieHe  Ziffern  mit  den  Krgeb- 
uisiien  de«  Jahres  1905,*  «o  «oiirt  »ich.  dali  die 
Kohlenförderung  um  15  1  77  711  t,  die  KokHluTMioilung 
am  1  278  678  t,  die  lirikettiabrikation  um  298  333  t, 
die  Eisenorzgewinnung  um  924  258  t  und  die  Auh- 
beuto  an  Manganorz  um  8420  t  gestiegen  ist,  während 
bei  Schwefelkies  ein  Rückgang  um  1063  t  verzeichnet 
werden  maS.  —  In  der  Anafahr  liftt  eich  eine  2a- 
nahme  naehwelaen  von  8  868  USUS  t  f8r  Kohlen,  4t  7TS  t 
rar  Koks  und  273  054  t  fQr  BrikekU;  dagegen  bat  dt» 
Ausfuhr  Tun  Eisenerzen  um  390  t  naebgelaHticn.  ob- 

wohl ihr  Wi  rt  um  274  £  höher  war  als  im  Vnrjalirc. 
Wieviid  Koksöfen  die  Vereinigten  Künigreirlii'  im 

letzten  Jahre  aufzuwelHeu  hatten  und  wie  iiif  Mich  auf 

die  bekannten  Systeme  verteilten,  iSfit  die  folgende 

ZnaammeaaleUaag  **  »rkennea: 

Sjatem  der  Oefea 
f 

la 

in 

<u- 

MrhoK- 

Ws3w Isnd MBimrn 

BieaenkorfoSfen     .  . 88  OM 487 987 23  454 
Simon-('iirr<'-'-Oefen  . 

808 

808 Semet-Solvjii -Oefen  . 459 61 
150 

670 
.'-U.  l'i'n      .    .  . 

1  190 
10.)  4 

24 2S08j 
Bauer-*  K'fen    .  .  . 

1 2 

52: 

Kopjter--»  ii  fcn    .   .  . 
108 108 Otto-Hilgenatock 'Oef. 616 

57 

95 
768. Bonetige  Oefea  .  .  . 

1888 864 
24 16601 

insgesamt 26  515 1893 
1320 89  788 

Von  den  257  Koksanstalien,  auf  die  aich  die  Statistik 
erHtreckt,  waren  51  mit  Vorrichtungen  tar  OewfauiaBg 
der  Kebenerseugaiiae  veraehen. 

Die  Leistung  der  KokR-  nnd  AnthrazithnchSfeB 

der  Verelnliften  Staaten  im  Hppteniber  IBO".*** 
I.  Krzeuiriiiit:  aller  spi.mh.r  v.m:      Auku.i  iiuit 

HochnlVii  :  t  t 

insgesamt  ....  2218423  2286417 
nrbeitatilg^eh .   .   .       78  847         78  766 

II.  Anteil  der  atahlwerica- 
Oesellschaften: 

iQHi:e>«amt  ....    1  439  887       1  468  816 

mm  1.  Okt.       am  I.  »«pl 
III.  Zahl  der  Höchsten   .   .        896  894 

davon  im  Feuer    .    .   .        888  889^ 

t 616  898 1 IV.  Woehenleiatungen  der  t 
Hoeh8fett   519  678 

*  „Stahl  und  Eisen"  190S  Nr.  22  8.  1408. 

Yergl.  .Stahl  und  Eisen*  1806  Kr.  88  8.  1468. 
.The  Iron  Age"  1907,  10.  OktoluT,  S.  1016. 

t  .The  Iron  .\ge*  bringt  in  der  jetzt  vorliegenden 
Zusammenstellung  einige  von  ilen  früheren  abweiäheBd» 
Ziffern;  darana  erldftren  aioh  die  Unteracfaiede  gegen- 
Ober  anaarea  letataa  Angaben  (Nr.  40  S.  1480). 
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1890  8taU  «ad  EiMn. BeriAU  Afar  ViurttHimümmgm  am  Fadtftnimm, ST.  Jaivg.  ITr.  44. 

Berichte  Ober  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Verein  zur  Beförderung  des  Gewerbfleißes. 

In  der  iitn  T.  '^ktoluT  i).  J.  nbf,'elialfcnen  Yor- 
«atnmluiit;*  iTHtatti'lc  ( i-  lu  iincr  licriirat  l'rorOHOr 
Dr.  Ii.  Wedding  einen  kurzen  Bcricbt  über 

dl«  SefenelniBK«!!  tob  Cir«ni-Hl«k«l> 
EiseDle^ierBDi^eB. 

Der  VorkngeDde  führte  folyendee  au: 
ünaer  Terein  halte  aaf  TcranlaHDap  dee  Ana- 

•ebnsB«^«  fOr  die  Rioonnirkellef^ioruniren  und  BofQrwor- 
tonj?  de«  'IVchniBchen  AuosrhusHPs  hpHchloH-ipn,  nach 
AbRi-hhili  (lor  rntiTMurhiiniicn  dt'»  KinHuRHeR  von  Man- 

gan auf  (iic  Ki(tennirki'llL'f;ieriin|;en,  die  Untcr8ucbun{,'en 
d<>H  KinHuNsi'M  von  Chrom  auf  Bolrhc  Li';,'iuruii^'eu 
aafzanelimi'ii  ntnl  zu  dit'Hcm  /werke  1.  Holcbe  Legie- 

rungen, well  1.1'  in  den  Handel  kuiDrnen,  zu  bezieben  und 
8.  ID  gewohnter  Weise  Schmelzvoraache  auuateUea. 

In  den  Handel  kommende  Legleranmn,  welche 
analysiert  und  auf  ihre  phyBikallscbeD  EigeDscharten 

in  dem  K<~ini^lii  hen  Hatcrialprafunffsanit  unterRucht 
werden  Böllen,  »ind  mit  fjrolier  Bcreitwillii^keit  iiin'nt- 
geltlicli  ton  der  ii  i  s  m  n  r  «■  k  b  U  1 1  u  in  ()bef  .-i  hli  hicti. 

von  !•' r  i  e  d.  Krupp  A.-U.  in  HH«i'n  und  von  der 
llcrgistiben  Stahlind  uHtrie  in  Hemscheid  j^<-lit>rcrt 
werden I  denen  bierdureb  der  be^te  I)ank  des  Vereins 
aaageeprochen  werden  müge.  Die  Schmelzveraucho  eind 
Im  August  d.  J.  TOB  Hm.  Prof.  Bado loff  und  mir  In 
Altena  und  Bonwehold  aaigonhrt  «ordoa. 

"Was  zuerst  die  Tcrwendeten  Rohsteffe  uibelaogt, 
80  wurden  Hie  im  niöj^liebsten  Anieblaaee  aa  die 
frQliercn  Scbmel/ungon  gewäblt: 

1 .  Nickel  von  Basse 

&  Solve  mit  98,18  oy«  Ni 
und  0.43  V»  Fe,  bei  allen 
SchmelzunfTPn  verwendet. 

2.  a)  l'ÜNen  von  l'Vied. 

Krupp  mit  '.fl>,71l)  "  ...  Ke, 
0,Ü7U",ö  C  und  0,039  "yo  M 
und  Co,  in  Altena  ver- 

wendet. Fried.  Krupp  hatte, 
da  die  frOber  nnentgeltUeh 
f^elieferten  Höngen  zu  Ende 
f^o^ani^en  waren ,  beroit- 
willip  neue  M€'nt,'en  f^'elii- 
fert.  deren  ,^nal\s^•  vorauM- 
sicbtliih  mit  der  der  frühe- 

ren übureinstimmcn  wird. 

b)  SebwoiBoitea  ane 
Sebweden,  Im  Lancashire- 
FrisebprozeS  ber^oHtellt 
( Marke  Steinbock)  mit  0.5  f  o 
C,  0,o;)4  o„  Mn.  Spur  Si, 
0,00«  bis  0,01.1  1',  kein 
S  und  Cu,  in  Uoniscbeid 
Torwendet 

3.  a)  Stahl  von  Fried. 

Krupp  mit  2,3:tO  "jo  C, 
O.o:<l  .  Ni  und  Co,  in 
Altena  verwendet; 

b)  Htahl  durch  Ein- 
achmelzen  achwediacheB 
Eiseno  im  MartiBofen  er> 

halten,  mit  0,72*/«  C,  in 
Remscheid  verwendet. 

4.  Chrom  tob  Ootdeebmidt  in  Essen  geliefert 
mit  98  bis  99»'o  Cr.  O..S"  „  Fe.  n,3  »/o  Si,  0,3  %  AI, 
nach  dem  Tbermitverfahren  ber^entellt,  liei  allen 
Schmelzungen  verwendet. 

Die  Sebmel/ungen  in  Altena.  Bevor  mit 
den  eigentlichen  Schmelzungen  vorgogaogen  wurde, 
muBto  der  EinHuß  der  Tiegel  geprüft  werden.  Es 
standen  zur  VorfOgung  titark  gebrannte,  gekaufte  Gra^ 
phittlegel,  welche  teila  mit  Sohamottefntter  ▼onehei) 
waren,  teile  an  Ort  and  Stelle  mit  Teermagneaiamaaee, 
welche  tob  Spaoter  in  Koblenz  bezogen  war,  versehen 
wurden.  Die  TeermagneHiamaAKc  war  zuerst  von  Hand 
eingebracht  worden,  wur  alicr  zu  weich  und  löste  sich 
von  der  Tiegcinandun?  ab,  wenn  der  Tiegel  nicht 
gleichzeitig  mit  den  MctallHtUcken  gefüllt  w  urde.  .Man 

wandte  daher  zum  l'reasen  einen  hölzernen,  mit  Petro- 
leum obgoriebcnon  HolsmSnch  aa;  daan  hiidl  daa 

Futter  aoageieiebnei. 
Ea  wurden  auerek  Terancbaprobon  gemacht,  die 

eine  mit  Nr.  22  der  nachstehenden  Tabelle  1,  also  mit 
Einsatz  ohne  Kohlenstoff,  die  andere  mit  Nr.  20  und 
2.T,  a\■^o  mit  Einsatz  mit  K.ililenstofftcchalt.  Ea  zeigte 
sich,  daU  die  Proben  im  Tieiri  I  mit  Si  bamottefuttcT 
Silizium  aufnahmen  und  u  Il^  lavoii  aufwiesen,  vo- 
gegen  Howobl  im  Tiegel  mit  Sebamottefutter  als  auch  in 
dem  mit  TeerniagneHiafuttcr  eine  Koblcnatoffaaf» 
nähme  oder  Kohlonstolfzuoahme  nicht  nachsnwelaoa 
war.  Ee  wnrde  daher  bescfakoaon,  daa  Biii  dorn  Mflach 
eiogeetampftaKobleaatoiTmagneaiafattBrfBralla  Schmel- 

zungen antnwenden. 
Als  Schinckeiidecki'  zur  .\  l)[ipi.rrung  der  Luft 

wurde  gepuhertcM  (iliM  angewendet.  Der  Versuch,  die 

TabeUe  1. 

"  Verifl.  „Vorhandlnngen 
des  Verein-t  zur  licförde- 

rung  deri  (iewerblleilieH", 
1907,  Bitxungabericbte. 

LM«. 
OeCtr Oebalt  de*  ein*itl*c«  an 
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0,800 

0 
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3,668 
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16,128 
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2.140  1 
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... 

1,0 
1  0,25 

,  0.5 
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1 
0 
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'  0,100 

4,488 0,204 

15,9  LS 

13,178 
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22 
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0,200 

0 
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1 
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Schlack«  dnreh  ZiimIs  von  Kalk  «ndl  naBft]Mt  dttan- 
flüMifer  sa  machen,  nüBlang  TollBttndii;.  Der  Tiegol 
tnirde  fn  dleiem  Falle  itcts  an  den  Srhlackonkanten 

dorclig^efren-ifii.  Als  H'^-iKw  iliiticni-tmiiti'I  wurden,  wi«« 
bei  den  frilhcTfn  S<liim'i/[iii;;iMi,  /iitiililüi;!'  vmi  Map- 
ni'Hiiiiii  .Vluininiiim     mit     feiin-iii  Nirkililraht 
an  einer  dünnen  KlHenstango  bufeHti^t  vor  dum  Aus* 
hoben  nach  ToIIkoniniener  Schmelzant;  eingeführt, 

angewendet  Die  SchmeUnngen  fanden  in  einem 
AVindofeo  mit  Kok»  »tatt  and  dauerten  anfangs  fünf, 
nach  aauaielMndar  Erwinmmf  dar  Oefaa  rdebllch 
drei  Slandan.  DI«  ZaBammeniietrang  der  Sebmelmigen 
ist  «UH  der  nnchNti-hrtiilcn  Tnbclle  1  ersiflitlich: 

Man  erwieht,  daU  M<  ki'li;Hlialr>'  von  i,  8,  12,  18, 

•22  iititl  :U>o,|,  ('lironi>,'i'liftlto  von  0,5,  1,0,  1,5  '/Ii 
und  Kohlcnatoifgebalte  von  0,  0,25  und  0,&*>/a  an- 
gcatrebt  vordea  liad. 

Die  Schmelzungen  in  Ronischeid.  Ea 
war  nraprDn^Hch  angenommen  worden,  daß  man  in 
RemBcbi'id  (Ihm  Material  ̂ 'eKebniol7.en  nun  dem  Martitt- 
«ifen  ciitm>lniu-ii,  im  Tiepel  mit  den  wQnBchengwerten 
Zimätzi  ri  vnii  Nickel,  C'lirom  um»,  \ortteben  und  dann 
nochnialH  durcliachmolzen  kiititii'.  l)it>M  urwie«  «ii'h 
alB  unauafabrbar  wef^eti  der  grotiin  ICntliTnuti^ 
awieohen  Martin-  and  Tiegclbütte.  Man  war  daher 
wieder  anf  Tic^elschmelznng  an^owieeen. 

Auf  Vornoliljif,'  der  (liirtit:i  ii  IliTren  wurde  nller- 
diniri*  davon  Alihtuiui  tjcuoiiinu  n.  dic-ü'  i'nilicn  svin  in 
Altena  vor/uiiehmen.  Km  wurden  viulrnelir  nur  ilic 

Sclimelzuniji'n  mit  'Ml  Nirkel  wiederbolt.  dann  rtl<er 
Scbmelzungen  mit  3')  und  40  "/o  Niekol  auBjrefüiirt, 
welche  gerade  fQr  Automobilteile  von  groBer  liedou- 
tnng  aind.  Die  fdl^nda  Tabelle  2  zeigt  wieder  die 
«ng«atreli»t»  ZaMmmenaatnog  des  Sehmelzprodnktea 
mit  30,  35  vnd  40  o^  Nickel,  0  and  0,5  Chrom 
und  0  und  0,26  «o  Koblenntoff,  frli-idi/citlK  das  Ver» 
baltcn  diener  Proben  beim  Siliniel/fn  und  (iieUen. 

Die  in  KemMübeid  für  Werk/eii(;Htab!Hi';bmel7.un!; 

Torwendeten  Tiefjel  werden  mechanisch  in  l'rcrtKcn 
hergealellt.  Der  Yeraach,  dio  nach  oben  zumnniiiun- 
gezogenen  Tiegel  am  waiteaten  Teile  abzuacbneiden 
and  dann  mit  Taermagnaala  ta  fttttera,  miftlaag.  Die 
Tiegel  hielten  im  Ofen  nicht.  Ea  wardea  ddMr  die 
nngefOtterten  Tieirel  benutzt.  Dor  dadurch  Toraas» 
•iclltlich  in  die  Si^lnm-l/iiM^'  rjlirrL'i'^'.iiiircue  Sili/iuni- 
gebalt  mutl  daher  in  den  Kaut  •;.-M<ii7mi.>n  und  liei 
der  Beurteilung  der  Krzeui^'niHfti'  berfickstclitii;!  wrrdi  ri. 
Nachdom  di«  Tiosfcl  aus^ebubcn  waren,  wurde  jedes- 

mal der  Inhalt  von  <{reien  in  einen  zuHammeni^Cf^uaaen, 
Torher  jedoch  jedem  Tiegol  ein  Znaats  von  5  bis  6  g 
Atuminiam  gegeben,  dann  der  Oaiamtiahalt  in  die 
Form  gegoaaoa.  Die  Znaammenaetning  diener  Schmal- 
Zungen  iat  aus  Tabelle  8  ersichtlich. 

Da  titi'lN  IS  Ticiri'l  in  liuii  Ofen  —  einen  unter 
der  Ofensoliie  Hebenden  mit  Cias  i,'clK'iztcri  dreiteiliijrn 
Kanalofen  —  einjjesetzt  und  zu  dreien  zuttammen- 
j^egoaaen  wurden,  ao  konnten  dio  12  Schmelzungen 
in  twel  HItaen  aaagefOhrt  werden. 

Der  olektrittcbe  Ofen  in  RemHcheid- 
HaHteti.  Zum  Sciiluö  wurde  der  elektrim-lie  Sclmielz- 
ofen  nach  dem  S\t<tein  Ilironlt  in  liiin.-rlieid- 
llasten  besichtigt,  um  fehtzusiellen.  ob  er  für  künftiite 
Schmel/uni;('n  für  uDHere  /wecke  in  ßotraeht  t;enom- 
men  werden  könne.  Der  Ofen  i»t  für  etwa  1'/»  t 
Einsatz  eingeriebtot.  Da  man  darin  nahezu  cbemiaeh 
reines  Bisen  darstellen  kann,  ao  würde  die  Benntsnng 
sehr  wohl  anglnglg  sein.  Man  mflBto  mit  den  niedrig- 
•ten  Menden  der  zu  prQfendon  ZusAtze  beginnen, 
jedesmal  die  nötigen  >Ien<.'en  der  r.eijiernnip  aas- 
kippen  und  mo  Iii«  zu  den  bni  lihten  ( .  di  iltcn  fort- 

fahren SelliHtverMtündlir'ii  müUte  der  Otcnlienl  vor- 
her von  allen  darin  genchmidzenon  anderen  Stoffen 

befreit  sein.  —  Der  Ausachuft  wird  diese  Frage  weiter 

prtfaB. 
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Verein  Deutscher  Maschinen- Ingenieure. 

In  der  am  'H.  8e|>ti>mb('r  i1.  .1.  iiiiti>r  (lom  Vor- 
ititz  Ton  Mini»iorial(iirektor  Wiehert  at>!»ehnlti'iien 
Yoraaintnlun^;  liii>lt  Hiirii  ruiij.'-l)iiuini'ihtor  J.  Zilltfi-n 
einen  hörhitt  «;io|;eben<it'n ,  mit  );roUt>ni  Itcifiiil  aul- 
genomnienon  Vortrag  Qber  das  Thema:  „Hin  Ver- 

gleich der  zwei*  und  drei  gekuppelten  Schnell- 
sng-Lokomoli ven  der  liroußiach-heBaiachaii 
StAfttababneD  anf  tbeoretiaeber  Orvodlage 
mit  Rfleltaicht  anf  weitere  Fabrteitver- 

kflrzun^  im  Schnellzug  Uctrie  Im-''. 
Die  VerMUcliwfdhrtrn  di-r  Stinlii'n-* i (•«elUrhaft  für 

i'li'ktriHrlit'  Sclinelllmliiirii  in  liiii  ,I;iliriii  Imh 
lUO'l  auf  ilor  Strecke  MaricrifeMi' — /.oshch  uihI  ins- 

besondere auch  diejenigen  der  I'reuBiHclien  Stnatiibahn- 
Terwaltang  haben  gezeigt,  daß  f»  unbedenklirh  int, 
mit  nOMren  BetricbBmitteln  weit  hiihiTO  (iuHrliwindig» 
iceitan  aanatrabeD,  ala  aia  bia  dabin  Miteaa  der  Aaf- 
riehtabehSrde  sngelaMen  waiden.  80  iat  demi  aadi 
in  der  neuen  Bau-  und  Betriebaerdnnng  für  die  Eiaen- 
bahnen  DeutMchlandti  die  Oeschwindii^keitsjrrcBze  der 
Kaiir/.puge  auf  Hauptbahnen  von  90  km  in  der  Stunde 
auf  100  km  erhöht.  Noch  höhere  Üeochwindigkeiten 
Hiud  zulässig,  falls  die  Aufttichtsbehörde  ziHtiiiunt. 
Km  dürfte  daher  angemcHHcn  sein  zu  uniorituchen,  auf 
welche  Weise  die  VerbeHserung  der  Betriebsmittel  an- 
Butreben  iat,  aad  weiche  Aufgaben  an  Ifiaea  aind, 

um  i'ini"  Falirzi  itvi  rkürzung  ZU  erreichen.  Der  Vor- 
trni,'enile  lioh<  liränktc  sich  in  seinen  Untersuchungen 
auf  die  Fahrten  der  scbuelUten  /Ui;i'  und  kam  zu 
folgenden  Kriterien  für  dun  Kntwurf  einer  Lokomotive, 

diu  einem  achoelleren  Verkehr  der  '/Mge  genütren  soll: 
Die  LokoraotiTe  muB  eine  fOnfachaige  Haachiaa 

wia  mit  mSgliehat  lugoapitzten  und  abgemndetea 
AuftenflScben,  deren  Triobradgewicht  zur  Erreichung 
srhnener(>n  Anfahrens  und  Vermeidung  einer  sechMten 
A  li^ic  auf  is  Tonnen  festzusetzen  ist.  Um  die  An- 

fall! In-Hilileuni'.'un^'  nicht  durch  ein  zu  großen  Loko- 
iiiiiti\ «fewicht  wieder  «tiirk  zu  vermindern,  i«t  et*  imt- 
wendig,  die  Lokomotive  als  lleiUdampfmasvhine  su 
entwerfen.  Mit  Kücksicbt  auf  eine  Leistungnsteigerung 
bei  großen  Geschwindigkeiten  and  auf  Steigungea  tat 
der  Kessel  auf  I7&  <|ni  DampfemagaBgallieb«  and 
rnad  86  qm  UeberhitzungsMieh«  m  veigrSSen.  Der 
Rott  muB  mttd  3  qm  gro8  aeta.  Die  Lokomotive 
darf  keine  ( ie^cniTiv»  iiliti'  hallen;  der  MasieiiauHglalch 

muB  durcli  Vier/vlinder  -  Aiuirdnuni^  ein  nu">iclicbat vullki)iiuiiener  wein.  Die  Ueherliitzun::  iht  ho  weit  als 

möglich  zu  treiben,  und  daher  ist  einfache  Uampf- 
deiuiaag  der  nrelatafigen  Tonnaiehen.* 

*  Der  Vortrag  erscheint  demnicbat  im  Wortlaut 
in  ̂ Ulasers  Annalen  für  Gewerbe  und  BMweaen*^, 
üerlin  8W.,  Lindenabr.  60. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Deutschland.  DieMdiftUch  des  X.  Allgemeinen 
Deutaeben  Bergmannatagea  in  Eiaenacb  eraobieneae 
Sondemnmmer  der  Zeitwbrift  jiOIfiekanf  entbllt  eine 
Abhandlung  von  Berginapektor  Dobbolatein  in  Han- 
nover,*  bcrtitolt: 

WlrtMhnfUlcke  vnd  toelniteh«  ■IttoUaaffWi 

IWr  4«a  WtolMr  BrdilkMdrk, 

der  wir  nachstehendes  entnehmen:  InTolkswirtachaft» 
lieber  Ii  in  siebt  ist  ron  der  Wietzer  ICrdfilindustrio  in 
erster  Linie  hervor/iilielM  ri,  ilull  der  hchnn  luii;;e  als 
«itnochenswert  eiti|ifiniiieiie  /.ii-niiiniienM  hluti  der  \ieien 
i;rüUeren  und  kleineren  i ie-eliseliaften  eingeleitet  \Mir- 
den  ist.  Vor  allein  hat  die  Internationale  lioliru'i'Hell- 
achaft  zu  Krkelenz  in  Verbindung  mit  dem  Schanfl- 
liauoenachen  Bankverein  in  Köln  eine  Reibe  von  Krdül- 
betrieben,  darunter  die  grSBton  bii  jatit  Torbandenen, 
aofgekaaft  betw.  aieb  einen  to  entacbeideaden  länfluB 
darauf  gesichert,  da6  auch  bei  dem  formellen  Fort- 

bcstehen dieser  Oesellsrlinften,  die  unter  dem  .N'amen 
, Deutsche  Mineraliilgeredlsi  huft"  ̂ ii<fiiinmeni.'etreten 
sind,  die  Hetrieifsleitung  ganz  in  den  lliindeti  der  Inter- 

nationalen HolirgeHcIlBcliaft  liejft.  In  gleicher  Weise 
hat  die  Deutsche  Tief hohrgeselUehaft  die  Aktiengesell- 
si-haft  .Vereinigte  Norddeutsche  .Mineralölwerke  A.-U. 
in  Berlin"  gebildet. 

£iaen  andern  Weg  Eur  VergrGBernng  ibrea  An- 
teils an  der  Wietier  ErdOlproduktion  bat  die  Aktion- 

gesellschaft fOr  ErdSlgewinnunt;  Cidlo-Wietze  zu  Han- 
nover eingeschlagen,  indem  sie  Teile  ihrer  Krdölt4'rrain8 

an  andere  (ies.'llHchaften  unter  der  HediisL:  lu'  m- 

geu'''lien  hat.  dali  eine  gewi-oe  Meiicje  lier  l'roil ii k t n .ii 
au»  diesem  (ielnnde  zu  festen  Preisen  an  ihre  Kiiftinei  ie 
in  Wietze,  iihriLrens  die  einzige  am  Orte,  abgeliefert 
werden  muß.  Daneben  besteben  eine  Ansabl  selb- 
at&ndigor  Uesellschaften.  Heute  aind  im  gansen  17 
produäereode  nnd  14  im  AnfaeblnB  befindlidie  Werke 
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vurliaiiilen.    Die  l'rudiiktlon  sftmtüehor  ErdC) betriebe 
im  Wietzur  liezirk  betrug: 

IWH  im  IM«  LHai^ahr  tan 
t  t  t  I 

6<1»5      8«  078      57  788  84  688 

Die  drei  Jnhresförderungen  stellten  einen  Wort 

von  4  au  918,  MM47i»J,t  und  :!  TIm '."lil    *  dar. 
Der  Riiekt,'ang  in  der  Förderung  diT  beiden  leizt- 

verflossenen  Jahre  ist  einesteils  dnrnuf  /uriick/.uftihren, 
daß  infolge  <ler  damals  in  Kraft  treienden  llandels- 
vertrige  der  Markt  für  deutsche  Kohöle  sehr  bo- 
namlngt  wurde  und  die  Raffinerien  mit  Binklnfon 
sehr  urOckhielten,  am  die  Wirkung  dieeer  Vertrltge 
auf  den  Markt  abzuwarten.  Erst  das  Eingreifen  der 
neuge^rflndeten  Vaeuum  Dil  Company  in  Ilanihnru'. 
welche  der  Standard  t)il  < 'om|iany  nahesteht,  hraelite 
neue  Howi';.'uni:  in  ib  n  "elmarkt  iiinl  lie«irkte,  liali 
d«'m  Verr*<'li«  inden  der  Kieseiivorritte  ent.<|irecheiid  die 
Preise  aller  in  Betracht  kommenden  Haftinerien  wieder 
anzogen.  Der  Verkaufspreis  fQr  Ocl  war  seinerzeit 
auf  55  und  darunter  gesunken,  wBhrend  jetzt  loco 
Wietze  75  bis  80  U(  f.  d.  Tonne  bezahlt  werden. 

E3n  weiterer  Orund  fBr  den  Rückgang  der  ErdSI- 
prodnktion  lag  darin,  daß  die  Bohrtürme  aus  dem 
(Icbict  von  Wietze  und  der  Provinz  Hannover  flber- 
iiaupt  /iiriickge/.ogeii  wurden,  nni  mit  ihnen  während 
der  kurzen  von  tli'r  le\  (ianip  gewtilirten  Frist  in  den 
anderen  ltert:l>aiilie/irken  die  Sehlagkreise  der  Stein- 

kohlen- und  Kniisalzuiutungen  abzuhohrcn.  Die  Folge 
davon  war  ein  Stillstand  bozw.  ein  Kückgang  der 
Förderung,  der  ilbrigena  im  Jabre  li>07,  wie  der  Aua» 
weis  dee  enden  Haibjabrea  arigl,  gIBcklieh  aber» 
wunden  iat.  In  diesem  Jabra  iat  eino  Förderung  von 
rund  70000  t  zu  erwarten,  wodurch  die  bis  dahin 
li'  i'hste  Förderiin:.'  um  rund  4000  t  überholt  werden 
liürfre.  Die  hie  iiinI  da  rege  gewordene  BesorgniH, 
duli  die  r  ii^(  h  enHviekelte  Wietzcr  Industrie  nach 
kurzer  ItlQte  wdken  vkürde,  ist  demnach  vorerst  noch 

nioht  hegrUnilet. 
Das  Erdöigebiet  von  Wietze  zieht  sich  in  einer 

nordweatliehen  Lingneratreekung  von  6  km  und  einer 
Breitennnadebanng  von  1  bia  1,5  km  nn  dem  FiaiU 
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ehen  frleiehMi  Nftmem  bis  zu  Min«r  MOndani;  in  die 
Aller  hin.  Es  wird  von  iler  SlaatBbahnKtri'rkf  < 'pllc  — 
Schwarntstedt,  »owie  einer  (iuerliahn  dt-r  ljini«-n  llan- 
lutviT  -  Lt'hrto  —  Hamburg  und  IlainiKvor  S.dtau 
HiK-litiolz  durciiDcbnitton,  di«  orxt  iiifuU'r  il>- 
wai-hsoHH  der  Erilölförderun);  erbaut  nml  im  oktnlicr 
1903  eröffnet  wurde.  Eine  «ichere  Bi'^jren/.ung  dv» 
Gebietes  iat  zurzeit  noch  nicbt  angängig,  weil  neue 
Fand«  die  Oransen  •teU  weiter,  iiiebeaondere  io  der 
Liat^iehtangr  Medehneo.  Dabei  nimmt  die  Predak» 
tion  im  Herzen  dei  Gebietes  anf  der  so^nannteil 
TcufoUinsel  in  Wietze  nicht  wonontlicb  ab. 

~'Uu'  L'  <)  I  <i  i;  i  (>  (•  h  (•  II  V r  r  b  ül  (  n  i H H c  di'»  Wict/iT  Rrd- 

öIvorkiyinnit'iiH  rtiiid  insitfHrn  unjjuklärt,  »!•<  der  l.'n*|irun!^ des  Erdöls  nocb  iniliekrtiint  ist.  Die  /abireielieii 

BobruQgon  haben  /war  die  Dcekm-hiebten  bis  auf 
mebrere  lOO  m  TieTe  erHcblciasen,  sie  haben  nach» 
gewleeen,  daß  aicb  daa  Erdöl  bit  sa  dea  erreichten 
Tenfen  (du  tiefet«,  abri^na  nleht  findig«  Bohrloch 
hat  603  m)  oieht  ia  gröBeren  oder  Icleineron  Seen 
oder  Hohlräumen  findet,  sondern  in  Sandschiehten 
bezw  SftndHteinbänkeii  auftritt.  Wober  mid  nun  wel- 
clicu  Tinten  es  aber  Hianimt.  \tt  noch  nicht  feht;;e8tellt. 
Man  muli  (iiuiebnieti.  duli  e-<  au«,  irroili  r  Tiefe  infolge 
•eines  eigenen  (iaadrucker*  und  der  KaiiitUrwirlcung 
anf  einem  SpaltenHystem  hoehntei^t,  welches  die  durch 
dieaea  Qebiet  in  nordweatlicher  Kicbtnng  streichende 
AllerialTerwarhag  begleitet.  Diese  Verwerfung  rer- 
liafl  im  MMOMDtM  hantjoiaebes  StrddMB  aOdllch 
der  nnteren  vftelae  and  nnterbatb  dar  Wiatsemllndnng 
der  Aller  parallel.  In  der  Mitte  daa  DftrfeH  Wietze 
wird  dicMe«  S()alteii-<\ riiem  von  einer  jflngoren  Ver- 

werfung rechtwinklii;  durclikreu/t.  Hier  lii^jt  (l4'r 
eine  Hauptfundpunkt  für  Erdöl,  die  ncbon  genannte 
TeufeUinsel. 

Das  aufsteigende  Erdöl  dringt  in  die  Sand-  und 
Sandateinbänice  ein,  aus  denen  die  prodasierendan 
BolirMebar  aohöpfea.  /um  Teil  steigt  ea  auf  den 

Spalten  aneh  bii  snr  'ragesoberflacho,  wo  ea  Teer- 
kahlen bildet,  deren  Vorkommen  zuerst  auf  den  untor- 

irdtsebon  Sehat/  in  Wiet/.e  aufmerksam  maebte. 
Ks  bat  hieb  beriiu-iu'i'HtelU,  dall  ebenso  wie  in  den 

prolien  Erdölgebieten  auliorhall)  DeutRehlandn  auch  in 
Wietze  mehrere  Erdölzouen  einander  folgen,  die  (>el 
von  verschiedenem  speziKscIion  («ewieht  —  die  unteren 
leichteree  ala  die  oberen  —  liefern. 

Dai  ErdSl  tritt  atate  im  Znaammenhaag  mit  Oaaen 
nnd  Balswasivr  anf.  Qauaabrilehe  wie  in  aaderen 
Erdölbezirken  sind  im  Wietzer  Qebiet  noch  nicht  vor- 

gekommen. Immerhin  traten  au«  einigen  Bohrlöchern 
aiif  der  Teufelsiiiflid  (irisi'  rcii  hlich  aus,  daB  man 
sie  monatelang  lur  KeMnelfeuerutig  lieiiut/.en  konnte. 
Auch  hat  man  beim  .XiiHihliigm  >ler  (»ellagerstütte 
des  üftern  ein  donnerähnlicbcs  Ueräuneb  gehört,  daa 
darcb  das  Hervorbrechen  der  Oase  verursacht  wurde. 
Ein  Heraasschloadem  von  Sand  nnd  Oel  iat  aber  nie- 

mals beobachtet  worden;  4aa  Oal  tritt  vielnehr  naeh 
dam  AucUacea  dar  Lagaiatltta  hSalMiMM  60  btt  W  n 
hoeb  In  daa  Bobitoah  da.  K««h  dam  vanzen  Cha- 

rakter dcH  wiotzor  Oalaa  kwni  man  in  Jen  bis  jetzt 
erbobrten  Zonen  einen  solchen  GaBreichtnm,  wie  ibn 
die  l>(.lge^8ire  anderer  I;iinder  vorauHsiet/.en,  auch  nieht 
erwarten,  da  das  Erdöl  hier  als  das  Uurkstandsprodukt 
einer  bereits  ziemlich  weit  fortgeschrittenen  natür- 

lichen Destillation  anzusehen  ist,  wobei  die  leichteren 
Oaae  zum  gr5Beren  Teil  verflüchtigt  worden  sind. 

Die  Gewinnung  daaErdSla  erfolgt  abgeaalmn 
Ton  der  geringen  Menge  Ton  etwa  fDnf  FaB,  die  noch  all- 
jAhrlich  von  jedem  der  drei  vorbandenen  Teerkuhlen 
abgeschöpft  wird,  nn«  Bohrlöchern.  Die  Bohrungen 
wurden  im  .^nfint;  ntotK  alt»  Trockonbohrungen  mit 
dem  Freifallapparat  horuntcrgebracht.  Die  Trocken- 
bobrung,  bei  welnher  das  Bobrloi  h  jedoch  stet«  mehr 
oder  weniger  mit  Waeter  gefallt  war,  iat  jetzt  durch 
dia  SpUboBrang,  ohna  waldia  dia  Anwendnng  dar  in 

jeder  BaciahnDg  vorteilhaft  arbaitenden  Schnetlschiag- 
spparate  «ehr  ernchwert  wird,  verdrSngt  worden. 
Jedoch  werden  die  letzten  Meter  über  dem  zu  er- 

wartenden UoltC'  lH ri,'.  .  Hinscit  O'.  Iiekannt  ist,  auf  An- 
ordnung der  lii  rgiietiiirde  «tetrt  ohne  SpUlung  gebohrt. 

Zurzeit  stellen  etwa  2(10  Bohrlöcher  in  Förderung, 
davon  wurden  1904;Uö  80,  19U5  UU  50  und  1906/07 
lOU  Bohrlöcher  niedergebracht.  Ihre  Durchschnitt«» 
leistnng  in  84  Standen  betrigt  an  aebweren  Oelea: 
bi  StainfSrde  0,78  ebm  =  rnnd  680  kg,  anf  der  Taafele- 
insel  2,0  cbm  =  rund  1820  lEg.  DemgegenQber  sind 
die  Anfangsproduktionen  einzelner  Bohrlöcher  sehr 

groß;  so  lieferte  das  reichste  Bohrloch  12.'»  ebm,  zehn 
andere  je  .'lO  cbm,  20  andere  je  ilO  cbni  Erdöl  in 
24  Stunden.  Jedoch  halten  diese  groiien  l.eiHtungen 
nie  lange  an;  gerade  diese  Bohrlöcher  sind  in  niiätestens 
aacha  bis  acht  Wochen  erschöpft  uiul  In  lern  dann  oft 
nnr  nocb  0,5  cbm  tAgltch.  Ein  Bohrloch  mit  Ofi  cbm 
tigUeher  Lelitnng  iat  anter  normalen  Verfalltotnan 
noch  rentabel.  Die  Dnrohachnittadauer  der  ProdnktioB 
eines  Erdßlbohrlonhos  in  Wietze  auf  günstigem  Terrain 
beläuft  sieb  auf  vier  bis  fünf  .Fahre,  jedoch  kommen 
aucli  erheblicli  Itiiigere  Produktionnzeiten  bi«  zu  zehn 
Jahren  unil  dariitnr  vor;  die  F.rgii  lii^'keit  ist  dann 
aber  zuletzt  stets  sehr  gering.  Die  Kosten  eines  Buhr- 
locbes  von  300  m  Teufe  im  Erdfiigebiet  betragen 
ohne  Verrohmng,  die  ja  meist  wieder  gewonnan 
wird,  ttliaraohligTich  gerechnet  10  000  j|  bai  aiganen 
Bohrgariiten,  von  aiaam  Bahrnntamehmar  anagaflihrt 
isoon  Jt. 

|)rtH  geförderte  Koböl  läuft  zunächst  in  kleine 
eiserne  Hi'bÄlter  von  20  big  40  cbm  Inhalt,  dort  setzt 
»ich  liereitK  ein  Teil  des  im  Oel  suspendierten  Wassers 
ab.  Nur  selten  wird  ganz  wasserfreies  Oel  gefördert. 
Eine  ganze  lieihe  von  Bohrlöchern  liefern  sogar  Oel 
mit  20,  3U,  40  und  mehr  Prozent  Wasser.  Um  daa 
Abietien  des  Wassers  zu  erleichtern,  wird  daa  ge* 
fSrdarta  Oel  in  den  Bab&ltern  durch  Uebtehlaagan 
mit  Dampf  angewinnt.  Sodann  «Ird  dae  eo  zum 
Teil  gereinigte  Oel  in  grofie  Lagartanks  von  3000  bis 
10  000  cbm  Inhalt  gebracht,  in  denen  sich  auch  wohl 
I>nrn[inieizongen  lielinden.  Dort  wird  es  wiMter  von 
Wii-iHcr  befreit.  Da  ilie  KafHnerien  bei  einem  Was^^or- 
geliiili  von  mehr  als  2  liei  der  Ablieferung  un- 
verbültnismäQig  boho  Abzüge  machen,  so  wird  daa 
Oel  dem  EntwiaiarnngsprozeB  durch  W«.-«serdampf 
mSglicbat  langa  anagaaefait  nnd  stets  nnr  die  oberata 
Oelachioht  iura  YanaBd  abgeschöpft.  Dia  groBan 
Lagertanks,  im  ganzen  88  StOck,  faaaen  insgaiamt 
1550  000  cbm,  der  größte  allein  11  200  cbm. 

l'nrnittelhare  H  a  Ii  n  a  ii  ia  r  Ii  1  n  ■<  s  ,.  lialn'n  H.Ths 
Werke,  die  ijlirii:en  TerJutleii  an  der  StaatMlialiiiholriiiiipe. 
Einen  weit  -nn  .VbHatzweg  bietet  die  Aller.  Auf  ihr 

beschäftigt  die  (  "ell.  r  SchleppscbilTahrts  -  (Jesellschaft 
A.-(J.  zu  Celle  mit  der  Oel  Verfrachtung  zwei  Schlepp- 

dampfer nnd  sechs  Tankachiffe,  von  denen  vier  je 
280  cbm  and  awai  je  180  «hm  Erdöl  fassen.  Außer* 
dam  iridman  tlkk  aber  «aeb  idainava  SeUAriMaitaar 
dem  Traoaport  von  BrdSl  In  Tankklbnen  und  FlaMrn. 
.\uf  dem  Wan-Jerwege  verläßt  eine  beinahe  id)onJn  große 
.Menge  l>d'!d  iliis  Wietzer  Gebiet  wie  auf  der  Kiwen- 
linhn.  lief  1  iifutiLT  der  VerHciiifTung  int  i iwlM'sondere 
iladureli  gewachMcn.  daß  die  Vacuum  Oil  Company  zu 
Hamburg  eine  Verladestelle  an  der  Aller  unterhalb 
der  Wietzomündung  eingerichtet  bat.  Dort  befinden 
sich  zwei  Tanks  von  je  4000  cbm  Rauminhalt,  aus 
denen  daa  Oel  darob  Aohrlaitnngan  aelbattitfg  in  die 
Schiffa  flieBt. 

Die  Be I e gs c b a f t  de«  Erdölreviers  belSuft  sich 
zurzeit  auf  rund  1 150  .Mann.  Sie  besteht  nur  zum  kleineren 
Teile  aii^  geliTiiten  Arbeitern.  Bei  dem  fast  ständigen 

,\rboiternuiii«^el  müssen  alle  Arbeitskräfte,  die  »ich 
aus  der  l'mgegcnd  oder  auf  der  Durchreise  bieten, 
angenommen  werden.  Dabei  aind  die  Löhne  ziemlich 
hoch,  «obal  freOleb  barflekaiehttgt  wardan  muB,  daS 
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die  Arbeiter  rameiat  aar  gegva  hobM  KoitigvM  Uator« 
kunft  flnden  kSnaen.   Die  LSbne  betrogen  durcb* 
•ohnittUcb :  Jahr  IMM  1«0T 

fOr  BohrarheitiT  ....    4,10  JS      4.20  ,« 
für  Handwerker  ....    4,30  ,       4,40  , 
für  Tagoearhciter  .  ,  .    :i,<;0  ,      3,75  „ 
fOr  jugendliche  Arbeiter    'i,ä5  „      2,55  , 
Um  Hirh  ArlieitHkrüfte  fflr  ihre  waehnenden  Bo- 

trielie  /II  i-i«  lierii.  luilien  einzelne  (iescllrti  haften  an- 
^etnnis^cn,  Kantinen  zu  cnichten,  in  denen  die  Ar- 

beiter gegen  geringes  Entgelt  Wohnung  und  Unterhalt 
tinden.   Nenerdioge  gebt  man  auch  mit  dem  Oedankeu 
um,  ArboiterfamUlenbloaer  ni  baneo.  C,  O. 

Vereiniget!'   Staaten.     Charloi  M.  Biplojr 
berichtet  im  „Irou  ■'Vgo"*  Ober  die 

schnelle  Fnndanientiening  der  ifoithSren 

der  Jonen  and  Laughlin  Hieel  Company  in  Alii|ui(>pa 
Park,  Pa.  £a  sollten  sehn  UochAfen  mit  allen  Nebeo- 
•nlagen  erbaut  worden.   POr  die  Fandamente  der 
HochSfen  allein  war  eine  Aushebung  von  etwa 
114  000  vbm  Boden  notwendig.    Die  Aushebung  fflr 

die  I-'undainente  der  ersten  lieidon  lldrhiifen  wurde 
in  sechs  Wochen  volleudvt.    Die  Kundamcntgruben 

malen  22,86  X  91.44  m  und  warm 
5,50  m  tiof.  Die  Arboitaloiol«Dg  botmg 
9800  ebm  in  der  Woche,  sie  wurde 

iliirrh  u'ünstipe  UodenirerhallniHse  «elir  erleirhtert, 
indem  man  weder  eine  WB»HerfQhrende  Srbieht  traf, 

noch  es  notweiidi;;  war.  i'fälib-  zu  rumiiun.  l>ie 
AuHhebun^  ^cKcliah  durch  iwvi  |)Bin|ilH<')iaufeln,  die 
nach  vorn  und  nach  beiden  Seiten  arbeiten  konnten. 
Die  grolle  Schaufel  wurde  von  drei  Mann,  die  kleine 
Ton  zwei  .Mann  bedient;  außerdem  waren  bei  beiden 
noch  je  vier  Mann  ala  Oeleisleger  notwendig.  Zum 
Transport  des  ausgehobenen  Booent  wurden  ranfsehn 
12  cbm  haltende  Breitxpar  •  Flattformwagon  ge- 

braucht. Zum  Entladen  eines  joden  Wagens  waren 

acht  .Mann  tiolwi  ndi^.  I>ic  AnKfülliin:.'  der  l°undanii-nt- 
ijruben  i;oHrbah  mit  Beton.  Zwei  Lukomntivon 
»chleiipten  die  IMattformwajjon  mit  den  Hetonkübeln 
nach  den  Arbeitsstellen ,  bezw.  die  Wa^^en  mit 
I{ohnialerialten  nach  der  Betonmischaula^e.  Ein 
12  m  hoher  Ufigol,  AB  den  die  Mischanlage  angelehnt 
war,  enat^ieht»  ••,  die  Wagen  arfl  den  Bdunato- 
rialten  anf  drei  Geleisen  unmittelbar  fiber  den  Mischer 
SU  fflhren.  Unter  den  Geleisen  befanden  sich  drei 

Hehfillcr,  in  ili.-  l"i--i  nbalinwai:i'n  entlcrl  wurden. 
I)ie  Iti-icii  ii  ü(ili>  r>  ii  Itt  liiilter  wiirdi'ii  bIh  Kicslieiiälter, 
der  niitiiero  alH  Sandbchiilter  briuitzt.  Der  mittlere 
Hehülter  war  durch  eine  vertikale  Scheidotvand  in 

swei  IlSlften  geteilt,  um  den  Sand  f;leicbmiiUi^  auf 
beide  Mischer  xu  Tcrteilen.  Die  ZementsAcke  glitten 
in  höl/ernen  Schuten  xu  beiden  Seiten  dee  mittleren 
Geleises  herab.  Aas  den  BohmtterinlioB  vnrdon  in 
Bwei  Mischern  bei  Tag-  nnd  Naehtachieht  etwa  600  ebm 
Beton  in  der  Doppelschicht  herirestellt.  Die  Misch- 

anlage wurde  von  16  Arbeitern  und  einem  gleich- 
zeitig ala  Maachiniat  titigen  Vorarbeiter  bedient.  Da 

daa  Ladegolelae  an  doa  Mlaehani  «bi  'dem  Uober- 
fObrnngageleiae  antgegwigoietilaa  Oottila  baMa,  imn- 
gierten   sich   die   Betonwagen   durch   ihre  eigene 
Schwere;  die  vim  ib  r  Lokomotive  auf  dap<  [jade;;elei«e 
gestofleneti  lerTcn  Kübelwagen  wunien  am  Minciier 
gelu^niiiit  lui  l  il.ir«  jI  die  Kiibrl  i;ofüllt.  Dann  ließ 
man  die  Wagen  ablaufen.  Sie  liefen,  bis  «ic  durch 

eine  automatische  Weiche  auf  daH  t'eberrübrun^s- 
geleise  umgeaetit  wurden,  um  nach  der  andern  Itich* 
tong  abxnroUaa.  Die  Lokomotive  hatte  nur  dia 
leeren  Wagaa  aaeh  dem  Mischer  an  aohlappen  nad 
dort  die  Tollen  Wagen  zn  aammeln.  Eigenartig  iat 
die  V-förmige  UnterHtQtzung  de»  Boden«  der  Kübel 
(vergl.  Abbildung).  .\n  jedem  Kübel  befinden  »ich 
links  und  rechts  drei  Hebel  aus  nii\rki-ii  Eiicnbanilern 
in  V-furmiger  .\nordnun;,'.  Soll  der  Kübel  nach  der 
Entleerung  >;eKchlo«»en  werden,  «o  wird  der  rechte 
Handgriff  des  oberen  Hebels  beraltgedrückt.  Der 
Boden  schwingt  um  »l  ine  Mittelachse  in  eine  hori- 

zontale Lage  und  legt  sich  fest  auf  die  verstArittoo 
Kaatea  der  BodenOAinng.  Dnreli  die  latstoa  iwoi  Zoll 
der  Hebelbowegang  achnappt  daa  obere  End«  dea 
mittleren  Hebels  leicht  hinter  die  Linie  vom  Zapfen 
des  dritten  HeboU  zum  Zapfen  in  der  Mittelachse  de» 
Bodens.  Je  schwerer  die  Lant.  dei«to  fc-itcr  BchlieÜt 

der  Mmicii  ;  iils  >ii  bi  ruii^j  ist 
auüerdem  noch  eine  Klinke 
vorhanden.  Soll  der  KQbel  ent- 

leert werden,  to  wird  der  Hand- 
griff  loioht  aadi  oboa  godrSeki. 

dar  Twacblnfi 
Dadnreh  wird 

gelSft,  der  Boden  schwingt 
fuHt  w  liieret  lit  nach  liiikM  und 
iiiiiclit.  ilurih  die  fallende  La- 
iliinc  fje/wLingen,  fast  eine  volle 
Viertelumdrehung  um  seine 
Achse,  bis  er  nahezu  senkrocht 
steht  Dadurch  wird  der  KQbel 

angenblicklieh  entleert.  Uro  die  KQbel  von  den  Wagen 
aa  di«  ArbdtMtaUen  an  Iwingea,  die  in  der  aratan  Zeit 
in  betriehtitcber  Entfernung  Ton  den  Geleisen  lagen, 
wurden  zwei  fahrbare  Auslejjer-Krane  iDerrick  Kranet 
von  etwa  11  m  Länge  benutzt.  Der  Mast  derselben 
wird  von  einein  A-förniit,'rn  ii-  rnst  ̂ -t  htiUnn,  da»  an 
der    Basis  m    niibt    und    nach   hinten  durch 
Streben  abgestützt  ist.  Dadurch  bat  der  18  m  lange 
Ausleger  volle  Bewegungsfreiheit  auf  einem  Höpen 
TOD  190*.  Dar  Beton  wurde  direkt  in  die  Funda- 
m«Btm«Mra  gnkippt;  am  «in  Spritzaa  in  Torhindero, 

Warden  die  Kllb«l  iow«it  barabgolaaaea,'  d«A  «I«  di« Oberfläche  des  schon  eingebrachten  Betoaa  bolaahe 
berOhrten.  FQr  jeden  Hochofen  waren  13  700  cbm 
Beton  notwendig;,  wührcnd  die  .\u»lii-buiis  nur 
1  1  400  cbm  l>i'trai:<'ii  hatte,  denn  der  Beton  niuUte  an 
eini^'en  silII.'ii  ims  /w  4,89  ai  HOh«  Aber  der  Baa» 
sohle  geschüttet  werden. 

Joaeph  Danlola  nnd  L.  D.  Moore  teilen  im 

«Eagiaeering  and  Mining  Journal"*  die  Kesultate  ihrer 
Twsaoll«  Iber  die  iaOerste  Druckfestigkeit 

mit.  Die  Vernuclie  sind  zwar  im  Anschluß  an  Tiiter- 
Bucluiniron  von  SiclierinilHjifeilern  in  Kc>hlen|L;ruben 
gcin.K  Iii  worden,  dürften  aber  auch  für  Festiijkeits- 
heHtiiiiuiungeu  im  Laboratorium  wie  fQr  den  Koksofen- 
und  Hochofenbetrieb  einiges  Interessante  bieten.  Da 
die  Zahl  der  Versuche  verhAltniHmSSig  klein  ist  und 
die  Ergebniase  sehr  Toneinander  abwelchoa,  a«Ba«B 
di«  Verfaaser  ihre  Arbeit  aar  ein«  Vorarbeit  zu  gr08«r«n 
ITaterraebongen. 

Orolie  Schwierigkeiten  erfjaben  itich  bei  der  Her- 
stellung der  Proben  aus  der  rohen  Kohle.  Die  Vcr- 

lawar  bam1iht«a  «ich  T«rg«blieh,  mit  «iner  Dianaat» 

•  1907,  25.  JnU,  8.  SS4. •  1907,  10.  Aagnat,  8.  MS. 
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nige,  einer  KroiNtü);«  and  einer  HandHü^o  die  Anthra- 
xitotflcki'  7.11  /'erni  tini'i(lo(i.  Die  SihnittHnchen  wurden 
weder  i  ln  ii    iioili    |ianillc'l,    und   dii^    Kanten  rinKiMi. 
Dir     liilu  iniiiiiHon    Kobli'Il     Wlirdi'ti     in     der  Kirlituui; 
der  Schiebten-  und  tipalttiiicben  ̂ olircx  iiet) ,  iini  an- 
nähernd  gleichmlBige.  Probeo  za  ertialten.  .SchUBS- 
lieh  sandten  die  Kohleueobea  geafigte  Proben,  M 
die  Lehigh  Vallej  Co«l  Company  eino  Serie  Aa- 
tluaiUprobea,  WOnel  tod  10  cm  und  PrbnuHi  vod 
10  X  10  X  80  cm  und  10  X  10  X  ao  cm  Kanten- 

UbugB)  die  Philarlelpfiia  and  Keadiii);  f'oal  and 
Iren  Company  AnthrH/ii[)rülien  von  't  X  X  «"'n, 
f)  X  ■>  X  10  eiii.  7, Ii  X  T,i;  X  T.'i  <■'".  10  X  10  X  1«-'  PI", 
10  X  10  X  20  cm  und  15  X  I"'  X  15  cm.  I  m  Proben 
zu  erhalten,  die  den  Verhiiltniüricn  der  Sicborhoitt- 
preiler  entsprachen,  aollten  die  Urundtiüeben  parallel 
zu  den  SchiubteuHächen  };elegt  werden.  Die  >Scbicbten- 
flicbea  der  aberteadton  Proben  bildeten  jedocb  teile 
«iaea  klelnea  Wiakel  mit  den  Omadllleben,  teiU 
etenden  lie  enf  den  Orandflftohen  Konkreebt.  Die  bitu- 

minOaon  Kohlenproben  der  l'ittMbur^  Cunl  ('oiiipany 
waren  im  allj^emeinen  15  X  15  X  15  '  i"  >;r<ili.  ()lij,'leieb 
die  Proben  zu  bestimmten  Fnrmen  zersSj^t  waren, 
waren  doch  nur  wenige  Stüeke  vorbanilen,  die  ebene 
und  parallolo  Oberflücheu  hatten.  Ifei  den  Yerauchon 
wirkte  daher  der  Draok  exzcntriHeb,  und  die  bervor- 
etehenden  Bckea  eiHmaitea  ab.  Um  dieae  Fetaler  mig- 
liehet  n  beeeitigen,  -werdea  die  Aatbrudtatfleke  in  der 
PrOfongsmaachine  {gerade  «o  stark  zuaammoncredrOckt, 
defl  die  RiehtunifHflftchen  Kl(^i<^bmäBi{;  wurden.  \u( 
liii  KichtiiiiKüHäiben  rtor  bituininrimii  Kuhlenprolien 
wurde  eine  dünne  .Si  liieht  .\uMjflei<  liiimtse  an fjjetra^jen, 
die  eiui>;e  Tai^e  liraueiitc,  um  zu  erbÄrlen;  dann 
wurden  die  Klaelien  nn  eben  wie  möfjlicb  gemacht, 

teilweiae  darcfa  Ab8>  hmirj^oln  mit  Sand.  L'm  Kurven 
sa  erhalten,  die  die  Boziehttos  swiechea  der  Hdchat- 
balaetBag  und  der  Stirke  derSompiMdon  aneoigtcn, 
war  die  PrtrnnnnaeeUae  taü  daein  Indikator  ver- 
aehea.  Bei  Tiefen  Verenehen  war  es  nicht  möfflicb, 
den  Druf'k  sonkreobt  zur  Selii<  iiti  nla;;e  wirken  zu 
lassen,  dfi  di<^  l'nilieii  nicht  eMts|iri<'hend  zerHÜj^t 
warm;  in  vi,-r  l  iiiien  wirkte  der  Hri].  k  parallel  zur 
Scliiehtiuiiage.  Hei  gloichmAUiger  HolaMtuti^  und  ebenen, 
parallelen  Riehtung^Dfläcben  der  Probon  hätte  der  erste 

Kifi  und  die  Bruchbelaaiung  mit  mSglichater  Qenaaif- 
kait  bestimmt  werden  können,  aber  bei  der  dnreh  dio 
anregelffliBigen  OberflAcbea  im  Proben  bediagtoa  ex» 
aentrlBehea  Belaatonf  hitte  deraetbe  f^ar  keine  Be- 
siahnac  sor  BelaHtung  gebäht.  Daher  wurden  bei  den 
Yeraaenen  die  Proben  bin  zur  Zerhtiirun:.'  zuMarnmen- 
l^edrückt.  Jeder  Versueb  dauerte  <hiri  hsfehnittln  h  ̂   Ins 
ö  Minuten.  Dio  meisten  der  .\nthrazit|>r<>lieii  wurden 
vertikal  gespalten  und  /eroplitterten  augenblicklich 
ohne  vorhergehende  Anzeichen.  Einige  Proben  fielen 
io  aleh  aasammen,  ohne  zu  eplittern.  Bei  den  Ver- 
aaehen  nit  bitamaOaer  Kohle  war  die  Art  der  Zer- 
aMraag  mbb  aadere.  5er  in  eiaem  Falle  leraplitterte 
die  Kohle.  Die  anderen  Proben  waren  zusammon- 
gedrflckt  und  ausgebaucht.  Das  erste  Zeichen  <)eü 
Brncbes  waren  vertikale  Spalten.  Sowolil  hei  den  Ver- 
ancben  mit  .Anthrazit  aU  auch  hei  denen  mit  bitu- 
minoHcr  Kohle  komiti  die  Veränderung  der  Proben 
genan  heobachtct  werden.  Hei  den  Vernuchen  mit 
Antbrazitproben  sehwankte  daa  YerbSltnis  des  Druckes 
SU  der  Höhe  der  Probea  swieobea  0  and  2^0  >,  im 
Durchschnitt  aaniherad  0,S7*jb.  Es  eebeiat  ia  bezog 
«of  den  Druck  im  ganzen  OloiehmiBigkeit  zu  herr- 
aohen,  wenigstens  unter  den  Proben  desselben  Flözes. 
Das  VorliältniM  den  Drucken  zur  Höbe  der  rrnben  von 
bituniinimen  Kohlen  schwankt,  zwei  tiefere  Werte  auf- 

genommen, zwischen  1,10  und  1,44  */i>,  im  DureliKctiriitt 
1,28  °/«>  oder  ein&chließlieh  der  beiden  tieferen  Werte 
dnrcbachnittlich  1  "/«.  Unter  den  Bedingungen,  unter 
denen  die  yereuehe  genMoht  werden,  iet  »reifeUoe 
die  DroiikfMtfgkelt  der  httaanaOsea  KoUe  gtSBer  ab 

die  des  .Anthrazits.  Spalten  in  der  Richtung  der 

Schiiditenlftije  der  Proben  -i  'n  i  ii  n  die  Kohle  wider- 
Htniui»filbiger  zu  maiben.  ^snhrend  (^uerrinse  die 

vertikale  .S|ialtung  hegiinKtii;teri.  I'üne  Pridie  veii 
10  X  10  X  -0  cm,  die  einen  tjuerritl  parallel  zur  Rich- 

tung der  Kraft  hatte,  splitterte,  sobald  der  Druck  ein- 
wirkte. Im  allgemeinen  hattea  die  Proben,  die  Kiaae 

seiglen,  nur  geiiBge  Widerstand skreft  Ueber  die  Wir- 
kung, die  dloRlehtang  des  Drucke»  KurSehiehtoalageder 

Proben  hat,  kann  nur  weni^r  u''''<a;;t  werden.  Ein  Würfel 
von  10  cm  Kanfenli'in^'e ,  desnoii  .Sehieliientliii  he  einen 
Winkel  von  ;!0  '  mit  iler  Ui(  iituni,'-dliiclii'  liildet>-,  ergab 
eine  ftulierste  Druek  fe.stigkeit  von  2M  <|i  m,  lin^'egen 
hatte  eine  l'rolie  der  c'eichen  ilr-ilje,  deren  Schichten» 
und  Iticbtungslltleben  einen  \\  iiikel  von  60"  bildeten,  eino 
äußerste  Druckfestigkeit  von  117  kg/i|cni,  eine  l'robe 
von  10  X  10X30  cm,  bei  der  die  Kraft  parallel  zur 
Sohichtenlage  wirkte,  eine  Aulierete  Oruciifestigkeit 
Tou  110  kg/qcm  nnd  eine  andere  Probe  von  derselben 
OrSte  desselben  Flöze»,  bei  der  die  Kraft  auch  parallel 
zur  8ch1chtenla.,'e  wirkte,  eine  fluBer«te  Druckfestigkeit 
von  103  ki,*/r|cm ;  die  letzte  i'r  iin'  /•  rliarst  wie  eine 
.Säule  mit  abgertchorten  und  aiiMi,'eliau<  hten  Flächen, 
l  in  einen  richtigen  Vergleich  der  Werte  der  Druck- 

kräfte zu  erhalten,  worden  bei  allen  VerHuchen  die 
linnzheit,  die  Wirkung  von  S|ialten,  Rissen,  die  UröOe 
dur  Vcrancbsstacke,  die  Richtung  der  Druckkraft  in 
bozug  auf  die  Sehiebtoa  and  die  Art  der  Kraft  ia 
Kechnung  gestellt  Nach  Anweadnag  der  HOcbst- 
bclastang  auf  die  Proben  trugen  die  znsammen- 
u'edrückteii  Prolion  no-h  ein  irewiH^eM  (tewicht,  das 
durch  Zuriit^küi  biidien  dun  (iewielitcK  auf  dem  WagO- 
iialken  fcstgeHtellt  wenlen  konnte.  Die  voÜHtändig  zer- 

störten Proben  ertrugen  nur  eino  geringe  Belastung, 

die  nicht  volistftodig  zerstörton  l'roben  eino  etwas 
grftOere,  die  «eh  bei  vermehrtem  Druck  noch  leicht 
vergrMen  IM.  Elm  andgOltiger  Vergleich  der  ein« 
beiUidiea  laleisln  DfadEfMUgketten  der  Würfel  oder 
zwischen  ihnen  und  den  Prismen  ist  nicht  möglich. 
Der  durchschnittlicbc  Drnck  f.  d.  qem  <ler  .\ntbrazit- 
würfel  war  etwas  niedriuer  aln  der  für  die  hitntiiiniiten 
Proben  gleicher  (iröße.  AUge-ielien  vim  den  NN  erten 
für  die  Würfel  von  7,0  ein  Kantenlänge,  mit  denen 
nur  zwei  Versuche  getnacbt  wurden,  »ind  die  Sufiersten 
Druckfestigkeiten  f.  d.  qcm  für  die  Würfel  von  10 
und  15  cm  Kantonlängc  geringer  als  die  fflr  die  voa 
5  om  KanteaUnge.  Ein  Vorgleieh  der  Werte  der  10  em 
Wflrfol,  der  10  X  10  X  20  cm  nnd  der  10  X  10  X  80  cm 
Priemen  zeigte,  daß  die  Druckfestigkeit  abtiimmt, 
wenn  die  Höbe  zunimmt.  Die  durcbschnittlieben 
Itruckfcstigkeiten  kleiner  Würfel  sind  also  grölier  als 
diu  großer  WttrfuI;  bei  gleicher  Urundtiäcbe  und  zu- 

nehmender Hülle  aimmt  die  Dmekfeetigkeit  ab. 

  Krajfnik. 
Du  KoUra-LasUmtoBobU. 

Im Verkehrnleben industriereieher  (terenden,  nament- 
lii'h  wo  Hütten-  oder  Zei-bonbetricb  herriicht,  bürgert 
eich  mehr  nnd  mehr  der  Moturlastwagen  ein.  .\u* 
di-ni  viel  angefeindeten  Tyrannen  des  Straßenverkehrs 
ist  ein  nützliches  Verkehrsmittel  geworden,  das  gar  nicht 
mehr  zu  entbehren  ist.  Der  Vorteil,  der  in  der  Aus- 

nutzung eines  Motorlastwagcns  im  Gegensätze  zum 

I'ferdebetriebe  liegt,  springt  sehr  ia  die  Aogen.  £• 
gibt  wohl  kein  Gebiet  im  Bereiche  dee  modemea 
UeschSftsIebens,  auf  dem  nicht  dareb  Einfilhniag  der 
motorischen  Zugkraft  eine  Verbilligung  des  Betriebes 
erzielt  werden  kiinnte.  .Neneriliniih  Mir^l  im  Miitor- 
Instwagenbau  recht  vorteilhalte  Si>ezialkonntriiktioncn 
fiir  Kidili'nbeförderung  gcHchaffen  worden;  wir  machen 
besonders  auf  da.n  Kuhlen -Laittautomobil  der  Neuen 
Automobil-tiesollMchart  in  Berlin  aafmcrksani, 
die  bekanntlich  eine  Toehtergeseilsohaft  der  All- 

gemeinen Elektriütitageeellaehaft  iet  nad  seit  llagerer 
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Zoil  den  Bau  von  Motor-LagtwA|;on  fQr  die  ver- 
achicdunHten  Verwondun^narten  al»  SpDzialität  betreibt. 

Das  Kolilvn-Lnatautomobi]  int  dazu  bcHtimtiit,  in 
niöglicbst  kurzer  Zeit  ̂ roBe  Mengen  von  Kohlen  von 
einoin  entfernten  Platz,  etwa  vom  Ausladohafen, 
8ta|H!l|)latz,  Hahnhof,  zur  FabrikHtfttte  bezw.  zum 

VerbrauchH|ilatze  zu  l)er<'5rdern.  Bei 
der  KonHtruktion  dea  Wagens,  des 
Oberbaues,  »owia  dca  UntergcBtellcx 
ist  betionders  darauf  Rflckaicht  ge- 

nommen, dail  autier  iii5giich(iti>r  Aus- 
nutzung der  Tragkraft  auch  die 

Bcbnellc  Entladung  sowie  Überhaupt 
die  Schnolligkoit  des  Transporten  er- 

möglicht wird,  l'nter  dienern  UeHichtH- 
|mnkte  hat  die  N.  A.  U.  da«  Kuhlen- 

auto, Type  Lr>,  geschaffen,  dessen 
Oberbau  patcntanitlich  geschätzt  ist 
und  Nirh  im  langjAhrigcn  Botricbo 
bestens  bewährt  bat.  In  Abbild.  1 

ist  dieser  Kohlen  •  Lastwagen  in  nor- 
maler Lage  abgebildet,  während  Ab- 

bildung 2  den  hochgekipptun  Wagen 
bei  der  Entladung  zeigt.  Kr  besitzt 
einen  Vierzylindermotor  von  18  bis 
20  P.S.  und  befördert  eine  Nutzlast 
von  4000  bis  6000  kg.  Der  Boden 
des  ganz  aus  Eisenblech  bergostollton 
Kastcnaufbaucs  ist,  am  ein  teilweises 
Rutschen  der  Kohlen  beim  Aunladen 
zu  erzielen,  schräg  angeordnet.  Auch 
wird  dadurch  der  Uodenwinkel  beim 
Uochwinden  des  Behälters  verkleinert. 
Der  Drehpunkt  wird  durch  zwei  rechts 
und  links  am  Kabinen  ungobraohte 
L«ger,  welche  ungefähr  unter  dem 
Schwerpunkt  des  Behälters  liegen, 
gebildet.  An  jeder  Seite  des  Wagens 
ist  dicht  bei  den  Hinterrädern  eine 

Kurbel  angebracht,  um  den  Behälter 
hochwinden  zu  können,  wozu  die 
Kraft  eines  einzigen  Arbeiters  und 
auch  nur  die  Betätigung  der  Kurbel 
an  einer  Seite  des  Wagens  genflgt. 

Die  Kippkraft  ist  also  eine  sehr  ge- 
ringe. Soll  der  Wagen  entleert  werden, 

so  wird  der  am  vorderen  Teil  dos 
Behälters  befindliche  Arrctierhehol 
senkrecht  gestellt,  um  den  Kasten 
zum  Hochwinden  freizugeben.  Der 
Hebel  der  llinterklappc  wird  um- 

gestellt, und  die  Kohlen  rutschen  zum  größeren  Teil 
heraus;  um  den  liest  alsdann  beraaszubofördern,  wird 
der  Behälter  hochgedreht.  Die  Entleerung  des  Wagens 
erfordert  mitbin  nur  wenige  Minuten. 

In  nachfolgender  Hcntabilitätsberechnung  sind  die 
Betriebskosten  eines  Pferdefuhrwerks  denen  eines 
Lastautoniobils  gegenübergestellt,  so  daß  es  an  Hand 
dieser  Berechnung  ohne  weiteres  möglich  ist,  zu  ent- 

scheiden, ob  fQr  einen  speziellen  Betrieb  di<>se  oder 
jene  .\rt  der  Lastenbefürderung  wirtschaftlicher  ist 

Nach  den  Mitteilungen  dos  ältesten  Berliner  t'ubr- 
goBohäfts  Emil  Thien  stellt  sich  der  Lastwagon- 
betrleb  mit  twei  kräftigen  Arbeitspferden  wie  folgt: 

A.  Anschaffungsk Osten: 

Zwei  kräftige  Arbeitspferde  zu  HOÜ  *  2800  •« 
Ein  Holidcr  Lastwa;;i-n  zu  l2iK)  .«  .  .  rjno  „ 
(ieschirr  fQr  zwei  Pferde  zu  XbO  .*    .     300  _ 

Reparatur,  Geschirr  und  Wagen  lO'/«  150 
Lohn  für  Fuhrkoecht   1200 
Fulterkostcn  und   Struu   fQr  Tag  und 

Pferd  2,50    1825 
Hufbeschlag  mit  Wintorstollen  für  Jahr 

und  Pferd    150 

AbbllduDK  1. 

AbblldoDf  <. 

Tierarzt  fQr  Pferd  und  Jahr  20  .4  .  .  <0  Jl 
Stallmiete  fQr  zwei  Pferde  und  einen 
Wagen  fflr  das  Jahr   150  „ 

Zinsen  dos  Anlagekapitals  5**/«.  .  .  .     215  . 
4650 

('.  Arbeitsleistung. 

Zwei  kräftige  Arbeitspferde  können  bei  300  Arbeits- 
tagen im  Jahre  f.  d.  Tag  höchstens  60  Zentner  =  3  t 

.')0  km  weit  dauernd  befördern.  Bei  der  Endabrechnung 
nehmen  wir  an,  daB  das  Fuhrwerk  diese  Strecke 
16  km  hin  beladen  uud  alsdann  15  km  leer  zurück  zu 
fahren  bat.  Hiernach  werden  also  geleistet  3  t  X  15  km 
=  46  tkm  X  300  Tage  =  13.^00  tkm.  Es  kostet  also 
das  Tonnenkilometer 

4300  4 

466  000 

13  .'^•00 

=  34,4 

B.  Betriebskosten  fOr  ein  Jahr. 

AmortisHtion  der  Pferde  26  "/o  ....  'u:) 
des  Wagens  lO"/«    ...  120 

I,  des  Uoscbirres  38', >  V*  •  ̂ 00 

In  nachstehender  Berechnung  des  Lastwagcn- 
hotriebcB  mittels  N.  A.  G.-Motorlastwagcn,  Type 
I.  6,  hat  die  N.  A.  (1.  ihre  langjährigen  Erfahrungen, 
welche  mit  Motorlastfahrzeugen  an  Hand  ausgiebiger 
Versuche  gemacht  wurden,  zngrando  gelegt: 
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A.  AnsoliaffiiBgakoataii. 
Betriabifbrtlget  Unterstell  ohne 

Onmml                               .  IS  500  Jl 
Oiinimibercifong   3  r>00  „ 
i'ritaclionoberbau  m.  Seitenwändon  &iH)  , 

ZaeuRimn   17566  Jt 

B.  RetriebHkosten  fßr  «in  Jahr. 

10  "u  Amortigation  f om  Fiihrzcuj:  ohno 
Ouinmibereifung,  Ja  tl«r  (iuinmiTiT- 
Mcbleifi  onten  in  dieaer  tierecbnuriK 
beeoadenanfgefllhrt  wird.  Diese  Amor- 
tiMtionsquot«  tob  10  gonügt  bei 
aorsfiltiger  BehMkUnng  d«r  ÜMehiDe 
Touatindig,  epesieU  well  fllr  Repai» 
rataren  noch  ein  besonderer  Posten 

viirscrirhen  i-t,  wnduri  ii  c-  möjilich 
wird, dii<t'Teiitu(«ll!«  ha(l halt  wordi>nd«>n 
Teile  danernd  auHxuwecbseln,  ho  ilalt 
des  Fuhrzeog  immer  in  gutem  neuem 
Zustand  gehalten  werden  kann  .  .  .    1400  Jt 

l'/t*/»  fOr  Reparataren  ebenfaUa  vom 
Faihnoag  olüa.  ChunndbareU'aag  .  .   1050  « 

eio  Cbaofiar  f.  d.  Jahr*   1500  , 
Der  BonziBTerbraaeh  betrlgt  für  diese 

Fnhrüouge  f.  d.  Jahr  etwa**  ....    4800  •# 
Für  diH  VullgummibtTKifung  dit'Hes 

Fftlir/.t'upes  wird  xeitens  der  zur  Liefe- 
rang heraugeBogenen  Uummifabriken 

afaw  Qanuitio  voa  15000  km  Lebeaa* 

•  Hierbei  reebnen  wir  mit  oineiii  Mann,  welcher 
aus  dem  Betrieb  dea  betrelTenden  Käufers  heraus* 
gesogen  wird  und  eventuell  früher  Schlosser  gowoüen 
Ist  Dieeor  Mann  wird  alsdaoii  eiwa  itti  WMbea  in 
dar  Pahrik  koataalo«  anagobildet,  ao  daB  er  mit  der 
FOhrnng  nnd  Wartnng  des  Fabrxeagee  Tollkommcn 
Tortraat  sein  kann.  Hit  der  Ausbildong  derartiger 
I.c  Litc  xind  stets  die  günstii^xten  Erfahrungen  gemacht 
worden,  z.  R.  hat  in  Berlin  die  Allgemeine  Uor- 
linor  Oranilms  -  AktiiMi  -  UcBellHcliaft  ihre  sämtlichen 
Pferdekutscher  für  den  jetzigen  Motorwagenbetrieb 
•asigebUda^  und  gäintiicbo  hier  laalHidaD  Omnibusse 
waraan  tod  diesen  Leuten  gefahren.  Dia  Beaaltatev 
welche  mit  diesen  Leuten  eniett  werden,  sind  die 
günattaatea,  und  Unfilla  kommen  nur  Tereinzelt  Tor, 
OB  solehe  Leute  sieh  raeislena  als  ruhige  und  Tor- 
aiehtige  Fahrer  erwiesen  habun. 

Der  Wagen  h  5  befördert  1(K.t  /.«  ntner  —  5  t  an 
einem  Tage  50  km  hin  und  fährt  an  demaelben  Tago 
50  km  leer  zurück;  dies  ergibt  eine  UchatiitIciHtuug 
von  100  km  f.  d.  Tag,  also  Ihm  MM  Arbeitstagen 
100  X  300  =  30UO0  km  Jahrettluistung.  Der  Benzin- 

verbrauch, welcher  bei  Höchstleistung  des  Motors, 
d.  h.  also  bei  15  km  Staaden-Oeeehwindigkeit  in  der 
Ebene,  sieh  auf  etwa  V*  1  d.  km  atellt,  bedingt 
eine  Ausgabe  von  16  <)  f.  d.  km  X  60000  Im  Jahr, 
mitbin  die  Bndsumme  von  4800  Jt. 

daaar  übernommen;  diese  15000  km 
mflssen  jedoch  innerhalb  eines  Jahres 
abgefahren  werden.  Hiemacb  ar* 
gibt  sich  bei  einem  Qumnipreia  von 
8500  ■«  rar  die  Tvpe  Ii  5  ein  Betrag 

von  2-2  ITg.  f.  d.  kin  .  ;  30  000  alno  .    6000  .« 
An  Del,  Fett  und  Scbmiermaterial  bo- 

nötifTt  dan  Fahrzeug  im  Jahre  .   .  .      400  a 
Für  Unterstüliung  diene«  FabrjtcugeH 
nehmen  wir  dieselbe  Summe,  wiOcbe 
wir  für  ein  Pferdefuhrwerk  Torsahon      150  , 

Des  ferneren  «eben  wir  eine  Haft-  und 

UnfailversiciternagTor,  wodurch  aimt- 
llehe  dnreh  ZniamnenstSBe  oder  Ua-> 
glQcksfftlle  entstehenden  Keparaturen 
seitens  der  Versicheruni,'((i:e«e!lschBft 

•      gezahlt  werden.    Die  ViTsirher(iii;,''- 
summe  hierfür  beträgt  im  Jahre  etwa     4.^o  . 

Zineaa  den  AaJagekaplUla  5  */•...  .     H7&  „ Zu<iammen  17225  .« 

C.  Arbeitsleistung. 

Dia  Typ«  L  5  bafSrdart  aach  vontehaadar  Be« 
raduiBag  bai  SOO  Arbeitstagen  In  Jabra  f.  d.  Tag 
100  Zeataer  =  5  t  ebenfalls  50  km  weit  nnd  fihrt 
^Mann  anch  50  km  leer  rurni  k.  DienrA  ergilit  f.  d. 

Tag 260  «km,  also  für  das  Jahr  -2üU  X  ̂<>^)  =  ''•>  WO  tkm. Hiamaoh  betragen  fOr  daa  Tonneakilometer  die  Ba- 

triabakalMt  da.  M at.rU.tir.f  aa.  ̂ ~»»>d. 

Die  Kosten  stellen  sich  dagegen  beim  Pferde' 
betrieb  f.  d.  tkm  nach  Obigem  auf  84,4  a. 

Oanz  besonders  vorteilbaft  füllt  aber  bei  diencr 
Vori^leirbsBufstellnng  die  weit  fjriitiere  LeiNtungHfiibii,'- 
koit  oii'.ri^  M I itnrwagens  gegen  das  Fferdetiilirwerk 
ins  (iewiebt,  da  mit  zwei  kräftigen  Fferden  itn  Jahre 
nur  1.3500  tkm  geleistet  werden  können,  wahrend  ein 
.Motorlastwagen,  Type  L5,  im  Jahre  75  000  tkm  leistet, 
also  6,5  mal  mehr.  Wir  ersehen  ferner,  daB  sich  daa 
Toanenkilomatar  bei  einem  Betrieb  mit  einem  M.  A. 

0.<Lastantomob1!  nm  t1  ̂   billiger  stellt  als  hei  einem 
Betrieb  mit  Pferden. 

Während  man  noeh  vor  einigen  Jahren  durch 
die  ungonQgende  Durebbililung  des  Lastautos  vor  der 
.4ns<'bafrnng  eines  Molclien  abgesehreekt  wurde,  ist 
beute  in  dieser  Hinsieht  nichts  mehr  zu  befürchten. 
Ks  kann  wohl  behauptet  werden,  daö  die  jetzt  unter 
vielen  MUbon  und  fortwährenden  Versuchen  ge- 

schaffenen Konstruktionen  als  vollkommen  gelten. 
Dar  Motorbetrieb  hat  deh  taohniaeh  nad  wirtaebafi» 
lieh  dam  Pferdehetrieb  ala  ibarlagaa  ertrieaaa. 

Berichtigung. 

Von  geaehktster  Seite  wird  uns  mitgeteilt,  da6 
der  Vittelbogon  der  Bonner  RheinbrBek«  nicht, 
wie  in  dem  Bericht  von  Nr.  4H  S.  1553  angegeben, 
164  m,  sondern  1U4,2  m  Spannweite  bat.    Die  Ued. 

Bflcherschau. 

Orlhey,  Max:  Laboratoriumabuch  für  den 

Kisruhiittenchemiker.  Halle  a.  S.  1901,  Wil- 
helm Knapp.    1  ,H0 

Dieses  Laborut<iruimi*buch  bildet  den  er^tten  Band 
einer  Reihe  vmi  LahoratoriumMblleborn,  in  denen  der 

junge  V'hemiker  von  praktisch  erfahrenen  Fachmännern wih  den  ia  dan  verschiedenen  Fabriklaboratorien 
vorkomnaadaa  AaalTsannsethoden  bekanat  gemaclkt 
werden  eolL  Ob  in  des  Kreisea  der  ffiaeabilttea- 
chemiker  das  Bedflrfnis  nach  einem  Laboratorioms- 
buch,  das  nach  Art  des  «orliogeuden  OrthoTschen 
BOehlaiaa  «asaatMaagaataUt  ial^  empfoadea  wird,  mag 

besweifelt  werden,  da  aich  dleees  Buch  sowohl  naeh 
Anordnung  dee  Stoffes  wie  auch  nach  Inhalt  von  dem 
bekannton  Leitfaden  fflr  Kisenhattenlaboraturien  von 
Ledebur  kaum  unterscbeidet.  I)agej;en  sind  eine 
Reihe  von  Betriebsmetboden  nntrefülirt,  die  wegen 
ihrer  langen,  oft  mehrere  Tage  in  Annprueb  neh- 

menden Dauer  in  der  Praxis  gar  nicht  la  verwenden 
sind,  wie  a.  B.  die  Boattmmung  des  Phosphors  im 
Stabil,  die  der  Verfasaer  genau  wie  im  BohoiseB  durch 

läadampfea  nnd  Glühen  des  Rflekatandes  usw.  aus- 
fahrt (die  schnelle  bekannte  Oxjdstionsweiso  durch 

Znsats  von  Kaliumpermanganatlösuug  ist  gar  nicht 
arwBhnt),  oder  die  Titration  des  Maagaaa,  liei  der 
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zur  /.L'rgtörung  der  Karbide  zur  Trockne  godaiiipft 
und  der  Rttcketand  i^e^lfibt  werden  soll  (aiiBtatt  durch 
einfachen  ZoMts  tob  Baryumsuperoxyd),  oder  die  B«- 
etimmnng  des  ('hroma  in  ÜhromHtahr,  hei  der  die  Ent- 

fernung dfH  Kisena  durch  das  uniHtändlicho  und  lang- 
wieri;;:o  Aui»-<i  liih(ilii  mit  Actln-r  panz  unnötijj  ist. 
Auch  enihiih  da»  Hurli  vcr-'i'liii'Jom'  Unrichd^fki'iti'n, 
die  zu  falHchcn  KcHultAtm  fübri-n;  erwAhiit  Nt'icn  liirr 
nur  die  UeMtiinniiing  des  äultidBcbwofels  in  allen 
Schlacken  durch  IjSsen  in  BalzaSure  und  Auffangen 
dt»  eniwiekolton  ScbwefnlwMseratoffe»  in  lUdmium- 
•MtetlSnnng  (dnroh  dM  nnt  dea  BiMaoxyden  der 
Sehlniikni  «atatalm^e  Blaenohlorid  wird  «in  Teil  des 
ScbwefelwamerBtotrea  seraetzt)  oder  die  Bestinimung 
(liT  Tiiiienlf  in  Hoohofunbchlaekcn,  wnlici  auf  Plios- 
pünrhiiur«',  (it'riui  (iclmlt  bi-i  Tlioinahri>li»M^i'nsrhla<'ken 
oft  nii  ht  unlii  träctitlirii  int,  ̂ ar  keine  Rücksicht  ge- 
nomiricn  ist;  auch  die  cinfarhc  riiire<  liiiunff  des 

Miin<;autiter8  einer  l'crnianganiitir>sunj;  au-  ileiii  Riitcn- 
titer  ist  bekanntlich  wegen  der  liei  beiden  Titra- 

tionen Terachicdenartigen  Nebenreaktioaen  ganz  un- 
soUiaiHf.  Sollte  aioh  daiior  je  eine  Kannuflaee  den 
Buches  nie  nStig  erweisen,  so  wKre  es  wohl  sehr 
pni|ifehleni»werl,  wenn  dicno  Fehler  und  iinpraktiMchen 
Methoden  abpefimlert  würden;  in  der  vorliegenden 
FüHHiin^  wird  Aar»  I,aborntoriuiii>4l>urh  in  den  Kreisen 
der  Facbgeuoatten  kaum  Ueifali  linden. 

Dr^-Ing.  Jf.  Pha^ 

Hmdbueh  für  Eimuheton.  Heraus^e^'eben  von 

Dr.-Inp.  F.  von  Kmi>er>fer.  k.  k.  Hanrat  in 

Wien.  III.  Baud,  1.  uiul  2.  Teil:  Bauau»- 
flihrung«!!  aus  (l«in  In^Dieurwesen,  bearbdtet 

von  F.  von  Eniperfrer,  A.  Nowalc,  F.W. 
Otto  Schulze.  K.  Wuczkowski,  Fr.  Lorey 
und  B.  Nast.  TbTlin  1907,  Wilhelm  Knisl 
&  Sohn.  1.  Teil  mit  547  Abbilduufren  im  Text 

und  4  Doppeitat -hl :  I'.  ii  mit  .o03  Abbil- 
dungen im  Text  uud  1  Doppeltatel.  Je  1 5  Ji., 

beide  Teile  zosamiDen  geb.  84  J(>. 

Dun  V(irlii';;('iiile  Handliiich  ist  ein  Werk,  widcbeN 
den  lÜHpnlietiinl'au  in  iinifftssender  Weine  behandelt. 
Von  allen  bihher  ert-chi'-iieiieii  LiteraturiT/i- .^'ih^hi  ii 
auf  dem  tiebiote  dctt  KiheiibetonbaueH  kann  mit  dem 

vorliegenden  Werke  nur  da«  Buch  von  t'hriiitophe  in 
iMsng  auf  Auafübrlichkeit  und  VoUatindigkeit  ver- 
giiohen  werden.  Wftlirend  jedoch  das  letztere  sieh  in 
der  HaaptenelM  als  eine  Beepredinng  der  Tonebie» 
denen  Bauweisen  nnd  Systeme  darstellt,  kennt  das  hier 

zu  beurteilende  Werk  nur  den  Begriff  „Mi'ienbeton" 
und  behaniielt  in  einirehender  Weine  dan  ̂ Tobe  An- 
wondungsfjobiet  dieses  Uiiii-.tc>lTi  H,  ohne  ein  bestimniteH 
System  infl  Auge  zu  fiihiieM.  Dieae  HehandlungxweiHe, 
welche  allertlings  au<-h  in  vielen  anderen  Büchern  zu 
finden  ist,  ittt  die  einzig  richtige:  denn  Eisenbeton  int 
Eisenbeton,  gleichviel  oh  die  /ugBpannangen  durch 
Rundeieen  oder  Flacheisen,  oder  die  Sehnb-  und 
Adhleionespannungen  in  dieser  oder  jener  Weise  auf- 

genommen werden.  Das  ganze  Werk  wird  vier  Bilndc 
umfttHHen.  Bis  jetzt  liegt  der  I.  und  2.  Teil  deK 
III.  Itande.H  zur  Hcurteilunj;  vor.  In  dienen  wird  die 

Anwendunt;  deH  l'.iKenbetium  im  tirund-  und  Mauer- werksbaii.  im  Wasserbau  und  verwandten  Oebietcn 

und  im  Berg-  und  Tunnelbau  in  ausfübrlicber  Weise 
beapnichen.  Jedes  Uebiet  wird  von  besonderen 
Spesialfacblouten,  die  über  reiche  selbstAndige  Er- 
f ah  Dingen  TerfQgen,  beliaadelt  und,  wie  die  genaue 
Durchsicht  einzelner  Kapitel  ergel>en  hat,  steht  die 
Bearbeitung  in  bezug  auf  flrflndHehkeit  nnd  VoH- 
r-tundi^-keit  unerrejelit  da.  Vnr^  eiin  tu  bnlu  n  Stand- 

punkt aus  sind  hier  mit  LniHictht  uud  Kennerblick 
die  Erfahrungen  aller  Natloaea  auf  den  einschllgigen 

Gebieten  in  anachauHcber  und  klarer  Weiite  verwertet 

worden.  Das  Weric  Terspricht  ein  fieohsehlagebnob 
im  wahren  Stene  des  Wortes  tu  werden,  welchen 
allem  Erwähnenswerte  enthält.  Es  wird  jedem  Fach- 

mann d'e  crwfinacbte  Auskunft  orteilen  und  nicht 
zum  minilebteii  werden  es  die  Ijisenbetnnbaufirmcn 

be<;rüUen,  da  e«  geeignet  ist,  da»  Vertrauen  zur  Eiscn- 
l)eton-BanlMnet  immer  mehr  ni  hebeo  und  zu  ver- 

breiten. K.  Turiey. 

Bolze, Dr. ,  Keichsg:orichtsscnat.spr{t8idtint  a.  D. : 
Hxhle  der  .lni/>afelltm  und  Arheitir  an  den 

Erfind iiwjen  ihrts  h'ttifdiss. mt  nfs.  Für  .Juristen, 
Gewerbetreibende,  Patentanwälte,  Tcchniiier 

und  Ingenieure.  Leipzig  1907,  Äkademisebe 

Verlasrsanstalt  m.  b.  H.     1.'20  -/''. 
In  wohltuendem  (■ej.'ensatze  den  über  dieeen 

('egenstand  geführten  durcbnus  einHcitii^on  Verhand- 
lungen des  Torj&lirigen  Kieler  Deutschen  Juristentagee, 

auf  dem  die  Stimmen  der  beiden  Praktiker,  die  daa 

Wort  ergriffaaf  «agebSrt  ▼erhallten,  ateht  dl«  vor» 
liegende  kleine  Schrift  eines  —  fk«ilioh  nicht  mehr 
im  Dienntn  bi'lindlichen  -  -  hochgestellten  .Inrifiten. 
Wührend  auf  dem  genannicn  .luristontago  der  ;;ruiiil- 
Ißgeude  Leitsatz  anjfcnoinmeii  «urde;  ^Die  lirliiulun^ 
gehört  dem  Angestellten,  der  die  Erfindung  gemacht 
hat,  und  nicht  dem  Uewcbäftaherrn,  fall8  nicht  durch 

Vertrag  das  üegenteil  bestimmt  wird",  leitet  Bolze 
aus  der  unten  wiedergegebenen  scharfsinnigen  De- 

duktion gerade  amgeiwiut  den  Satn  ab  (8.  89),  daß 
eine  jede  Erfindung,  die  irgend  ein  OUed  dea 
Etablissements  macht,  wenn  sie  der  Branche  dea  lat^ 
teren  dienlich  ist,  von  dem  Angestellten  ,in  dieser 
seiner  Stelhmir,  i:lei<diviel  ob  es  die  eines  Arl>eifer'<, 
eines  (ii^Hchtiftsri  isenden,  eines  Techniker«  oder  lU- 
trieliHleiterH  g;emacht  worden  ist  nnd  daher  eine 

EtablissemeulAertiudung  darstellt".  „Der  Etablisse- 
mentsinhaber  iat  der  Berei  hti^'tt!  tür  die  Anmel- 

dung des  Patentes:  er  gilt  ab»  der  true  nnd  first  ln<- 
TOntor",  mit  Ansnabme  natttiUch  derjenigen  FUle,  in 
denen  TertragsgemBB  etwas  anderes  bestimmt  worden  iat. 

Der  Verfasaer  geht,  abweichend  von  der  Auf- 
fassung des  Juristentages,  wonach  ein  Angestellter  in 

»einem  Anstellnngsvertrape  leditrlich  verspreche,  „<lie- 
jeuitren  Dienste  zu  leisten,  <liü  An^'Ostellte  ̂ 'leicher 
Art  und  gleicher  Ciubaltsstufe  gewöhnlich  zu  leisten 

pflegen*  (Veriuuidlungen  Bd.  III  ̂ .  r>17),  gerade  um- 
gekehrt davon  ans  (S.  10),  dah  fflr  daa  VerhAltnia 

von  OeschAftnhexm  und  AngesleUlen  die  Darbietung 
von  Erflirinagwi,  die  in  den  Oescblllibotdeb  de« 
Etablissements  einschlagen,  nicht  generiseb  verecbledea 
von  anderen  Dicnstleistimcen  ist  und  dosbalb  rci,-el- 
iniiliii.'  unter  die  Dienste  fiillt,  die  im  allgemeinen  sou 
den  AriL'estelltcn  und  Arbeitern  einen  t.  rlnu-d  hen 
KtRl>iisscmcntH  geleistet  werden.  Die  Frage  »ei  ledig- 

lich dahin  zu  formulieren:  .Wer  iat  der  Erfinder?" 
An  zahlreichen  Beispielen  und  Gegenlieispielen  (des 
Jagdpichtars,  den  WalfischfAngers,  des  Scbatzgräben 
a.  a.  m.)  wird  gezeigt»  dall  die  Erfindung  regelmlBlg 
weiter  nichts,  als  das  Resultat  und  die  direkte  Folge 
derjenigen  Arbeit  ist,  zu  welcher  der  Angestellte  oben 
da  iht,  daß  der  OesehAftsherr  in  weitaus  den  meisten 
Fällen  die  lnstrukti(m  und  .Xnweisungen  gibt,  die  /u 
der  Krtindung  führen,  und  duH  endlich  die  Erfindung 
fast  immer  mit  den  Betriebsmitteln  sowie  auf  die 

Kosten  und  da«  alleinige  Kisiko  des  Oescbiftaherrn 
gemacht  wird.  Im  tiegensatze  zu  der  englischen  nnd 
franzOaiscben  Spmohjn'axia,  die  sich  im  weaaniliohen 
daliin  ausgebildet  babe,  dag  trotz  aller  dHeaer  Dm» 
atlnde  der  Angestellte  im  Zweifel  als  der  Erfinder  in 
betrachten  sei  nnd  Anspruch  auf  die  Patenterteilung 
habe,  erkläre  auch  ilie  l>ihheri;;e  deutsche  Sprnch- 
praxia  es  umgekehrt  als  nicht  ausreichend  für  die 
Znerkennnng  dar  Bfflnderaiganaahaft  an  den  Aaga- 
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stellt«!],  daß  die  Erfindang  auf  «eine  ̂ eiHtige  Tä(i^ 
keit  ittrOckxafQbren  sei.  £nucb«id«nd  aoi  vielmehr, 
ia  weldiw  Faaklioa  d«r  AogettoUto  die  Brfliidmig 
IeoMekfc  kabe,  «ad  sa  frana  aet  daher  ledigUah,  ob 
er  Anf^elente  die  tatelclilieh  ̂ msehte  Erfindang  in 

■aiaer  Sii'Hun",'  Anjrtfstolltor  bo/w.  Arbeiter  t]c* 
Eteblisii'iiifntM  ),-t'iiuiil)t  liiib»'  «idiT  iiii'bt.  Uic  Im  He- 

trieln'  i'ini'r  l'.ilirik  i;c!i)jii!itc  Kiiiiiiimi^  :,'i  bc  niitliin 
dem  Hetr)cb»uutt'rnehmer  im  /.weifcl  nicbt  allein  t>iii 
Recht  auf  Vorb«nutzung,  Hondi-rn  auch  auf  die  Auh- 
fabrung  der  Hrfindung  für  das  Ktabli«8cnicnt.  Denn 
der  Betrieb  des  KtabliNsement»  sei  dergestalt  ein  ein- 
haUüeher,  ,dafi  all«  in  demeelben  beaohAftigten  Per- 
eonea  in  dem  Betriebe  nMemmemrirkeB*,  nnd  was 
zu  dipHcrn  /wprkp  in  dem  Rtalilixaemont  gCHobeho, 
das  nehme  der  Kinzeitie  niebt  «Is  ein«  vnri  meiner 

Funktion  abgetrennte  I'erHon,  Hoiidern  als  l'unktiMnär 
dei4  Etablissements  vor,  so  dati  da»  Ktiibli>nriiiL'ut 
durcb  den  Funktionär  handle.  Auf  diesem  Stand- 

punkte stehe  übrigens  auUer  der  deutscbeo  auch  die 
amerikanische  8pructapraxia :  „Tbat  whioh  he  Jiaa  be«a 
amplojed  and  paid  to  aeoampUeb  bocomea,  whaa 
acoompUihad,  Ihe  property  of  hia  «mpluyer.  Wathever 
righte  as  aa  indiTidaal  he  maj  have  faad  ia  aad  to 
his  inventlon  powers  he  has  sold  in  advance 

tu  hi»  em|(loyer."  FIs  sei  auch  innerlii'h  f;erecht- 
fertiirt,  dalt  heiiti-,  bei  Hehtchen  einet  l'iitoiitj;eni't/.es, 
die  N ruiTuiiirt  n.  Vi  rbeKHenui^jen.  i  »lirikfjeiieininiHtfe 
Zubehör  des  Ktablissemonts  heien  and  dotu  i-^tablisse- 
iMUt  gflhfirten,  gerade  so  gut,  wie  diea  aabestritten 
vor  dam  PaiaiitKeaataa  dar  Fall  gewoMB  aaL  Durch 
dia  Laiatangan  «■  BfaualneB  aoUe  ahi  Oaoiea  ta- 
ataada  kaauMa,  der  Pnnktionar  sei  doreh  seine  8te)- 
laag  aa  das  Etablissement  gebunden,  der  er  sich 
wohl  darch  Küncligun;^  iitid  AiiHtritt,  Jiber  nielit  durch 
Verheimliihunir  und  I'roteHte  eiitziebe.ii  kTinni':  er  sei 
L,'clui inien  wie  .-in  ( i vsel Uchnfter,  der  ilt,  TlSi 
gieirhft)lli«  Erhndungeu  oder  andere  KrMerbungen,  die 
in  die  Branche  der  Gesellschaft  fallen,  aicht  sa 
eigenem  Vorteile  machen  dflrfe.  Es  gelte  diee  nm  eo 
mehr,  als  der  Vater  der  Sache  nach  awar  Loha  and 
Gehalt  aleh  Im  veraaa  in  fattea  Betrigen  aeadriteken 

lieSea,  Art  und  Menge  der  zu  leistenden  Dienste  da- 
gagaa  nicht  oder  doch  nicht  ia  gleichem  Matte. 

Dieee  hier  aar  andentaDgawetse  iriedergegebeaeo 
AaafQhmagaB  alaea  Jariatoa  aratw  BaB|faa  sagaa 
dem  praktischen  IndastrielleB  swar  an  sieh  aichts 
Neue»,  verdienen  es  indessen  mcIioü  wegen  ihrer  Präg- 
llitii/  und  reber/.i'Ugunghlcrnft  Howie  iliri'S  StrelienH 
gegiMi  den  lireiten  juristischen  Strom  in  reielicm  Malie, 
Howohl  von  Industriellen  als  auch  vor  uliein  von  den 
juristischen  lierufsgenossen  de«  Verfausers  gelesen 
und  heaebtet  ZU  werden.  Mögen  sie  den  letzterca 
namenciicb  dazu  dienen,  ihnen  den  lilick  zu  scbirfea 
auch  aber  den  nar  jaristisehea  Horizont  hlaanal 

Reehtaaawalt  Dr.  Leo  Fassen,  DBeseldorf^ 

Ferner  sind  der  Kedaktian  xugegangon: 

Drr  SpOhenat*.  (Sammlnng  l>erg*  and  hfitteamla« 
aisahMT  AbhaadlaBgaa.  Hafk  II.)  lOt  S  Tafda. 
ÜnTerlnderter  Abdruck  der  im  lahre  1904  im  SellMt- 
ver!ji_'e  den  <  )berschleHiMehon  Beri^-  nii<l  Ufitteti- 
mtimilHcbi'n  N'eri'inK  erschienenen  und  inzwischen 
veri,-ritT.  iieii  \ u ('•atz-Sainnilung.  Kattowitz 
1907,  «iebriidcr  H.dim.  2.40  *. 

Filitz ,  Friedrich,  Chemiker:  Praktischer  Leit- 
faden für  ZinkhaUeii- Laboratorien.  Hit  fünf  in 

den  Text  gedruckten  Abbildangea.  Kattowttl  1907, 
OabrBdar  BOhm.    Kart.  2.«. 

Kataloge: 

B rader  Boye,  Kerlin  C.  2:    i.  And«M^as>#Wsr- 
Aoanner.  —  H.  Orata-Sitt-SpiHtm, 

Maaohlaen-   aad    Arnatarfahrik  Tormals 
Klein,  Schanslin  &  Banker,  Frankentbai 
(Rheinpfalz). :    /.  yiederdruch-Zentrifugaipumptn 
mit  r'r/'fS-,.,-t.  »i    Wirkuntjugrad.     -  3.  Hodtdruch' 
Zfi\iril  uijdl pHuipcn,  Sygl'  >n  Kh  in. 

S  i  0  ni  o  M  H   &    II  a  1  B  k  0  ,    A .  -  <  i .  .    \V  e  r  n  e  r  w  <■  r  k  , 
Kerlin-Nunnendamm :    PreixlUite  50   (t'M)7).  Meß- 
iiigtrumetilf  für  Ijoboratorien  und  Monlai/r. 

Bischoff  &.  Uonsel,  Mannheim:   Preislüte  über 

j^farate  rnrni  ZmiehÖrtoiU  für  Krane,  Kontakt- vttrri^ungen. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Die  Lage  des  KobeisengeschKftes.  —  Der 
dontscfae  Koheisenmarkt  zeigt  durchweg  dasselbe 
Ansseben,  wie  zur  Zeit  unseres  letzten  Berichtes.  Die 
AhnehuMr  halten  noch  immer  sehr  snrOck  und  decken 

mar  dea  netwendigsten  Bedarf.  Dagegen  sind  die  Ah- 
fardarangen  nach  wie  Tor  rocht  stark  und  keinerlei 
Anieiehen  dafQr  vorbanden,  daß  hierin  ein  Nach- 
lasifon  eintritt. 

ÜaM  englinche  Koheisengcfti  luilt  war  nni'li  Mit- 
teilungen aus  Middlesbrough  in  letzter  Woche  trotz 

der  schlimmen  Nachrichten  von  der  New  Y'orker  Fonds- 
börse nur  Terb&Itnismftßig  kleineu  Schwankungen  aus- 

caietat.  Da  die  Warraatlagar  gering  geworden  and 
Ltefenuigeii  tarn  dea  Rllttaa  etwaa  lalehtar  arhiltlieh 
aiad, .  so  lut  der  Unterschied  awisctaen  Warrants  nnd 
tatsiclilieher  Ware  abgenommen.  Der  Umsatz  ist  un- 
bedeutend,  besonderH  schwer  sind  AbschlÜHse  für 
nicbstj&brige  Lieferung,  weil  die  Annichten  hierüber 

SU  weit  auseinandergehen.  Die  \'L'rHi  (uliuü:,'eu  sind 
in  den  letzten  Tagen  etwas  zurücligeliliebeo.  Heutige 
(26.  d.  M.)  Preise  sind  fQr  iioheisen  Nr.  8  Q.  M.  B. 
Gie6erei  sh  64/6  d,  für  Nr.  1,  noch  immer  sehr 
Icnapp,  sh  00/6  d,  ffir  HAmatit  in  gleiehea  Meegen 
1,  2, 6  ah  1Ü6  d  netto  Kaase  ah  Werk.  Middlashiough 
Warrants  nr.  S  notieren  eh  58/11  d  Kasse  KSufer. 

In  ('(innals  hieelgeB  Lagern  bl  anden  ''ieh  I  J'i 075  tons, 
davon  sind  114188  toas  Xr.  3  und  1792  tous  SUndsrd- 
*)iiniitfltTn 

OberschleHiache   StahlwerkigaMlbehaft  n 

Berlin.  —  Wie  die  „Köln.  Ztg."  mitteilt,  hat  die 
Bismarckbütte  in  der  am  1 9.  d.  M.  abgebaltenea 
Sitzung  der  Oeaellschaft  ihren  Beitritt  zu  dieser  Ver> 
einigung  (e.  Nr.  ZT  8.  961)  fBr  aieh  aad  die  ihr  an- 

gegliederte Hethlen-Falva-Ililtte  angemeldet. 
Actien-GeaellBchart  (<(iriitxer  Huelilaenbao* 

Anstalt  und  Elaengiafierei,  UOrliti.  —  Daa  Oe- 
sohiftuahr  1906/01  brachte,  bei  einem  gegenaber 
dem  Vorjahre  wesentlich  erhöhten  Umaatae,  nach 

Verrechnung  aller  l'nko.-tten,  Vornahme  von  l't2898,95  < 
Abschreibungen  und  /uwi'inung  von  300O0  «  an  die 
besondere  Hücklage  sowie  von  12  405  *  hii  den  .\r- 
beiter-rnterNtützuntCsbeMiand  einen  Reingewinn  von 
2y7  lHH..')8  .«.  Au»  diesem  Ergebnis  8in<i  2,')  OCo.'.ts  * 
Tantieme  an  Vorstand  und  Beamte  und  144  UOü  ,4 
VergStnng  an  den  Aufsichtsrat  zu  entrichten,  w Ahrend 
18087,40  aa  Qratifikationen  aa  Beamte  und 
meinntttatge  Zwecke  ▼erwendet  werden  aoUen;  der 
Rest  von  240  000  Jt  soll  als  Dividende  (10  */s)  aus- 

geschüttet werden.  —  Die  im  April  d.  J.  abgehaltene 
llauptver-iammlunL:  beH(  liloli,  das  <  irundkapitnl  durch 
Ausgabe  neuer,  erst  für  das  laufende  Jahr  dividenden- 
ber^tigier  Aktien  aaf  8000000.«  eb  arkShea. 

Aktien-^ieselkchiift  DilHHcldorfer  Eisenbahn- 

bedarf vorm.  (.'url  Wejrcr  Ü  Co.  zu  Dttsseldorf- 
ObwMlIu  —  Mach  dem  Berichte  dee  Voretaades  er* 
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zielte  das  W«rk  im  OeschftfUjahro  ii)UC  Ü7,  dem  fQnf- 
und/waaiig«t«n  mU  B«at«h«ii  der  OewlUcbAft,  einen 
l  insatz  voo  8079S42,7e«*  g«g»il  6677714,85  ■«  im 
Jfthre  mvor.  Dn  Baatud  ui  Aaflrig«a,  der  »ioli 
nr  Zeit  der  Abfurani;  dea  Tori^n  Berichtes  uf 
6217301  #  belaufen  hatte.  betrS);t  diettofi  Mal 
8754  824  Um  den  jfesteijferten  Ansprüchen  >fe- 

nü^en  zu  ki'mm'n,  wurden  die  Fabrikanla^«'''  weiter 
Ternröbert  und  verbesMcrt.  Di-r  Abiüohluß  zeigt  bei 
707yi,'JO  ,«  VurtniL:.  JT  .*'.tii,"iT  ■  ZinHoinnahmon, 
|00K4,-i')  •  Mi(  ti  rtni;;.-n  und  1  0»7  2.'i:!,l9  «  Bctriebn- 
flberHrliuU  »uf  diT  einen,  Kowie  80002I,H5  «  Unkosten 
nad  110111,56«*  Abadiroibaiii^  mat  der  anderen 
Helte  einen  Reinorlfle  ven  785  986^0  . ».  An  Tantiemen 
sind  56  136,45  c4(  zu  uhl«n,  ferner  Holten  dem  IJntor- 
>tütznnK«heiitande  29  305  -  <  flberwiesen,  dein  Arheiter- 

penaionwfonil.-i  •_'••.:>.;:)  *  ziifjcfiilirt,  5<Miioo.«  ('2'J"i.i 
Dividendi-  verteilt  und  die  iiliriiren  90020,05  -*  vor- 
gotraf^en  werden. 

Dentseb-OMterreicUsche  MaaBcnMmirShren« 
Wwke  so  MmtMwt,  —  Dem  Bericlite  dea  Vor^ 
■tandea  entnehmen  wir  nacbittehendo  Auiiführunh'en: 
«Der  Röbronmarkt  tru^  wahrend  den  ab^elAiirenen 
(Je!tchfift»jn)irHH  ein  durrbniiH  fe.HteB  üeprK:.'f,  da» 
Weiler  rliinli  die  zeitweine  herriichendo  UiiKiciiLTlu'it 

Ühi  r  lii  II  i'Mit!iei*tand  der  S\ tiilikiitf,  luuih  Hucli  dureh 
die  »rliwi'tieuden  Bodenken  über  diu  (io»taltung  der 
Oosamtlage  der  Induirte  beeinträchtiget  wurde.  Eh 
dnrf  daran»  geHcblossen  werden,  daß  spekulatiTc  Uo- 
■tellnnfren  an  der  außcrordontlieb  lobhaften  BoHcbftf- 
tignng  In  eilen  Zweigen  der  Röhreninduatrie  tteiaea 
Teil  hatten.  lo  der  Preioi^Htnltan^  behielt  die  too 
unn  MtetH  vertretene  mSBipende  Kiclitunif  die  Ober- 

hand. WSbrend  der  HocbkoMjunktur  von  1h«ii»;iuoo, 
in  der  nicht  annilbcrnd  die  dioKmnli^'en  Verliruui'hH- 
zifforn  erreicht  worden  Hind,  Ktellten  sich  die  Itohr- 
preiHe  um  110  bin  12t)  «  f.  d.  Tonne  höher  als  Repen- 
wärtig.  Daraus  erhellt  ohne  weiteren,  wieviel  gesunder 
die  heutige  Lage  im  Vergleich  zu  damala  ihL,  und 
d«iK  eelbst  fOr  den  Fall  minder  guter  BeaohAftigung, 
mit  oeoBeaairerteB  rreisermiBignngen  um  ao  weniger 

gerechnet  SU  werden  braucht,  als  die  i'reinto  fQr  die  Koh- 
BtolTe  bisher  keine  Neignng  zur  AbHchwüchung  zeigen. 

Die  li<-utii:cii  Hi)br|irciRe  decicen  x'wh  anTiiihcrnd  mit 
den  Notierun^jen  iler  ruhigen  Jahre  von  IHy'i  Iii»  |h'.»7; 
die  KitHten  für  di.'  Uohi*toife  und  Arbeitglühne  aber 
sind  seitdem  erheblich  gestiegen.  —  Die  Hntwicklungder 
Fabrikation  hat  in  unseren  sAmtlichen  Betriebsstätten 

wiederaai  gute  Fertechritte  gemaoht  Die  neue  An- 
lage in  Boos  ist  n  Anfang  des  Beriditsjahres  in  Be- 
trieb gekommen  und  hat  bereits  gegen  dessen  SehluB 

die  in  Ansaicht  genommene  IliVbstletstnng  erreicht. 
Die  Schwierigkeiten,  unHcre  Werke  mit  Kohmnterial 

zu  verHiortfen,  haben  sich  dun  h  den  l'eber>;anr;  der 
8tt«rbrOcker  üubstahlwerke'  in  iiic«ertMi  Henii/  ver- 
niitiilerl.  lla;,'ugen  Mtellte  Hidi  ;£«itweiMe  eni|>lindlii'he 
Knappheit  in  Kohlen  ein,  der  wir  dorch  Kaufe  vom 
AuHlanile,  zu  allerdings  hohen  Freisen,  abhelfen  mußten. 
Das  mit  der  OrQndnng  der  Societh  Tubi  Manneamann 
in  Mailand  errichtete  Verkaufsboreau  hat  bereite  im 
ersten  Jahre  setaer  Tlttgkeit  erfreuliche  Erfolge  za 
ver/.eii  hnen.  Die  dem  Krworlie  rini'M  fPir  iIhm  W  erk 
>;eeipneten  UelSndeB  mit  entspriclifiid  billiL'i'r  Kriitt 
entgogcuHtehonden  Seh» ii'rii,-kt'iten  tind  ,ji't/t  nnlir/u 
bi-hoben,  und  binnen  kur/em  dürfte  der  AliholiluÜ  der 
Ipe/.ükrliehen  Verträge  erfolgen;  wir  werden  dann  so- 

fort den  Bau  energisch  in  Angriff  nehmen.  Das  üa»- 
rohr-  und  das  SIederohr-Syndikat  aiad  Bade  Joni  d.  J. 
auf  die  Daner  von  U  Jahren  unter  für  uns  annehm- 

baren Bedingungen  verlängert  worden.**  Mit  dem 
QuBrohr-Bjndikata  ist  nach  jahrelangem  Kampfe  ein 

•  Vergl.  „Stahl  «ad  Eisen«  190«  Xr.  16  8. 1028; 
Nr.  20  8.  1286. 

„Stahl  nnd  Eima'  1807  Nr.  87  8.  861. 

Abkommen  getroffen  worden,  das  unseren  bereehdgten 

Ansprflchen  Kechnung  trägt."  —  Wie  der  Berieht  weiter 
mitteilt,  beträgt  dUmhl  der  Beamten  and  Arbeiter  der 
QeaeUschafk  im  ganzen  6181  Personen.  Der  Qeeamt- 
nmaatx,  einsehlieSHch  des  SehweiBrahrwerkes,  aber 
ohne  das  Rchönbrunner  Werk  und  ohne  die  äaarbrflrker 

OuBstahlwerke,  bezilTerte  sich  auf  4;ä  52»'.  329,45  (i.  V. 
35  014  I14'.t,7'.<)  '.  An  der  rmsat/sti'i^'omn-:  i^^t  .iuH 
Au!«landsg<-Ttchiift  besonders  »tark,  und  zwar  prozentunl 
erheblich  starktT  iiIh  li/is  InliindstfeHchüft,  beteiligt  gc- 

gewesen.  Die  British  .Mannesmann  Tube  ( 'i>.,  London, 
hat  auch  für  das  Berichtsjahr  keine  Dividend)'  <  riirarlit. 
Die  Verwaltung  hofft  indessen,  daft  sich  nach  einer 
Reihe  durdigreifender  Aenderaagea  in  den  Binrieh- 
tungen  und  im  Pabrikationsprogramme  des  Werkee 
die  KrtrögnisBe  Tcrbossern  werden.  Der  Betrieb  dee 
Stahlwerken  in  Snarbröcken  hat  hIcIi  n.'ii'h  einer  um- 
fasseiiiicii  Hcor;;aiii«ati<in  befrieilij^end  uniwicki  it.  Der 
dttHolliHt  erzielte  l'eberMchuB  wird  zu  .VltHchri  ilMiii^'t-ii 
auf  die.Xnla^^ewerte  benutzt  werden.  —  Der  in  da«  neue 
Gertchäftojahr  übernommene  .Vuftra^Bbestand  l»ezi(Tert 
•ich  auf  37Hl»t,  gegen  26  »01t  im  Vorjahre,  nnd 
hat  troll  grOBerer  Ablieferungen  während  der  drei 
ersten  Moaate  dee  BoaeB  Qesehift^ahrea  bis  aar  Zeit 
der  Abfassung  des  Berichtes  noch  keiae  nennenewerte 
Aenderung  erfahren.  Der  Rohgewiaa  aus  dem  Ve^ 
kaufe  betriiift  'j  J&S  7'.H),09  Hierron  rtiml  abza- 
Hetzeii  die  ̂ RHamten  Unkosten  der  Werke  in  lietii- 
seheid,  Rath,  Boos,  Komotau  sowie  für  dun  Selnveili- 
robrwerk  nnd  die  Ueneraldirektion  in  Düsseldorf 
(einachL  der  Tantiemen  fAr  den  Vorstand  und  die 
Werkaleiter)  mit  2  447  642,25  die  Mchuldenzineea 
nad  Konverloste  mit  864221,25  die  Ueberweiteag 
an  das  Delkredere-Konto  mit  151  886,18  .4  nad  die 
Abschreibungen  mit  2  723  732,48  .4 ;  da  anderseits« 
ein  (lewinn  von  113  89,1, .55  «  vorgetragen  war  und 

an  .Miete  und  Landp.irht  i',T  1  !i, '.».'(  an  Zinssrewinnen 
•2.')',t  1117,42  ein^jenomnien  wurden,  so  ert;ilit  wieb 
ein  l{.-iij,.rlr.N  von  3  9.5122H,82  „Ä.  Aus  diesem  Be- 

trage sollen  191  866,77  C  der  Rücklage  zuK'eführt, 
250  000  UV  dem  Beamten- Pensions-  und  Arbeiter- 
Unteretatzunge-Beatande  ftherwieaea,  500  000  «  für 
den  Ansbaa  der  Ansfahi^OrganisatioB  bereitgestolli, 
99  773,42  .§  salinngagomäO  dem  Aufsichtsruto  ver- 

gütet, 2700000  .#  (120,01  als  Diridendn  ausgeschattet 
und  209  ,'>sH,(;;i  ,H  in  neue  Ki'ehniM)(.j  v<-rliiit  ht  werden. 

Eisen  •  ludnstri«  la  .Hond(>n  und  Schwerte, 
Aktlen-Geaellscbaft  in  Schwerte.  —  Nach  dem  (ie- 
sohftftelMriehte  erzielte  das  Unternehmen  im  Jahre 

1806/07  bei  14872.80  ul  Vortrag,  788886,18  Jl  Be- 
triebagewinn  nnd  146805,07  J^  Zinseinnahmen  (darunter 
108000  aus  dem  Besitze  an  Aktien  der  JohanneabOtte) 

nach  Verrochnnng  der  AliHi  lireiliungen  (145  301,14  'i. 
.Schuldonzinsen,  Handluti;;tiiinko8ten  usw.  einen  reinen 
l'elierrtchiiß  von  61T3U7.T4  *.  Hiervon  sollen  nach 
dem  VorHchlage  der  Verwaltung  .'►H  .177,67  -  4  der 
SonderrQcklage  zugeführt,  80  936,07  .4  satzungs-  und 
TortragsgomäB  an  Oewinnanteilen  vergütet,  456  000 .4 

(8*/«)  als  Dividende  verteilt  und  21  993,08.41  in  aaae 
Reefaaaag  verbneht  werden.  Das  Werk  ersengte  im 
Berichtsjahre  68255  (67 168)  t  Luppen  «ad  8tahlbl8«ke, 
s.M-i'.'  isj(;:ir.i  t  Stab-  und  Bandeisen,  Wal/draht, 
liearlx-itete  Drithte  und  Drahtritifto.  Verarbeitet  wurden 
94.«:i3  (9064.')»  t  Kohlen  und  Koks,  TT.  4:iT  .TT4>:m  t 
Robeisen  nnd  Altmaterial.  (16  034  itU.  2 1 1 1 1  Koliblöcke, 
Knüppel  und  Luppen.  Der  Wert  der  berechneten 
Erzeugnisse  botrag  9553  813,16  (8  581  3001  «.  Ke- 
sebSftTgt  worden  auf  allen  Werken  der  OeseliMchaft 
1440  (1418)  Arbeiter.  Daa  oben  erwihnte  £rgebnie 
dos  Hochofenwerkes  Johaaaeahtttte  ia  Siegen, 
dessen  sämtliche  Aktiea  der  Schwerter  Qesellschaft 

gehören,  entspricht  einer  Dividende  von  lO*/*-  Die 
.lohanneHhütte  bat  kürzlich  eine  in  der  Nähe  de«  Werkes 
gelegene,  neu  aufgeschlossene  £isenateingrabe  mit 
naohweislieh  rächen  EnvorkonimeB  erworben  vaA 
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nlt  der  F'örderun^-  lioi^onnon.    Sowohl  die 
ganmnto  Hütte  als  »ucU  diu  Schwerter  Work  wnrde 
im  Beriehtajalire  durch  Damb«fle  Terbeaaeraogen, 
deren  KMb»  tum  grolen  Teil«        dun  Betriabe 
gedecktwerden  kennten,  weiter  eae^etaltet  Bei  iwiden 
Al>ti'iluni,'i'n  hiiiilrrlc  der  Muit,'ol  an  rarhiii.lnniiich 
i;c>8<-liultL>n  .\rliL'it»kralifii  die  voll«  Auntiutzutn;  der 
Anlagen. 

BM>hw«Uer  B«r^erkH>TereiB  in  Eschireller» 
Paoipe.  —  Oer  Beriebt  des  Voratandes  für  da«  Jahr 
IWMyOT  left  eialeitaad  dt«  bekannten  Bedingnagea 
dar,  «Dter  denen  dte  Teretnignn^!4-(teeetleebaft  für 
Steinkohlcnhaii  im  ̂ Vllrtl)rovio^  mit  doin  Unti'rnehmen 
vor!«i'litiii>l/.i'ii  u<ir<i^<it  iM,'  und  bemerkt  im  AnachluitHe 
daran,  ilnli  d.i->  lu  i  A ii-n;.itic  iIit  neuen  Aktien  /.unächnt 
erzielte  Auff;eld  in  Höbe  von  16K7  750.il  der  ltück< 
läge  zngefloaaen  aei.  Wie  der  Hericht  weiter  aufführt, 
stand  dat)  vertiosiieno  OoHehilftaJahr  bei  andauernd 
lebhafter,  teilweiae  nicht  zu  befriedigender  Nachfrag* 
naeb  allen  Erxengniaien  der  OeaelUohaft  antar  dem 
Zeiefaen  des  Mancele  an  Arbeitskrlfti^n.  Die  Folire 
daTon  war,  dalS  die  Qeaamtförderun'.'  der  Kolilen- 
xcchon,  die  jetut  in  dt>in  rnternehmen  vereinipt  wind, 
um  54  174  t  gerini;er  war,  uN  im  vnrmifi,'rf;(it'.::i'n('n 
Jahre,  zumal  da  jrifii'hiteit'j;  wieder. ioIiit  \Vni.'eii- 
manifel.  der  naincntlieh  für  ilen  Ali^at/.  von  Hnus- 
brandkohlen  in  den  Monaten  September,  Oktober  und 
Notembcr  sieb  cm|itindlich  banerkbar  machte  und 
einaB  Teil  der  Verbraucher  ><raiig,  ihren  Bedarf  in 
Balgten  und  HoUaad  sa  daekea,  eebr  atSrend  wirkte. 
Gewonnen  wurden  im  ganien  2  008  780 1  Fett»,  Flamm- 
nnd  Magerkohlen.  Za  dioaen  worden  noch  S9  408 1 

hinzu^ekauft,  während  für  den  Solbstverbraucb  I*"".  7'29t 
»owie  bei  der  Separation  und  Wfiselie  ir.,t»'iO0t  ab- 
gin;:en,  HO  4iali  1  742l<09t  zum  Verkaufs  \  .-rlilieli.-n ; 
hi.Tvnn  Rolanjjton  Ü54  743  t  bei  der  Hrikettieriinj,'  und 
Vorkokun^T  mit  dem  ErgebniKMi»  zur  Verw«ndun>f,  da6 
66  418  t  Briketta  und  468078  t  Koka  (54  971  t  Koka 
mahr  ala  im  Torjabra)  bergaetellt  wurden.  Dia  Preiea 
■tiagaa,  aber  nicht  genug,  um  die  Steigerang  der 
A.ftie!tel8hne  anazugloichen.  An  yehenerzeutrniaaen 

wurden  inai^eHamt  If.s'Ii;  t  AmmoniakHah-  'l'i  ̂ t.  Tt  i  r- 
[leeb,  Hobbenzol  uhw.  ^,'.•wonncn.  l'in  die  felib-nden 
ArbeitHkräfte  beranr'U/^iehi  n,  l'nrdert  die  GcHellsebaft 
nach  Möuliehkcit  den  Kau  von  Arliciterwobnungen, 
nnd  bereit«  im  laufenden  Vierteljahre  Warden  in  der 
Kolonie  Kelleraberg  etwa  150  Wohnuagan  cur  Anf- 
nahme  neuer  Bergunla  fertiggettellt  werden.  Auf 
der  Coaeordiahlitta  ttoad  dar  arala  Haehafen  daa 
ganze  Jahr  hindurch  im  Feuer,  wihrend  der  zweite 
am  H.  April  d.  J.  angebla«en  wurile.  An  Roli.  i  n  'i 
wurden  insgegamt  67  820  (.M  'HHu  t  erzeugt.  l>ii 
Schlackonatoinrabrik  lieferte  }  720  .SehlaekeoHteine 
und  »otzte  6  3Iß  720  Stiiek  «Ii.  der  Kalkrin^;ofen  Htellte 
.1890  t  Dolomitkalk  her.  Von  den  ho  n  stiren  An- 

lagen waren  die  naDptwerkNtiUton  zu  Knchweiler- 
I'umpe,  Klmpchen,  Goulev  und  Maria  dureh  Xeubanteo 

und  Reparataraa  fflr  die' eigenen  Betriebe  derOeaeU» aeliaft  faat  ▼ollattndig  in  Ana(iruch  genommen.  In 
den  Ziegeleien  wurden  3  719U0Ü  Kingofon-  und 
12  048  000  Feldbrand-ZiegeUteine  angefertigt.  Da« 
OeMamtorgebnii«  au><  dem  Kohleni>er;;bau,  der  Kok«- 
hcrHtellung  mit  Nebenbetrieben  und  der  Krikett- 
fabrikfttioii  bezifferte  «ich  auf  G  388  20H.93  >«,  da«- 

jenipe  der  < 'oncordiahQtte  auf  735  14.'j.3f;  ̂ 4i.  Rechnet 
man  die  Krträgniase  der  nonntigcn  Betriebe  mit 
167413,09  den  Ziuea>Uabenchutf  mit  283898,46 
und  den  Vartrag  am  190S/06  mit  118791,85  .«  hinni, 
•o  atellt  aich  der  Roherl&a  dea  Bericbtajahrae  auf 
7  687  453,19  ■«  AbgcHchrieben  werden  2  «00  000  UT, 

wfihrond  für  die  ilbri^'en  ,'>  n'^ 7  45:1,1 ',1  .#  folgende 
Verwendung  vorgencblneen  wird,   .fsi  in:{,7'.i    »  m 

*  VergL  ,ätabl  und  ttaen"  1907  Nr.  3  8.  119; 
Vr.  t  8.  828. 

Tantiemen  fQr  den  AufHichtarat  und  Belobnungen  fllr 
Beamte,  60  000  Ji  ala  Uabarwaitaog  aa  den  Arbaita^ 
Uataiatttnaga-    «ad  Ba«Bt*B<PmirfoBt*BaatABd, 
4  480000  Jt  (140^^)  als  Dividende  auf  daa  arbShtaAkdaa» 
kapital  von  82  000  000  Jf  nnd  166849,40  .4  ala  Varlrag 
auf  neue  Keebnung.  Zu  erwähnen  bleibt  HeblioUiehaodli 
daß  clor  Verein  mit  rund  41  "o  de«  auf  7  000000  Fr. 
erliiiliirt.  A  kii<  nka|)italen  an  ii<T  „Sorirte  Anonyme  iIph 
t'barbonnageN  Kt'uni«  Laura  et  Vereeniging"  und  mit 
210  000  an  der  .Ueriellaehaft  für  TcorTorwortung 

m.  b.  II."  in  Doisburg-Meiderich  beteiligt  iat  und  fflr 
dieaen  letzten  Betrag  im  abgelaufenen  Ueacbüftajahra 
der  OeHelUchaft   eine  4'*nige  Ver/in8un£:  erzielte. 

Lothring(«r  Hüttenverein  Aunietz  •  Friede  In 
KllfUttlngen.  Nai  li  ilem  Heriehte  der  Verwaltung 
zeichnete  Hii'li  daH  abgelaufene  GeHchtlftHjabr  1900, OT 
durch  eine  fflr  alle  Ersengniaae  der  ( leHellHcbaft 
gUnatigo  Marktlage  aua;  nicht  Bur  für  die  durch  den 
SteUwerka-Verband  Terkaaftea  A-Produkte,  aoadeni 
aadi  für  daa  im  fraian  Wattbawarbe  abgaaatila  Stab» 
eiaen  konnten  atelgende  Inlands-  nnd  Anslanda-Praiae 
er/.ielt  «rrden.  ndertteitB  nahmen  aber  auch  die 
llerBti  llungwkoBteii  infolge  mehrfacher  Krbflhung  der 

.\rl<eitcrl<"ihne  uml  (!•  r  N  erteuerung  der  Hohstoffe  nicht 
unwetientlicb  zu.  Im  neuen  Stahlwerk?*- Vi  rliaiide  erhielt 
daa  Work  eine  Beteiligung  ron  -ixi  424  t  KnliMiahl, 
von  denen  302  424  t  auf  Produkte  A  und  HO  000  t 

auf  Produkte  B  entfallen.  —  l'eber  den  Betrieb  der 
Oruhen  and  Hflttaawerke  dar  Geaellaehaft  entnehmen 
wir  dem  Berichte  aaahatahaoda  Angabaa:  Auf  der 
Eiaenerzgrubo  Anmets  wurden  bei  einer  mitt- 

leren Arbeiterzahl  von  665  (i.V.  587)  Mann  740  692 
(0G3  563I  t  .Minett«'  gewonnen.  Abgeoebcn  von  den 
Störungen,  die  <ler  Aimstand  eine«  groben  ToiloH  der 
olHaB-lülbringifichen  Iterirleute •  in  den  Monaten  A[)ril 
bia  Juni  d.  J.  mit  sich  brachte,  verlief  der  Hi  trieb 

dar  Grube  regelmIBig.  Die  Hchon  im  vnrigan  Berichte  ** 
erwlhnta  Anlage  inr  Kraftübertragang  von  den  Hatten 
Friede  und  Faataeh  blieb  aait  dem  vorigen  Frflhjabr 
dauernd  in  Tätigkeit  Die  Eiaenerzgraba  Frieda,  dai«B 
Betrieh  ohne  ZwiHchenfälle  verlief,  fOrderte  bei  etner 
(hinhHfbnittlieben  BelegHchaft  von  1 (195)  Mann 

144  OHO  (l'.t9  995)  t  Minette.  Die  Ki^enerzgrulie  llu- 
vingen  wurde  am  8tHrk!<teM  von  dein  erwähnten  Aus- 
Htande  betroffen;  ihn?  Förderung  betrog  297  t>37 
(:<49  344)  t,  ihre  Arbeiterzahl  im  .Mittel  411  (413)  Mann. 

Bei  dar  ,8ociöte  Anonyme  des  Minea  de  Murville", 
Taa  daran  Aktienkapital,  wie  wir  schon  miteatailt 
babaa,***  der  Lothriagar  HdttanTarein  vier  Fflaftaf ttl»ar> 
nommen  hat,  wurde  mit  dem  Ablenfan  ainas  dar  beiden 
viir;;e<ehencn  Sehächte  begonnen  und  die  Heratattung 
de.»  liabnuiiHrdluÄne«  sowie  der  nötigen  Bauten  in  Angriff 
tjenomioeii.  A u UiTilein  lii  ii-iligie  sich  der  Verein  an 
der  ebenfalla  im  letzten  Krübjabr  und  zwar  mit  einem 
Oraadkapital  Ton  185  000  Vr.  neu  gegründeten  „Societe 

Anonyme  dea  Fours  k  Chaus  de  Dompcevrin'.  Dieite 
Gesellachaft  beaitst  bei  Dompcevrin  (MeuMci  Kalk- 
brdehe,  von  deaaa  in  Zukunft  dar  Stalilwerkakalk 
mit  gflnatiger  Fraabt  wird  bezogen  werden  kOanen. 
Auf  der  Kohlenzeche  General  bei  Weitmar  wur- 

den die  .\ufaehlaOarbeilcn  fortgeoctzt  und  die  umge- 
bauten Kegenerativöfen*  am  1.  Mai  d.  J.  in  Betrieb 

genommen.  Die  Zeche  förderte  i>ei  einer  mittleren 
Arbeiterzabl  von  777  (tISSi  .Mann  17j(,:iT  |11H134)  t 

Kohlen,  von  ilenen  i:i«',.'>U6  (91  014)  t  verkokt,  32  878 
(20  702)  t  verkauft  und  t>493  (5818)  t  fBr  daa  eigenen 
Bedarf  verbraucht  wurden;  die  Koksanaag«Bf  baliaf 
aieh  anf  125476  (106517)1  Taa  daa  HoehafaB* 
werken,  deren  Betrieb  aich  nngeetSrt  abwickelte, 
hatte  Hatte  Friede  slmtiiohe  flinf  Oefea  daa  gaaia 
Jahr  hindaroh  im  Feuer  «ad  anaugto  damit  262046 

•  Vergl.  .Stab)  imd  Eisen»  1907  .\r.  2.-)  8.  H'Jl, 
**  Vergl.  «ätahl  4iud  £iiien«  1906  Nr.  21  8.  1350. 

.Stahl  UBd  BiaaB*  1807  Nr.  17  8.  «11. 
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(834018)  t  Robeisen.  Die  durchachnittlicbo  Arboiter- 
nU  (eimehlicßUeb  der  Kebenbetriebe}  belief  ucb  «nf 
449  {tSSi.  Von  den  im  varigea  Bwiebte  MwikatoD 
Oasmaacbinen  kamen  nach  und  nach  drei  in  Betrlris 
die  vierte  eollto  im  laufenden  Monate  folf^on.  Anf 
Hiitfi!  Fentacb.  die  im  Mittel  301  (312)  Arlu  itcr  hc- 
HcliHftipte,  waren  die  lii-iilfii  Mocböfen  nnuntiTbroclu-ii 

im  (jftii);!':  erblasen  wurden  hier  145  Hl  ( I  IT 'i'.Ht  t  Uoli- 
oiaeu.  Hin  noiiiT  irli'ii'l'  loi'ttun^sffibiger  dritter  Ofen, 
deNiien  Bau  im  iikMiu  r  liun;  begonnen  wurde,  konnte 
im  September  d.  J.  aagobiMen  werden.  Für  diesen 
Ofen  worden  zwei  Oaagebläaemascbinen  von  je  2000 
P.8.  «afeeateUt,  deaglaieban  zur  Veretfirlcung  dar 
elektrisehen  Zentrale  eiae  l&OO  pferdige  OaRdTnamo* 

mascbine  »nwic  drei  Dampf  torbin  en  von  je  1'>0Q  P.S. 
Die  (iießorei,  die  fait  anascbließlieh  fQr  don  Be- 

darf der  fipenen  Werlce  de»  Vereine«  arbeitete,  htellte 
liei  einer  durcliHrbnittlichen  .\rlieiterzolil  von  TO  (;>4) 
Mann  5t;72  (4181t  t  (iuöwaren  her.  Da»  Stahlwerk 
erzenste  H47 117  (3147  ÜOCI  t  Kohütithl,  die  in  den 
Walzwerken  der  GcHclUchnrt  zu  309  Hbb  (2G9  464)  t 
Halbseag  und  FertigfabrUcaten  weUerverarbaitet  wai^ 
das,  and  swar  eatSelen  UarTon  2t,64  (27,10)*/*  anf 
▼orgawahta  BMeke  fflr  den  Vericauf,  30,85  (29,71)  o'o 
auf  Knüppel  und  Platinen  fQr  don  Verkauf  »owie 
4T.1II  i  |::.r.*i  "  '  'i"f  l'rolileisen,  Stnlieinen  uml  IjHon- 
hali iiirmtiTial.  Die  mittlere  ( iesamtzatil  <lor  . Stahl-  und 
^\  iil/wi  rk«arbeiter  betru;;  15tJ4  (1375).  Unter  den 
Xeuanlageu  der  Htahl-  und  Walzwerke  sind  die  Auf- 
•tcUuDg  einee  fQnften  Konverter»  von  20  t  lahalti 
eine  l^anainrielitniig  fikr  daa  Walxenlager  nad  dia 
elektriaeh  hetriebaae  MittelatraBa,  dia  im  September 
d.  J.  in  Betrieb  kam,  zu  nennen.  —  Der  Recbnaaga« 
abachlufi  zeigt  unter  EiniicbluB  von  S9092fi,9l  .*  Tor» 

trag  and  7i'>  .'):t:!..'!7  '  Kinnahmen  fQr  Miete  nnd  I'acbt 
einen  Uebersehiiß  von  10  *2'.»5  921.29  r.  Demnach 
verlileibt  im<  Ii  Verrerlnuin:,'  vi>ii  HJ  J'.M  22,;i8  »  für 
alltr'  iiii  ine  Unkosten,  ZiuHen  imw.  ein  Rohertrag  von 
H  tit.i;  T'.*-,:<0  Ji  und  aaeh  Abzii»;  der  urdcntlicben  Ab- 
BcbreibuQgen  in  Höbe  von  2  S9G  677,12  .4^  ein  Reia- 
gewinn  von  6 270 121,18  Hiervon  lind  818800,06  Jt 
dargesetsUehenBaeklagexaflberweiaenund  553&21,42j( 
an  Tanti^en  und  Gratifikationen  zu  vergQton ;  SOOOOOJ^ 
■ollen  zu  aiilieroni' ntlirheii  .\liH<-hreiliunireii,  1:1100011  « 
zu  bcBiuidcron  Kii'kliii;eii  utid  150000  *  zur  liiUiuiif,' 

•  iiK  r*  Hi'jiiiiti'ii  -  S'(  rhorjjiini;''-  und  Arbeiter  -  L'titer- 
»tützunKNliestande«  v.-rwendet  werden,  so  dab  :(  408  000»* 
(12  7o»  Dividende  au»u'e»ehQttet  und  noch  44ri09:i,70  Jl 
auf  neue  Heehiiung  übertragen  werden  kiimien. 

Märl(iNch(*Ma<ichinenbanRnstalt  Lud«  I^^Stucken- 
bitlz  A.-(>.  zu  Wetter  a.  d.  Kubr.  Das  I  nter- 
nehmen  er;cie|te  laut  («eHchäftijbericht  im  ab;^ulaufenen 
Betriebitjabre  nach  Verrechnung  der  Tiikosten,  der 
vertraglichen  Gewinnanteile  und  der  Belohnungen 
eiaen  UeberaehoS  von  407  188«80>#.  Hlervoa  aind 
fOr  Abaebretbaagea  842  992,»Sur,  fttr  die  Rflcklage 
38726,59  J(  und  fOr  Tantieme  den  Aafaicbtsrates 

li;5l.!>K,^  ni  kürzen.  8o  dall  noeh  220 000 (8»/,) 
Diviileiiile  uuf  (lau  dividi  iiileiibi  rei'htfgt«»  Aktienkapital 
vi.n  •_' T:>o  000  *'  v.  rteilt  und  :iss'.M,!tO  ff  auf  neue 
Keehuuiin;  vorgetragen  werden  künnen.  Auf  die  neuen 
Aktien*  »ind  inzwiaebcn  am  I.  Jnll  d.  J.  weitere 
2.')0O00,*'  iini.'e/iiblt  worden. 

.Mahlwerke  Kleb.  Mndenberir  AktiengvHell- 
schaft  r.a  Reniscbcid  -  Hasten. "  Wie  au»  dem 
I  M■•^,•l\(ift^.ln■ril  l.d-  zu  emehen  int,  m  urde  die  UeHellHehaft 
am  IT.  li'/'  iiiinr  190ti  errirbtot  und  am  29.  .lanuar 

d.  J.  in  dae  iiandelaregiater  eingetragen.  Daa  Aktien- 
kapital, daa  22Ö000O  betrigt,  werde  von  den 

Oiiladem  mit  einem  Anfgelde  von  lO**/«  des  Nenn- 
wertes gezeichnet  und  im  vergangenen  ersten  Ue- 

*  Vergl.  »Htabl  und  Eiaen'  I9Ü7  Nr.  3  .'S.  119. 
TergL  «Stahl  and  Eiaea*  1906  Nr.  22  8.  1417. 

scbftftBjahrc  zu  drei  Vierteln  nehst  dem  Aufgelds  bar 

eingezahlt,  wihrend  der  Rest  im  laufenden  Geachifta- 
jähre  eatiiebtet  wnrde.  AuBerdem  atellten  die  Qr&n- aar  der  OeMÜMtlialt  einen  OrnaiMtionatoBda  van 
112fiiQ0  Jt  snr  VerfOgnng.    NaaMan  dte  aene  Oa> 
xellHchaftdie  Sinminnntelle  der  frflheren  gleicbnamigea 
(1.  m.  b.  H.  mit  dem  (iewinnrccbto  ab  1.  Juli  1906 
zum  Nennwerte  vim  1  iOOOoQ  .  #  erwdrlicii  IihUc,  be- 

schloß die  alte  (ie.ieilschaft,  »»ich  aufzulütien,  und  über- 
ließ der  Aktiengesellschaft  ihre  aSmtlicben  Aktiven  und 

Faeeiven  nach  dem  Staude  de»  AbacbluBscB  vom  1.  Juli 
1904.  —  Daa  Ergebnis  de»  verflossenen  Betriebajabree 
warde  durch  die  amfangieiehea  oad  koetepieliMD 
Yerenehe,  die  zur  weiteren  Anabildneg  dee  eelt  Fe« 
bruar  190f>  eingeführten  Heroultsrben  Elektrostabl- 
viTffibren»  gemacht  werden  mußten,  sowie  durch 
\\  rin>lt  notweinii^v-  rmlniiitnii  im  Martinwerke  nicht 
unweHüiitlieh  beiuurüi  htii,-t.  Von  den  »o  entstande- 

nen Konten  muljte  /war  die  l'lektrostahl-LicBcllBchaft 
m.  b.  II.  vertragHgemab  einen  Teil  surAckvergüton,  die 
eröfiero  Hftlfte  aber  wurde  aaa  d«B  Betriebsmittebl 
Seetrittea.  Da  die  Heratellnng  von  hoehiegiertaa 

Sperialatihlea  eiaen  aehr  breiten  Ranm  im  Fahri- 
kationsprogramme  der  Oeaelladiaft  einnimmt,  waren 
ferner  die  gegenüber  dem  Vorjahre  um  50  bis  60  o/q 
hfiheren  WolframpreiBe  insofern  von  ungQDStigcm  Ein- 
HuHse  auf  die  ,\u«beute,  hIm  oh  nicht  gelang,  die  Ver- 

kaufapreiso für  die  1  "ertif^er/eugniHSe  entsprechend  zu 
■teigern.  Die  BcHcbüftigung  war  in  allen  Betriebe- 

ableilungen  recht  rege,  so  daß  der  l'maats  aaa  42*/» 
snaahm.  Anoh  die  Berliaer  Zweigniederlaaanng  ent- 

wickelte aieh  gOnatig.  Dar  Auftragebeatand  war  an 
Scbluaee  des  Oescblftajahrea  abaaaa  hooh  «ia  lar 

gleichen  Zeit  des  Vorjahres.  Die  nen  erriehlete  Bperial- 
fabrik  kam  infolge  verHpiiteter  Anlieferung  der  Ma- 

schinen emt  im  Mai  il.  J,  in  lietrieb  und  konnte  da- 
her noch  nicht  /um  (ii  \*iiiiie  beitragen  IHt  Hau  der 

umfangreichen  Walzwerksanlago  geht  »einer  Voll- 
endung entgegen,  wtbrend  die  Montage  des  neuen  olek- 

triechen  Schmelzofena  von  27>  t  Cbargengewicbt  im 
November  beendigt  werden  dürfte.  —  Der  Reingewiaa 
dea  Beriebiajabrea  betrigt  hei  8740,28  Ji  Vortrag 
und  581083,42  Ul  Pabrikationaertrag  anf  der  einen, 
-Tii'.  S_'s.T4  *  alltremeinen  rnkosten  und  106  769,91  .* 
Aljh(  lin  ibuiii.'  auf  der  aiidern  Seite  1717;t5.*.  Hier- 

von Hollen  alH  V(T<,'ütung  für  den  Auf(»icbt»rat  m:!:!1' - « 
zurückgestellt,  je  :!00it  «  der  Arbeitcruntorstützung*- 
kaase  zugeführt  und  zu  Belohnungen  verwendet, 
151  875  Ji  (9  %)  als  Dividende  auf  das  zu  drei  Vierteln 

eingezahlte  Aktienkapital,  alao  auf  1  687  500  «4,  ver- 
teilt and  5521  .4  auf  aaae  Kechaong  fibertragea  wer- 

den. Die  Rücklage  bleibt  aab«t4enlehtigt,  wdl  ihr 
Mi-bon  dHH  Aiif^'cld  von  10  a^  dea  Neaaweriaa  dar 
Aktien  /uneHowsen  ist. 

Hernadthaler  Ungarische  Ei»enindnHtrie,  Actien- 
tieaellachaft  sa  Bndapest.  —  Nach  dem  Berichte, 
der  am  22.  d.  M.  in  der  HauptvertiammluDg  der  Oe- 
■ellachaft  vonwiagt  mrde,  hatten  die  Betriebaah- 
teilnngen  dea  uatemehmena  dnreh  entapreebeade  Yei^ 
be»Heruni:en  in  den  Finriohtungcn  weitere  Fortschritte 
aufzuw  einen.  Leider  verursachte  der  anhaltende  Wagen- 
inangel  im  Verein  mit  i*on»tigcn  Verk.  limHiockungen 
grobe  .Si'hwierigkeiten  bei  der  Besehaffung  der  Koh- 
htoffe  und  erforderte  Opfer,  die  nicht  ohne  nachteiligen 
Kintlaß  auf  die  Erzeugung  der  Oesellschaft  blichen. 
Dagegen  warea  die  Absatzvorbftltnisse  sehr  günstig 
nnd  gewihrleiaketea  eiae  volle  Beschäftigong  aller 
Werkaabteilnngen.  Ia  dieeea  irarden  gewoBBon  oder 
borgestellt:*  46  724  t  Eisensteine,  21684  t  RSaterze, 
81  217  t  Koheioen,  540  t  GuBware,  83  523  t  StablblSeke, 
:t."io:o  t  Halbfabrikate  und  4s  302  t  Wahware.  Der 
Keehüungsabschlnß  ergibt  nach  Vornahme  der  Üblichen 
Abscbroibungea  aater  ̂ aehlaB  dea  Tertragae  voa 

•  Vergir»8taU  and  Eiaan*  1904  Nr.  82  &  1414. 
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166  255,52  K  cinon  Rohertrag;  von  2  49:s  :{(>3,48  K. 
Tod  dietar  Samme  «erden  der  WertTermindervog** 
rfiekli«»  4M  000  K,  der  SteaerrileklaK«  150000  K 
and  dar  •llfemeiiraB  Rflekla^  SOOOOO  K  Olicrwicson, 
dem  Tontande  eis  Tanti^me  60000  K  verj^ütt  c,  an 
Dividfindc  I  440000  K  )  au(t^;fHiliiitti't  und  niil- 

licb  l^'d K.  in  da«  neue  KecbauugHjabr  Ititiübcr- 

OckUnt4l4>ba«li(tr  new«rkMliaft,Oelitlu  (Ter* 
waltiin|;«aitx  Magdeburg).*  —  Wie  uns  mit^teilt 
wird,  haben  die  biHhrri^-.  ti  VufücblilhMf  <lie  (rünwtinen 
Erwartun;fi'n,  ili«'  riiati  mit  ilic  Hi'M'listTi'iiiicit  ilcr 
Ma),'nesitfi'ldi' r  ili  r  ( n  wcrk-^p  linft  t;i'Hi'tzt  luUtf,  tn»- 
ittäti^t.  Letztere  bat  noch  weiteri'.  an^jrrnzende 
Ma^neftitfelder  omrorben  und  Hieb uulienlftn  im  Koinitat 
Abanj- Torna  sowie  in  Dubrara  mäcbtiK«*  Magnctiit- 
lagcr  gesichert.  Auch  sollen  die  Verbandlungen  zum 
Aakanfe  von  Ma^ealtfeldero  ia  Steiermark  feate  Form 
anganommen  baben.  Ba  die  OeworkacbafI  die  Abbaa- 
mengen  für  die  närhBton  .Jahre  lu  reit«  Terachlom>n 
bat,  bealnichtigt  man,  die  im  Hnu  lietindHchen  Werkn- 
anla^cn  für  einen  i^röLieren  Uetrieb  einzuricbtcn.  l>ie 
Arln^ilen  hierfür  sind  bereitii  im  (ian^'o.  Wie  weiter 
verlautet,  boU  die  OewerkMchaft  unter  ̂ 'li'ich/.eiti;;er 
Erhöhung  de«  Örundkapitale»  von  1050000  K.  dem- 
nlebal  io  aia  AktienuateniebmeB  nmgewaadelt  werdea. 

Rlmarnnriiny-Saliro-Tarjauer  EiHenwiirk$>-Actien< 
Upspllscliaft  zu  Itudape.«!.  —  Der  in  der  llauptver- 
sainmlun;;  vorn  22.  d.  M.  vori;el<'i,'te  Uericht  <les  Vor- 
8tandf!i  Htellt  fest,  dali  die  all;;eiiieino  l>age  der  Einen- 
indu«trie  im  abgelaufenen  (JeitrhäftH jabro  eine  gUn- 
atige  Rackwirkuag  anf  daa  Unternehmen  anattbte. 
Daa  Brgabnia  wJhra  Doob  veaentHeli  beaiar  geweaaa, 
«an  nleht  die  EiaenbahnTerhlltniase  (fthnlich  «ie  bei 
dar  Remddthaler  EiBoninduBtrie-A.-O.**)  sowie  starker 
Arbeiterniangol  bei  diu  Ii.  r^:l)iiutirtrii'))cn  un<l  die  hier- 

durch hedintjte  Notwindi^-lojit,  fr^niiio  Kohlen  unter 
ftfifiTii  heranzu/iebri),  eim  t:  c<  ;,'t  Mteili:,'-  ii  lünfluLl  i,'0- 
balit  hätten.  Die  versebieileni'ii  Hetriel>e  ***  lielVrten 
365  483  hl  Holzkohle,  882  .134  t  Hoherz,  5*4  490  t  Kalk- 

stein, 4903  t  Kohmagnesit,  881076  t  Köhlen,  116641 1 
Roheisen  und  7741  t  Oaßwaren.  Die  im  Baa  be- 
griffeaa  Oxdar  AnJaga  gabt  ibrar  VoUeodnag  aat* 
gogea.  Dia  Waifwerkabairfaba  waren  lebhaft  be- 
8chÄftit,'t,  inilt'Hsen  hindertaa  Kohlen-  und  Matorinl- 
inangcl  die  Auifiiu[/.ung  der  Tollen  Leitttutitritfiihifjkcit. 
Die  AbBrttzverliulliÜHse  waren  si'lir  u'^itl^^ti;^•  uii;l  .  r- 
laubten,  die  AuMfulir  einzuBchränken,  ««(in ml  die  \  er- 
kaufspreiNe  trotz  der  hölieren  tiestebunir^lvKwtL'n  sich 
nur  unwesentlich  änderten.  Die  Uewinnreehnuug  «eint 
einerseits  neben  1 060 198  58  K  Vortrag  einen  Ue- 
triebaftbancbaft  von  8  4S8  784,70  K  aowie  413  033,14  K 
Ertrag  aaa  Wald-  and  Ornadbaeitz  ana,  zeigt  dagegen 
aaf  dar  anderen  Seite  1  23.5  046,73  K  all  gemeine  l'n- 
kosten,  944  104,79  K  Abi«ehreibuni;.'n  und  r.OOoOO  K 
Steuerrü('klH;:e,  i^u  ilatl  ein  Hi'ineriÖH  von  7  12Ts:i'-,Ht  K 

zu  folgeniier  Vcrweniliin:,'  verbii-ibl:  4^"llll.71  K  zu 
Tantiemen,  212  TOri.H.'j  K  für  die  gfw  .'ihnlichi',  >.i"lOilO  K 
für  die  besondere  Rücklage,  lOOiiOO  K  für  den  l'en- 
aionsbestand  der  Beamten,  75  (KX)  K  für  die  itruder- 
l«dan,4480  O0OK(l  4  »  alaDividende  und  1 144  72 1,28  Vi 
ala  Tortrag  anf  nana  Reehnnng. 

Sorl^t^  Anonyme  des  Acleries  de  Fraui-e, 
Paris.  —  Dem  „.Moniteur  di-s  Interets  .Muti'riel's'' f 

zufolge  beträgt  der  l'eberHchuß  der  Gesellseliaft  im 
Ge»rhäft«jahre  rJ0r,;ii7  nach  Verrechnung  der  all- 

gemeinen Unkosten  sowie  der  Absehreibungen  auf 
Maachinen  und  Geräte  1 56Sfi41  Fr.  gegan  1 227  156  Fr. 
im  Tataafgegangenen  Jabre.  FSr  Abtobreibungen  anf 

•  Vergl.  ,.Stahl  und  Eisen«  1907  Nr.  3  S.  119. 
Siehe  die  vorhergchendi  Soitr. 

***  VergL  „Stahl  and  Eisen"  m>ü  Nr.  23  S.  1474. 
t  1807,  ta  Oktober,  8.  8488. 

die  ursjirQngliche  Anlage  sind  528  896  Fr.,  für  Auf- 
•chlnftarbeitaa  in  den  Steinkohlengrabea  164  860  Fr., 
fOr  dia  gaaatalleha  Rfleklage  41 989  Fr.  aad  fBr  die 
bawadara  RQckiage  3K5296  Fr.  zu  kürzen,  ho  daß 
noch  41S500  Fr.  (4  01)1  Dividende  verteilt  werden 
können.  Die  Itilanz  drs  lirriehtsjahres  weint  in  den 
Aktivi  n  :!7  523Ts',»  t:!.'i  7 1 4  1  15t  Fr.  Iiiimoldlien  und 

12  725  2S4  i94115y2t  b'r.  »un^-tii;«'  \  irnHi>,'ciHlii'Htiind- 
teilc  auf,  wüliri'nd  nich  die  l'asHivcn  zuturnnienKetzen 
aus  12  5OII0OO  tlOOODOMOl  Fr.  Aktienkapital,  22H'.»:031 
(21464  146)  Fr.  KQcklagen,  7  250000  (7  686500)  Fr. 
■SchnldTeraebreibangaa  aad  1588  841  (1887158)  Fr. 
laufenden  Verpflichtungen. 

Soci^t^  Anonyme  des  l'fllneK  M«''tallarKi(|ae8 
dn  llainant,  Coalllet.  —  Wie  wir  bereits  angedeutet 
haben,*  iat  vor  kurzem  eine  nauo  AktieB-Oeaollaebaft 
sa  dam  Zweeka  begrOndet  worden,  dea  Betrieb  der 

.Soeiitd  Anonyme  M^talluri;i<)ue  de  Couillet"  pacht- 
weise weiterzufflhren,  um  deren  geldlirhe  und  iioniti<;en 

Seh»  ierit'tveitiMi  zu  b('!«eitigen.  Dan  Akiii  uk  iii  t.i! 
betrügt  45O0O0O  Fr.  und  ist  in  45000  Ak;i,ii  /.u  ji> 
100  Vr.  eingeteilt,  (iezeichnet  halten  Im  rvon  u.  a. : 
Edniond  (iodchnux  (von  der  Societe  Anonyme  den 

Forges  et  Aci<'Tie«  du  .Nord  et  de  l'Est,  I'ari«),  der den  VoraiU  im  Aufeichtarate  fahrt,  10000  Aktien, 
die  Sae.  An.  HdteUnrglqae  de  Coaillat  9000,  Hmior^ 
Lamaire  6800,  die  8oc.  Ab.  dos  Forgea  et  Aeidriaa 

da  Nord  et  de  l'Est  5000,  die  Ranqne  de  Paria  et 
den  fays-KaH  in  HrÜHscI  .'i(hio.  Nach  der  „Köln.  Zt^'." 
erhSIt  die  Soc.  An.  .Mi'tnlUi!i:i'|ue  de  ("ouillct  von  der 
l'acb(geKellnebaft  in  den  •  r-ii  ii  in mi  .lalin  n  line 
jfthrlicho  Miete  von  325  uou  Fr.,  alsdann  375  00tJ  Fr., 
ferner  von  Anfang  an  ein  Drittel  daa  Bach  allen  Ab» 
aohreibaagea,  Raokatellangen,  Zinaan  aaw.  Tarbleiban- 

den ReingewIaneB. 

Society  Metalliii  L'iiiue  de  Sambre-ot-  .Moselle, 
Montlgny«8ur*Sambre.  —  Wie  der  Boriebt  des  Vcr- 
vvaltungsrates  in  der  HauptvnrHammlung  vom  17.  d.  M. 
ausfahrte,  koantc  die  Oesellscbaft  alle  Werkaabtei- 
Inngan  dank  dar  gOnatigen  Lage  dea  ISeanmarktaa 
wfthrend  dea  ganten  rertiossencn  (ieschSftajahres  in 
vollem  Betriebe  halten.  Zugleich  scblnuen  die  Preise 
für  Koli'-i-icn,  Holltitahl,  I'rotil-  und  llandflneisen  bis 
zum  .lttllrl•H^l  lilti-rte  eine  fortucsutzt  Kiciirende  H'rhtung 

ein,  HO  (lall  lit  r  M<  tri(  l>r<i^'e\s  iun  hieb  von  2  .'>  1 1 1  V  ̂  "^.7  1  i  'r. 
im  Jahre  l'JOö  Uü  auf  4  6t»3  743,t;s  Fr.  im  Iterielith- 
jahre  erhöhte.  Die  Grobstraße  wurde  im  Dezeinbor 
1906  dem  Betriebe  übergaben,  und  die  Gesellschaft 
damit  in  dea  Staad  gaa^t,  aineo  groBen  Teil  ihrea 
Stahlhalbaangaa  aalbal  aa  TarwaBden.  Daa  aofgastallta 
Programm  will  man  aoweft  darehfUhren,  da6  in 
Zukunft  die  almtticben  Erzeugnisse  dos  i^tablwerkes 
zu  l'rofil-  und  HandelHcim-n  weiti'rverarhc'itet  werden 

können.  Da  der  Hau  der  KokHÖfi  n  ra-rlu'  l'ort>-rliriti< 
tnacbt,  so  bolft  die  Verwaltung,  daU  sie  in  der  i.nge 
sein  werde,  den  Koksofenbetrieh  Anfang  Januar  1907 
aufzanehmen.  Ferner  reebnet  aie  damit,  die  Hoch&fen 
gegen  Ende  laufenden  Jahres  anblasen  tn  kSanan. 
Dia  Aafwaadnngen  fOr  Neuanlagen  und  Verbesaomngen, 
Omnderwerb  aaw.  betragen  insgesamt  4  839  206,46  Fr. 
—  Zu  dem  oben  genannten  HetriebsflberseluiHHe  kommt 
noch  der  (iewinnvnrtrag  aus  I905;'0r>  mit  1  7  720.sf'i  Pr. 
hinzu.  .VniierMcItw  t'i'lieti  von  dem  Krlöne  <iie  Zinsen 
der  Sehuldverüchreibungen  mit  270  000  Fr.,  die 
(ichroibungen  mit  3  2H80y2,4tl  Fr.,  die  Küekwtellungen 
für  Patente  und  zweifelhafte  Forderungen  xowie  die 

Tergütnngen  fOr  Direktion  und  Angestellte  mit  ins- 
gaaamt  185000  Fr.,  dia  ROeklag«  mit  49418,64  Fr. 
and  die  Tantieme  daa  Yerwaltaagoratea  mit  88958,47  Pr. 
ab,  so  daß  schlieBlich  N80000  Pr.  Dividende  in  der 
Weiae  auageschattet  werden,  da&  aaf  die  Yorraga- 
aktiaa  5  and  aaf  di«  flbrigaa  Aktien  8'/*%  aatfaUaa. 

•  YargL  .Stahl  and  Eiaan«  1807  Nr.  48  8.  1588. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahlindustrieller. 

Pratokoll  flb«r  die  Tontamdssltiiinr 
Tom  28.  Okt.  19()7  im  ParkhAtel  zu  DHsHeldorf. 

Anwewend  waren  die  11 H.:  (iHlieimrat  Servac« 
(Vorsitzender),  Ucneraldirektor  Baurat  Beuken- 
b  •  r  g ,  QeMr*UekretIr  H.  A.  B  a  e  o  k ,  Komnisraian> 
rat  K  ft  m  p ,  Piiuuisrat  K 1 A  p  f  •  1 ,  Oehcimrat  H.  L  n  •  ̂  , 
KeffierungH-  und  Kaurat  MAthles,  Fabrikbesit/or 
M  B  n  n  H  t  a  od  t,  Fabrik hesitxer  G.  Rud.  I'oenitijen, 
l.inilr.ii  IJ  it:,-ir,  Kofrierunjj-trat  S  c  Ii  o  i  d  t  w  »>  i  I  e  r. 
Kuiiiiiu'r/I(  iirrit  Wii'thaua,  Dr.-Ing.  äcbrödtur 
iiiIh  (lasti  und  Dr.  BeoBer  (get^ftsfabMudM 
Voratandamilglied  K 

EntBcbuIdigt  heben  «ich  folgende  Iii!.:  Oehrimrat 
Frita  Baare,  E.  BCcking,  Kommeraienrat 
B.  Q»ecke,  Kommerzienrat  Dr.*Inc.  Emil  OuiU 
leauoia,  0«li.  Finamrat  J«neke,Kommersi«iirat 
B.  Klein,  J.Maaaenea«  Kommardenrat  Sprin- 
m  o  r  u  m ,  Oeh^nint  W  •  y  1  a  n  d ,  Komnanionrat 
Z  i  «•    I  V  r. 

Eint:eladen  war  zu  der  Sitzung  durch  Rund- 
■chreiben  Tom  14.  d.  M.  und  die  Tageaordnnnf  wie 
folft  featgeaetst: 

1.  (teHrhüftliche  Mitteilungen. 
2.  Vorljorutuni;  der  Ttt:,'i'Hrir<inuni,'  für  den  Dole- 

ffiertenta^j  den  Zi'ntrKlvcrtinmiiH  I »liuiHnber  In- 
dustrieller 128.  Okt.)  zu  liurlio,  in»beiiondere  die 

Iteorganisation  deg  KrankenkuaaBwaMOa. 
8.  Italieniacbe  ZoUTarhJUtniaaa. 
4.  Sonst  etwa  Torliepade  Angateganheilan. 

Der  Vorsitzende,  Hr.  Oeheimrat  Servaei«,  er- 

öffnet die  Sitz-un^f  um  ;)'/«  Uhr.  Zu  I  der  Ta^renord- 
nun^j  lieriühtet  i>r.  H  i- u  in  i' r  iil)i!r  ilii'  vom  Zi'ntral- 
verband  Deutitcher  Industrieller  liealisicbtigte  Lohu- 
atattatlk.  Für  die  niederrbeiniHch  -  weatflliadia 
Eiaea-  und  Stalilinduitrio  werde  diese  ätatietik  Tom 
aArtraiteabarrerbaBd  für  den  Bezirk  der  Nordweat- 
liebaD  Qnippa  daa  YeratnH  deut»cher  Eiaea-  und 
Stablindustriener*  in  die  Wege  geleitet  Den  Werken 
der  Nordwestlichen  Gruppe  wird  eni|»fidilen.  jtciih  r/.  lt 

die  betreffenden  l'rageltogen  tunlicliHt  i'iM;4<(uiul  zu 
beantworten.  Sudann  wird  bi'hcliloHHon,  die  beabsicb- 
tigten  Sic  berhoitttvorsrb  ritten  für  den  Bc- 
triobelektrtacherStarkstro  in  anlagen  zum 
Oegenstando  einer  Umfrage  bei  den  VorAtandHmitglie- 
darn  der  Nordwesilichan  Omppo  zu  macben. 

Faraar  wird  dar  naae  anatraUaoha  Zolltarif  ba- 
aprochaa. 

Die  Yerhandlnngen  zo  Paakl  2  der  TagaiordaaBg 
■ind  vertraulicher  Natur. 

Zu  Punkt  .'(  der  Trtsesordriung  wird  benchlossen, 
eine  Kundfrage  bei  den  Werken  der  Nordwestliehen 
(iruppe  darüber  anzuHtolIen,  welebe  MiUständo  in  der 
Handhabung  der  V e r soll u ng  deutecber  Einen- 
und  Stahlursangniaae  in  Italien  baobaebtet 
worden  tiad. 

Zn  Pankt  4  der  Tagaaordnnni»  lia|>t  niebta  vor. 
Scliluit  dar  Sitsung  8  Ulir  naehinittagti. 

Der  VoniUcad«:  Da«  fMChftrfr.  Vor.iiiiid«inilclird : 

-1/.  A.  .s'.  rKi  .v.  gel.  Dr.  W.  AeuMtar, Könii;!    11.1,,  Komm  M.  <1.  A. 

Für  die  Vereinsbibllotbek  siod  eingegangen: 
(Oto  Bunte  «1«4  4w«h  *  hMclehaaL) 

BosHer*.  Achiilc:  jSlude  Expirimentale  de  l'Affi- 
nage  mr  Soie  Btuiqtte.  <Extrait  de  la  „itcvue  Uni- 
veraelle  dea  Minee*.) 

MIebigan  College*  of  Miaei,  Hongbton:  Year 
Book  1906—1907. 

Taylor»,  Frederiek  W.:  Note«  on  Betting.  Witb 
Critir'i»m8  by  Henry  R.  Towne  etc.  iHejirinted 
from  tbe  „TraOBactiona  of  tbe  Atnuriean  Society  of 
Meehanieal  Engineera",  Vol.  XV). 

Taylor*.  F  r  e  d  e  r  i  c  k  W. :  Shop  Management.  With 
CriticiHniH  hy  Henry  R.  Towne  etc.  (Reprinted 
from  the  j,TraoaaeUona  o(  tbe  American  Sedety  of 
Meebaaieal  Engioeera',  YoL  XXIT). 

.ienderungen  in  der  Mitgliederliste. 

ron  lieniai  heu  itz,  liimiti  ti,  Borg-  und  lliittvningeuicur, 
Oberwal/AverkNi'bi'f.  r.riantkj  Btabl- uul  Eiieiiwerk, 
Ekaterinoslaw,  liultlaud. 

BStefOhr,  Franz,  Teelu.  IKrektor,  Obarlottenbarg, 
Sangnypiets 

If^cwMM,  lt«r,  IngeBieur,  Boebam,  Freiligratb- atraBa  14 

Oorjaeft,  Wuteolod,   Bergingenieur,    Verwaltar  dea 
Ilocbofen-  und  stikhlwurkM.  sim  stuaxia,  Santaro» 
SlatouHt  Scbelesn.  I)ori>t:s,  Hublnrul. 

Btthejf,  Ou»t.,  Managini;  r»iriM  r,ir,  'i'li'>  British  Mniiru'H- mann  Tube  Co.  Ltd.,  Salisbury  House,  London  Wall, 

Ltimioii  L.  ('. Ufifi»ghu(f,  Wilhdm,  Stahlwerkadirektor  der  Üb«r- 
8rhlc8iBcben  EiMB-Indnatrie  Akt.*Oee.,  Abt  Baildon- 
hatte,  Kattowiti  0.-8chi. 

Hort,  Withetm,  Dr.  pbil.,  Diplom-Ingenieur,  Direktor 
der  Fa.  Voigtlünd(>r  &8obB  Akii-Oeen  BraaBicbweig, 
üierHbergwc;;  7. 

Jütte,  F.,  kauf  1)1.  Direktor  der  Aktfeo-Oea.  Bremer^ 
hfltte,  (ieiHwi'id  i.  W. 

Meina,  Frimt,  Ingenieur,  Aaehen,  BeeekHtr.  22. 
\friirr,  \y.,  Betriebsdirektor  der  Friedrich-Alfred-Hütte, 

l'rii'niersheim  a.  Niederrbein. 
MicMa;  Alfred,  HOttendirektor,  DOaaelderf,  Grafen- 

berger  Allee  18t. 
MSlier,   K.,  Betriebschef  der  Oewerkaebaft  OrOlo, 

Pnnkc  &  Co.,  OeUenkircben  •  Schalke,  Oewerken- 
BtraKo  90. 

i^unriiiij,  Xieolan,  ('lief  du  «ervice  de  la  Societe  ano- 
nyme des  lliiutH  -  l'onrneHiix  et  Fonderie*  de  PODl 

ii  .MouHBon,  division  d'Aubuue,  France. 
Sehn  filier,  tritt,  BargaiaeMor,  Baarbrilekea,  Hobea- 

zollernstraBe  72  a. 

Traut,  kudtiff  lageBienr,  Zolyombrete,  Uogenit  Eieen- wetkdietel. 

WeriiaAf  Hormmmn,  Oberingenieur  der  JCazimiliaiu- 
bOtle,  Roaenberg,  Oberpfalt,  Bayern. 

Hene  Mitglieder. 

Coptte,  Knrt,  Betriebgingonienr  der  Fa.  Trierer  Walc- 
werk,  .\kt.-OcB.,  Trier,  KlemenHotr.  16. 

IHt'Hiur/.    Wdihr.  Ziviiingenieur,  KattowitS  0.*8cbL 
KtlMdrtt,)-,  Kurl,  Dr.,  Heuthen  (».-.Sehl. 
l'raiiij ,   .1.,  I  >li,-rinL'i'nieur,  TeciiniHeher  Letter  der 

Pielttbiiite  l)ei  Kud/.initz,  (). -.Sehl. 
PHeur,  Otto,  Prokurist,  Cbarlotteuburg,  Bi8niarckatr.79. 
SpeUter,  EUgor,  Diplomingenieur,  Betriebaaaaiatent  im 

Stablwerk  der  Dtaaeldorfar  BAhren-  und  Enenwala- 
werke,  DOtiBoIdorf-Lierenfeld. 

IViU,  WUljf  J.,  Ingenieur  der  Daiseidorfer  Röbren- 
indnetrie,  DOaeeldorr,  DOaaebrtr.  6. 

Veraterben. 

Druffäf  Pml,  Botriebsingenieur,  Dillingen  n.  d.  Saar. 
JtettHMMH,  Ptttil,  llütteniuspektor,  äcbwientoebluwiu. 0.-8obL 

Digitized  by  Google 



m  STAHL  ü
ffll  EISEU KommlitKifitmtli 

*M  i.  Ba«it-abMUori. 

Uiirr  tts 
wirucluniickn  Tita 

0<ner3lttfenilr 

Or  W  IcBBtr, 

4h  Tmiit  I 
Eisrn-  \:nl  SUM- 

iniaslrKÜtT. ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  45. 6.  November  1907. 
27.  Jahrg^g. 

Der  elektrische  Induktionsofen  nach  dem  System  Röchling- 

Rodenbauser.* 
Von  Geb.  Bergrat  Professor  Dr.  H.  Weddlng. 

Nachdem  man  mit  Recht  von  den  anfangs 

vit;l  ZU  weit  ̂ ^i'lieiulcn  Erwartunjiren  lierftb- 

gi^angen  ist,  nach  welchen  68  mit  wirtschnt'i- 
lichem  Erfolfre  ausführbar  sein  sollte,  mit  Eiclc- 
trizitilt  aus  Erzen  unmittelbar  Behtnifiil)<in's 
Eisen  ilar/.ustelleii,  uailulem  man  aiicli  selbst 

die  Hotl'uuu^'  aufgegeben  liat,  aus  Uuheisen 
oder  einem  unreinen  sehmtedbaren  Eisen  ein 

Flttflclsoo  zu  den  Preis>  n  \  on  Martin-  oder  so- 

gar Thomas-FluUeisen  herzusielleu,  ist  uiau  all- 
gemein anf  den  richtigen  Standpunkt  gekommen, 

als  (»riinilstoff  für  ein  eli-ktrisclies  Selimelzver- 
fabreu  nur  ein  bereits  nahezu  reines  Eisen  zu 

lienutzen  und  dieses  lediglieh  durch  die  Wftrme, 
welche  sich  dureh  Elektrizität  hervorrufen  hißt, 
in  einen  besseren  oder  in  einen  für  viele  Zwecke 

besonders  brauchbaren  Zustand  Qberzuffiluren, 

als  es  diircli  BebainilunL'  im  Martinofen  oder 

sellist  (liircli  li.is  I 'nisclinielzon  im  Tie^^ei  mfifj- 
licli  ist.  Mail  hat  sich  überzeugt,  dali  von  einer 

chemischen  Einwiricung  des  elektriaehea  Stromes 

abgesehen  und  nur  die  Warme  ausfrcnntzt  werden 
muß.  Gerade  deshalb  ist  man  auch  davun  zuriick- 

gekomnen,  die  anderweitig  durch  intermolekulare 

Verbrennun^r  beim   He>scm>'rjirnzel^  oiler  durch     dieren.    Die  Zeichnungen  und  Taliellt  n .  welche 

(NHchdriick  trrbou-n  ) 

.Systeme  sind  Indessen  vorgeschlagen  worden,  von 

denen  manche  die  nrs]irüngIichenAaordaaageoQber- 
troifen  halten,  die  alior  alle  immer  anf  dnen  der 

drei  Grundzii^re  der  aniregeb(<nen  Systeme  znrBck- 
konunen.  Ks  ist  nicht  die  Alisicht  der  nacli- 

stehendeu  Arbeit,  einen  \'er;.Mi'ieh  zwischen  den 
drei  Systemen  zu  ziehen,  sondern  lediglich  den 

auf  dem  Röchlingseliett  Elsen-  und  Stahl- 
werke in  Viilklintren  in  I^i-trieli  liofindlicheo 

Ofen,  der  nach  dein  zuerst  von  Kjeliin  ange> 
wandten  Indnictionsverrahren  la  verbesserter  Art 

v(tn  l'öcliling  und  Kmlenhauser  erfunden  und 
ausgeführt  ist,  zu  beschreiben. 

Es  bat  sieh  fttr  die  Verwertung  der  Pa> 
tonte,  die  sich  sowohl  auf  den  Ofen  wie  auf 

das  Verfahren  bezieben,  eine  Gesellschaft  filr 

Elektrostahlanlagen  *  gebildet,  welche  auch 
über  die  filteren  l\jellin-Patente  verfügt.  Die> 
selbe  hatte  iü)  Finvcrstiindiiis  mit  Herrn 

Röchling  Einladuüfieu  zur  liesichiigung  des 
Verfahrens  ergehen  lassen,  was  auch  dem 

Verfas.ser  am  25.  und  20.  Septeml)er  d.  .1.  (Je- 

legenheit  gab,  den  Ofen  und  die  mit  dem- 
seltwn  erzielten  Ergebnisse  eingehend  zu  stu- 

huft-  oder  Wassergsuverbreunung  billiger  zu  er- 
zeugende Schmelzwärme  dem  elektrischen  Strome 

aufzubürden.  Vielmehr  wendet  man  stets  bereits 

geschmolzenes  Material  an. 

Die  drei  grundlegenden  Hauptarten  des  elek> 
Irischen  Verfahrens  in  der  angejrebencn  Be- 

schrankung sind  diejenigen  von  Stassano, 
H^roult  und  Kj ellin.  Eine  große  Menge 
von  Abarten  und  Verbesserangen  dieser  drei 

*  Bui  dorn  zunchmcDdon  Intorcase,  daa  die  doutKchon 
Hatt«nwerke  den  Fortschritten  in  der  Elektrottabl- 
•rsaugang  entgegenbringen,  freaen  wir  oai«  mitteilvu  zu 
kSimeii,  d*B  ia  einw  der  olehiteii  Kämmen  eine  titudie 
von  Direktor  0.  Thellner  Aber  QaelitHmteblerieii- 
nung  und  RloktroBtehlTerfahr«n  ersehoinon  wird,  lieber 
Stoflseaoüfen  wird  eine  andere  Arbeit  berichten. 

Die  Btd. 

XLV.W 

unten  folgen,  sind  in  liebenswürdigster  Weise 
von  Hrn.  H.  RSebling  zur  Verfügung  gestellt. 

Das  Verfahren  ist  nacli  den  eii:eni-n  IJeidiach- 
tungeu  des  Verfassers  beschrieben  worden. 

Vorweg  ist  zu  bemerken,  daß,  nachdem  ein 
nach  dem  reinen  Kjellinschon  System  gebauter 

Ofen  sich  für  das  zur  Verarbeitung  in  Aussicht 
genommene  Thomaseisen  nicht  ausreichend  bewahrt 

hatte  und  kaltgestellt  worden  war.  der  gegen- 
wärtig' lietriebene  Ofen  dazu  bestimmt  ist,  im 

laufenden  lietriclje  weiches  Flußeisen  zu  er- 

zeugen, welches  etwa  dem  schwedischen  an  Qualität 

irleichstfht  oder,  wenn  möglich,  es  ubertrill't.  daß 
aber  au  den  vorgenannten  Tagen  ganz  nach  den 

*  «Stahl  und  Eisen"  1907  Nr.  40  &  144S. 
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WUnnehen  der  anwesenden  Oiste  Hitzen  von 

dem  verschiodrnston  Cliarakter  tri  Tiiarht  wiirihii. 

80  daü  uaturgeiuttÜ  eiu  btisläudigur  Wechsel 

stattfand,  der  selbatveretandllcli  för  die  Ei^ 

z<'Ufrun^  (It'u  uni^'Üclist  iiiiiriuistiL'^iTi  Einfluß  aus- 
übte. So  wurde  bald  ein  ganz  hartes,  bald  eiu 

ganz  weiches,  Iwld  ein  zwiseben  beiden  lie^ndes 
Erzeugnis  liergestellt.  und  das  flüssige  Eisen  bald 
von  oben,  bald  von  unten,  bald  in  große,  bald 
in  Icleine  Formen  gegoasen.  Stets  wurde  indessen 

von  dem  im  regelrechten  Gange  betindlichen 
Tbomasliot  riebe  ausgegangen,  von  welchem  das 

fertige  Eisen,  li.  h.  das  nicht  nur  entkohlte, 
Bouderu  bereits  auch  wieder  desoxydierte  und 

(.'«'kdlilti-  l'roilukf.  <lfr  Ue^'el  nach  ein  PMiilieisen, 
welches  im  gewüLnlicheu  Betriebe  für  Trüger 

bestimmt  ist,  ilfissig  entnommen  und  zum  elelc- 
trlschen  Ofen  verfahren  wunic. 

Der  Ofen.  Der  Ufeu  ist  eine  Abänderung 

des  in  Gyiiage  in  Schweden  zuerst  errichteten 

KJc Hinsehen  Apparates.  Er  hat  inile>sen  mit 
diesem  nur  die  Benutzung  der  Induktion  unter 
AosschluB  des  Lichtbogens  und  die  Anordnung 

einer  in  sich  zurückkehrenden  Ilinne  ̂ 'eniein.  Im 
übrigen  aber  ist  er  vollständig  abweichend  ge- 

baut. Es  sind  beide  im  Querschnitt  oblong  ge- 
formte Kerne  des  Uagneteisens  mit  Wicklungen 

versehen  und  zwei  Schinelzrinnen  um  dii-  Kerne 

vorgesehen,  welche  in  der  Mitte  des  .li'chi  s  zu 
einer  breiten  Rinne  zuaanunenJUeßen.  Ein  zweiter 

Unterschied  gegenüber  de?n  nrsiiriinglichen  Kjel- 
Unschen  Ofen  ist  der,  daU  die  Ofeutransfonna- 

toreo  zwei  Wicldangen  haben,  weiche  von* 
einander  durcb  einen  Luftraum   •retmint  sind. 

Der  elektrische  Ofen  System  Köcblim;-lioden- 
hauser  gehSrt  demnach  zwar  zur  Gruppe  der  Indulc- 
tionsJif.'n,  unterscheidet  sieli  aluT  v.m  ail.  n  früher 
bekannten,  zu  diesem  System  gehörigen  Oefen, 

namentlich  dem  Kjeilinschen  Ofen,  wesentlich  da* 
durch,  dalt  zwei  verschiedene  elektrische  Behei- 

zun^rsarten  in  dem  Ofen  vereinigt  werden.  Daraua 
ergeben  sich  nel)cn  metallurgiscben  Vorteilen 

durch  die  Bauart  des  Ofentransformators  günsti- 

gere elektrisi  lii-  Vi  rliftltnisse,  als  sie  die  Indnk- 
UOQSüten  aiitvv  <-lsen,  welche  nur  mit  dem  in  einer 
Hinne  untergebrachten,  als  einzige  kurzgcschlos* 

sene  Sekuniiarwiekluni.'  diein'nden  Schmelzgut 
arbeiten.  Um  die  beiden  Bclieizungsarten  für 
das  Sobmelzgut  zu  erreichen,  speist  der  In  den 

Ofen  eingebaute  Transformator  aus  einer  pri- 

mären Wicklung  zwei  (irupjieu  :?ekundAr-Strom- 
Itreise,  von  denen  die  eine  Gruppe  durch  die  in 
sich  kurz  geschlossenen  Schrneizrinnenstromkreise. 

die  zweite  durch  eine  mit  niedriger  Spannung 

und  sehr  hohen  Stromstärken  arbeitende  Knpfer- 
wicklung  gebildet  wird,  welche  mittels  geeig- 

neter Zuleltunirsteile  einen  Teil  des  Ofeninbaltes 

durch  Widerstandsheizung  erhitzt.  Hieraus  er- 
gibt sich  die  Bauart  des  (»fens,  die  durch  die 

Iteigefügten  Abbildungen  1  bis  3  naher  erläutert 

wird.   Dieselben  stellen  «Inen  elekkriadien  Ofen 

nach  dem  System  Rödlling-Rodenhauser  für  Ty  t 

Einsatz  bei  öUUü  \'olt  und  lö  l'crioden  in  einem 
Horizontalschnitt  nach  a  b  (Abbildung  1)  und 
zwei  rechtwinklitr  zueinander  stehenden  Vertikal- 

scbuitten  nach  c  d  (Abbildung  2)  und  e  f  (,Al>- 

bildung  3)  dar.  In  Abbildung  1  ist  die  elek- 
trische Beheizung  und  Stromführung  des  Ofens 

durch  Einzeidiaung  von  Pfeilen  kenntlich  ge- 
macht. Der  Ofentransformator  hat  bei  der  ge- 

zeichneten Anordanng  filr  Einiihasenstroui  zwei 
mit  Wicklungen  versehene  Schenkel,  und  zwar 

tragt  Jeder  Schenkel  eine  {irimärc  Bewicklung  A 
und  eine  sekundäre  B.  Die  primOrea  Bewick- 

lungen A  sind  mit  dem  elektrischen  Generator 

Abltildung  I.    l'.IcktriHi-lipr  Of^n  für  5  t  Eineatz. 

tS)-8tein  Kücbling-UoUenliauiier;  15  l'erioden,  5000  Volt. 

verbunden  und  rufen  ilurch  Induktion  einen  Strom 

in  den  sekundären  Wicklungen  B,  gleichzeitig 
aber  auch  in  den  Heizkanftlen  C  hervor,  die  mit 

dem  Schmelzgut  aii:ret'iiilt  die  Transformatorkcrue 
umgeben.  Diese  lleizkaniili' (' sind  zwischen  den 
beiden  Schenkeln  betrilciitlich  erweitert,  so  daU 

sieh  Uer  ein  breiter  und  langer  Arbeitsberd  D  er- 

gibt, in  dem  alle  mctallur>„'isrhen  Arbeiten  vor- 

genommen werden.  Diesem  Räume  wird  zur  Er- 
höhung der  Temperatur  auch  der  Strom  der 

Wicklung  B  zugeführt  und  zw  u-  il<  rart,  daß 
alle  StrOme  den  Schmelzraum  D  in  gleicher  Rich- 

tung durchfließen.  Die  Ueberleitung  des  Stromes 

aua  der  kupfernen  Wicklung  B  in  <las  flüssige 
Sobmelzgut  ohne  Uchtbogenbilduog  und  ohne 

Anwendung  beweglicher  oder  nachstellbarer  Elek- 
troden erfolirt  ilahei  durch  Metallplatten  E,  so- 

genannte l'olscheilii  n.  welche  in  die  Ofenwande  F 
derartig  eingebaut  sind,  daß  der  Strom  seinen 
AVeg  von  der  Wicklung  B  aus  durch  die  Platte  B 

und  durch  eine  Stromübertraguagsmasse  G  zum 
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Bad  und  durch  dasselbe  zum  ̂ leiehartiß  kon- 

Btruierten  Gep*npoI  nimmt.  Der  Srinm  tritt 
dabei  also  unmittolbar  in  das  Sclmiclzgut  ein, 

80  daß,  wenn  die  ganze  StreiaiibertragnagB- 
Vorrichtung,  die  tdoen  Teil  der  OfenzosteUung  F 
bUdet ,  als  Elektrode 
bezeiduet  wird,  diese 

Elelrtrode  in  diretctor  He- 

rühninir  mit  dt-mSchmclz- 

^ut  sieht.  DalM'i  ist 

die  Stromübertragung^s- 
masse.  welche  also  den 

Strom  von  der  Metall- 
schdbe  zum  flflsst^n 

Sdunelzgvt  überloit^'t. 
so  znaanunengcsützt,  daß 
sie  ans  Leltem  zweiter 

E 
i 

Abbildnng  i. 

XlaM.so,  d.  Ii.  aus  erst  hei  hoher  Temperatur  lei- 
tender HMse  beeteht,  die  daher  wiihrend  des  Be- 

triebes ki'ine  oder  nur  iinwesetitliclie  .MmutziinL' 

erfUirt,  und  daß  ein«  Verunreinigung  des  liudes 
dor«h  die  Stromiibertragungsmame  aas^esclüossen 
hleilit.  Die  Platten  sind  so  hoch  gemacht, 

daU  der  Strom  sowohl  durch  das  Eisen- 
bad,  wie  durch  die  Schlackendecicc  ^ehen 

kann.  Um  die  Wicklungen  vor  der  Ein- 

wirkung zu  hoher  Teuiiieraturcn  zu 
schützen,  wind  dünnwandige  kupferne 

Zylinder  MM  (Aldjildung  3)  angebracht,  , 
durch  welche  aus  Kohren  N,  und  N, 

austretender  Gebläsewind  geleilet  wird, 

um  die  Temperaturen  im  WioUungs-  
räum  in  zulilssigen  Grenzen  zu  hal- 

ten. —  Dabei  babeu  die  inneren  Zylinder 

(Abbildnog  S)  Staubkappen  erlialten, 

durch  Welche  das  Eindringen  von  Ver- 
unreinigungen in  den  Wicklungsrauui 

vermieden  wird.  Im  Transformator^ 

eisen  ist  durch  auch  sonst  iildlelie  Ven- 
tUationsschlitze  U  (Abbildung  1)  für 

ausreichende  Ventilation  gesorgt.  Diese 

Kühl-  und  Schutzeinrichtungen  dos  Ofen 
transformators  haben  sich  während  des 

mehrmonatigen  Betriebes  als  vollkommen  aus- 
reichend erwiesen. 

In  der  ilnf^ercn  Ausbildung  des  Ofens  ist 

eine  möglichst  weitgehende  Äulehnung  au  die 

Formen  des  gowShnlichen  HarUnofens  erstrebt 

worden.  Der  Ofen  ist  durchweg  mit  Gewfilhen 

(sog.  Fuchsdeckeluj  abgedeckt,  die  nur  bei  Aus- 

bessenuigen  während  des  Stillstandes,  nicht  wah- 
rend des  Betriebes  entfernt  werden,  so  daß  die 

Wftrmeveriuste  durch  Strahlung  auf  ein  sehr 

kleines  Mali  be.schr;inkt  werden.  .\tif  der  Rück- 

seite besitzt  der  Ofen  eiue  Einsetz-  und  Arbeits- 
tfir  und  eine  ebensolche  zweite  auf  der  Absticfa- 
selte.    Durch  die  Tür  der  Rückseite  wird  das 

flüssige  Eisen  in  den  Ofen 

eingeschflttet.  und  wah- 
rend der  Hitze  erfolgen 

sämtliche  Arlieiteu  durch 

diese  Tür,  während  feste 
Elnsiltze  und  der  zur 

Schlackenbildiing  erfor- 
derliche Kalk  auch  durch 

die  zweite  Tlir  einge- 
setzt werden  kiinnen. 

Da  auf  üruud  der 
elektrischen  VerhKttnisse 

des   (tfens   eine  ausrei- 

chende Zirkulation  im  ge- 

samten Schmelzgut  ent- 
steht und  dentlieli  zu  er- 

kennen ist,  80  beschrän- 
ken sich   die  Arbeiten 

im  Ofen  im  wesentlichen 

auf  die  Beoliachtung  der 

richtigen  SchlackenbildUttg  und  auf  das  Abziehen 
der  Schlacke.   Das  letztere  erfolgt  ebenso  Krie 
das  Prohenehrnen  durch  die  Tür  der  Kücksoite. 

Der  ganze  Ofen  ruht,  wie  aus  der  Abbil- 
dung 2  ersichtlich,  auf  Bollen  und  kann  daher 

AbbilduDg  8. 

durch  ein  hydraulischen  Kippwerk,  welches  in 
diesem  Falle  an  die  iKj uieine  Werkshochdruck- 

Wasserleitung  angescliiiisspn  ist.  Iieiiti  Schlacken- 
ziehen nach  hinten  geneigt  werden.  In  dieser 

Ofenstellung  kann  das  Abziehen  der  Schlacke 
bequem  erfolgen,  namentlich  wenn  dieselbe  kurz 
vorher  durch  einen  neuen  Kalkzusatz  entsprechend 
verdickt  worden  war.  Wahrend  des  Abstiches 

wird  der  Ofen  nach  vom  geneigt,  so  daO  das 
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fertig«  Metall  aus  der  mit  der  AltstichtUr  ver- 
einigten Absticlischnauzc  in  die  (Ticlipfannt  ab- 

fließen kann. 

Die  beiden  untensteh^'nden  Ansichten  <Ab- 
bilduni7  4  und  r>)  zeigen  den  Aufbau  des  Ofens. 

Abbililuii}^  4.    Ansiebt  des  S'/i  t-Ofcn». 

wie  er  auf  den  köcblintr.sflien  Eisen-  und  Stalil- 
werkeu  in  Völklingen  seit  einem  Vierteljahre  im 

Betrieb  ist.  Der  Ofen  faßt  normal  3  bis  H'  »  t  Ein- 
satz, wovon  etwa  800  kg  naeli 

jedem  Abstich  zunickideii>cn,  so 

daß  lür  jede  neucllitze  2'/itzu- 
gesetzt  werden.  Der  Ofen  steht  in 
einer  allst;itig  otleuen  Halle, 
so  daß  er  Wind  und  Wetter 

preisgegeben  ist.    Obwohl  mit 
dieser  Aufstellung  des  Ofens  in 

oft'ener  Halle  wohl  sehr  ungün- 
stige    .\bkUhlungs  Verhältnisse 

verlitinden   sind,    welche  den 

Kraft  verbrauch  erhöben,  wah- 
rend der  Ofen  anderseits  auch 

dorn  Staub  stark  ausgesetzt  ist. 
so  habttn  sich  doch  am  Ofeu- 

transformator,  der  mit  Hoch- 
spannung von  rund  IJOOO  Volt 

betrieben  wird,  dank  der  be- 

schriebenen Schutzvorrichtun- 

gen, noch  keine  Störungen  ge- 

zeigt. Der  gegenwärtig  im  He- 
trlebe  betiudliche  f>fen  in  Vidklingen  arbeitet,  ab- 

weichend von  dem  dargestellt«»  .'i  t-Ofen,  mit  nur 
fünf  Perioden,  da  die  vorhandene  Maschine  mit  so 

niedriger  Periodenzahl  verwendet  werden  mußte. 
I>adureh  werden  besonders  grolle  Abmessungen 

für  den  Ofentransformator  erforderlich,  so  daß 

die  .-Munessungen  des  gezeichneten    t -Ofentrans- 
formators für   15  Perioden  wesentlich  kleiner 

gehalten  werden  konnten.    .Abweichend  von  den 
.Abbildungen  ist  noch  die  Windzufübrung  an  dem 

genannten  H,5  t-Ofen.  Die  .Ab- 

bildungen  4  und  .">  zeigen  seit- 

^^^^^^^^^1    lieh  des  Ofens  Kohrkrümmer 
^^^^^^^^^1    und  Windkasten,  durch  welche 

^^^^^^^^H  Druck  von  40  mm  Wassersaule 

^^^^^^^^1    dem  Ofentrnnsformator  zuge- ^HB^^  führt  wird.  An  5  t-Oefen  wird 
Geblasewind  verwendet  wer- 

den, der  dann  durch  dünne 

Rohre  dem  Transformator  zu- 
geleitet wird,  eine  Anordnung, 

welche  auch  in  den  obigen  Ab- 
bildungen, die  im  übrigen  «lic 

gleiche  üfenbauart  zeigen, 

dargestellt  ist.  Das  auf  der 
.Ansicht  (Abbildung  4)  von 
der  Abstichseite  des  Ofens 

sichtbare  Hauseben  enthalt  im 

unteren  Teile  die  Hochspan- 
nungsscbaltapparate.  wird  aber 
im  oberen  Teile  als  Schalt- 
bUhne  benutzt,  von  der  aus 

das  Kippwerk  und  die  elek- 
trischen Sehaltapparate  be- 

dient werden. 

Der  Betrieb.  Xach  Zustellung  des  Ofens 

mit  basischer  Masse,  d.  h.  Teermagnesia  mit 

10  bis  r2"i'o  Teer,  im  Herde  und  um  die  Strom- 

Abbildung  &.   Aneicbt  dea  .l'/t  t-Ofena. 

transformatoreiseu,  wahrend  daa  Gewölbe  au.« 

Sehamottsteincn  iiesteht,  wird  der  innere  Ofen- 
raum zunächst  stark  angewärmt.  Dies  geschieht 

dadurch,  daß  Hinge  aus  weichem  Flußeisen  ein- 
gesetzt werden,  in  denen  dann  der  Strom  durch 
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Kinsrlialtunf»  dar  primflrfu  Wick(>hinf:  erregt 
wird.  Die  Ringe  werden  glUliend  und  ptwa 

auf  UUU  bis  900  erw&rmt.  Sobald  das  (Qualmen 

des  Ofens  nach  Vertreibunfr  der  Kohleowasaer» 
Stoffe  aus  dem  Teer  nachlrifit,  ist  der  'ift-ri  als 
hinreichead  üeiU  zu  beLrachteu,  und  wird 

nun  beim  Beginn  des  ganzen  Betriebes  aas  dem 

Hochofen  stammendes  fliissitres  Rolieisen  ein- 
gefüllt. Der  elektrische  Strom  wird  angelassen, 

und  die  Temperatur  gelit  lang- 
sam in  die  Höhe.  Nach  18  Stun- 
den hat  der  Ofen  volle  Hitze, 

nnd  da«  Qaalmen  bat  aufgehSrt. 

Das  fiüssiju'c  Roheisen  wird  nun 

durcli  Kipiien  des  Ofens  aus- 
gegossen, nur  etwa  800  kg 

bleiben  aus  örtlichen  Betriebs- 

rücksichten  fliissip  darin  zu- 

rück. Jetzt  wird  das  fertig- 

geblasene Eisen  ans  der  Tho» 
masbirne  zuperdhrt.  Der  Ofen 
fabt  bis  zu  3,5  t.  Auf  das 

so  hergestellte  Bad  wird  ge- 
brannter Kalk  iri'liiarlif .  Der 

verwendete  Kalk  enthält,  was 
hier  nebenbei  bemerkt  werden 

möge,  6  7o  Mapncsia.  B'erner 
wird  etwas  Flußspat ,  etwa 

8  kg,  zugegeben,  was  nötig 

ist,  um  den  htnreidMndm  Flfts- 
sitrkeitsprad  wehren  des  ver- 

halluisnialiig  hohen  Magncsia- 
gehaltes  herbelznfOhren,  nnd 
nun  wird  nach  Znsatz  von 

Hammerscblag  gefrischt.  Wird 
die  Sehlaeke  ta  dflnnHOssig, 

so  gibt  man  nach  Bedarf  Kalk 

dazu;  wird  sie  zu  dickllüäsig, 
Flußspat. 

Ist  der  Prozeß  vollendet, 

was  man  daraus  sieht,  dafi 
k^e  Blasen  mehr  ans  dem 

flüssigen  Eisen  aufsteigen,  und 

ist  die  richtig'«  Beschaffenheit 
desselben  an  8ehö]ifproben, 
welche  in  gewohnter  Weise 
ausgeschmiedet  und  untersucht 

werden,  festgestellt,  so  wird  die  ziemlich  tlüssige 
Sehlaeke  dureh  gebrannten  Kalk  abstehtlieh  stark 

vprdifkf  und  dann  nach  Kippen  des  Ofens  nar-d 
der  Vorderseite  zu  sorgfältig  abgezogen.  Nun- 

mehr bildet  man,  nachdem  die  eisenschüssige 

Schlacke  ganz  rntf.rnt  ist.  ,'\nr  reine  Kalk- 

schlaoke  aas  neu  autV'-f^rcbenem  gebrauuteui  Kalk 
und  Flußspat  und  de»o\ydicrt  jetzt  durch  Ferro- 
ailizinm.  Wieder  worden  Proben  entnommen, 
and  man  stellt  die  Qualität  des  Erzeup^nisses 

fest.  Soll  horhtrokohltes  Eisen  hergestellt  werden, 

so  setzt  man  Ji  iz!.  um  den  richtigen  Kohlunga- 
grad  zu  erreichen,  Kokspulver  in  den  Ofen, 

welches  sicli  sclmeil  in  dem  Bade  I5st,  sonst 

wie  gewöhnlich  Spiegeleisen. 
Hat  man  harte  Stahlsorten  zu  erzeugen, 

welche  sehwefelfrei  sein  sollen,  so  muß  man 
'len  Stahl  lilntrer  absti  lH.n  lassen  und  für  die 

Beseitigung  des  Schwefels  durch  Oxydation  oder 
Mangan  und  eine  geeigneteflfiBsige Sehlacke  sorgen. 

y>ann  wird,  wie  die  .Analysen  zciir-  ii  werden,  der 

Schwefel  beinahe  vollständig  aligi  schieden.  Es 

Si.«.S.M 

Abbildung  6.   ächaabild  der  elektriaehen  Verhältoisse  des  8,S  t-Ofens. 

 Ampftra.  — —  Volt.  Kilo-Watt. 

Valtitlbe:  1  Tellnng  =  10  Ampftre,  =  160  Volt 

SS  20  K.W.,  B  10  ttin. 

genügen  tatsächlich  ganz  geringe  Mengen  von 

Mangan,  aber  es  ist  eine  hohe  Temperatur  not- 
\\fniliu''.  welche  man  leicht  durch  Erhöhung  der 

Spannung  des  elektrischen  Stromes  erreichen 
Icann.  Ist  das  Bisen  im  Ofen  nunmehr  der  Probe 

entsprechend  fertig,  so  wird  der  elektrische 
Strom  abgestellt  und  zum  Gusse  gescliritten.  Bei 

demselben  zeigen  sich  dann  naturgemäß  im  wesent- 
lichen die  Eigenschaften  jedes  Flußeisens,  das 

heißt  bei  sehr  kohlenstoffnrrneni  Eisen  ein  starkes 

Sprühen  und  ein  nicht  unerhebliches  Lunkern, 

bei  kohlenstotTreichem  Eisen  dag<  ̂ *  u  last  voll- 

kommene Kühe,  nur  wenn  nicht  hinreichend  des- 
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oxydiert  war,  auch  ein  Steigen.  Es  ist  auf- 

fallend, wie  verfaaitoismOßig  ruiiig,  im  CTegen- 
satz  zum  ThomaS'».  oder  Varlfneisen,  sich  das 
elektrisch  erzeugte  Kisen  in  der  Form  verhalt, 
and  es  ist  dies  unter  allen  Umstilnden  darauf 

zurficlizufüliren,  dali  das  Eisen  beim  Vergießen 
eine  so  hohe  Temperatur  hat. 

Man  frewinnt  in  <lem  i-lektrischen  ("Ifeiibe- 
trieb  einen  sicheren  i^iutiulS  auf  die  Entteruuug 
aller  Nehenbestandtelle  dea  Eisens.  Will  man 

z.  B.  stark  entjihosjihorn  und  den  I'hosphorirelmlt 
sicher  unter  U,02  ̂   bringen,  so  maü  man 
nach  der  Benutzung  der  neu  aufgebrachten 
Schlacke  auch  diese  al>>:icßen  und  eine  eliensolrlie 

zweite  Schlacke  bilden.  Ist  der  Siliziumgebalt 
zu  hoch  geworden,  so  kann  man  leicht  dnreb 

Zusatz  von  Wal/sinter,  Kalk  und  Flußsjiat 

diesen  wieder  zum  Teil  oder  ganz  herunter- 

bringen, wahrend  man  allerdings  eine  vollstftn- 

dip'i-  Hntsilizierunu'  niemals  auteeben  darf,  weil 
sonst  das  Kisen  in  iIit  Form  nicht  hinreichend 
dicht  wird.  So  erreicht  man  z.  B.  trotz  eines 

Gehaltes  von  0,086  */o  Silizium  hei  0,47  7o 
Manf;:an  einen  sich  ganz  ruhif,'  ̂ rießendcn  timi 
dichten  Stahl,  wenn  der  KohlenstoAgehalt 

nur  0,11  */o  betragt.  Eine  Analyse  zeigte  in 

einem  solchen  Eisen  0.023 "/o  Phosi»hor  und 
U,U77*'jo  Schwefel.  Die  Dauer  einer  jeden 
Hitze  betrogt  der  Regel  nach  zwei  bis  drei 

Stundi-ii.  Zwei  Manu  reichen  zur  Bedienung  de» 

Ofens  aus,  wahrend  ein  dritter  die  StromzufBh- 
rung  beaufsichtigt  und  diese  nach  den  Angaben 
des  Betriebsleiters  regelt. 

Der  Ofen  wird  mit  tlüssigem  Einsatz  liescbickt, 
wahrend  des  normal«>n  Betriebes  aber  beim  Ab- 

stich nie  ganz  entleert,  trotzdem  auch  die  voll- 
ständige Etitleirung  sehr  wohl  möglich  wJIre. 

Man  behält  aber  lieber  im  Ufen  einen  gewissen 

RMStelnsatz  (den  Sumpf)  zuröck,  weil  der  Ofen 

nicht  immer  nni(n1t.-l!)ar  nach  dem  Entleeren  neu 

beschickt  werden  kann.  Es  hangt  dies  mit  ört- 
lichen Verhältnissen,  der  Aufstellung  des  Ofens 

und  auih  damit  zusammen,  dali  is  infolLfe  der 

Betrieltsverbältnisso  des  Thuma^werkes  nicht 

nSglloh  Ist,  von  jedem  beliebigen  Tbomassatze 
einen  Teil  an  den  clcktriseln  n  <>tVn  abzugelten. 

So  kommt  es  vor,  daß  der  Ofen  eine  und  auch 
zwei  Stunden  lang  stehen  bleibt,  beror  er  mit 

neuiui  PVinsalz  bcsehiekt  wird.  I'm  in  einem 
solchen  Fall  den  Ofen  nicht  auskühlen  zu  lassen, 

wird  ein  Resteinsatz,  der  bei  dem  'ijy  t-(»ten 
in  Völklingen  etwa  500  Iiis  800  kg  Itetnlgt, 
im  Ofen  zurüeklMhalten.  und  dadurch  wird  es 

möglich,  den  üfen  unter  Strom  warmzuhalten, 

bis  der  neue  Satz  ̂ ngetragra  wird.  Hieraas 
erklaren  si«  'i  atn  li  in  dem  vorslclu-nd  mitL'i  teilten 

Scliaubild  (^Abl>ildung  ü)  nach  dem  .Au.sschalteu 
die  Zwischenstufen  zwischen  der  Nullinie  und 

den  normalen  Belasiungslinien  beim  Wlederein- 
scbaltcu  des  Stromes. 

Elektrische  Verhältnisse.  Zur  Aufklä- 

rung über  die  elektrischen  Verbaltnisse  au  dem 
im  Betriebe  bellndllchen  Ofen  diene  das  Schau- 

blld  ('.Abbild.  •!).  Dieses  zeigt  für  je  drei  auf- 
einanderfolgende Hitzen,  die  beliebig  aus  der 

Betriel>stabtlle  herausgegritVen  wurden,  die  Ab- 

lesungen an  den  Meßinstrumenten,  die  gleich- 
zeitig als  Beweis  für  die  günstigen  Stromver- 

haltnisse  des  Ofens  dienen  mögen.  Nach  diesem 

Kurvenblatte  sind  die  Stromspannung»-  und  KUo- 
wattkiirven  im  wesentlichen  gerade  Linien,  die 
nur  während  des  .Abstiches  auf  die  Nullinie 

herabsinken,  well  dann  der  Strom  ausgeschaltet 

wirii.  Sonst  findet  eine  K-  gelung  di's  Stromea 
nur  dann  statt,  wenn  höhere  oder  niedrigere 

Temperaturen  erwflnscht  erscheinen.  In  diesen 
Fall  lassen  sich  durch  Aenderung  der  Spannung 

in  gewissen  engen  Grenzen  alle,  auch  die  höchsten 
wünschenswerten  Hitzegrade  erreichen.  Dabei 

zeigen  die  Instrumente,  wenn  nicht  absichtlich 
.\endcriingen  in  den  elektrischen  Verhältnissen 

durch  Regelung  von  Hand  vorgeuomiuen  werden, 

durchaus  keine  Schwankungen,  so  daß  die  Aq- 
triciismascliinen  mit  einer  nahezu  idealen  Be> 

lastung  arbeiten. 
Hau  regelt  den  Strom  nach  Bedarf,  wie  z.  B. 

folgende  Tabelle  einer  ganzen  Hlize  zeigt: 

Ohr Hlaotas 

Voll 

KUovstl 
10 50 

2600 
145 

330 
11 

00 

2800 

150 

305 
11 10 

8000 
16& 

480 

11 

20 

8000 
166 

480 
11 80 8200 170 4«0 
11 40 

2800 
IM 875 

11 

50 2GO0 
142,5 

815 

12 

00 

2000 
142 890 

18 10 

2400 

128 2.')0 
12 20 

2400 

l.JO 270 
12 30 2400 1.31 210 
12 

40 

2400 131 

210 

Hiernach  erfolgte  der  Abstieb  und  nun  bei 
dem  neuen  Einguß: 
Wlktwid  dOT  rni«Dr: 

12      56         2600  40  80 
I       00  2(i00  130  310 

Dies  zeigt  also  d&»  Hinaufgehen  des  Stromea 
wahrend  der  Ffillung  des  Ofens.    Es  m6ge 

hierbei  für  diejenigen  .  welche  nicht  g.  iiiig-  nd 
über  die  elektrischen  Verhältnisse  der  Stromleitung 

orientiert  liiid,  bemerkt  werden,  daß  man  aus 
der  Tabelle  ̂ aen  Vorteil  des  Ofens,  nftmlich 

die  geringe  Phasenverschiebung,  erkennen  kann. 
Wenn  man  z.  B.  die  in  der  Tabelle  zuerst 

angeirebene  Leistung  betrachtet,  so  ist  die  Zalü 

der  Voltami-'-re    14.'»  X  ^  377  000.  also 
37  7  Kilo- VoltamiH're.  Die  i'ba.senversciiiebung 
»  eos  <p  Ist  also  880  dividiert  durch  377  ̂ 0.875. 

Bekanntlich  sind  die  elektrischen  \'erliil!t nisse 
um  so  günstiger,  je  nalier  die  Größe  des  cos  ̂  
an  1  kommt,  und  das  ist  hier  in  diesem  Ofen 

li'diglicli  durch  die  dopiielte  Wicklung  der  TraaS'- 
formatoreisen  erreicht. 
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Chemische  und  phyeikalUehe  Eigen- 

schaften. Den  L'ntorsctiif'l  i-inos  in  i!i-n  <>fen 
eingesetzten  (ai  und  des  daraus  ab{;eHtücbeuen  ib} 
Biaeu  «dgeii  folgende  beiden  Analysen: 

KoMenttoff   0,115 
Mant,-ftn   0,619 
tiiluium   0,016 

Fho»i>hor   <t,(tT9 
Schwefel   1 

% 

0,069 
0,348 
0,035 
0,013 

Ü,OB 
Man  hatte  auf  eine  weitere  Eutphosphorung  und 

Enteebweflong  keine  besondere  Rücksicht  ge- 

Eine  andere  Analyse,  bei  welcher  man  ab- 

eicbtiich  vollständig  eutscbwetelt  hatte,  ohne  um- 
gekehrt anf  die  Bntphosphorong  besonders  Rflek« 

Rieht  zu  nehmen,  zeigte  bei  0,1  bis  0"'n  Kohlen- 
stoff einmal  0,56  "o,  einmal  0,öii  V  Mangan. 

Die  folgende  Tabelle  Aber  Terscbiedene  be- 
liebig von  mir  anspow.lhlte,  im  vorhandenen  Ofen 

hergestellte  Hitzen  zeigt  die  Analysen  des  Eia- 
satxnaterials  and  des  Pertigerxengntsses,  die 

Festii^keitszahlen  des  Iftztcren,  ffnuT  ilii'  Dauer 
der  Hitzen  und  endlich  neben  dem  Gesamtkraft- 
verbraneh  wibrend  der  Hitze  auch  denjenigen 

für  eine  Tonne  al)|.'i  trossenen  I'roiliiktts.  Dabei 
ist  mit  einem  Ausbringen  von  nur  2,5  t  ge- 
reetinet,  walirend  haullg  8 1  und  mehr  abgestochen 
werden.  sei  noch  bemerkt,  daß  die  Hitzen 

Nr.  '23  und  Xr.  25  der  Tabelle  zu  denjenigen 
gehören,  die  in  meinem  Keiscin  hergestellt  wur- 

den, und  dafl  in  dem  Schaubild  (Abbliduntr  6) 
liie  .Ablej^unfren  an  den  MrCiinstnimenten  für  die 

Uitzen  Nr.  ü,  4  und  5  der  Taltelle  im  unteren 

Feld,  fBr  die  Hitzen  Nr.  18,  14  und  15  im  mitt- 

leren und  filr  «lii^  Hitz-  n  Xr.  19,  'JO  und  21  im 
oberen  Teil  des  Kiirveublaltes  wiedertr<'L't  beu  sind. 

1 
Kr. 

KIniaU !  t>radukl (OtlrkriKzahlrn Dauer 
der 

HUm 

KW. Stunden 
r.d.t 

KW. 0 p lfm S Sl    i    P     1  Mb 8 

"  1 

krtt 

Deh- 

muk 

Kon. 

inkilan 

1 0,075 o.oso n..'.'iT 
0.129 '  0,018  0,080 '.  QM*  ■  0.or,9 

64,0 
21,0 

2S.5 

2  Ii 

40' 

300 

750 

2 o,(>st; 0,0»; 0.05 1 
0.097 0,018  0.018  0,310 

0,077 0.0  Itl 

37,3 3ii.5 
6y.2 

1'' 

50' 

245 

«;  1 3 

3 O.OtJO 0.361 0,101 O.OIS   0.011  0,377 
0,061 

II. lim 

:!.">, 4 

37,0 

75,0 

2h 

240 

t;oo 

4 0,069 0,058 0,590 0,0S5 
0,022    U.OOH  0.32S 0,048 0.017 

36,8 35,5 
66,7 

2b 

240 
600 

5 0,067 0,047 0,590 0,ü77 0,020  o.ooi;  0.2'.t5 

0,048 0,019 

37,1 35,0 
63.9 

Oh 

243 

610 

6 
0,062 

0,820 0,065 0,024  , 0,015  ,  0,361 
0,044 0,018 

35,2 36,0 

67,0 

1«. 

50' 

200 500 
7 0,061 0,060 0,426 0,089 0^018 , 0,014  0,295 0.070 

0,023 

34,5 
35,0 

71.4 

2  h 

243 610 
8 0,072 0,053 0,558 0,081 0,016  0,018 : 0,828 0.065 

0,016 

34.2 

39,0 

75,8 

211 

20' 

270 675 
9 0,054 0,721 0,065  10,012  0,018 '0,S61 0,055 

0,021 

86,0 37,0 
67,8 

!•» 

50' 

258 

645 

10 0,088 0,072 0,623 0,097 0,018   0,015  o.J7!t 
0.065 

0,018 

35,0 

37,0 
68,2 

Ih .
55' 

204 
510 

11 0,053 0,622 0.101 O.020   0.023  0.425 
11,037 

0,029 

39,7 
33,5 

5"J,5 

2  h 

20' 

266 

665 

12 

0,0  4 'J 
o,5(!(; 0,077 o.iiiio  0.005  o.:i'.ir, 0,0,')  7 0,1  e23 

39,0 34,0 62,9 

2  h 

40' 

282 
705 

,  13 
0,070 0,04 1 0,.".42 0,109 0,024    0.0114  O.Hiil 

0,Ot.h 

0,02«> 

36,8 34,5 62,1 

2  h 

15' 

224 660 '  14 
0,070 0,045 

0,512 O.DtiO ii.(ii.'0  0.0(14  0,271 
0.044 

0,028 

37.6 
32,5 

59,7 

2  h 

197 492 
10 

0,065 
0,572 0,08  Ü 0,018  0,007  0,271 

0.078 0,021 

36,5 
35.5 

63,6 

Ih 

45' 

175 438 
le 0,064 0,727 0,073 0,024  j  0,008  U,25S 

0,065 
0,034 

35,2 34.5 66,0 

2h 

282 705 
17 0,084 0,049 0,569 0,103 0.018  0,011  '  0,848 0,057 0,029 

87,5 84,5 
62,5 

2h 

5' 

293 
731 

,  18 
0,092 0,095 0,474 0,089 1  0,018  1  0,019  '  0,348 0,077 

0,085 

88,1 

84,5 

«8,4 

2b 

6'
 

289 
672 

19 
0,073 0,600 

0,093 
0,020  O.O04  0,284 

0,058 0,021 

35,2 85,0 

Ik 

26' 

212 580 
20 

0,061 0,695 0,089 
0,024   0,008  0,284 

0,061 
0,022 

35,0 37,5 

70,6 

Ik 

55' 

270 

675 

21 n,o73 
(»,5r.'.» 

0,0H5 0.010  0,010  o,25;( 0,022 
0,063 

FaRMonfi^uß 

1«« 

50' 

230 
576 

22 0,054 
0,tM'.» 

0,0',<7 
ii.diH   O.02H  0,t'i'.<5 o,048 

0,122 

67,4 
26.25 

51,3 

05' 

282 
705 

28 z 
0,064 

0,5'.IO 

o,os.*> 

O.illtJ    0,020  O.tllK o.oua 
0,140 

40,0 
33,0 

66.8 

45' 

235 

5S7 

24 
0,037 0,534 0,0»  1 

0,U28  ,  U,U05  ,  0,307 

0,057 0,022 

36,7 37,0 66,8 

Ih 

50' 

250 628 

2ft 
0,060 0,478 0,077 1  0,084  1  0,011  1  0,909 0,058 

0,018 

87,5 88,0 69,6 

2h 

25' 

274 
685 

Einige  aus  dem  ßeiriubsbucbe  ausgezogene 
Zahlen  erginsen  die  vorstehenden  Angaben: 

sc 
40 
50 
86 

SS 

87 SO 

81 
82 
37 

%  Koniraktloa 
71 
57 
50 
62 
65 

Aus  dem  Vergleich  der  Festijikeitszahlen 
eines  starken  und  eines  schwachen  Blockes 

wurden  foltrende  FestigkeitszahlfU  frmittelt: 
Von  den  Produkten  einer  Hitze  wurde  di-r  erste 

Teil  in  eine  2HUU  kg-l^uadratscliale.*  der  lu-st 

*  Das  alt«  deutocbe  ̂ Vnrt  Schale,  «ach  Huiohei, 
welches  fOr  eiserne  Formen  schon  vor  Karsten 
benstst  werde,  Ist  von  den  Freaseeen  niebt  ensn- 
treffend  mit  CoqalUe  tbersetst  worden.  Es  wird  eldi 

in  eine  kleinere  Kundschale  gegossen.  Der  untere 
Teil  des  kleinmi  Blockes  nad  der  mittlere  Teil 

des  proßen  Blockes  wurden  zu  mm  starken 

Eundstangen  ausgewalzt,  nachdem  der  letztere 
Im  Blockwalzwerk  auf  KnQppel  von  100  nun 

im  Quadrat  vor^'-e-^treekt  w.nr. 
Die  Analyse  beider  iStUbe  ergab: 
Kohlenstoff   0,062  > 
l'hoHi.hor   0,011  „ 
.M»np«n   0,309  „ 

Schwefel   0,05.-»  , 
Silizium   0,OlH  „ 

tHii|irt-hli.'ii,  da»  alte  \\  ort  sUitl  de*  franziii-i-d  hen 
Worti'H,  auch  wi'iin  <■■<  ■li-utitcli  Kokille  jrescliriobfii  wird, 
wieder  allgemein  zu  ItentitMn.  Der  UieUt<rmuiMtur  io 
Völklingen  sprach  stets  nw  VOD  Hnseheln.  Cjuadrat- 
scbale  bedentet  ein«  Form  von  qaadratisohem,  Bund- 
«elmle  eine  solebe  von  kreisfBmigen  Quersehnitle. 
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1S12    Stahl  und  Eisen.    Dereiektr.fmluktiottsofennaehd.StfgtemlfSchlinii-Rodenhauser.    27.  Jahrg.  Nr.  45. 

Beide  Rumlstfllic  wurilen  mit  Walzhaut  zer- 

rissen und  erijaben  für  den  ̂ rroßen  Block  :i7,r> 

kj,','(imiii  Kestijrkeit,  387©  Dehnung,  61».8"  o  Kon- 
traktion; für  den  kleinen  Block  40. !>  k^'  i|inni  Fe- 

stitrkt'it,  34  ",o Dehnung;, 

♦il.l  7o  Kon- 
traktion. Wilh- 

rend  das  >re- 

wöhnliche  Tho- 
maseisen bei 

den  kohlcnstotV- 
armen  tBlücken 
Lunker  bis  zu 

der  Tiefe  auf- 
weist, ist  diese 

Tiefe  bei  dem 
•elektrischen 

Eisen  kaum  zu 

■/iofesty:cstcllt. 
Die  .Abbild.  7  u. 
H  zeigen  einipe 

Bieffeproben  des Elektrostahls. 

Die  lieim  Fri- 
schen entste- 

liendi'  .Schlacke, 

wclclie,wie  vor- 
her anpcjreben. 

ab<;e(;os8eu  und 

abgezogen  wird, 
um  einer  neuen 

Schlacke  Platz 

zu  machen,  hat  der  Hegel  nach  '2h  "/o  metal- 
lisches Eisen  als  (»xydul  und  Üxydoxydul.  Die 

Endscblacke  dagegen  bat : 

.Miliililiiiig  7.  Hiej;L>|»robe 
von  Elektrostahl ;  geHchwciBt, 

lanif^Bam  abf^ekülilt  und  ilann  in 
der  SchwoißHtello  kalt  (;obo<>on. 

Fe»  O» 

Ab<>:. 

VtOt 

Ü.94  7o 
1.27  . 

0.6  , 

Fe  O   .'4,32  0  0 
MnO    ....  0,'J  . 
Ca.  O   67,82  „ 
Si<>»   0.97  ̂  
8   0,9  , 

Die  Tonerde  rührt  offenbar  aus  dem  Scha- 
mottfutttT  des  Gewölbes  her. 

Der  Bau  eines  n  t-Ofens  mit  Zu- 
behör kostet   170000  , 

Wird  die  Verzinsung  mit .'»  7«  "»d 
die  .\bnutzung  mit  10  "n  be- 

rechnet, so  ergibt  da,s  im  .falire      'InitW)  -..K' 

Da  der  Ofen,  wie  aus  der  Dauer  der  Hitzen 

in  den  beigefügten  Tabellen  ersichtlich  ist.  in 

•J4  Stunden  mindestens  acht  Hitzen  von  je  h  t 
Ansl>rin;:en  liefert. so  beinlgt  die.lahn  s'  rzeugung 

bei  nur  2.*>0  Belriebstagen : 
8  X  «>  X  2.'i0      10  000  t.  il.  b.  für  1  t  FluO- 

25  .'>00 eiHcn  .  ... 
looon 

der  Kraltvfrlfrnucli  von  HOÜ  KW.-Stnnden 

(äiobo  Tabelle»  zu  5  l'fg.  auf  1  t  Stahl 
=  .300  /  0.05   

der  Vurliraucü  an  Zuschlagen  und  lüm-a- 
TprluMt  rund  

•2,55 

ZuBtellun^MkoHten  für  1  t  8tah]   2,hO 
für  Anheizen   1,00 

iDie  b<>idou  letzten  PoHtt-n  «ind  unter  An- 
nahme uiniT  Haltbarkpit  di-K  Futters  für 

nur  100  llit/.en  aneenotzt.) 
.\rbeit8lühne  fQr  drei  Mann  jo  5  für 

die  Schicht  =  15        auf  4  Hitzen  zu 
5  t  =  20  t   0,75 

Ooaamt-UmwandluntfskoHt«-!!  für  I  t  FluD- 
iMHen  im  elektritichen  Ofpn  (ohne  üc- 
rflckHichtigung  der  Lizenzaltgaben)      •  23,30 
Würde  statt  Dampfkratl  zur  Erzeugung  des 

elektrischen  Stromes  Hochofengas  verwendet,  so 

würde  der  Preis  für  die  Kilowattstunde  von  5  /) 

auf  2' Ii  ,)  herabgehen. 
Schlußfolgerung.  Da-s  Verfahren  eignet 

sieb,  wie  alle  elektrischen  Eisenschmelzverfahren, 

lediglich  zum  Verfeinern  des  an  sich  fertigen 
Eisens.  Es  gestattet,  die  letzten  Unreinigkeitfu 

aus  dem  Elsen  zu  entfernen  und  einen  beliebigen 
Gvhalt  an  Kohlenstoff  und  anderen  Elementen 

einzuführen  vor  allem  aber  ersetzt  es  den  Ticgel- 
scbmelzprozeO  durch  vollkommene  Entgasung, 
ohne  dessen  Nachteil,  die  Aufnahme  von  Silizium 

aus  den  Tiegel  wänden,  zu  teilen. 

Abbildung  8.    Biogeprobo  von  ElektroBtahl ; 

jjeschweibt,  abj^eitehrerkt,  mit  Gewinde  verseben 
und    dann   in   der  Sch«oitiatolle  kalt  gebogen. 

Wenn  daher  das  Produkt  um  23,30  -  f  für  die 

Tonne  wertvoller  ist  als  d.is  benutzte  Thomas- 
oiltT  Martineisen,  so  lohnt  si<li  da,s  Verfahren 
im  t^rnßlietricbe.  Daß  das  Produkt  diesen  Mehr- 

wert hat.  muß  man  aus  den«  dichteren  Gefüge 

sehließen,  welches  sich  infolge  der  sehr  hohen 

Schmclztfmperatur  bemerkbar  macht  und  auch 
vinen  noch  naher  aufzuklarenden  Einfluß  auf  die 

Beschaffenheit  des  Kohlenstoffes  besitzt. 
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Beitrag  zur  Entschweflung  des  Eisens  im  Kjellinschen 

Induktionsofen. 

Von  Dr.  A.  Schmid  iu  Zürich.  (K«sbd«ek  t.rbot«.^ 

I  I.  /.ahli  i  ichen  Vortrüt'en,  Abhandluntren  und 
Pateatbeüchreibuagen  ist  bereitti  von  vi  rschie- 

deoen  Faebmlmiern  auf  die  Inteniiro  Entphos* 

phorung,  Entschweflung  und  Kntf^asun^  des  Me- 
tallbades in  elektrischen  Sobmelzöfen  aufmerksam 

fremacht  wonlen. 

Durchweg-  wird  diese  Wirkuufr  den  hohen 
Hitzegraden  beim  elektrischi  n  Schtnelzfirozeß  zu- 

geschrieben, die  mit  heiciitigkcit  erreicht  werden 
und  besoadsn  in  den  mit  Elelrtroden  arbeitenden 

Oefen  eine  starke  Verflüssigung  der  Schlarke 

bewirken.  Daß  die  gesteigerte  Uitze  die  reini- 
gende Wirkuni^  einer  hasieeheo  Seblacke  ver- 
stärkt, steht  mlWr  Krage;  trotzdem  hin  ich  SUder 

Ansicht  gekommen,  daU  besonders  fOr  die  Ent- 
schweflung  weder  die  ungewOlmlieh  hohe  Tem- 

peratur, noch  die  Einwirkung  basischer  Schlacke 
die  wesentlichen  Faktoren  sind,  sondern  daß 

die  das  Metallbad  durchflloßonden  Wech- 

selströme aelbet,  unt>  r  i  ichzeitiger 
Einwirkung  von  oxydisthun  Erzen,  die 
Entschweflung  bewirken. 

Einige  Beispiele  mt'igen  insbesondere  den  Vor- 

gang der  Eiitscliwi't'lnng  des  Stahibades  im 
Kjellinschen  Induktiousofeu  beleuchten.  Wah- 

rend mehrerer  VersudMehargen  mit  dem  l^ellln- 
ofen  in  Giirtiit'llen  fiel  mir  ein  starkes  Sinken 

des  Schwet'elgehaitcs  auf,  trotzdem  die  Schlacken aich  all  lohwefelfrei  oder  sehwefelarm  erwiesen. 

Dadurcli  sab  ii  h  mich  veranlaßt,  eine  Charge 

(30.  Mai  ld06)  besonders  in  dieser  Richtung 
dareh  genaue  analytlBdie  Eontrolle  zu  verfolgen, 

und  erhielt  vom  Gange  der  Entschweflung  fol- 
gendes Bild:  Die  Schmelzrinne  wurde  mit  scbmied- 

eisernen  Riugen  von  34<t  kg  Gesamtgewicht, 

enthaltend  0,05  "/o  Schwefel,  getrocknet  und  ge- 
brannt und  hierauf  aus  dem  Kupolofen  !*50  kg 

flüssiges  Koheisen  von  folgender  Zusammensetzung 
dngesetst:  „    .  , Probe  I 

C  Ma  81  P  S 

3,S4       Spur       D.h.       0,018  0,140 

Im  Ofen  befanden  sich  somit  L290  kg  Eisen 

mit  1600  g  oder  0,lt6<>fo  Schwefel.  Nach  25 
Hinaten  wurden  50  kg  Elbaerz  und  25  kg  Kalk 
zugesetzt  und  dann  währeud  45  Minuten  mit 

einem  Strom  von  300  KW.  geschmolzen: 

Probe  II 
O  Md  st  P  H 

1,81       Spur      0,053      0,030  O.dSl 
Im  Uetallbade  befanden  aich  somit  nur  noch 

673  g  Schwefel,  d.  h.  in  der  kurzen  Zelt  waren 

827  g  Schwefel  dämm  veraehwunden,  entsprechend 

0,089  '/o  der  Charge.  Sehr  iiemerkenswert  ist, 
daß  diese  bedeutende  EnUtchweflung  bei  noch 
rdativ  niedriger  Temperatur,  bei  sehr  wenig 

und  schwach  basischer  Schlaolci-,  <..wir  hei  hohem 

Kohlenstoffgebalt  vor  sie  Ii  tring.  Wahrend  8*/» 
Stunden  wurden  weiter  eingesetzt: 

900  kg  kaltes  schwediMliM  Roheisen 
C  Mo  81  P  H 

4,12       Spur       0,18       0,021  0,013 
200       Elbacrz,  17  kg  Kalk 

Nachdem  30  Minuten  ohne  weiteren  Einsatz 

geschmolzen  war,  erfolgte: 
l'rolio  III 

V.         Mn  Sl  P  S 

1,18    0,12    0,ni9    0,022    0.011   ~  2.j;j   g  Schwefel 

Für  i'robe  III  waren  aber  7  UU  g  oder  0,034  oyb 
Sehwefel  SU  erwarten ;  die  Sehwefelabnahmf  betmg 

somit  537  g,  entspreehend  0,023  "  n  des  bis- 
herigen Einsatzes  i,rd.  2300  kg).   Nach  weiterem 

kaltem  Einsatz  von 

B(  hwedischem  Roheisen   600  kg 
Kibaerz  70, 
Kalk   8  , 

wahrend  zwei  Standen  und  darauffolgendem  ein- 
stiindigem  Schmelzen  ergab : 

Probe  iV 
C       Ha         Sl         r  8 

0,70    Spiir    O,onr>    0,015    O.OOti  =  180  g  Srhwofel 

Zu  erwarten  waren  33 1  g  =  0,0 1 1  "/o  Schwefel; 
die  Abnahme  betragt  somit  151  g  Schwefel, 

d.  h.,  bezogen  auf  die  Charge  von  rd.  3000  kg, 

0,005  "/o  Schwefel.    Im  Laufe  von  weiteren 
Stunden  wurde  eingesetzt: 

.S('bwudisdi«B  Robeisen  *  BOO  Itg 
Elbaerz  100  , 
Kalk  10  » 

und  nach  elnstUndigcm  Sdmelsen  ergab  Probe  V 

folgende  Befände: 
Probe  V 

C        Mb        81  P  S 

0,75  Spur  0,002  0,012  0,006  ̂   213  g  Schwefel 

Die  Berechnung  ergibt  aber  fiir  Probe  V 

245  g  Schwefel,  oder,  bezogen  auf  3550  kg 
Eisen,  0,007  7o  Sebwefel.  Also  sind  VI  g 

=  0,001  <*;o  Schwefel  aus  dem  Metuübade  ent- 
fernt worden. 

Nach  einstündiger*  Sehmelzung  mit  350  KW. 

wurde  mit  7  kg  Koksbril^etts  (0,593"  u  Seliwefel) 

*  Der  Orund  der  sehr  iaagen  Sshmebulaaer 
dieeer  Charge  liegt  darin,  d«S  es  ole  erste  in  einem 
friaehge mauerten  Ofen  ist.  Naohher  folgen  sich  die 
Absficlie  von  1600  kg  io  ZeitabBtftnden  von  durcb- 
schnittUeh  6  Studon. 
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rückjirekohlt  and  nach  30  Minuten  etwa  die  Hälfte 

der  (^harge  in  die  Pfanne  abgekippt,  unter  Zu* 
satz  von 

S  kg  Ferromanf^an  (TS^/u  Mn),  d  kg  FemH 
•Uizium  ifiö'  o  Mi)  und  300  g  AJuminian. 

A  ti  a  I  \  H  u  (I  o  r  ('  h  a  r  jf  o  : 
C  Mn  si  p  8 

0,)14       'MS       0.21        0.034  0.012 

Mit  den  Kulisbrikcttti  waren  41  g  Schwefel 
elDgesetxt  worden,  aomit  254  g  Schwefel  zu 

erwarten  =  0.007  "Je  Srliwefel.  St.itf  il.'ssi>n 
betiudeu  sich  42b  g  Schwefel  in  der  Gesamt- 

ebarge, 178  g  Schwefel  sind  somit  bei  der  Rflek- 

kohlunfT  ins  Metallbad  zurih^k^'etranj^'-en,  mußten 
also  otfeubar  an  die  Schlacke  gebunden  gewesen 
ttin.  Eine  Sehlaekenprobe  am  derPflune  ergab : 

noa      c><>     Mgo     rt      p  » 
%  %  %  %  %t  ^ 

87,56      25,5       12,3       2,C       0  0 

Die  Übrigen  Bestandteile  wurden  nicht  er- 
mittelt. 

Die  GesamtaoMg«  dea  in  den  Ofen  Angeführten 

Schwefels  betrfl{rt  rund  IHOO  g  oder  0,0.-)  1  "  o 
der  ganzen  Charge;  im  Hade  waren  »chlieUlich 
vorhanden  425  g  Schwefel,  in  der  Sehlacke  0  g. 

s  Si-hwefel  =  0.039  7o  sind  somit  au.s 
dem  Metallbade  vergchwuudeu,  ohne  von  der 
Sehlacke  gebunden  worden  zu  sein. 

Noch  zwei  weitere  Chargen  seien  hier  sum- 
marisch angeführt,  die  eine  auffallend  starke 

Entsdbweflung  aufweisen: 

a«MalclaMila 
S  1  Schwt.-rvl- 

In  %     ;  EioMUs 
Kinpe  340  kp   
Hobeixen  a.  d.  Ku|iuloft>n  U50  kg 
Schrott  ;i<;m  kg  

'  RolioiMfn  killt  :)00  kp  
Kr/.  SO  k^,'  (mit  etwa  50  kg  l'IiHenl 

i     20  kg  üaO,  18  kg  FerromAngan, 

0.05  170  g 
0.235  2232  g 
0.05  180  g 
0,128      »84  g 

-  1  - 

Oeoamteharge  etwa  2000  kg  mit  2066  g  —  0,1 487»  S 
Torhaadeaer  Schwefel .  .  .  .  .     280g  =  o.oi4  „  8 

"  »chw.  f.  labnalinie  =:  StJH«  g  =  0,1340^  8 
8chlttcktn|ir<)lie  S  =  ü. 

B. 

Aus  dem  Kupolofen  wurden  3200  kg  flüssiges 

Boheisen  von  folgender  Zosammensetzung  ein- 

gesetst: 
C        Ha         «         p  s 

3,43       0,12       1,30      0,11  0,192«/« 

Mit  den  schtuiedeisenien  Rint.'-"n  fS  =  O.O.*)"  o) 
von  zusammen  340  kj;  befanden  sich  somit  beim 
Beginne  der  Schmelzung  im  elektrischen  Ofen 

3540k^'-  Rolieiven  mit  0.178  o'n  -  tJ 300 u' Schwefel. 
Ohne  weiiereu  Einsatz  wurde  mit  Elbaerz 

und  wenig  Kalk  gefrischt  und  ein  Stahl  mit 

0,085  '/o  .Schwefel  erzielt.  Eh  wiini<  n  somit 
0,143  *>/o  oder  50,7 ö  g  Schwefel  entfernt. 

Ferner  seien  zwei  Chargen  erwflhnt,  für  die 

kein  flüssiges  Roheisen  aus  dem  Kupolofen  ver- 
wendet, sondern  in  den  von  der  vorhergehenden 

Charge  zurückbehaltenen  ,Sum{<f'-  kaltes  Roh« 
eisen  und  Sehrntt  nel»st  den  erforderlichen  Zu- 

schlägen eingesetzt  wurde: 

s 
Seliwefel> 

Snmpf  rund  2000  kg   0,01 1 
Schrott  200  kp,'   0,012 
ItuhoiHciJ  kg   I  0,018 
Krz  100  kg  (mit  etwa  50  kg  Eilen)  1 

i4kt:l'orroniaagaB,9l(gFerroeUis.  — 
Kalk  38  kg   — 

220  g  I 

24  g 

801  g  1 

-  i 

—  I 

aeiamtobarga  etwa  3800  kg  mit  445  gas 0,012  */•  S 
Yorhaodnar  Sehwefel .  .  .  ,  .  I5«gas0.004  ,  8 

Sehwefelaboabme  298  gs  0,008  8 D. 

OcMMlaiOMtt 8 

iD  % 

Schwefal- ElDMU 

Hrz  75  kg  (mit  etwa  50  kg  Eisen) 
5  kg  Ferroma^aa,  4  kg  Femeilis. 

0,004 

0,012 
0,013 

80  g 

20  g  1 

186  g 

OewmtelMrg»  etwa  S600  kg  mit  S86  g  =  0,008«^  8 
TerbaBdener  Schwefel.  .  .  .  144g  =  0,004,  S_ 

Srliwofclalniahmo  142  g=0,004«/oS 

Bei  keiner  der  als  Beispiele  erwähnten  Char- 

gen wurde  „mit  Schlacke  gearbeitet",  d.  h.  die 
übrigens  sehr  geringe  Menge  Schlacke  abgezogen 

und  erneuert.  Der  Phosphor  blieb  denn  auch 
quaatitatir  im  Hetallbad,  während  Sehwefd  in 

großen  Mengen  wegging. 

Dagegen  berechnete  ich  bei  einer  Charge, 
bei  der  nicht  wie  oben  mit  Erz,  sondern  nur 

mit  schwach  exyiiii  rfem  Sehrott  gefrischt  wurde, 
daß  auch  der  Schwefel  quantitativ  im 

Metall  geblieben  war. 

E. 

a«iaaiicliiMU B  's«hwtM> 

u%  Ib.«-. 

{  RobeiHeii  (HütiHig)  1170  kg   .  .  . 
(kniti  1800  kg  ...  . 

6  Itg  Femmai^an,  4  kg  FeiroeUls. 

0,06 

0,107 

0,013 
0,06 

210  g  1 

1251  g  ! 

169  g  j 
255  g  1 

"  1 

OeaamtcbarK«  3400  kg  mit  1885 gs 0,055  Schwefai 

Vorhandener  Schwefel   0,056";'«  , 
Als  wesentlicher  Faktor  bei  der  Entschwef- 

lung erseheint  demnach  der  Erszusehlag; 

Charge  E  zeigt,  daß  Schrott  nicht  genügt. 

Weniger  wichtig  sind  die  Temperatur  und  die 
Sehlaeke.  Wohin  ist  aber  all  der  Torschwun- 

dene  Schwefel  gekommen 'r  Eine  naheliegende 
Vermutung  wäre,  daß  er  vom  basischen  Futter 
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gebunden  wurde.    Ware  dem  so,  vo  mttßte  Mch 

ChariT«^  E  eine  Scliwi  tVlabnahnie  zeifren.  da  sie 
mit  frischem  basischem  Futter  in  Berührung  war. 

Als  elnslge  Brkttnmg  bleibt  nach  meiner 
Ansirlit  folfrciidc  : 

Der  Schwefel  wird  durch  den  Erz-Sauerstoff 

oxydiert  nnd  entweleht  als  Sehwefeldioxyd  in 
die  Luft.  Tatsiiclilich  konnte  icii  bei  siiflteren 

Chargen  nach  jedem  £rzcinsatz  einen  sehr  deut- 
lichen Schwefeldioxydgeruch  wahrnehmen. 

Meiiii'ü  Wissens  ist  al>er  bei  anderen,  nicht 
elektrischen  Stahbchtnelzprozesson  ein  Entweichen 
des  Schwefels  in  die  Luft  nicht  beobachtet  worden, 

keinesfalls  in  den  olien  erwähnten  Men^'en :  also 

ist  die  auffallend  starke  Entschweflung' <li  s  Eisens 

im  Kjellinschen  Ofen  als  eine  8]ieziti.sche  Wir- 
kung des  WeehseUtromeB  zn  betrachten. 

Es  ist  auch  gar  nicht  unwalirselieinlich,  il.iß 

die  Wechselströme,  die  das  Metallbad  durch- 

kreieen,  eine  «nolekalare  ErschOtterung''  ber^ 
vorrufen,  welclie  die  ̂ loL  kiile  lebendi<rer.  reak- 

tionsfähiger macht,  ahnlich  wie  z.  B.  alij^remein 
die  ehenlselie  KeaktionsfUiigkeit  bei  steigender 
Temperatur,  d.  h.  bei  gtftrkeren  molekularen 

ScbwingtingAU  zunimmt. 
Auf  ahnliche  Weise  wflre  natürlich  auch  die 

von  anderen  beohaciitete  starke  F^nttrasung  und 

Entpliosphorung  in  elektristlieu  Stahlöfen  zu  er- 
klären. Die  Entphospliorung  ist  aber  nur  da 

fflQglicIi,  wo  leiebt  nüt  basischer  Seblaeke  ge- 

I  Ale  .Wissenschaft  des  S]>;itriis" ,  wi<'  man  die 

*^  Ausgrabungs- Untersuchungen  der  Altcrtums- 
foraciker  genannt  bat,  nnd  zahllose  rein  zufalli^^- 
Funde  haben  in  uns  die  Erkenntnis  aufkommen 

lassen,  daß  die  alten  Volker  bei  weitem  mehr 
▼on  der  Verarbeitung  und  der  Anwendung  der 
Metalle  verstanden  haben,  als  man  bis  vorweni^ren 
Jahrzehnten  ahnen  konnte.  Bei  den  uns  durch 

die  „klassischen*'  Autoreu  bekannt  gewordenen 
Völkern  war  diese  Kenntnis  zwar  zu  erwarten, 
indes  finden  wir  dieselbe  uncli  lu  i  den  St.trnuien 

und  Kassen,  von  denen  uns  diu  Gesclüchle  nichts 
zu  beriebten  weift,  ja  man  kann  wohl  sagen,  daß 

die  Falle,  wo  von  der  Kunst  der  Metallverar- 
beitung die  glieuschen  schweigen  und  die  Steine 

reden",  heute  die  Regel  dnd.  In  ganz  benror- 
ragendem  Maße  gilt  dies  Yon  den  nördlich  und 
westlich  der  Alpen  ansässig  gewesenen  keltischen 

und  zum  Teil  auch  germanischen  Volksstftmmen, 
aoßerhall)  unseres  Kontinents  von  i  n  Aegypten, 
den  Vorderasiaten,  den  Indiern  und  den  Ciiinesen. 

Für  Kelten  und  Germanen  hat  mau  lange  die 
Annalime  gemacht,  daß  die  Metalle  zu  diesen 

lediglich  auf  dem  Wege  dos  Handels  von  den 

arbeitet  werden  kann,  also  i.  B.  beim  Hdroult- 
Prozeß.  Eine  weitere  Stütze  fllr  m^e  Auf- 

fassung dürfte  die  ilittcilung  von  Saeonney* 
in  der  Sitzung  der  Socl6t4  des  Ingenieurs  dvils 
de  France  vom  1.  Milrz  1907  bildi  n,  in  der  er 

eridärt ,  daß  beim  S  t  a  s  s  a  n  o  -  l'rozeß  keine 
nennenswerte  Relni^nin;^'  des  Hetallbades  eintritt. 
Tats.lchlich  gehen  dort  die  Wechselströme  nicht 

durch  das  Metalibad;  letzteres  wird  durch 
einen  Lichtbogen ,  der  zwischen  zwei  Elektroden 

direkt  gebildet  wird,  von  oben  erhitzt. 

In  derselben  .Sitzung  erklilrle  L.  (Tuillci.** 
daß  die  vollstflndigore  lieinigung  bei  Elektro- 
stabl  der  hohen  Tem]>eratur  zugeschrieben  werden 
müsse.  Zweifellos  werden  aber  durch  die  Liebt- 

hogenerhitzung  im  Stassano-Ofen  dieselben  hohen 
Temperaturen  erreicht,  wie  z.  B.  im  Kjellin» 

oder  TI«^roult-Ofen,  dtr  T'ntersrhied  in  der  reini- 
genden Wirkung  wird  also  nur  durch  den  Ein- 

fluß der  dnrdi  das  Metallbad  fließenden  Wechsel- 
ströme erkl;irlich  sein. 

Ist  meine  Anschauung  hierüber  zutreffend,  so 
muß  ein  Versuch,  Entschweflung  des  Eisens 
durch  Widerstandserhitzung  mit  Gleichstrom 

und  Erzzuschlag  zu  bewirken,  erfolglos  sein. 
Ldder  war  ich  bisher  an  der  Ausführung  eines 
derartigen  Versuches  verhindert. 

*  VergL  .Stahl  und  EUen'  1907  Nr.  25  S.  890. 
*•  VergL  ,8tsU  nnd  Eisen"  1907  Kr.  S6  8.  BW. 

(Nacbdrack  t«rbo(M.> 

zivili-i'  Tli  ifii  Natinneii  des  Mittelmeerbeekens, 

namentlich  den  Etruskern,  Phöniziern,  Griechen 
nnd  Römern  gekommen  seien.  Bedenkt  man 
jedoch  die  damaligen  immensen  Schwierigkeiten 
des  Land  Verkehrs,  insbesondere  eines  solchen 

über  die  Alpen,  die  noch  in  der  Kaiserzeit  als 
unbewohnbar  und  fast  unübersteiglich  galten,  SO 

wird  man  bald  «lie  Stichhaiti ^'keit  einer  solchen 

Ausichl  beurteilen  können,  wenn  auch  nicht  ver- 
kannt werden  Icann,  daß  viele  Erzeugnisse  des 

Südens  schon  sehr  früh  auf  der  Karawanenstraße 

ihren  Weg  nach  den  heutigen  Fundstellen  ge- 
nommen haben.  Man  wird  vielmehr  die  An- 

nahme zu  machen  haben,  daß  vii  le  von  den  alten 

Stammen  und  Völkern  über  eine  bedeutende  Go- 
seUckllchkeit  In  der  Verarbeitung  der  Metalle 

verfügt  haben. 
Ganz  besonders  gilt  diese  Voraussetzung  von 

der  Grundlage  unserer  Zivilisation,  dem  Eisen, 

bezfiglicfi  Ii  ssen  es  von  erheblichem  Iniltur- 
historisclu  ni  Interesse  ist,  zu  erforschen,  mit 

welchen  Mitteln,  in  welcher  Weise  und  an  welchen 

Orten  die  damals  auf  dem  Wclttheater  die  Haupte 

rolle  spielenden  Völker  die  Kunst  der  Eisen- 

Das  Eisenhfittenwesen  im  Altertum. 

Von  Dr.-lng.  F.  Freise  in  Frankfurt  a.  M. 
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vcr.irbf'itiini:  aus"reiil»t  hatten,  namentlich  noch 
che  sie  mit  doa  ziviiisiertoa  Tragern  klassischer 

Kultur  In  BerührnDf  traten.  Die  ̂ 'eograpblaehe 

V'orbreitunp  des  antilcen  Eiscnhüttinwistns  zu 
beleuchten,  soll  indes  hier  nicht  unsere  Aufgabe 
sein,  es  aoU  efefa  vielmehr  an  dieser  Stelle  nur 
um  eine  Skizze  der  von  den  Alten  ausgeübten 

Eisenbüttentechnik  bandeln,  in  weleber  nach- 
einander zu  behandeln  sein  werden: 

1.  die  Rohmaterialien  (Erze  nnd  Brennstoffe), 

2.  die  Sohmolzstattt'ii. 
3.  die  Gebläse  und  Xubeneinrichtungcn, 
4.  die  Pirozeas«, 

5.  die  Brseugnisse. 

L  Bis  BokmatttrlalieB. 

Die  heute  schon  recht  zahlreichen  Funde 

antilcer  UüttensUltten  tun  dar,  dali  uian  alle 
auch  jetst  im  großen  henntsten  Eisenerze 

Icannte,  von  Itelnem  ist  uns  indes  ein  »lestimniti  r 
Name  übermittelt  worden,  ausgenommen  vom 
Hagneteisenstein,  von  dem  die  RSmer  flsbolierten, 

daß  er  seinen  Namen  von  dem  Hirt<  n  ICagnes 
herleite,  der  auf  dem  Berge  Ida  in  Kleinasien 

mit  den  eisernen  Sehahnlgeln  daran  bsngen  ge- 
blieben sei,  nnd  den  die  Chinesen  wohl  mehr  in 

Hinsicht  auf  seine  Eifrt.nscliaft  als  natürlicher 

Magnet  Tehu-chy  (der  Stein,  welcher  richtet) 
oder  Hy-thy-eiiy  (  der  Stein,  welcher  Eisen  ergreift) 
benannten.  Alle  anderen  Eisenerze  figurieren  unter 

Sammelnamen,  bei  den  Griechen  iiiSr^piir^?,  bei 
den  RSmern  vena  ferri;  bei  anderen  Völkern 
werden  gleichfalls  Bezeiclmunfren  angewandt,  die 

, Stein''  oder  , Stein  des  Eisens"  i)edeuten. 
Die  Brennstoffe  zur  Herstellung  des  Eisens 

ans  den  Erzen  sind  mit  wohl  nur  zweimal  be- 

stimmt bezeugter  Ausnahme  Holzkohlen  ge- 
wesen, welche  die  Alten  aus  getrocknetem  Holze 

inGruben  oder  Meilern  herstellten.  Erst  verhältnis- 

mäßig spät  werden  wir  überhaupt  mit  dem  Be- 

griff Kohle  bekannt,  und  zwar  sind  es  die  Salo- 

monischen Sprüche,  wo  es  i  K.  26,  V.  -21)  lieißt: 
«Wie  die  Kohle  eine  Glut  und  das  Holz  ein 

Feuer  ansttndet  usw.*  Daß  Uer  nur  künstliche 
Kohle  gemeint  sein  kann,  erhellt  einerseits  am 
der  Art  nnd  W  eise  des  Zitats,  anderseits  aus 

der  Armut  des  LIrsjirungslandes  desselben  an  fos- 
silen Kohlen,  die  man  liatle  benutzen  können. 

Die  (irieehen  liatten  das  Wort  anthrax.  welches 

etwas  abulidies  wie  Feuer,  Licht,  Fackel  be- 
deutet, als  Bezeichnung  für  Kohle,  die  aber 

dann  stets  als  Holzkohle  iredaelit  ist.  Erst  mit 

Theophrast  ^371  bis  2^)7  v.  Chr.)  beginnt  ein 
Ahnen  von  dem  Werte  rolnerallseher  Kohle, 

heißtesdnch  li<'i  (li.  si  rn  Autor:  .  Die  man  »Kohlen« 
nennt,  finden  sich  als  erdartige  Steine  ....  in 

Elis,  wo  man  durch  die  Berge  nach  Oljnnpia 

geht:  sie  brennen  vidlip  auf  und  tVu>rn  \\\>- 

Holzkohle.  Uirer  bedienen  sich  die  Eiseuarbeiter." 
Es  sind  Lignite  des  Tertittrs;  die  IMagnose  de« 

Autors  paßt  .nispezcichnet  auf  sie.  \'on  einer 
allgemeinen  Anwendung  des  Brennmaterials  weiß 
Theophrast  indes  noch  nichts,  es  scheint  ihre 

Verwertune-  seitens  der  Er/:arl)eiter  sich  also 
nur  auf  die  Lokalität  des  Fundes  beschrankt  zu 

haben. 

Bei  Dionysius  .Apbrus  lesen  wir  eine  Stelle, 
welche  auf  einen  umfangreichen  Gebrauch  der 

Steinkohle  bei  der  Eisen-Erzeugung  oder  -Ver- 
arbeitung .schließen  Iflßt.  Das  Zitat  führt  uns 

nach  Britannien,  also  das  Land,  in  dem  noch 

heute  Kohle  und  Eisen  in  Menge  nebeneinander 
vorkommen;  es  stammt  aas  dem  Beginn  unserer 
Zeitrechnuntr  und  lautet:  ,Eine  erdige  und  mit 

Schwefel  durchsetzte  Masse,  sehr  ähnlich  den 

Kohlen,  benutzen  die  Schmiede  und  alle  Be- 
wohner der  dortigen  Gegend  in  großem  Um- 

fange als  Brennmaterial."  Aus  diesem  Aus- 
spruche mBssen  wir  im  Verein  mit  den  hier 

nicht  weiter  zu  berührenden  zahlreichen  unzwei- 

deutigen Kotilenfunden  in  England  den  Schluß 
ziehen,  daß  man  um  die  genannte  Zeit  mit  der 
Verwertung  mineralischer  Kohle  weit  vertraut 
war.  Immerhin  sind  solche  Beiego  höchst  selten, 

wenn  man  das  Schweigen  geschichtlicher  Zeugnisse 

auch  damit  begründen  kann,  daß  die  Eisenerz- 

bergleute und  die  Kohlenverbraucher  im  all- 
gemeinen solche  Leute  waren,  mit  denen  sich 

die  Schriftsteller  nur  wenig  oder  gar  nicht  be- 
schnffiirti'n ;  gibt  es  doch  auch  in  unseren  Tagen 
.Journ.ilisien  genug,  denen  jegliche  Sachkenutuis 

von  den  Vorgängen  der  Technik  abgeht. 
Das  Holz  war  in  jenen  frülien  Zeiten  noch 

in  80  großen  Massen  vorbaudeu,  daß  man  sich 
seiner  unnmschrinkt  zum  Hilttenbetrlebe  bedienen 

konnte.  ]>oeh  lesen  wir  an  einigen  Stellen  bereits 

von  den  Folgen  der  ungezügelten  Inangriifnabnie 

der  Waldungen ;  Cypem  rerlor  seine  Walder  glnz- 
lieh.  Elba  mußte  seine  Erze  nach  dem  italieni- 

schen Festlande  verschiffen,  da  das  Material  zum 

Koblenbrennen  zu  mangeln  anfing.  Das  Brenn- 
material war  bei  den  Völkern  des  Nordens  Nadel-. 

Buchen-  oder  Eichenholz,  bei  den  Etruskern 
Eiche  und  Kastanie,  bei  den  Aegjrptern  Akazie, 

in  Indien,  wie  noch  heute,  Akazie.  Teakholx 
und  Salbaum  fShorea  robusta).  Aus  den  auf 

irui  geflossenen  Sehlacken  erhaltenen  Abdrücken 
kann  man  gelegonlli<:h  noch  die  Natur  des  Holses 
erkennen.  Die  Verkohlung  gescbali  ilort.  wo 

man  Herde  zum  Ausbringen  des  Eisens  anzu- 
wenden pflegte,  in  vielen  Fällen  unmittelbar  in 

diesen;  dort,  wo  Oefen  in  Gel^raucii  w^ren,  in 

örtlich  getrennten  Meilern.  Kunstvolle  Meiler 
Im  modernen  Sinne  haben  wir  kaum  immer  su 

vermuten,  hörhstens  roh  zusammengestellte  Scheit- 
holzliaufen,  die  mau  nach  dem  Aufflammen  und 

geniigendem  Verkohlen  durch  Aaselnanderwerf«n 

oder  noeh  eiienrisoher  durch  WasserLTiiI'  Ir.sehte. 
Aehnliob  stellen  ja  auch  heute  noeh  einige  afrika- 

nische Stflmme,  z.  B.  die  Waitwnha  in  den  Humba- 
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bergni  (6  Ms  7  «  s.  B.  and  36  bis  37«  8.  L.  Gr.). 
ihr»»  Holzkolilen  lu-r.  Eino  MfilcrstiUte  in  Jor  Art 

der  beute  noch  in  Osteuropa  als  ̂ siavisclie""  Meiler 
bekaoiiten  Aufbanweiae  hat  licb  am  DreimOhlen- 
bom  beim  &\tm  Pfahl^ralien  auf  dem  Taiuius 

gefunden.*  Der  Meiler  zeigt  deutlich  eine  Zflnd- 
gasse,  die  nur  bei  Verkohlung  tob  AsthoU  an- 

geseigt  ist ;  «Iii-  Reste  von  Kohlen  sind  den  ver- 
schiedensten Baumarten  zuzurechnen,  -  es  Über- 

wiegen aber  die  weichen  Holzsortcn.  Das  Holz 

wurde  borisontal  und  radi.il  ̂ '^t-schichtet,  nicht 
aufroolit  ̂ 'OÄtoIlt.  Dio  antiki  n  Köhlcrstflttt'n  ver- 

raten sich  recht  oft  durcli  Monere  von  Kohlen- 

ilfflehe.  sowie  namentlich  dann,  wi-iin  lit  r  Boden 
aus  Ton  Ix'stt  lit.  durch  den  das  <  »bertliichenwasner 
nicht  durchäiciiern  kann,  durch  t;roUen  Gehalt 

an  Teer,  welcher  bei  der  Verkoblung  in  den 

Boden  drang.** 

IL  flelunelielBrIebtangett. 

Zunächst  sei  daran  erinnert,  daß  man  liei  den 

inetallurtrisclii-n  Scbtiielzeinriehtunp'n  itn  alljre- 
lueinen  Herd«-  und  Ocfen  unterscheidet.  Erstere 

sind  Vertiefunjjen  von  der  Cfestalt  einer  Halb- 
kugel oder  eines  Konus,  mit  feuerfestem  Material 

iu  der  äohle  der  nlliitte'  ausgcstanipft,  die  Uefen 
bestehen  aus  einem  meist  olierhalb  der  HQtten* 

sohle  liofrenden  Herde  und  einem  darülier  pe- 
bauten  gut  zusammengefügten  Schachte.  In  den 
Herden  soll  lediglich  die  dnrch  die  Verbrennung 

des  BrennstntTi'-!  erzeii;rfe  Tlitze  zusamiiienui'lialf rn 

w^erden  und  sich  dem  mit  demselben  lageuweise 
gescbiehteten  Erze  mitteilen:  In  den  Oefen  tritt 

indessen  vor  der  eigentlichen  Si-hmelzuniu'  eine 
Vorbereitung  des  Erses  durch  Verdam|)fen  des 
Wassers  nnd  teilweise  Redaktion  ein. 

In  den  Herden  sammelt  sicii  das  noi  h  mit 

Schlacke  verunreinigte  Eisen  als  I^upfie  oder 

Stück  an;  man  nnterbricht  zu  ̂ 'chöri^'er  Zeit 
den  Sdimelz{)rozeß,  entfernt  das  noch  vorhandene 
Brennmaterial  nnd  nimmt  dann  das  Metall  iieraus, 

um  es  einer  weiteren  Bearbeiiunt?  durch  Aus- 
heizen nnd  Ausschmieden  zn  Qbergel)en.  Im  Ofen 

kann  wegen  der  besser  zusammensrehalteneti  Hitze 

die  Schlacke,  beständig  flüssig  gehalten,  durch 
eine  Oeffhnng,  das  Ange,  austreten  oder  durdi 
zeit\\ei<es  Auf1>rechen  eines  Stichloehes  entfernt 

werden.  Man  kann  auf  diese  Weise  die  Schmelzung 
Iftnger«  Zeit  ununterbroehen  fortsetzen,  womit 

man  eine  j:,'rö(5ere  Masse  von  Metall  im  Ofen- 
tiefsten ansammelt.  Das  Resultat,  der  gWolf 

oder  die  Luppe,  wird  nach  Aufbrechen  der  Vor* 

wand,  der  Brust  des  Ofens,  als  t<  i^'ige  aber 
scblackenreinere  Masse  wie  beiui  llerdprozeß 
herausgenommen.  Nun  ist  aber  klar,  daü  bei 

genügender  Höhe  der  BeschickungssAule  das  Eisen- 
erz und  das  erzeugte  Eisen  viel  Iftnger  mit  den 

•  Dr.  L.  Bock:  (IrHrhichte  ded  KinoriH.  I 

**  Verfasser  fand  erst  Tergangonon  Souimer  solche 
MeUsrqraren  bei  SehOHarbeiton  anf  dem  HumrUck. 

glQhenden  Brennstoffen  in  Verbindung  blieb  als 
früher,  so  daß  das  letztere  durch  weitere  .Auf- 

nahme von  Kohlenstotf  in  den  flüssigen  Zustand 

flberging  und  bei  genügendem  Vorhandensein  von 
Kohle  in  der  Verbrcnnunpszonc  des  Ofens  als 

flüssiges  Roheisen  in  den  Herd  einging.  Im  An- 
fang wttfite  man  mit  diesen  welil  als  verdorben 

angesehenen  Erzeugnisse  nichts  anzufangen  (heute 

nennt  der  Engländer  das  Gußeisen,  sich  primitiver 

Technik  erinnernd,  pig  iron  s:  Schweineeisen).*  bis 
man  gelernt  hatte,  es  entweder  so  wie  es  fiel 
als  (Tußeisen  zu  benutzen,  oder  es  alu  r  in  be- 

sonderen Krischfeuern  in  Schuiiedeisen  zu  ver- 
wandeln. Daß  man  auch  im  Altertume  GnOelsen 

kannte,  soll  weiter  unten  Erörterung  linden. 

III.  L«i;e  der  ntten  FisenhUtlen. 

Hinsichtlich  dieser  sind  L  nter.sehiede  bemerk- 
bar, die  nur  aus  einer  Verschiedenheit  der  Technik 

zu  erklären  sind  und  damit  auch  einen  Rück- 
schluß auf  das  relative  Alter  zulassen.  Man 

findet  Elsensebmelzen  auf  den  Spitzen  von  Bergen 

oder  an  deren  H.1n;.'en  dort,  wo  sie  der  vor- 
wiegend herrschenden  Wiudwirkung  ausgesetzt 

waren,  auch  am  Meeresstrande,  wo  ein  regel- 
m.Tßiger  r.rinihvilrtswind  blies  Diese  Hütten 
haben  nur  mit  natürlichem  Luftzug  gearbeitet 
nnd  sind  wohl  die  ältesten.  Jene  tiagegen.  die 

man,  wie  Hesiod  sie  neben  beschreilit.  ..im  ent- 

legenen Waldtale"  versteckt  findet,  bedienten  sich 
künstlicher  Geblase,  waren  infolgedessen  freier 
in  der  Wahl  der  Hättenstfitte  und  konnten  diese, 
ohne  wie  die  illteren  Hütten  das  Erz  und  den 

Brcnnstofl'  zur  Schmelze  fahren  zu  müssen,  im 
Zentrum  der  Rohmateriallieferuug  aufschlagen. 

Diese  jüuL'eren  Hiitf.ii,  die  .Waldschtuieilen". 
liegen  daher  auch  iu  deu  meisten  Fällen  zusammen 
mit  Eisensteingrnben  nnd  KShlerstitten.  Wegen 

des  Waldwuchses  sind  sie  nur  bei  umf'anyreichen 
Rodungen  zu  entdecken,  doch  wird  hierbei,  ob- 

wohl man  In  dem  Funde  etwas  Fremdartiges  er- 

kennt, nur  selten  die  solchen  Resten  einstiger- 
Technik  gegenüber  angezeigte  Rücksicht  geübt 
nnd  sie  versehwinden  gar  bald  unter  der  rodenden 
Hacke.  Kin  weiterer  Unterschied  liegt  bei  den 
EiseoschmelzsUitten  in  der  Größe  der  Reste. 

Außer  den  durch  große  Halden  als  stlndlge 

Eisenproduklionsstatten  gekennzeichneten  ,Wald> 
schmieden"  finden  sich  in  manchen  eisenreichen 
Gegenden  auf  den  Bergen  zahlreiche  kleinere 
und  kleinste  Schlackenhaufen.  Dies  sind  Spuren 
wandernder  Eisenhüttenleute,  die  in  Zeilen  der 

trefahr  oder  der  Wanderung  flüchtig  in  (rruben 

weniges  Eisen  crblasen  haben.  Trotz  ihrer 
Winzigkeit  sind  die  Spuren  von  erbeldictiem  \\  erle, 

zeigen  sie  doch  die  allgemeine  liekauutschaft  mit 
dem  Vorhatten  des  Eisens  in  einer  Welse,  die 
man  firflher  kaum  geahnt. 

*  Eine  nnderp  KrlciSrungdcB  Auadmcks  hat  Ferr  y 

ge^eben.  (Vgl.  Ur.  11.  Wedding,  „ätabl  und  Eiflen'" 1888  8.  458.)  Die  BoMeti^H. 
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Die  ünprlBgUdikettiUeMr  waademden  Hatten 

wini  iliirch  die  folfjftiidtMi  deiilcti  vriin  Verfasser  an- 

gestellteu  EisenscblackcQanaljrscn  dargetaa.  Das 
Material  ist  }m  Walde  von  Hungenroth,  Kreis 

St.  (Juar.  je  einem  SchlackeiiliantVii  •  ritnommen, 
von  dvuen  der  eine,  etwa  300  cbm  enthaltend, 
kaum  80  Schritt  von  dem  kleineren  Haufen,  der 
etwa  nur  2  cbm  Inhalt  hatte,  entfernt  lag. 

I  jh.'iiowdiil 
.Mant'aimxvdul 
Tonerde      .  , 
Kalk    .  .  .  . 

j  KieaelaAure  . 
i  WMMr  .  .  . 

I.  MiOjl;;'- 

 %  
5H,20 

1,87 
.S,0(; 

2,21 
0,31 

34,39 

4,SB 

I II.  \V«nii<Tnde' Sctanrlic 
I  %  

l.Htl 
;i,  1 7 

2,07 
Spur 

1  20,32 

I  6,81 

I     »9,4«  100,11 
Spezifiicheii  Oewirht :  2.H.>  SpexiflsebeaOeiricht:3,16| 
(Mittel  an«  3  Versiii  hen.)   ( Mittel  au«  4  Verwurheii.)' 

ZusauinieuseUung  und  spezifisches  Gewicht 
der  Schlacke  lassen  bd  II,  dessen  Bohprodokt 

unzweifelhaft  dasselbe  gewesen  i^t  wie  bei  I, 

die  genügende  Dauer  des  Schmelzbetriebes  ver- 
missen. 

Im  Nachfolgenden  sollen  nun  eini|^'>'  J^r  alten 
Elsenscbmelzen  an  Hand  von  Skizzen  naher  er- 

liutert  werden;  es  ist  jedoch  auch  hier  zu  be- 
achten, daß  wejjTcn  mangelnder  Vorsicht  nur  selten 

ein  Eisenhüttenstilttenfund  in  frutem  Zustande 

aujretrüffen  worden  ist.  dali  vielmehr  sehr  häutig 
nur  lu.anjrelhafte  Reste  /utaire  kamen,  deren 

Rekonstruktion  in  tei-hni--rli  eiiiw amifreier  (ie- 
stalt  oft  bedeutende  Schwieriglieiten  machte. 

Abbildang  I  stellt  einen  Windberd  dar,  ide 
solche  in  Relirien.  namentlicli  l-ei  Nannir,  Dinant 

und  Lustiu  gefunden  worden  sind.  Au  einem  Jierg- 
abbange  ist  eine 

Grube  H  ange- 
bracht, die  mit 

einem  Tonfntter  a 

ausgekleidet  als 
Schmelzrautn  dient. 

Eün  mit  grSOeren 

Steinen  b  abge- 
deckter Windkanal 

K  gestattet  dem 
Wind,  bis  in  diis 

(Jrul>e  zu  blasen;  zum  besseren  Zusammenhalten  der 

Flamme  ist  die  Kupi>e  des  Herdes  noch  mit  einigen 
Schichten  lo.ser  Steine  C  erhöht.  Der  Durch« 

inesser  dieser  Herde  geht  bis  zu  1  ni:  zuweilen 
sind  die  ̂ «cbmelzcu  oval  und  haben  dann  bei 

1  bis  1,2  m  Breite  1,8  bis  2,8  m  Luge.  Das 

in  Belgien  in  solchen  Herd'-n  zu  Gute  gemailtfe 
Erz  war  ein  leicht  reduzierbarer  Iiraunei»cnsieiu 

(Naorar,  Luxemburg)  oder  Raaeneisenstein,  wie 

bei  Xii  u\v(  Rhode  (Brabant)  und  Tessenderloo 
(Antvveritcn). 

AbbUdoog  1. 

Abbildung  2  zeigt  den  Durchschnitt  durch 

eiüc  bei  Hüttenberg  In  K.'lrnten  aufgefundene 
römische  HütteusUllte  mit  Gebläseherden.  In 

einem  Pflaster  a  der  HQttensohle  befanden  «lob 

zwei  kreisrunde  Gruben,  eine  obere  seielite.  A,  und 

1  bis  1  '/t  m  davon  entfernt  eine  untere  tiefere,  B. 
A  hatte  bei  60  om  Tiefe  1,60  m  Durchmesser 

and  hat  allem  Anschein  gemäß  als  RSstgntbe 

Abbildoag  2. 

gedient.  B  war  etwa  1  m  tief  und  1,00  lu  weit 
und  mit  einer  16  cm  starken  Tonsebieht  aus- 

L''  kleidet,  auf  welche  eine  1ms  auf  S  em  Tief»^ 
völlig  verschlackte,  mit  (^uarzbroclien  gemengte 
Tonsebieht  folgte.  6  m  davon  bei  C  lag  die  Halde, 

deren  Seliinckeii  ')()  hisC.O",,  Eisi-n  aufwiesen.* 
Daü  der  Uerd  mit  künstlichem  von  Gebläse  er- 

zengtem  Winde  betrieben  wurde,  zeigt  das  Fehlen 

eines  Windkanals  und  das  V'orhandensiin  von 
großen  Mengen  an  der  Mündung  durch  die  Hitze 
verschlackter  und  meist  zerbrochener  Tonrläirchen 

von  1  cm  Wandstärke,  2,5  cm  Dorehmesser  und 
1 1  cm  Ltlnge. 

In  Abbildung  3  ist  ein  aus  Steinen  in  einen 

HOgel  hinrtngebauter  Windherd  dargestellt,  wie 
man  sie  aus        Talern  des  einst  mit  Hunderten 
von     Eiseiiscliiiu  izen 

bestandenen  Berner 

Jura  durch  die  l'nter- 
sucbungen    von  Dr. 
Quiquerez  kennen 
gelernt  hat.  In  einer 
vervollkommneten 

Form  zeigen  sie  bei  A 
den  Herd.  l)ei  B  das  Windlocli,  welch  litztores 

neben  dem  Ablauf  der  Schlacke  auch  das  Auf- 

iQften  der  l.u|>]*e  mittels  des  Brecheisens  ge- 
stattete. Diese  ilerdform  kommt  schon  in  vor- 

römischer Zeit  vor. 
An  die  be.sprochenett  Formen  schließt  sich 

der  von  Netto  •*  bekannt  gemachte,  bei  den 
Japanern  seit  Jahrhunderten  nicht  nur  zum  Eist>n- 

hüttenitrozefl,***  sondern  auch  zu  fast  allen  an- 
deren metallurgischen  0])ernti<>ticn  benutzte  Herd 

an,  den  man  zweckm&ßig  als  Universalherd 

"  MODlcbadorfer:  i^Klratner  Zeitsehrllt  ffir 

Berffbau*  1871  0.  90. 
,Jni>nni!<c'licH  l$('ri:-  und  llilttenwcseii.  Mitt.d.  .1. 

Ucüch.  f.  N«t.-  u.  Völkerk.  OBtnuion»"  ls7<.t,  liaml  II, 
Tafel  IV  und  .S.  .i7t). 

Vers;!.  Ledebur:  „Ueber  den  •)n|inni8chen 
EiuonhUtteiiliulrieb'',  .Stahl  und  EiHun-  I.h)I.  Nr.  16 
8.841  bis  850.  JJie  Sedaktion. 

Abbildung  3. 
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4k  NoTenbw  1907. Den  EiteHküttenietatH  im  AUtrtum. StaU  md  EUm.  im 

iMzelebneo  kmtiB  and  yon  dem  Abblldan^  4  und  5 

in  Auf-  und  Grundriß  cino  Aiisclmnuntr  tr<'li>'n. 
Der  Uerd  besteht  aus  einer  mit  (iestübbe  aus- 

geBtampften  fast  balbkugeli^en  Vertiefbng  von 
46  US  76  OB  Dttrehniesser  in  der  Hüttensohlc 

Darunter  ist,  um  die 

Umgebung  trocken  zu 
halten,  eine  (irube 
ausiTPschachft't ,  die 

mit. Steinen  ausf,'i'sctzt 
und  dann  mit  Saud 

vcrstarnpft  wird.  Zwei 
noch  näher  zu  be- 

sebrelbeod«  Hand- 

kaateni,'t'M."lsi*  Sauden 
den  Wind  durch  Tun- 
dttsen  fiber  den  oberen 

Herdrand,  auf  dtui 

sich  ein  Vicrtulliugcl- 

gewSlbe  auft  Ton  be- 
iiuf's  Ziisarmiiinlial- 

tuug  der  Hitze  aut> 
baut  Zwischen  Ge- 

blase und  Herd  steht 

die  Brandmauer,  die 

im  Verein  mit  mehre- 
ren Säulen  den  aus 

!-iiitnfarli\v>rk  licst»-- 

lifuden,  etwa  '2  m  übe.r 
der  Ilerdsohlc  br->rinuenden  Schornstein  stützen 

muß.  Der  Herd  liält  zwei  i»is  drei  Schnielzuiifr'-u 
aus,  dann  muß  er  mit  Uestiibbe  ausgetie^üsert 
werden.  Die  maximale  Tagesleistung  eines  soleben 

Apj>arates  mag  etwa  400  bis  r)On  iiiiamun-  =  1  nOO 

bis  lUUO  kg  sein.  Manche  ÜUtten  haben  '60 
Üb  40  solcher  Herde  in  Betrieb. 

Diese,  einen  recht  put  aus[.'f'l)il(lf>tf'n  I'etricb 

darstellenden  Fundo'bjekte  sind  nur  auf  Japan 
beschrankt,  dagegen  hat  man  elnfadiere  Herd- 

formen an  vielen  antiken  lIüttcnstMten  gefunden. 

80  auf  der  Sinaihalbiasel,  in  PalAstina,  bei  den 
Tttrltnenen,  auf  Elba,  Korsika,  in  lOttelitalien, 

bei  Mitterberg  unfern  Salzburg',  in  Schlesien  bei 
Reichenbach  und  Jordnnsniiihl,  bei  Kathlow  in 
Brandenburg,  in  den  Kheinlanden  l>ei  Jünkeratli 
und  im  Sehleidener  Tale  in  der  Kifel.  auf  ilcm 

Kunsrürk,  im  Sonnwalili'  und  HoehwaM.  in  der 
rtalz  bei  Ramsen  im  Stumpfwalde,  bei  Pctroncll 

und  Bergzabern.  .Schlettenbach,  Nothweiler,  Eiaea- 
horp  und  T.iniburp  l>ei  Diirekheim.  im  Elsaß  iMi 
Niederbromi  und  au  vielen  anderen  Orten. 

Ein  Verbindungsglied  zwischen  Herden  und 
Oefen  ist  durrh  den  Fund  eines  vnrireschichtlichen 

Ei.seascbmelzofens  aus  der  Iregend  von  Kpemay 

(If  ame)  gesebaffiao,  den  wir  in  Abbildung  6  *  dar- 
stellt-n.  Kr  ist  als  ein  sopenanntt  r  „Tiefofen" 
iu  den  Hang  eines  Hügels  hincingebaut  und  be- 

steht aus  «iner  zylindrischen  Vertiefung,  an  daran 

AbbUdung  6. 

•  Mach  .Olobua«  1900,  Band  77  8.  Ue. 

Vorderrand  man  eine  gewaebsen«  Erdschicht  an- 
stehen  ließ.  Man  kleidete  das  Loch  mit  Ton  aus, 

füllte  es  schichtweise  mit  Uolskoble  und  Eisen- 

erz und  dedtte  das  Ganse  dann  mtt  dnem  Ton- 
mantel sVf  in  dem  man  unten  und  oben  eine 

üeffnung  beließ. 

Wenn  die  Koh- 
len entflammt 

waren,  hielt  di^r 
Luftzug,  der 
unten  ein*  und 
olien  austrat, 

dieselben  biä 

zum  Schmelzen 
des  Erzes  in  Glut. 

Von  den  an- 
tiken Ofenfor- 

m  e  n  zum  Risen- 
hütten|irozcß 

sind  die  folgen- 
den Iii  sundcTs  cliarakteristiscli.  Alibildunp  7  ist 

ein  Durchschnitt  durch  einen  der  vielen  im  Jura 

gefundenen  WindSfen,  die  aus  einem  Schacht  A, 
einem  Herd  B  und  einem  mit  Steinen  abgedeck- 

ten Windkanal  C  bestehen  und  in  einen  Berg- 
aidianir  bineinpcbaut  sind.  Diese  Oefen  hatten 
•2'  )(  l»is  •_' ■  »  ni 
H'die :  der  Seiiaclit 
war  ;U»  l)i.s  40  cm. 

der  Herd  etwa  20 
cm  stark  mit  Ton 

ausgefüttert;  das 
Ganze  wurde  von 
i'ini'ru   ans  groben 

:>teiuen  bestehen- 

den RauhgemBuer 

umtreben  und  stand- 
haft gehalten.  Der 

Windkanal  diente 

sowohl  zum  Schlak- 
kenablauf  als  zum 
Aufbrechen  der 

T^upi<e.  iJemerkens- wert  ist  die  nach 

vorn  geneigte  Stel- 

lung des  iSchach- 
les,  di>'  Wohl  d>  n 
Zweck  hatte,  dem 
Winde  auf  der 
KiH'ksrit»'  einen 

leichteren  Aufstieg 

ZU  gestatten,  indes 
vorne  Erz  und  Brennni  i''  rial  dirht-'r  pescbichtet 
waren.  Einen  Windofen  vom  Kärntner  Erzberge 
stellt  Abbildung  8  im  Durchschnitt  dar.  Ein  1  m 

wi'iter  und  1.70  bis  12  m  boller  - -il, ri '  lit ,t 

Schacht  A,  ausgekleidet  mit  einem  (/uarzton- 
futter  a,  sehließt  sich  an  dnen  Halbkugelherd 
B  mit  Windkanal  C  au:  das  Ganze  steht  in  einem 

Rauhgemftuer  b  und  lehnt  sich  an  einen  Hang  an. 

AbbUduag  7. 

AbbUdung  8. 
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leSO  Steh!  qsd  Eusn. MM  Aitll'IUMt Zt.  Jahrg.  Mr.  4«. 

Di-'  Vor-stcllunf;  fines  röiiilHchen  Eiseiiofetia 

au»  ii<T  l'rii;r<'lning'  des  Saalburpkasli-IIs  bei 
Homburg  v.  d.  ilühe  vurinittelt  Abbildung;  !>  uach 

den  Aiu^abangen  von  Dr.  L.  Beck  and  Co- 
haii^cn.*  Am  Dn'iinühlt'iii'orn  fanden  grenannti' 
Auloreu  1878  vier  deutlich  erkennbare  Eii^eu- 

Sfen,  deren  Rekonstrnktion  hier  verraebi  iet. 

Die  sich  mit  der  Rückwand  an  den  Hüjrel  an- 
lehnenden  Oefen    bestanden    aus    einem  von 

QuaraltblScken  b 
ninsrliln^geneii  und 

innen  mit  §iBer  bb 

1 0  CID  «tarlcen  Ton- 

>rhiclit  .1  aus^'o- 
t'Utterteu  Schacht 
A  und  etneu  etwa 

50cin  weiten  Herde. 

Nach  oben  erwei- 
terte «ich  der 

Sfliaclit  iu  Form  ein<'8  Trichters.  Di'-  K'iickwand 
enthielt  zwei  Formöffnungen  e  c  zur  Windzufuhr, 

Abbildung  9. 

Abbildug  10. 

ai.ii.a.«s« 

Abbildnnir  11. 

die  Vorderwaud  ein  Stichloch,  aus  dem  nach 
Aufbrechen  auch  die  Luppe  hervorgezo^n  werden 
konnte. 

Alle  dieue  bisher  besprochenen  Ot'eutoruien 
lehnen  Bich  mit  wenigstens  einer  Wand  an  einen 
eventuell  geeignet  ausgeRchnittenen  HQgel  an, 

•  ,A!i!iiil<ri  ti'M  Vi  r-iii"  für  naMauiHfhn  Alter» 
tuinskundc  und  Uuhchichti»fitr(ichunK"  1849,  XV. 

nur  weni^t^  antike  Oefen  sind  nns  als  voUkonmen 

frei»t<li('ii(l  (i.kannt  ̂ 'oworden. 
Als  luau  im  .lahre,  181)3  beim  Eisenbalmbau 

iu  der  nftchsten  Nahe  von  Rudolfswert  a.  d.  Gurk 

in  I  nterkrain  liehuf«  Aufbaues  eine!*  Piimjiwerkes 

einen  HUgel  anschnitt,  stieU  man  auf  alte  vor- 
rSmisehe  frelstehande  SisenSfeB,  für  die 

das  V.u>-u.  wii-  b«  !  sdur  Tlelen  anderen,  ans  den 

Diluviailehmcn  gewoBttem  wurde.* 
Wie  die  Abbildungen  10  und  1 1  (nach  Ver- 

lirssiTun«.''  ii<'r  in  di-r  anirizoirenfn  (Quelle  tech- 
uiäch  uuuiüglich  dargestellten  Ufenskizze>  zeigen, 
hatte  der  Ofen  die  Form  eines  Kegelstnmpfes 

von  etwa  2  m  Höhe;  die  Aulii'nhant  lirstand 
aus  30  bis  40  cm  feMtgeslampftem,  rotgebranutem 
Ton  m.  &iii«rkalb  dlesM  Ha&td«  nntmidiied 

man  eine  hellere  Tooschioht  n  von  0,8  m  Dicke, 

AbbOdsag  IS. 

SI.B.B.  st» 

die  (Ins  ei^^entliche  Schachtfutter  ausmachte.  Der 

Ofenscliacht  h  hafte  etwa  '  m  Weite  und  war 
iu  einem  Falle  mit  Massen  von  Eisenschlacken 

fast  franz  erfQllt.  Windloch  und  StichOffnung 
sind  bei  f  antrenoinmen. 

Sehr  typischen  Formen  freistehender  Schacht- 
Vfen  zum  Bisenschmelzen  begegnen  wir  in  dem 

erzreiriicii  Eisi-nzeiitriim  BeriLralen,  dann  \»-\  «Inn 
auf  der  untersten  Terrasse  des  eisenreichen  Ost- 

afrika zwischen  7^  und  6*  n.  Br.  und  zwisehen 

d.-m  "iS.  und  21)."*  ö.  I,.  <Jr.  w.ilmiMvli  n  l>.)iir. 
Die  Formen  sind  so  beachtenswert,  daU  eine 

kurze  Schilderung  der  wohl  uralten  Einrlehtnng-en 
hier  nicht  ausgelassen  werden  kann.  I>ir  für 
Niederbengalen  typische  Ofen,  in  Abbildung  12 
zur  Anschauung  gebracht,  besteht  aus  tonigem 

.<and  und  ist  als  zylindrischer  oder  k<  i:<'lf5rmigür 
Schacht  von  85  cra  Höhe,  28  cm  Weite  und 

7  cm  starker  durch  Einlag'en  versteifter  Wand 
mit  einer  j^leidifall-s  aus  Ton  frefonnten,  flach 

geneigten  Kinfalleliene  hertresfellt .  dir  auf  IIülz- 

gesteil  L'ulerslützung  findet.  Am  uuiereii  Eude 
befinden  sieb  zwei  Oeihiungen,  von  denen  die 

*  M  Dilti  er:   -DiT  Reri^bau  der  AlpenlJtnder  in 
»ciinT  ^jcHchii  litlii  iit'ii  Kntwicklunic  ;  ̂ Hcrt;-  md 

IlattenmänDix  he«  JAbrbuoh"  IVOb,  8.  370  u.  tT. 
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6.^0TMiib«r  1907, Zmr  Melulhgra^i*  4»t  tuSeiatm. 

vordere,  wahrend  deä  Oteuganges  mit  Toa  zu- 

K«Mtzt,  ZOT  EinfOhrnoiT  An*  DOsen  dient  und 
nachlier  die  Luppe  lier.'umzuni-liTnrii  ;ri'^itaf.te(.. 
iadesdie  rechtwinklig  zur  Kichtuug  dieser  eratereu 
unter  dem  Bodennivean  1a  einen  kleinen  Kanal 

tnündcnilc  zweite  (JetVmiu^::  <lie:  Schlack»'  absic-kern 
läßt.  Ist  letztere  erstarrt,  so  nimmt  der  den  Üfeu 

bedienende  Mann  sie  mit  dner  Zange  heraus.* 
Di«!  durch  Schweinfurth  bekanntgewor- 

denen Oefcn  der  seit  Jahrhunderten  Eisen  be- 

reitenden Djur  sind  aus  reinem  Ton  aufgebaut 
und  bestehen  bei  einer  GtoBamthShe  von  1  bis 

1,3  m  zu  zwei  Dritteln  aus  einem  nach  unten 

weiter  werdenden  Konus,  auf  dem  ein  biruen- 
fSrmiger  Hohlranni  wi(|g;«b«it  ist,  der  sich  naeb 
oben  erweitert  (Abbildunp  13).  Im  Niveau  des 

Bodens  hat  der  Ofen  vier  Oettnungen;  vor  der 
einen  befindet  sich  die  Ombe,  in  welcher  rieh 
dii'  Srhlacke  sammelt.  Bis  zu  der  erweiterten 
btulle  füllt  man  den  Schacht  mit  Uolzkoliie  und 

•etat  dann  tos  unten  her  daa  Feuer  w.  Der 

Braod  entfacht  steh  nach  und  nadi  lo  sehr, 

dali  das  Erz  in  Troirfim  durcli  die  Kohlenmasse^5^  ̂ ^Tll 
durehzuriekern  begrinnt  und  «ich  im  Tieften  '^^^^Sjy 

Ofens  sammelt.    Au.s  einer  der  niiseuJift'nung'en,^^*'*!  ̂  

die  man  aufbricht,  holt  mau  die  Masse  heraus '^^^f^  ̂  
und  stellt  daraus  dureh  mehrmaliges  ümsehmieden^W'^TI^'^^ 

*  Andree:  .Die  MetsUo  bei  d.  NatarTfilkarn*'  8. 70. 

ein  sehr  gutes  Ei.sen  her. 
Die  Schlacken  werden 

nochmals  verwendet,  in- 
dem  maii  sie  nach  einem 
Pochen  ausklaubt  und 

die  brauchbaren  Kugeln 

in  Tiegeln  zur  Schmel- 
zung bringt,  .\ucli  die 

südlichen  Nachbarn  der 

DJur,  die  Bongo,  haben 
eine  uralte  Eisenindu- 

strie, die  ihnen  ein  Ueber-  Abbildung  18. 
gewicht  Ober  die  nicht 

Eisen  erzeu^'t  tult  ri  Dinkn  gef.rel)en  hat.  Sie  haben 

Üefen,  deren  Inneres  aus  drei  übereinanderlie- 
genden und  nur  durch  enge  Hftlse  mitelsaader 

yerbundenen  Kammern  besteht,  deren  obere  und 

untere  mit  Kohlen,  deren  mittlere  mit  Erz  in 
NußgrSfi«  beschickt  wird.     (Fortaetsnng  folgt) 

Zur  Metallographie  des  Roheisens. 
Salto  1571.) 

(SdünB 

/1|iese  Wirkung  des  Siliziums  kann  aber  nicht 
/■■-^  die  einzige  sein.  Vergleicht  man  z.6.da.s  Er- 
Htarrungsbild  der  Schmelze  437  (1,58  Silizium 

und  8,88  <>/e  Oesamtkohlenstoff)  [AbbUd.  4]  nrit  dem 

Erstarrungsldld  der  Schmelze  45.5  i  O,f>3"/o  Sili- 
zium und  3,19  Gesamtkoblenstoff)  [Abliild.  6], 

so  erkennt  man  trotz  des  Untersohleds  von  0,95  **/o 
SlUzium  keine  .\1iw>  ichung.  Es  kann  somit  auch 

kdne  wesentliche  Aeuderung  in  dem  Sattigungs- 
vermögen  des  Eisens  gegenüber  Kohlenstoff  dureh  I 

diese  Steigerung  des  Siliziumgehaltes  um  0,95  "/o  \ 
erzielt  worden  sein ;  und  doch  ist  die  Schmelze 

437  tiefgrau,  die  Schmelze  455  unter  den  gleichen 

Abkühlungsverbiütnissen  völlig  weifi  (mit  nur 

\  0.2f)  "  o  Grapliit)  erstarrt.  Man  kann  sich  dies 
I  durch  die  Annahme  erklären,  dali  das  Silizium 
den  Anreiz  zur  AufhebuBf  der  UnterkBUnng 

gibt,  daß  es  als  ,  Katalysator*  Wirkt.  Es  würde 

^Sänn  ein  bestimmter  Mindestbetrag  von  Silizium 
erforderlieb  sein,  um  diese  Wirkung  auszuBben; 

eine  diesen  Betrag  überschreitende  Menge  kfinnte 
dann  aber  wesentliche  Steigerung  der  Wirkung 
nicht  herbi^fBhren.  Damit  stehen  die  Versuche 

von  W.  H.  Hatfield*  im  Einklang,  deren  Er- 
gebnis in  Abbildung  7  schaubildiirh  dargestellt 

Ist.  Unter  den  von  Hatflold  angewendeten  Ver- 
suchsi)ed  ngungen  liegt  der  Grenzbitrag  bei  etwa 

Silizium.  Weitcrc  Steigerung  des  öe- 
hat  keinen  wesentlichen  Einfluß. 

8o 
TO 

sucnsoe 

[haltes 

*  »Journal  of  the  Iroa  and  Steel  Institute"  1906, IL  Bd.  8.  Ift7. 

Im  Anschluß  an  die  flröher  von  mir  gegebene 

schematische  Darstellung*  der  Gefügerinderunireti 

im  weißen  und  grauen  Roheisen  wahrend  der  Abküh- 

lung sollen  dieOefüge- 

verhilltnissf  d-  r  unter-  '* suchten  Legierungen 

erSrtert  werden.  Zwi« 
sehen  dem  GefOge,  wie 

es  auf  den  Gefifebil- 
dem  dargestellt  ist, 

und  obigen  schemati- 
schen Darstellungen 

besteht  insofern  ein 

Untersciüed,  als  letz- 
tere den  wirklichen 

Zustand  bei  der  Ins 

Auge  gefitßten  Tem> 
peratur,  erstere  aber 
den  Zustand  darstel- 

len, welcher  dureh 

idötzliehes  Ahschrek- 
kcn  der  Legierung  hei 

der  gleichen  Tempe« 
ratur  erzielt  wird.  In 

den  Gefügebildern  sind 
also  noch  die  Aenderungen  enthalten,  die  der 

Zustand  der  Legierung  von  der  Absehrecktempe- 
ratur während  der  raschen  Abkühlung  bis  zur 

gewöhnlichen  Temperatur  erleidet. 

und  Eisen"   1906    Nr.  22   Beite  1887 

z 
JS M O 

1  Gas 

i  t. 

0— 

ta>tof 

:•/. 

•o  
e m 

i 
c 
1 

■« 

■9  

Ii 
i 
a B 

•« 

• 
• 

/ 

7 

^SUUm 

s  u 

AbbUdosg  T. 

0 

•  .Stahl 

1 388 

Diqitized  by  Google 



JtlLl'J  l II  II 

'  int  Btebl  mid  Bbml 

0 

Die  LegioruDgen  der  Reihe  II  sind,  wie  be- 
reits oben  erwihnt,  imtereatektisob.   Oire  htgo 

im  Krstarrun^'siliagranini  licr  I.ririfniu^'-srfilif 

Eiseukühlenstoä'  wird  deiuuacli  durch  die  Linie  II 
In  AbUldnng  8  angegeben,  die  links  vom  enteic- 

tisclien  Punkt  B'  lii  irt.  Die  Erstarriinp  vollzipht 
sirli  zwisctieu  den  Temperaturen  t|  —  l2Uö  und 

t  j  1 1 1 5  •  C.  Bei  t,  scheiden  eich  Kisobkriitalle 
S  aus  (ItT  fliissii:i>n  liepierunp  aus.  In  j  t»  erstarrt 
das  aus  Mischkristallen  und  Zeiacuiit  bestehende 

uKutelctiknm  C.  Diese  Vorgänge  verfaafen  mit 

.reiner  so  großen  Geschwindigkeit,  dalS  sie  durch 
Abttclirccken  der  Legierung  nicht  vcrhiudert 

werden  können.  Wenn  also  eine  Legierung  aus 
der  Reihe  II  liei  einer  Temperatur  tj,  bei  der 
sie  noch  völlig  flüssig  und  hoinocen  ist ,  ab- 

geschreckt wird ,  so  lileibt  sie  niclit  liomogeu. 
Sie  scheidet  bei  ti  Mischkristalle  8  aus  und  iMd 

Zur  UetattograpMe  ie$  RohM^r^  27-  J»brg.  'Nr.  45. 
    }^UUatSx.=^^Jt^'^^-^^ 

der  langsamen  Abkühlung  von  10«  7  auf  1057  "('\ 
haben  sieh  fie  zuerst  aus  Oraphtikeimeti  ge-| 
bildeten  Gr.ijihitnester  vergrößert;  infolfje  Hin- 

zutritts neuer  Keime  sind  neue  Nester  cnty^ 
standen,  wie  QefBgebild  5  zeigt.  In  der  de»  V 

Schliff  vor  der  Aetzung   liei   scliwaelu  r  Ver- 
größerung abgebildet  ist.   Ein  Urapliitnest  ist  in 

t,  Eutekti) Die  Mischkristall* 
erselieinen 

nach  der  .\l»kUhlung  als  Martunsit,  das  Eutektikum 
C  als  Genmnge  von  ICartensit  und  Zementit  (ver- 

gleirlir  G.  fiigebild  1  das  der  bei  13=  12.'jt;«C. 
abgeschreckten  Schmelze  439  entspricht;.  Die 

^dunklen  Stellen  sind   kein  Graphit,  sondern 
rmostit    (ein    relHriraiiirslicstamlleil  zwischen 

(iesciiicht   das  Ab- 

und  t.;j  (Abbildung  8), 

und  Perlit^ 

schrecken  zwischen  t| 

z.  B.  wie  hei  Scliiiielze  440  l»ei  t,  _^  11,''j9'»C., 
ist  das  (xerügfbild  nahezu  das  gleiclie,  wie 

ans  OeftgebUd  2  hervorgeht.    Wegen  der  lang- 
Abkühlung  bei  ti  haben  die  Misclikristallc 

(Martensiti  S 
n 

mehr  Zeit  ge- 
habt sich  zu 

größeren  Flü- 
chen zusammen- 

zuscharen. Die 

dunkle  Fär- 
bung entspricht 

auch  hier  dem 

Troostit 
In  Schmelze 

449,  die  unter- 
halb t  .bei  1087" 

abgeschreckt 
wurde,  erschei- 

nen bereits  Gra- 
phitnester, wie 

n  Gefiigcbild  3  au  den  stliwarzen  Stellen  zu 
Ersehen  ist.  Daneben  belinden  sieli  MisehkristalleS 

t    X."^''  t'"*^cl^tikiiin  ("  (vergl.  (tefiiL''t  l»il>l  4  in  stUr- 
.  "■"y'iieiVjr  Vergrö(ierung).    Im  Eutektikum  beginnt 

S)  -
 

Ar 

'•^  ̂   i  bereits  der  Zementit  sich  auf  Kosten  sdner  Um« 
gebung  auKzuwaehsen.  il;is  Fnti'ktikuin  erscheint 

dadurch  gröber.  Das  üetiigo  entApricht  der  scbe- 
raatischen  Darstellung  in  dieser  Zeitschrift  1906 

-  S.  IS8R  Ahhihhinp  S  d'  und  d". 
Die  OefDgebilder  ö,  (>,  7  entsprechen  der  bei 

btJxXiciM^Obl  *  abgeschreckten  Schmelze  442.  Wahrend 

•■-«V  tA*«-*/^  •  .suhl  nnil  LiBtu  '  löOtJ  Nr.  13 

3  S.  778./ 

GefBgeMld  7  dargeetellt;  es  lißt  erkennen,  daß 
der  (Jraphit  im  Martensit  S  liegt.  In  größerer 

Entfernung  von  den  Graphituestern  liegt  noch 
Eutektikum  C  neben  Ißsohkilstallen  (Martensit) 

S,  wie  in  Gefdgebild  (>.  Der  Zementit  im  Eutek 

tikum  hat  sich  noch  weiter  ausgewachsen,  da- 
durch das  Eutektikum  gröber  erscheinen  lassend. 

Die  schwarzen  Stellen  in  der  letftgawuuit^ 

Abbildung  sind  wieder  Troostit. 

Wird  die  Abschreckteuperatur  noch  tiefer^ 

gelegt  als  bei  Schmelze  442,  so  nehmen  die^ 
Graphitnester  an  Umfang  SU  und  dräii;.'en  das 
Eutektikum  C  immer  mehr  curilck.  im  übrigen 

gldeht  das  GefDge  dem  von  Schmelze  442.  In 

der  bei  "OS  "  (".  abgeschreckten  Legierung  451 
ist  an  Stelle  des  Martensits  S  bereits  Perlit 

getreten.  Die  Abschreckung  erfolgte  somit  be- 

reits unterhalb  des  eutektischen  l'inwandlunt.'-s- 
punktes,  der  bei  süiziumarmen  Legierungen  bei 

700  <*  0.,  bei  siUxhimrdehen  dagegen  hSher  liegt.* 

Die  langsam  abgekühlte  Schmelze  437  be- 
steht zur  Hauptsache  nur  noch  aus  Perlit,  in 

dem  Graphit  liegt  (vergl.  Getügebild  8).  Im  Perlit 
sind  stellenweise  Zetnentitinseln  eingelagert  und 

zwar  in  grfißcrer  Entfernung  von  den  Grapbitr/ 

nestern,  wie  z.  11.  in  Gefdgebild  9.  ^/ 
Die  Legierungen  der  Reihe  I  sind  wegen  \ 

ihres  höheren  Siliziumgehaltes  in  der  Nahe  des! 

eutektischen  Punktes  gelegen  und  wurden  im  I 

Sehaubild  Abbildung  8  dnrdi  tie  Linie  I  ge-  l 
kennzeichnet.  Die  beiden  Temperaturen  t,  und  1 
t«  fallen  zusammen.  Die  Erstarrung  erfolgt 

nieht  In  einem  längeren  Temperaturintervall  wie 
bei  Reihe  II,  sondern  In  i  di  r  Temperatur  113 

Dicht  oberhalb  dieser  Temperatur  ist  die  Leg] 

rung  flüssig,  dicht  darunter  völlig  erstarrt 
Die  .Ausscheidung  von  ÄBchkristallen  S,  die  bei 
Reihe  II  zu  Beginn  der  Erstarrung  bemerkbar 
war,  fallt  weg.  Bei  der  Brstarmng  scheidet 
sich  nur  Eutektikum  (  aus.  Diese  Ausscheidung 
kann  durch  Absehr-  cken  der  flüssigen  Legierung 

von  Tcnijieratureu  olierhalb  1133"  nicht  unter- 
drückt werden.  Bele;r  liierfiir  ist  GefügebiM  In 

mitsprechend  der  Schmelze  4"_'3.  Die  dunkliii 
Stellen  sind  Troostit,  kein  Graphit.  Das  ganze 

Geffilg«  bestabt  aas  Eutektikum  C. 
Die  Schmelze  42.5  wurde  wahrend  der  Er-/Ä 

starrung  abgeschreckt.  Die  Hauptmasse  der  Le<(^£J 
giarung  besteht  aus  Eutektikum  C,  ist  also  im 

•  Vergl.  „Motallurpii'"  l!(Oü  S.Sil.    W  ü  h  t  und 
Petersen:  ■  Heitraf;  «um  Einfluli  de»  SiiiziumB  auf 

du  Syatcm  EiKen-KableniitolT« Nr.  14.  8.  48} 

Wie 

gie-  IK' 

üowie  ̂ Stiihl  und  Einen* 
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(5 

[UUlfin  Zmtud.   Nar  ein  klehisr  Teil  der  Le> 
^(>nin<r  Iint  (Ii>ri  ZtiKtaml  iler  rnterkllhlllllg  teil- 

weise aufgegeben,  so  daü  Graphit  uugeicÄieden 
wurde.   Der  Graphit  Ist  In  Nestern  angeordnet, 
wie  Gefiigebild  11  recht  deutlich  erkennm  llfit. 

Ein  Grapbituest  ist  in  Gefdgebild  12  in  stärkerer 
VergrSflerong  abgebildet,  wahrend  GefBgiiMld  18 
einen  Teil  des  Eutektlkums  C  starker  vergrößert 

\  wiedergibt. 

/■  Das  GefUgebiid  11  ist  außerordentlich  Icenn- 
ffieichnend  für  die  Art,  wie  die  Unterkühlung 

[örtlich  aufgepelien  wirJ.  Sie  t-rinnert  leliliaft 
an  die  UnterkUhlungserschcinungun  beim  Schwefel. 
Qeedunolsener  Schwefel  erstarrt  zun&chst  in  der 

monokliiH'n  Korm  (Smonl  "'it  waclisprelhrr  Pari»*'. 

Bei  'JO  "  L'.  mübte  die  Umwandlung  in  den  rhom- 
Usehen  Schwefel  (Srimifc)  etgentlloh  einietsen. 

Meist  findet  aber  Unterkühlnnp:  statt,  der  rnnnf>- 
kliae  Schwefel  hält  sich  stundenlang  nocli  bei 

gewShnUcher  Temperatur  als  labile  Erscheinungs- 
form; die  Umw  uiiUunp  bleibt  ziinJlchst  aus.  Xach 

lAngerer  Zeit  wird  die  Unterkühlung  an  einzelnen 

verstreuten  Punkten  der  Masse  aufgehoben,  es  ent- 
stehen gelbe  Flecken  von  rhombischem  Schwefel, 

die  sich  aUmahllch  vergrößern,  bis  sie  schließ- 
lich die  ganze  Oberfläche  einnehmen.  Durch  Be- 

rühren mit  einem  rhombischen  mit  Schwfelkohlen- 

stoft"  Ixffl'uchti'ton  Schwefelkristall  oder  auch 
bloß  durch  lictupfeu  mit  äcbwefelkohlenstoif  kann 
man  die  Äufheböng  der  ünterkühlung  wesentUeh 

beschItMi!iiLr*'n. 

/*  Erfolgt  die  Abschreckung  der  Legierungen 

pd  tieferen  Winnegraden,  s.  B.  1102  >  bei 
|Scbmclzc  42(),  so  hab' ii  ilir-  (Iraiiliitin  stcr  an 
Zahl  und  Umfang  zugeuommeu  und  das  Eutok- 
tikam  0  znrQekgedrtngt,  wie  Gtofttgebild  14  er- 
kf'iiufii  fflßt.  Datnit  nirlit  Verwechslung  mit  den 
ebenfalls  vorhandenen  dunklen Troostitsaumeo  vor- 

kommt, sind  die  Graphltnestw  mit  G  bezeichnet. 
Der  Troostit  bildet  Säume  um  das  Eutektikum  C. 

Die  Graphitnester  liegen  im  Martensit  S  ( vergl. 

^Jefügebild  16  bei  stärkerer  Vergfrößerung). 
Wie  mit  weiterem  Sinken  der  Temporatur 

die  ( Jraj>hitn«Nter  sich  ansbreifen.  zciirt  Gefiifre- 
bild  Iti  in  liidacher  Vergrößerung.  Es  entsjiricht 

der  bei  101)2«  abgesehreokten  Sduielze  421. 
Die  Aufnahme  erfolgte  vom  unirentzten  Schliff, 
80  daß  nur  der  Graphit  dunkel  erscheint.  Er 

liegt,  was  nur  bei  sUUrkerer  VergrSßemng  be- 
jjhachtbar.  im  ̂ fartcrisit. 

Z'  In  Schmelze  -tau,  die  bei  10ü8 »  C.  ab- 
jgesohreekt  «rurde,  ist  aufMlig,  daß  der  Mar- 

tensit S  sehr  irrolinailliir  i'St  und  ilie  äußeren 
Kennzeichen  des  von  Osmoud  aU  Austenit  be- 

zeichneten Gefugebestandteils  trügt  (vergl.  Ge- 

IfDgebild  17).  Vom  Eutektikum  C  sind  nur  noch 

wenige  helle,  von  Troostitsftumen  umgebene  Adern 
übri);.  wie  z.  B.  in  Gcfiigebild  18  unten. 

Wenn  vor  dem  .Abschrecken  lantrsaui  bis  zu 

©^80»)  0  C.  aliik'ekiililt  wurde,  wie  bei  Schmelze  4r)4, 

^  k^^Lj^.      '  _ 

^UÜUiii^cuMu^.':      ■     "^^  i.^. 

so  war  Jede  Spur  des  Eutektlkums  C  versehwunde 
Die  Graphitnester  Metren  wieder  im  Austenit  S 

(siehe  (iefiigebild  Vi).  Merkwürdijrerweisc  liegen 

im  Austenit  ziemlich  regelmSßi^'  eingesprengt 
kleine  Peilitinseln  P.  die  durch  einen  dunklen 

Troostitsaum  vom  Austenit  abgegrenzt  sind  und 
Im  Innern  zuweilen  Zementitinselchen  enthalten 

Durch  den  Siliziumpehalt  wird  nach  Wüst  und'^j^,  t\m.l.. 
Petersen*  die  Temperatur  der  Perlitbildung  ge-^»/  %0^^v^ 
hoben,  so  daß  die  Abschrecktemperatur  806  "  ('-^^^^^  A^^ 
im  voriiegenden  Falle  sehr  nahe  an  dieser  Perlit-^y,  ß^j^j 

grenze  gelegen  haben  kann.  Auffällii.'  ist  tf  aZfia^jOb 
Nebeneinanderbestehen  des  deutlich  ausgeprägte  n^y^Lj  f^ 

Perllts  neben  den  GefllgebestaadteHen  des  ab-'f^y^^^ 
aus  dem  PlM^*«r±f^ 

1 

»resehrecktcn  Eisens.    !Maii  erlialt  ....   . 

den  Eindruck,  daß  im  Augenblick  de»  Abschreckens'^^  ij^^ 

die  Temperatur  nicht  gleichmftßig  in  der  ganzen'l)'^^*^^^^^ 
Masse  v.Ttcilf  war,  SOOdom  daß  die  Teni[ii  rntur-'****  . Verteilung  längs  einer  durch  das  Eisen  gelegten  Aj^t^ 

Geraden  etwa  nach  Art  des  Sehaubildes  Ab-^'^j^^^^^ 
bildung  9   war.     (»ertlich   ist   ilic  Temperatur^ 
höher  (Wellenberg  b;  und  niedriger  (W  ellental  t); 
die  mittlere  Temperatur  T,  die  das  Pyrome 

an^'ibt.  soll  jre- 
rado  gleich  der 
Fmwandlungs- 
temj>eratur  des 
Martensits  in 

Perlit  sein,  und 
bei  ihr  soll  die  Abbildaug  9. 

Abschreckung 
der  Legierung  in  Wasser  erfolgen.  In  den  Tälern  t 

wfirde  dann  vor  der  Absebre^ng  bereits  Perlit* 
bildunp:  eingetreten  sein,  wrilirend  die  Rertre  b 

noch  oberhalb  des  Umwandlungspunktcs  lieixen 

und  in  Martensit  (Austenit)  flbergefDhrt  werden^ 

Infolge  der  Wärmeabgabe  der  sich  in  l'crlit 
umwandelnden  Stellen  t  wird  die  AbkUhlungs- 
geschwindigkeit  der  benachbarten  Stellen  bei  m 

verringert,  so  daß  sich  dort  der  Uebergangs- 
bestandteil  Troostit**  liilden  kann.  Es  ist  natür- 

lich nicht  notwendig,  daß  die  Berge  b  und 

'i'fller  t  unverändert  bleiben,  <<inii..  rn  es  ist  mög- 
lich, daß  in  ai!f''inanderfolj:euden  Zfittfilelien 

Berge  und  Tiller  aliwecliscln.  Es  kommt  lür 
die  Gefügebildung  nur  der  Zustand  in  Betracht, 

der  im   .Au^'etibliek  d.s   Abschreckens  bestand. / 

Die    laugsam    abgekühlte    .Sclunelze  419;:^^ 

zeigt  Graphitnester ,   die  ein  Gemenge   ans  ̂   'y^J^, 
Graphit  und  Perlit  darstellen.    Zwischen  diesen 'Ht^^  "i-^ 
Nestern  sind  nur  noch  Adern  übrig,  die 

im  V  r<A^t\ 

wesentlichen  aus  Perlit  P  und  kleinen  Zementit- 

insidchen  bestehen  (siehe  Gefügebild  'iOt.    Der  '^MjC^  ̂  
Perlit  ist  deutlich  ausgebildet,  wie  aus  GefOge-  Lt^j^QJ^x 
bUd  21  hervorgeht.  

f^!c~4^ 

o. 

•  8.  a.  g.  O. 

Ueber  Troostit,  ."^orhit  verKb'iche  E,  Heyn  und 
Bauer:  »Uebor  den  inneren  Anfban  geblrteten 

und  «luvlaMDea  Warknngstahlsc.  ,8tatal  nd  IShu* 
1»M 

Nr.  18,  16 und  16. 
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Auf  eine  lu'aditenswertc  Erscheinung  soll 

noch  hingewiesen  wt-nlen.  Cr«'nier*tn'>teiiien'chl 
etnleuebtend«  Erklining  Ar  die  Eraclieinung, 

daß  in  Hart(,'iissfn  ih-r  Kohlenstoffirchalt  in  der 
weißen  Schale  niedriger  ist  als  im  grauen  Kern. 

*In  den  Schmelzen  der  Rethe  II  z«lgt  sieh  nun 
die  eipontiiinliclu'  Frsclioirmr.^',  daß  diT  ftosamt- 

kobltiDStoffgehalt  der  Schmelzen  trotz  gleicher 

Behandlung  gesetzmäßig  nft  dem  Oraphitgehalt 
zunimmt  (Schaiildld  Aliliild.  10».  Hier  kann  aber 

Tlie  Krklilriing  Cremers  niclit  Stich  halten,  da 
die  T.egieningcn  keine  welfien  and  grauen  Teile 

haben,  in  denen  ri^eh  der  KohlengtoiFgehalt  in- 
folge l  utcrkühlunp  verschieden  verleilen  könnte, 

sondern  völlig  gleicharli^rea  Gefüge  zeigen.  Diese 

Rrscheinnng  gibt  jedenfalls  zu  denken.  Eine 

Erklärung  Ist  den  Vorfassern  vorlrmtiLr  nicht 

bekannt.  Die  siliziumreicbe  Legierun^'^srcihe  I 

giiit  filr  die  Bezidrang  zwleeben  OeMmtkoblen- 
■toff  und  Oraphitgehalt  keine  GeaeUcmftftigkeit. 

M 

e  1^ 

4i: 

l«4 — 
\m  Om 

40 

M       10  > 

«■•.■.  «1t 

Abbildung  10. 

(Di«  Zahlen  an  den  Punkten  geben  die  Nammen 
der  Sehmelsni  an.) 

8.  Einige  Bemerkunercn  zur  Literatur^ 

ilber  die  Erstarrunpserscheinunfren  bei*^ 
weibcm  und  grauem  Roheisen. 

Von  E.  Heyn. 

Ueber  die  EntanrungeTerhnltnlsfie  des  Roh- 
Isen.s  lind  insbesondere  über  die  Art  lir  r  (?ra]i]iit- 

ildung  sind  in  den  letzten  Jahren  mehrere  Ar- 
eiten  erschienen,  die  einenteiti  die  geiddeht 

zum  Gegen 
.stand  haben,  anderseits  auch  Beitrüge  zum  wei 
tcrcn  Ausbau  der  Theorie  zu  bringen  bestimmt 
sind.    Nach  beiden  Bichtungen  hin  möchte  ich 

mir   einige   Bemerkunfren    erlauben.    Die  An- 
schauung, daü  das  graphithaltige  Itoheisen  einer 

stabileren,  das  wetBe  Roheisen  einer  labileren  ^. 

Erscheinungsform  f'ntsjincht,  diirftn  wohl  schon 'ctvarm, 
«ehr  alt  sein,  wenigstens  in  den  Kreisen  der  Eisen-^  kumal 
hftttenlente.   Jedenfalls  Ist  diese  Anschanongs- 
wetse  wesentlich  alter,  als  nach  (1»mi  Ausfiihrini<ren 

\jron  Benedicks**  zu  scliliolicn  war»-.  Man 

.j^^  ̂ j>'^»<  '^^''^  Entwicklung  der  Erkenntnis 

kann  sie  nicht  bis  auf  bestimmte  Personen  znrilcko 
verfolgen. 

/'"^urch  Roozcbooins  .\rbeit:    ,  Eisen  und 

/stahl  vom  Standpunkt  der  Phasenlt  hre^  *  wurde 
dieiie  Anschauung  eine  Zeitlang  in  Frage  gestellt. 

Roozeboom  stellte  unter  Benutzung  der  Ver- 
suchserpebnissc  R  o  b  e  r  t  s  -  .\  u  s  t  e  n  »   ein  Dia- 

gramm auf,  nach  dem  der  Graphit  bei  einer 
bestimmten  hohen  Temperatur  sieb  In  das  star 
bilcre  Karliid   umwandeln   sollte.    Dies  ist  in- 

zwischen als  unvereinbar  mit  den  Beobachtungen 
der  Praxis  erkannt  worden,  was  aueh  Roozeboom 
.sellist  zubegeben  hat.    Ich  möchte  hier  benerken« 

daß  dieses  Diagramm  von  Roozeboom,  trotzdem 

es  auf  einer  teilweise  Irrigen  Voraussetzung  anf- 

I  gebaut  war,  mehr  für  die  Klarung  der  Anschau- 
ungen über  das  Wesen  der  Eisen-Kohlenstoff' 

Legierungen  getan  hat,  als  die  Mehrzatü  der 
\  spftter  aitf  diesem  Gebiete  ersehieneiiei  Arbeiten 
ztisainmen.    Es   ist   nicht    zu   vergessen,  daß 

Roozeboom  den  ersten  Ver.such  machte,  die  groß- 
artigen Errungenschaften  der  Phasenlehre,  die 

zum  größten  Teil    sein    eigenes  Werk  waren, 

'  auf  das  System  Eisen -Kohlenstoff  anzuwenden, 

y   Auf  der  allgemrtnen  Ansehaunof  itaBni,  daß 
der  Grajihit  einem  st.iliilcii,   iI.t;  Karbid  idOMD 
labileren  (oder  metastabileuj  System  aogdiOre, 

zog  ieh  im  Jahre  1904  die  sich  auf  Grund  sder 

Lehren  der  physikalischen  Chemie  r-rtrehenden 
Folgerungen  und   legte  diese  in  einem  Dia^ 

^gramm**  (siehe  Sehanbild  Abbild.  11)  nieder. 
Die  wesentlichen  Gründe,  die  mich  zur  .\uf- 

Stellung  des  Diagramms  veranlaßten,  waren 

folgende: 
1.  Um  lior  Phasenlehre  gerecht  zu  werden, 

^müssen  die  beiden  Diagramme  filr  das  stabile 
/  und  metastabile  System  getrennt  werlTcn.  Da- 

durch wird  ausgesprochen,  daß,  wenn  Karbid 

und  Graphit  im  (i'  fiigc  noch  gleichzeitig  neben- 
einander vorkumuieu,  dies  einem  noch  nicht  völlig 

errdditen  Olelehgewlditszustaad  entapridit,  daß 

der  I'i'hcrgan}:  von  dein  metastabilen  System 
zum  stabilen  noch  nicht  vollendet  ist. 

^^1.  Das  stabilere  System  (graphithaltiges  Roh- 
f'isen)  muH  bei  höheren  Temperaturen  schmelzen, 
ab  das  labilere  ̂ weißes  Koheiseni.  entsprechend 
einem  allgemeinen  Gesetz  der  physikalischen 

Cheiuic.  Die  Liuii-  a"Bc  und  BD  wurde  des- 
wegen höher  gelegt,  als  die  punktierten  Linien 

a^B'P  usw.  (AbUld.  11). 
Die   stabilere  Form    Grai)hit    muß  eine 

geringere  Löslichkeit  im  Eisen  besitzen,  als  das 
eniger  stabile  Karbid.    Dies  war  der  Grund, 

arum  ich  die  I^inie  aB  bis  nach  a"  durchzog, 
in    Hoheiscnsorten    Eisen    und  Graphit 

\inufig  nebeneinander  beobachtet  werden. 

•  »Stahl  und  Eiaon"  1907  Xr.  24  S.  834. 
•«  .Hetanorgie«  HI  Heft  12  bis  14 

*  , Zeitschrift  für  phyaik.  Cbemie"  1900  S.  437. 
**  „Zeitschrift  fflr  Elektrochemie"   1904   Nr.  80 

S.  491 :    »Stabile   und  motiistahilc  Olcich^ewicfate  in 
B-Kohlengtoff-Legicrun 

,  ZäJ^  AI  r 
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Zur  Metallographie  des  lioheüetu. Stahl  und  Eimo.  162& 

Ein  Jahrspater  erschien  in  «Com]>ti-;  nMidus" 

(i) 

eine  Arbeit  von  Charpy:  ,äur  le  dia- 

gramme  d'eqalllbre  des  allla^es  fei^earbone" .  In 
dem  ilabi  i  \  »  röftVnllichtin  Diajrrainni  f.\i)l>il(l.  12) 

kommt  Cbarpy  UDabbOagig  von  mir  zu  gleichen 
Schlüssen.  Sein  Diagramm  nnterselieidet  sieh 

von  dem  meinigen  nur  dadurch,  daß  von  Punkt  a 

ab  nicht  die  horizontale  Linie  aa",  sondern  die 
geneigte  Linie  aS  gezo^ren  wird.  Hiermit  ist 
ein  «luantitativer  ünteracliied  gegelien.  Wahrend 
ich  hei  meinem  ersten  Versucli  zur  Aufstellung 

eines  Diagrauima  die  Löslicbiceit  des  Graphits 
im  Eisen  zu  Noll  annahm,  setzt  üharpy  eine 

gewisse,  ad%  der  Temperatur  ahni>litiiende  LUj 

'  D 

sgenJ^ 

Fall/ 

punkt  und  der  Schmelz]iunkt  des  grauen  IJ") 
eiäens  nicht  bei  derselben  Temperatur  liegen 

wAhrend  dies  beim  weißen  Roheisen  der  Fal|/ 

ist."    Wie  ich  bereits  oben  angedeutet, 
diese  Tatsache  gerade  einer  der  Gründe 
Aufstellung  meines  Diagramms  (  Punkt  2).  Wie 
sich  die  Sache  eriililrt,  ist  iui  ersten  Teil  dieser 

Arbeit   dargelegt.     Weiter   sucht   (roerens  im 
gleiclien  .Aufsatz  von  dem  von  mir  und  Charpy 

aufgestellten    Doppeldiagramm   abzagchen  u 

dieses  durch  ein  cinzig<'s*  zu  ersetzen.  Damit 
ist  meiner  Auffassung  nach  wieder  ein  Kücl<- 
schritt  gemacht;  denn  mit  diesem  Diagramm 

verläßt   Goerens   den    festiTi   I'nterirnind  der 

^^Phasenjubre.  Es  besteht  aber  l<cin  Grund,  diesen 
'z9ll§nSer  physikalischen  Chemie,  der  uns  dank 

wuiulerltare 

or 

atB.c.4vs 

Abblldnog  IL 

—  Stabil»  Otoiehgewiebts;  Sjsten  Eismi  •.  Graphit 
i.  Karbid. 

bai 

Abbildoog  12. AbkOUnng 

ffchnellfr 

Q 

lichkeit  des  Gfaphits  voraus.  Zur  Entsebeidnng 

der  Frage  genügt  meines  Erachtens  das  experi- 
mentelle Material  noch  nicht.    Die  Cbarpyscbc 

Annahme  hat  den  Vorteil,  dafl  sie  die  allgemel« 
nere  ist.    Ich  werde  dem  in  Zukunft,  in  meinem 

Diagramm  (Abbildung  11)  dadurch  Bechnung 

tragen,  da6  ich  die  Kor^e  aa"'  statt  aa"  ziehe 
und  diese  alibreche  zum  Zeichen  dafür,  daß  hier 

\die  e.xperimentelle  Forschung  noch  einzusetzen 
Wt.   Ich  wage  an  behaupten,  daB  trotz  einer 

I /Reihe  inzwischen  erschienener  Arbeiten  über  das 
(gleiche  Thema  die  Frage  zurzeit  nicht  weiter 
/gediehen  ist,  als  sie  durch  die  beiden  soeben 

(genannten  Diagramme  gdUBOimiehnet  wurde, 

y    Auf  einige  Aeußerungen  von  P.  Goerens 

jin  dieser  Zeitschrift*  muß  ich   noch  eiugeiicu 
/  und  zwar  nur  deshalb,  weil  sie  unter  der  üeher- 

jschrift:  ,Ueber  den  äugen  h  1  i  c  k  liehen  S  tand 

\|  unserer  Kenntnisse  der  Erstarr ungs-  und  Erkal- 
//  tungsvorgtiige  asw.*  verMfentllcht  sind.  Ooerens 

I  schreibt  dort  (S.  lO't')):  .Eine  weitere  auffilUige 
/  Erscheinung,  welche  durch  die  bisherigen  Theorien 
l  nicht  in  beledigender  Welse  erklärt  werden 

^  kann,  ist  die  Tatsache,  daß  der  Erstanrongs* 

•  ̂ Stfthl  und  Eison"   1007  Nr.  30  .S.  1093.  vnrgl. 
, Metallurgie"  III.  S,  17.')  und  IV.  8.  137  umL173, 

di'n  .\  Hullen  Roozehooin 

Aufschlüsse  ge- 
bracht  hat,  bei 
der  Betrachtung 

der  Eisen- Koh- 
lenstofflegienin- 

gen  l»eiseite  zu 
schieben.  Im  Ge- 

genteil, wir  ha- 
ben alle  Ver- 

anlassang,  die 

Wege  zu  betre- ten, auf  die  uns 
die  I'hasenli  hre 
zum  Zwecke  der 

Erforsehongder 

Eisenlegierun- 
gen hinweist.  ^ 

Femer  ist  mir  in  Goerens'  Arbeit  nicht  klai^Cw./C*b«ttf 
wie   infolge   di's  rnti-rschiedes   im  speziti«'lien\ 
Gewicht  zwischen  Graphit  und  Schmelze  die  aus- 1  vT^ 

geschiedenen  Oraphiticristalle  einen  solchen  Aaf-  vGtZi^  V 
trieb  erhalten  sollen,  daß  sie  „sofort  mit  großer 
Geschwindigkeit  aus  dem  Bade  herausgestoßea 

werden  müssen''  (a.  a.  O.  S.  109.5t.  Goerens 
denkt  hierbei  an  die  Garscliaumliildung.  Ich 
mfichte  dem  genannten  Autor  die  Aufgalie  stellen, 
ein  Stück  Holz   in  Queiksilber  unterzutauchen 

und  frei  aufsteigen  zu  lassen.    Wenn  dabei  fest- 
gestellt wird,   daß  das  Holz    aus   ilcm  Queck-  I 

silberbade  herauagestoßeu  wird,  so  daß  es  über 
die  Oberfläche  htnaussprlngt  und  diese  verllBt, 

so  würde  ich  mich  veranlaßt  fühlen,   der  Gar- 

scbaumtbeorie  von  Goerens  beizutreten.  ^ 
Bis  dahin  aber  bezweifle  ich,  daß  PortachlearSO^>^^'H4«^ 

di'rn  von  Garseliaum  aus  dem  Kisenltad  die  Folge  ltc»iiit 
des  Auftriebes  der  GrapbitblAttcheu  ist,  und  glaube  ̂ ^^^  jjVV 

Torlftuflg  an  glelebzeitliere  Einwirkung  von  ft-ei-  .  _ 
werdenden  Gasen,   die    liii    Blflttchen   heraus-  Jiti 

schleudern.    Beim  Spratzeu  des  Silbers  **'''*'"7^*|^/"^ 
dert  der  freiwerdende  SanerstofF  ja  auch  SitlierA 
kfigelehen  amber.  iT? 

_   2ZciÄ2u  ̂ y-^^^^Msr 

♦  A.  gr.  Ü.  a.  10»Ü.  Mj^it^l 
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1626    Btabl  and  Eisen.    Der  exptrimenteUe  üachtcei«  der  SehacktzeraiSrung  im  Hochofen.    27.  Jahrg.  Nr.  45. 

Der  experimentelle  Nachweis  der  Schachtzerstörung  im  Hochofen 

durch  ausgeschiedenen  Kohlenstoff. 

Von  Professor  Bernhard  Osann. 

Mitteilung  aus  dem  eisenliütteniuänniücben  Institut  der  Berf^alcadeniie  in  Clausthal. 

I  |ie  Scharhtsteine  eines  Hochofens  erleiden 
bekanntlich  im  oliereu  Teile  vielfach  eine 

ZerstöruHf;,*  die  man  auf  eine  Kohlenstofl'aus- 
scheidunf;  aus  dem  Kohlenoxyd  der  Gichtjrase 

im  .Sinne  der  Reaktion  2("0  =  C  +  t'O,  zurück- 
führt. i»en  Nachweis  dafür,  daß  diese  Erklärung 

richtig  ist,  bringt  das  nachfolgend  beschriebene 

Experiment: 
Abbildung  1  .stellt  eine  Röhre  dar,  welche 

eine  solche  Kohlenstotfablagerung  auf  Bilbaoerz 

zeigt.    Abbildung  2  zeigt  unten  ein  Porzellan- 

In  einen  mit  Gas  geheizten  Verbrennungs- 
ofen wurden  nun  zwei  Glasröhren,  wie  sie  Ab- 

bildung 1  darstellt,  eingelegt.  Die  Temperatur 

wurde  auf  450**  bis  .'iOO"  eingestellt  und  die 

Röhren  mit  den  Porzellanschitl'chen  beschickt. 

Jede  Röhre  erhielt  zwei  .Schift'chen,  und  zwar 
die  linke  ein  SchilVchen  mit  bohnengroßen  Stück- 

chen Bilbaoerz,  dahinter  ein  solches  mit  ebenso 

großen  Steinbrocken;  die  rechte  zwei  Scbiftchen, 
in  gleicher  Weise  mit  Steinbrocken  beschickt, 
hintereinander. 

.\bbildung  1.    Kohleauascbeidiing  aus  Kohlenoxid  auf  Bilbaoen  innerhalb  72  Stunden. 

BchifTchen  mit  zerstörten  Brocken  feuerfester 

Steine,  die  mit  Kohlenstaub  innig  vermengt  sind, 
oben  ein  ebensolches  mit  Steiubrocken  in  ur- 

s|irünglicher  Gestalt,  um  einen  Vergleich  zu  er- 
möglichen. 

Es  wurde  absichtlich  ein  stark  eisenhaltiges 

Steinmaterial  gewählt,  und  zwar  die  Marke 

,G  1  e  n  b  0  i  g" . •*  Solehe  (rlenboigstelne  zeichnen 
sieh  durch  sehr  hohen  Toncrdcgehalt  und  durch 

die  f^igenschaft  aus.  sehr  hohe  Temjieraturen 
auch  bei  schroflera  Wechsel  zu  vertragen.  Sie 

dienen  besonderen  Verwendungszwecken  außer- 
halb des  Hochofenbaues.  l)er  Eisengehalt  war, 

wie  Äußerlich  erkennbar,  sehr  hoch  und  betrug 

4,73  «0  Eisen. 
Das  Kohlenoxyd  wurde  in  bekannter  Weise 

durch  Behandeln  von  Oxalsälure  mit  Schwefel- 

saure gewonnen  und  durch  Kalilauge  geleitel. 
Dabei  wurde  der  Gebalt  an  Kohlensnure  auf 

etwa  1  "  1»  heraltgedriickt.  Die  Menge  betrug 
etwa  1.74  1  stündlich  für  eine  Röhre. 

•  Vergl.  „Kinwirkung  lerBtürondor  EinflÜHsc  aof 
feiKTfeslfB  Mnuerwork  usw."  auH  der  Feder  dcM  Ver- 
faiiHera.    ̂ .Stahl  und  RiHen"  190.1  Nr.  14  82.1. 

Von  AoT  Firma  Kduard  Suse  wind  in  .Sayn 
zur  VprfüguHK  (gestellt. 

Bei  dieser  Anordnung  diente  das  Schiftchen 

mit  Bilbaoerz  als  Indikator.  Die  Emiifanglich- 
keit  dieses  Erzes  für  die  Kohleabscheidung  war 

durch  viele  Versuche  festgestellt;  trat  hier  die 
Reaktion  ein,  so  mußten  auch  in  der  andern 

Röhre  alle  Vorbedingungen  gegeben  sein ;  denn 
l)eide  Röhren  erhielten  bei  gleicher  Temperatur 

gleiche  Gasmengen  aus  einem  gemeinsamen  Gaso- 
meter. 

Nachdem  durch  kraftiges  Durrhieiten  die  Luft 

verdrängt  war,  wurde  der  Versuch  eingeleitet. 
Bereits  nach  sieben  Stunden  zeigte  das  Bilbao- 

erz Rißbildungen  unter  schwachem  Aufschwellen. 
Nach  weiteren  24  Stunden  war  die  Kohleabschei- 

dung und  die  Zerstörung  der  Erzstückc  bereits 
in  vollem  Gange  und  gewahrte  nach  72  Stunden 

oin  .\ussehen,  wie  Abbildung  1  zeigt.  In- 
zwischen zeigte  sich  bei  den  Steinbrocken  gar 

keine  Einwirkung,  bis  sich  >iach  vier  Tagen  die 

ersten  Spuren  der  Rißbildung  und  ein  kleines 
Flöckcben  Kohlenstaub  mit  der  Lupe  erkennen 
ließen.  Nun  ging  es  immer  weiter,  indem  sieh 
die  Hisse  erweiterten,  neue  Risse  hinzukamen 

und  sich  Kohlenstaub  in  den  Rissen  ablagerte. 

Nach  1 7  Tagen  wurden  die  SchitTchen  heraus- 
genommen und  das  eine  unter  Anwendung  einer 
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bestimmten  Wr^p-üßfruntr  ithotographiert  (Abb. 2). 
Die  ntiileren  beiden  mit  Steinbrocken  Itesdiirtcten 

ScbilTchen  zelfrleii  nnr  t,'erin^'e  Einwirkung'. 
Zweifellos  bot  ilns  innip-  (Touienire  von 

Steinresten  und  Kohle  dasselbe  Bild,  wie  ich  es 

vor  aunahernil  zwanzitr  .Fahren  auf  der  Jlseder 

Hütte  vor  mir  hatte,  als  ich  einen  Hochoten- 
schacht  von  außen ,  etwa  4  m  unterhalb  der 

Uichtöffnunp ,  untersuchte  und  mit  der  Messer- 

klinge ohne  Schwierif^keit  «-indriniren  konnte, 
wobei  ein  solches  Oenicnpe,  wii^  oiien  liese.hHe- 
ben,  herausrieselte.  Soviel  ieli  weiß,  stammt 

von  Dr. -Injr.  h.  c.  Fritz  \V.  liiirmann  der 

erste  hypothetische  Hinweis*  auf  die  B<  ziehun>r 
zwischen  Kohleaussehcidun;:  und  dem  F.isentrehalt 

der  Steine.  Auf  diese  liezichun;;  will  ich  im  fol- 
genden näher  eiugrehen: 

Alle  feuerfesten  Steine  enthalten  Kisenoxyd, 

das  seinen  rrsjirunp  in  dem  Schwefelkies(rehalt 

der  Tonlagcr  hat.  Beim  Bren- 
nen der  Steine  bildet  sich  nu«  I 

dem  Schwefeleisen  Eisenoxyd.  | 
Ueber  die  Uolle  dieses  Eisen- 

oxydes  bei  der  Kohlenstoffaus- 
scheidung sind  wir  lanpe  Zeit 

im  Dunklen  f^ewesen,  obwohl 
mehrere  Forscher,  namentlich 

Bell  und  Gruner,  die  An- 
wesenheit von  EiscnsauerstotV- 

verblnduntfen    als  unumpfln);- 
lichc    Vorbedingung  erkannt 
hatten.  Es  fehlte  aber  der  Nach- 

weis einer  chemischen  Mitwir- 
kung der  Eisenoxyde,  insofern 

sie  doch  auch  eine  Veränderung 
erleiden  mußten.   Deshalli  war 

CS  unerklärlich,  daß  winzige 

(tewichtsuiengen  von  Eisenoxyd  derartige  Um- 
wandlungen hervorzul»ringen  vermögen,  wie  wir 

sie  oben  kennen  gelernt  hatten,  und  daß  die  Re- 
aktion unauflialtsam  weitersclireitet,  wenn  sie  ein- 

mal begonnen  hat     Eine  .\ufklllrung  in  dieser 
Richtung  bat  erst  vor  wenigen  .Jahren  eine 

Forschungsarbeit  von  Baur  und  (Tlaessner** 
gebracht  ül)er  Gleicligewichtszustflnde  von  Kohlen- 
o.xyd  und  Kohlensaure  bei  Eisenoxyden. 

Die  Ergebnisse  dieser  Arbeit  will  ich  auf 

unseren  Fall  übertragen :  Bringt  man  ein  Ge- 
misch von  Fe^O^  und  FeO  in  ein  Schiffchen 

und  diese»  in  eine  einseitig  geschlossene  Röhre, 
die  luftleer  tremacht  und  darauf  mit  einem  Ge- 

misch von  53  "  o  COj  und  47"/o  CO  bei  Innehal- 
tung einer  Temperatur  von  .500*  gefüllt  wird,  so 

tritt  auch  nach  unendlich  langer  Zeit  gar  keine 

Acnderungein ,  weil  dieses  Gasgemisch  einen  Gleich- 
gewichtszustand für  die  genannte  Temperatur  dar- 

stellt. Acndert  man  nun  das  Mischungsverhältnis, 
indem  man  z.  B.  ein  Verhältnis  zwischen  CO» 

und  CO  schafft,  wie  es  in  Hochofengasen  besteht, 

also  etwa  H4  «o  C(.>s  und  «6  "'o  CO,  so  ist  CO 
im  l'cbcrschuß.  und  damit  besteht  das  Bestreben. 
wieder  den  Gleichgewichtszustand  zu  erreichen. 

Es  kann  dies  auf  zwei  Wegen  geschehen: 

'     1.    FesO«     C0=  3  KoO  +  C<h 
2.    2  CO  =    ('  -}-COi 

In  beiden  Füllen  entsteht  CO*,  bis  sehließ- 

lich  wieder  53  "/o  CG,  vorhanden  sind  und  mit 
diesem  Gleichgewichtszustand  ai.ch  Stillstand  er- 

reicht ist. 

Nun  darf  mau  beide  Reaktionen  nicht  für 

sich  betraeliten,  sondern  muß  sich  vorstellen, 

daß  der  Reduktionsvorgang  einen  Anstoß  für 

die  KohleauHselieidung  gibt,  und  daß  i»eide  un- 
trennbar sind.  Dieser  Reaktionsanstoß  ist  zu 

vergleichen   mit  der   Wirkung  eines  Tropfens. 

M  i.  K  U! 

Abbilduii(^        ZüritlürtoB  feuerfcHtuit  Material  mit  Koblonstaub  gomiiicbt. 

Darüber :  Steinbrorkcn  in  urtiprünglicher  (iestalt. 

•  „Stahl  and  Eisen"  1898  Nr.  4  S.  Iü9. 

„Stahl  und  KiHt-n*  lUO.T  .\r.  D  S.  .'j5C  und 
Bchrirt  fQr  pbyH.  Chemie-  1903  Nr.  48  S.  354. 

der  in  eine  weit  unter  dem  (Jefricrpunkt  abge- 
kühlte Flüssigkeit  fallt  und  ein  sofortige»  Ge- 
frieren bewirkt. 

Es  gehört  aber  ein  gewisser  Zeitraum  zur 

Entwicklung  der  Reaktionen.  Durchlaufen  die 
Gase  zu  schnell  den  Hochofen,  so  ist  selbst  eine 

starke  Gleichgewichtsverschiebung  für  die  Kohle- 
ausscheidung belanglos.  Dieser  Bedingung  wird 

aber  auch  genügt.  Unterhalb  der  Gichtöffnuug 
entstehen  an  der  Schachtwand  Zonen,  die  nur 
schwache  (tasströme  haben,  und  so  werden  die 

Eisenoxyde  an  den  Steinoberflachen  von  solchen 

Gasgemischen  berührt,  welche  sich  vielleicht  nur 

insoweit  erneuern,  als  das  von  unten  eindrin- 

gende Kolilenoxyd  an  die  Stelle  der  eben  ge- 
bildeten Kohlensaure  tritt,  so  daß  niemals  das 

Gleichgewicht  erreicht  wird.  Es  tritt  dann  eine 

Reduktion  uml  gleichzeitig  eine  Kohlenstoffaus- 
scheidung  ein.  Da  nun  der  Stein  mehr  oder 

minder  porös  ist.  so  verlegt  sich  der  Vorgang 
auch  in  das  Innere.  Hier  tritt  eine  starke  Vo- 

lumcnvermehrung  durch  Einlagern  des  Kohlen- 
staubes ein  und  sprengt  den  Stein.    Ist  einmal 
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leSS   suhl  lud  BiMn. 
Giefierei-  MitUüwf^tn. VI.  Jahrg.  Nr.  4«. 

ein  Riß  entstandi'n ,  so  >^ellt  M  unaufhaltSAm 
weiter,  bis  schließlich  der  ̂ anzt>  Stoin  zer- 

stört ist.  Die  Tetiijieratiin'n.  in  deiK'u  dios  po- 

8(hi-licn  knnn.  Hoyren  z\visclii>n  300"  ('.  und 
G50''  C,  das  Maximuin  der  Kolileausscbdidung 
bei  etwa  500"  (J. 

GieOerei-M 

Ueber  du  Schwinden  des  Cniteisens. 

In  oinoiii  Vortraiii?  vor  dem  Clovyland  InMtitiiU! 
of  Knffiaoor«  beriuht^t«  F.  J.  Cook  über  die  von 
ihm  an  einem  wnfangreichon  Material  vorgonommonea 

SchwiadBOfiTerenohe.*  Dieie  Vennche  befamen  sich 
mit  halbiertem  Elten  für  ZylindergoB,  mit  Hlmetil- 
nnd  mit  phosphorreichem  Eiaeo  für  g^ewSholicben 
HandoIsgnB.  Der  Vortragende  liatte  verschiedene 
EirieriHorton,  joile  petroiint  in  einem  kleinen  Kupoldfon 
unter  MonHt  volUtündig  k'*""'"""  Heilint;un>:en  nin^'e- 
Hehmi>l/i'n  unil  ilaraus  IVolieNtiilio  verf;oi*^<f ii.  rr 
einer  oingehendon  chemigchen  und  mecbani«chen  l'rli- 
fung  unterzog.  Bemerl^enswcrt  sind  die  Arbeiten  durch 
den  Umstand,  daß  Cook  zwischen  der  SchwtDdanf  des 
flOsaigon  Eisous  und  der  dos  erstarrten  Eisens  nnter^ 
ecbeidet  Zar  BestimmaM  der  letsteren  Art  benntite 

er  den  Apparat  von  Keep.**  Der  ereteren  Art 
reebnet  er  die  Bntstehang  von  Hohlrlumen  und  Saug:- 
stelien  sowie  Ton  Poren  bei.  Das  Streben  Cookn  f^lnc 
dahin,  gewisse  Bcdingun;;en  fontzuMtelleii,  tlic  für  beiile 
Vorgänfjo  von  Bedeutung  (find.  Beide  Arten  des 
ScIiwindeUH  Htoben  nach  suiniT  Anmicbt  in  naher  Ver- 

wandtschaft zueinander ;  wa^  ein  Minimum  bozw. 

Maximum  der  »festen  Schwindung",  d.  h.  der  des  er- 
starrten Bisena,  veranlaßt,  mufi  anch  ein  solches  l>ei  der 

«flassigen  Schwindung",  dem  flOssigen  Metall,  bairirken. 
Oer  Sohwindanfskoeffislettt  wird  mit  waeheendem 

Koldenatoffgahalt  kleiner,  da  OaBstahl  mehr  als  niedrig- 
gekohltoii  (iuBoison  und  diesen  wieder  mehr  als  koblen- 
stoffreifbeH  OuUeisen  Ncbwindot.  Ebenso  ist  die  Form 
(Ich  Kolilenstoffe«  nifil)f;'  l>etiil,  inKofora  als  wi  iliiH  'iulj- 
cisen,  das  keinen  (intiibii  hat,  Htärker  scbwimtet  aU 
granea.  Nimmt  man  15U  kg  gewübnlicbes  grauex 
Eisen  und  gießt  davon  eine  Kühre  von  etwa  3  m 
Länge,  so  wUrde  die  feste  Schwindung  etwa  10  mm 
r.  d.  Meter  Linse  betragen.  Vergieftt  man  dieselbe 
Biienmenge  als  Bloek  m»  qnadratiaehem  Onereebnitt, 
ee  ist  diese  Sdnriodnng  geringer,  dagegen  entsteht 
eine  Saugstelle  in  dem  zuletzt  erstarrten  Eisen.  Beide 
Sehwinduni^^i^iirtet)  zusammen  niii  I  irn  zweiten  Falle 
nicht  so  grob  wie  die  feste  Si  hwiniliing  der  Röhre 
allein,  und  zwar  dc-ilirilli,  weil  die  lauicrtatnero  Abküh- 

lung des  Blocken  die  (»rapbitabscboidung  begüuHtigt. 
Wenn  beim  Erstarren  oinos  OuUstflvlics  die  dOnn- 

wandigeren  Teile  fiQüsiges  Eisen  von  benachbarten 
etSrkeren  Stellen  nacLtiaugen  können,  so  werden  sie 
es  tnn  nnd  aaf  diese  Weise  selbst  fOr  die  Verringa- 
mng  der  festen  Sehwindnng  sorgen,  leder  erstarrende 
Teil  wird  eo  lliMiges  Material  gleichsam  borgen,  und 
an  der  Stelle,  wo  sich  zuletzt  kein  flassiges  Material 
mehr  zum  AuH^'loieh  v,ir;:i:ili  t,  wird  ein  Ili>lilraum 
entstehen,  liier  muli  man  ilun  li  Naebgielien  abhelfen. 
(.lo.Hchieht  diesuH  nicht,  si>  wird  not wendisrerw eine  an 
der  betreffenden  Stelle  auch  ein  stirkores  ächwindeu 

des  festen  Eisens  eintreten.  Wo  angingig,  verwendet 

*  .The  Iren  and  Goal  Tradee  Beview*  1907, 
9.  Angnst 

**  Wir  werden  demnlehst  In  einer  längeren  Ab- 
handlung auf  diesen  .\|)[>arat  und  die  damit  ange- 

stellten Versuche  Keeps  zurückkommen.  Vergleiche 
„Stahl  nnd  Bisen*  1S9&  Nr.  19  8.  894. 

Die  Hed. 

Wieweit  die  oben  genannte  StoliilMlolnlliM* 

heil  ili»'  ZiT.sliirua;;  bc>riinstii:t.  veroMg  ich  vor- 
derhand iiiclit  zu  sagen.  I>al5  ein  hoher  ISiMigehalt 

nachteilig  ist,  lieirt  sehr  nalu',  aber anefc  andere 
Eijrenschaftt'n  der  feuerfesten  Steine,  namentlich 
ihre  Dichtigkeit,  spielen  jedenfalls  eine  UoUe. 

Ittellungen. 

man  hochgekohltes  iiobeisen  und  erspart  nii  h  durch 
Hntsprecliend  grollen  Anguß  oder  verlorenen  Kopf 
diese  Naebbilfe  fast  ganz.  Auf  diese  Weise  wird  der 
Hüssigon  Schwindung  bei  allen  gleichzeitig  erstarren- 

den Teilen  miglicbst  vorgebeugt,  während  die  foate 
Schwindung  normal  ist  und  von  der  tnr  Qraphttbit' 
düng  verfOgbarea  Kohlensteffmenge  abhingt. 

Sehr  schwierig  ist  es,  die  Temperatur  cn  ermit- 
teln, bei  welcher  das  Nachsaugon  von  flüssigem  Eisen 

nuH  di  n  Nachbartbilen  eintritt.  Nach  Keep  hat  ein 
Eisen  von  3,85 '/o  .Sili/.iuni  und  1  .OtV/o  Phosphor  drei 
F-xiiaii-ciunsperioden,  bis  es  vnm  II ijsHiLren  in  den  festen 
Zustand  Ubergegangen  und  abgekühlt  ist.  Professor 
Tur.ner  konnte  bei  Hämatit  nur  zwei  solcher  Espan- 
sionsperloden  ermitteln,  so  daB  man  wohl  nicht  fehl- 

geht, wenn  man  die  sweite  der  von  Kaep  beobachteten 
Ersehehinngan  anf  die  Bildang  des  entektischen  Phee- 
phors  inrficfcnibrt,  die  erst  bei  der  niedrigsten  Tem- 

peratur erfolgt.  Da  kein  (JuUstück  ganz  gleichmftßig 
erstarrt  und  abkäblt,  so  werden  zu  einem  bestimmten 
/<  itpiinkt  bride  Sohwlndangsartea  nebeneinander  her- 
laufen. 

Ei  ist  bekannt,  diiQ  beim  Vergießen  von  mattem 
Eisen  nicht  so  leicht  Hohlräume  entstehen,  wie  beim 
Arbeiten  mit  heißem  Metall,  also  je  niedriger  die 
Temperatur  beim  OuB,  desto  geringer  ist  die  flOssigs 
Sehwbidnng.  Nun  hingt  abar  me  Menge  des  in 

flisaljnm  Eisen  geUtotea  Kohlenstoffes  von  der  Hohe 
der  Temperator  ab.  Je  niedriger  die  Temperatur, 
desto  weniger  Kohlonstoff  entbitlt  das  I']isenbad  gelö.st. 
Ist  das  Eisen  mit  KohlenstotT  gesiittitTt,  sn  genügt  ein« 

kleine  'rem])cr8turerniedrigung,  verli  imli  n  mit  l  iiier 
Bewegung,  z.  II.  Schütteln  beim  Transport  der  i'faune, 
um  einen  Teil  des  Kohlenstoffes  als  Qarachanm  aus- 
suscheiden.  So  ließe  sich  erkiftren,  warum  beim 
OleBen  weniger  heiBen  Eisens  leichter  eine  Urapbit* 
ansseheidnng  eintritt.  Beide  Schwindnngaartea  hingen 
demnaeh  bauptsieUieh  von  der  Menge  dee  In  6ra|drit 
nmseubaren  Kohlenstoffes  ab.  Doch  lassen  sich  vor- 

stehende Betrachtungen  und  S<<hlUsse  in  ihrem  ganzen 
riiiftiiiije  nur  uuf  gruuu»  Hisun  nnweuilcii.  r:ii-ht  aber 
auf  Emen  mit  geriii;;ein  (ielialt  an  liesanit- Kohlen- 

stoff, .Silizium  und  Mri^-mi.  In  diesen  Eisensorten 
spielt  möglicher  weise  auch  noch  das  £isenoxjd  eine 
groBe  Bolle.  O.  B. 

Das  Gießen  eines  schweren  Stückes  bei 

beschränkten  Schmelz-  und  Hebevorrichtungen. 
Es  handelte  sich  um  den  Ouß  eines  50  t  schweren 

.Masch itu!; Dihmons. •  I)iu  zur  Verfügung  stehenden 
Hebevürriclitungen  setzten  sich  aus  zwei  auf  einer 
4.88  m  hoben  Kranbahn  laufenden  Drei-Motoren-Kranen 
von  Tt  und  20  t  Tragfähigkeit  mit  elektrischem  An- 
triidi  zusammen.  Der  grSfiere  Kran  besaß  noch  ein 
anf  einer  besonderen  Katso  laufendes  fillfswindwerfc 
von  7  t  Tragfähigkeit.  Der  9000  mm  weite  Kupolofen 
konnte  stündlich  12  bis  LS  t  Eisen  liefern,  dabei  war 

jedoch  der  l'iat/.  auf  der  (iiclitbübne  so  beschränkt, 
daS  es  nicht  möglicli  war,  nelien  einer  kleinen  Menge 
Schrott  mehr  als  25  t  Koheiscn  dort  aufzustapeln. 
Der  Mehrbedarf,  ebenso  der  Scbmclzkoks,  mußte  daher 
wihrend  des  Schmolzcns  binauf1>eiördert  werden. 

•  ,Tho  Foondry"  1907,  August 
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Der  n  TSigtoteode  MasehioeanliiMD  war,  (|ner 
dwcb  dl«  CH«6«reI  lieifend,  im  Terdeekten  Herd  ge- 

tonnt nnd  waren  von  dem  Kin^uli  aus  nach  zwei 

Seiten  hin  5''i  m  Uii*;!-  LaufrinniMi  für  (Iah  flSitBige 
Eilten  aiiLTLHircttict.  Daduri;)!  kimiitrii  /wii  15  und 
18  t  f(iss(>n(le  l'faiUHüi  in  uiiu»  ICi'ilii!  mit  einer  7  t 
haltrnden  irr'Htt'llt  wi-rdt-ii,  die  olino  Vcrfftiirrn  den 
großen  Krane  von  ibio  und  seinem  llilfswindwerk  zu 
fasBen  waren.  Um  dl«  aoch  folilendcii  lU  t  Eiava 
Mfaebmen  sa  kdnneiit  imden  ia  den  Bereich  des 
kMooo  Kruen  iwal  6  t-Pfanneii  geetellk 

Öft  das  Eisen  4  bis  S  Stunden  lan;;  warn  gf 
haltm  werden  maßte,  wurden  die  OieBpfannen  zuvor 
■terk  kngewlrmt,  sodann  mittel«  oinor  t-ITanin' 
ent  etwa  10  t  in  die  IH  t-I'fanne  und  die  ui>>  iist>'n  10  t 
in  die  15  t-l'fiiiiuL'  ̂ n'^-  mson;  da»  F.isen  wurdu  durch 
ein  dereuf  angefachte»  HoUltoblenfeuer  Tor  dorn  £r- 

eterres  ceeeblltit.  Kau  wnrdea  6 1  flOeeigee  Bieen  ia 
die  18  t>Pfeinie  ffebraeht  nnd  eledun  der  Reibe  iieeb 
die  1.1-  und  IM  t-Pfanne  Hnwiw  die  7  t-I'fannp  pt'fQllt, 
während  eine  zweite  l'fanne  von  der  gleii  hen  (iröße 
unter  dorn  Kupolofen  stand. 

l)er  (iuLi  vollzo);  oich  nun  derart,  daß  zuerst  die 
eine  5  t-i'fannu  durch  den  kleinen  Kran  von  dem 
einen  Ende  der  Form  aus  in  den  I.nufirralien  entleert 
wurde,  worauf  von  der  andern  Seite  dessidlien  Lauf- 
gr»bene  die  18  t>Pfenne  folgte.  WUirend  sodum  die 
7  l-PliuDe  mitteb  den  Hilfowindwerkee  TergoeMn 
weide,  bette  der  Krao  die  groBe  Pfenae  abgoeetit 
nnd  die  15  t-Pfanne  gefaßt.  HitÜerweile  holte  aneh 
der  kleine  Krnn  die  letzte  5  t*PfanDe  VOm  Ofen  herbei, 
so  ilall  deren  Inhalt,  »oweit  er  noch  nStiff  war,  ver- 

wendet werden  kiinnte.  Oer  gnnze  Ouli,  der  glatt 
vonatatton  ging,  dauerte  etwa  7  Minuten.      C.  O. 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Deutsche  Reichspatente. 

Kl.  12e,  Nr.  1S0S<Ö,  vom  14.  Dezember  1904. 
Albert  Elacnhanei  in  K  s  h  e  n  -  K  ü  1 1  e  n  s  e  Ii  e  i  d. 
Verfahren  zum  Ueinigtn  ton  Ga.f  ii,  hei  utlihrm 
durch  Zentrifugieri'ti  dit  Gatie  mit  rimr  Wnsch- 
fiü^u/keit  in  Ifeehseiwirlcung  (itbi-acht  tctrdfii. 

Das  von  Staub  usw.  zu  reinigende  (ibh  surd  durch 
Bohr  •  in  eine  Zentrifuge  geleitet,  in  die  durch  Bohr  b 
die  Wnsekifleeiirkeit  einetrttoiL  Beide  werden  dnrch 

die  Zentrifugalkraft  naeh 
außen  freacbleudert  und 
treffen  hierbei  auf  konzen- 
trisch  zueinander  ttn);e4>rd- 
noto  Bcbrä^'  perielitete  Hin- 

ge C,  ai<f  denen  »io  in 
wiederholte  innige  BerQh- 
mng  miteinander  kommen. 
UeberdicB  aber  mflseen  die 
nach  auBcn  atrSmenden 

Oase  FlQBsiKlceitMchleier  dorebdrin^en,  die  von  der 

ReinigunpsHüsniKkeit  /wiHchen  den  einzelnen  Zentri- 
fugenrinffcn  gebildet  werden.  Zur  l)eH8eren  Verteilunff 
von  Gas  und  Flünsitrkeiten  können  die  Kinitwftnde  e 

•ehrXg  abgeschnitten,  gezackt  oder  mit  srhrÜK'  ver- lanf enden  Schlitzen  versehen  Kein. 
Das  gereinigte  das  verliUt  die  Zentrifuge  durch 

Bohre  d,  die  WaschflOsaigkeit  mit  dem  niedergeechla- 
genen  Staub  durch  Rohre 

Kl.  49 f,  Nr.  1801M)1.  vom  14.  Dez.  1904.  Ernet 
T.  A  n  >:  h  0  1  n  r  i  (•  Ii  in  K  ii  1  k  b.  K  1  ii  u.  Hli.  lUrht- 
maschine  für  Wahstäbe  mit  rertttllljartr  Uichtrolk. 

geführt.  Hinter  letzterer  sind  in  einem  vcrsehichbaren 
und  durch  ein  (iegengewicbt  ausbalancierten  Rahmen  c 
zwei  Tastrollen  d  angeordnet.  Oe^en  eine  von  diesen 
stöBt  da«  Werkstack,  je  naclidem  die  Uichtrolie  b  im 
gegelienen  Aogenbliok  le  hoch  oder  an  niedrig  eteht 
Dea  Werkttüek  drBelct  in  eolehen  Flllen  den  Rdiraen  • 
nach  oben  oder  nach  unten,  wodurch  der  Hobel  e  eine 

Stange  f  in  ihrer  LSngflrichtung  versohiebt.  Hier- 
durch wird  die  eine  der  beiden  in  ent^egenpeHetzteni 

Sinne  uinlHultHideti  HietnNcheiben  g  au»-  und  die 
andere  ein^jekupiielt  und  dadurch  mittels  der  Kupp- 

lungen h  eine  SVeile  i  rechts  oder  links  gedreht. 
Diese  Drehung  QbertrSgt  sich  unter  Vermittlung  der 
Kegelrftder  k  auf  die  eenkreebten  Stellspindeln  /,  an 
denen  die  Lager  m  fBr  die  WeUe  i»  der  Riebtwalie  b 

anfgehüngt  »ind. 

KL  4»t,  Nr.  iail07,  vom  «K  SapUmber  1904. 
Hugo  Sack  in  Rath  b.  DOeeeldorf.  BidMmnk 
für  Flaeh-  oder  Vnirer»aUi»tn  und  ähnliehe  Profile. 

Da»  zu  richtende  Kixen  a  wird  auf  eine  untere 

Platte  />  mit  einer  I,3nt;HleiHte  e  ̂ -eHcboben,  auf  die 
dann  dii'  obere  Kic'lit|dattc  </.  die  au  Trii>;eru  f  be- 
fe!(tii;t  i-(t,  gcHonkt  wird.  Das  Uewicht  der  oberen 
Kielitplatto  dl  kann  durch  eine  Wasserfttllun^  oder 
ilergleieheii  vermehrt  werden;  es  dient  dazu,  das 
WerkstQck  o  ebensnpreaeen.  Die  Platte  d  besitst 
Kaeen  f,  die  in  Aueeparungen  g  der  Platte  k 
ebigreifen  und  beim  leitlieben  TereeUeben  der 
oberen  Richtplatte  d  mittele  der  Drnekkollien  h  dee 
WerkstQck  gegen  die  Lingeldete  e 

geradorichtcu. 

;  \t  y 

Einetellen  der  Bichlrolle  von  Hand 

■oll  ibnlieh  wie'der  Regulator  dner  Dampfmeaohine dnrch  einen  Meehaniemne  eelbeltltig  erfolgen. 
Das  zu  richtende  WerkHtiirk  wird  wie  Qblich 

doreb  mehrere  Troibwalzou  a  der  Kichtwalte  b  zu- 

Kl.  10b,  Nr.  181 vom  12.  Dezember  1908. 
Heinrich  Klentgen  in  Oodeeberg.  Verfahrtn 
zur  HtTiUUtng  eon  BramnkoläeHkrikttt*. 

Die  Erfindung  soll  den  Zweek  der  Yerbeeeemng 
dea  Heiswertes  von  Braunkoblenh^ette  dnndl  Bet 
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Beriehi  §ttr      wd  auaiandisehe  PatetUe. 

iniHctinng  Ton  Steinkohlen  oder  anderen  Brennstoffen 
Ton  hohem  Heiswert  erreichen,  und  zwar  ohne  Zusstz 
irgendwelcher  Bindemittolf  da  ein  solcher  Zusstx  die 
Fabrikation  TorUotend  tenor  macht.  Der  Ziraek  wird 
dadurch  •traiohli,  dai  ab  Orandstoff  BfMnkohl«  tw 
wendet  wird,  di«  für  sfehalMn  brOcetllerW  tst.  «ad 
dieser  Steinkohle  in  zerklelBMtor  Fmih  und  solcher 
Menjfi'  zuKCBetzt  wird,  daß  die  Bindekraft  de»  Orund- 

htiilli  h  fiinreicht,  die  Heimischung  cinzul>ii]den.  l'ni 
dii<  Mctif^e  diT  zu inirirtilmrcn  liühcrw crtliri-'n  IJreunntoff'e 
i'rböluMi  /{i  k'iijiii'ii,  ht  man  hu-  mit  liur  ̂ (>trurkni>ten 
itrauiikiililc.    I       Mitrliuiiij  inub  durchuuH  inni^  stein. 

Kl.  1  h,  .Nr.  ls<)W3,  vom  2".  .lanuar  l'.HHJ.  Me» 
t  a  1 1  u  r g i  » 1j  !■  ( >  <<  Iii» c h a f  t ,  A.- ü.  i n  r ank- 
furt  a.  M.  und  ascbinenbau- Anstalt  Hnm» 
boldt  in  K«lk  b.  Köln  a.  Rh.  Verfahrm  und 
VorridUunf  tmr  IWhiiim^  «on  Stoffe»  tmcMeiviktr 
magmttitthtr  SmgiarkeÜ  unter  Yerweiidtmf  «ÄeA 
kreuze » th r  Fo rtbr icef/ungitm ittet. 

Die  magnotisohon  Oemenfrleile  werden  von  der 
uu:i  »■iiiom  ondluhen  Unndo  bcHtubenden  Zufülirung*- 
habn  (t  an  eine  unter  dem  EinHiiKso  des  ülier  der 
/ufübruni^ttlmbn  angeordneten  Maj^noten  stohcude,  um 
ihre  wagerecbte  Achse  rotierende  Trommel,  Walze 

oder  dergleichen  b  angesogen  and  Ton  dicner  auf  eine 
«nBerhalb  dar  SehmdesoBB  Ober  der  Zufilbrunt^xbabn  « 
llegsiida  und  i}aor  in  deron  Bewcgunt^Nrii  btimg  fSiw 
dernde  Austragrorrichtnng  (endloKeH  ISnnd  <-)  ab- 
Ifeworfen.  Dieser  Vorgang  kann,  sofern  das  Auf- 
ber«itung8;;ut  in  mehrere  fürten  aariagt  wardan  aoU, 
beliebig  oft  wiederholt  werden. 

Britische  Patente. 

Sr.  fleO,  V.  J.  1908.  Wallar  Henry  Webb; 
William  George  Brettel  und  Alexander  John 
in  Livi'r|Min|,  r.iigldnd.    Tioik-nru  roit  (lehlätifluft. 

Die  «Iis  dem  KiibliT  HiiHtrt'tt'ndi»  getrorkneto. 
stark  «ligekUbltc  (ii-liUir^i  lnft  wird  nni  Ii  ili'iii  (icjfcn- 
stromjirinzip  zur  Vorkühlung  der  in  den  KUbler 
atiAmenden  Lnft  benatit. 

Patente  der  Ver.  Staaten  von  Amerika. 

>r.  S|!)113.  Hilbert  K  ii  n  1  g  in  New  \  nrk. 
H^reini  tihii ,  rk. 

Dil-  zu  Köhren  /.u  walzenden  |{b'<-be  n  gelangen 
zui  THi  ui  die  an;:ctriclM>nen  Vi(r»Hl/en  A,  vnn  denen 
dii-  iibere  mit  einem  hallikrelHformigen  Bund  in  eine 
Nut  der  unteren  eingreift  und  so  das  Bloch  halbrund 
biegt.  Von  da  Iffuft  das  Blech  dnrek  drei  Waben- 
paare  «,  c,  e  hindurch,  die  am  senlETCchte  Achsen  frei 
drehbar  und  in  der  Weise  mit  ver.tcbiiMlenen  Kalibern 
▼ersehen  sind,  dnit  das  Bleeh  zwiHeben  ihnen  immer 
weiter  zuMnmin<'ii::i'liin,'('n  wird.  Die  AtlMcii  ilor 
WaUen  r  .ninil  in  i'ini-m  benonderen  Kahrm-n  den 
Walzcngerilsti'-.  initii  l-  exzcntrierher  Zapfen  »'  ;re- 
lagert,  die  durch  Muttern  f  festgestellt  werden 
kSnnen.   Diese  Art  der  Ijagerong  gestattet  eine  ge- 

winHe  Heitlic'be  Kintitellung  der  Walzen  eines  Paares  c 
zueinander  bezw.  zum  Weg  des  Walzgutes.  .V US  den 
Biegewalzen  gelangt  das  röhrenförmige  Blech  in  die 
wie  die  Torwalzen  b  angetriebenen  Fertigwalzen 
deren  Snliber  dwrdi  sw«i  halbrond«  Nuten  gebiUet 
wird.  ZirfaidMn  den  Tonralfett  nnd  den  MokredMen 

O.QO.O.  J 

Biegewalzen  sowie  auch  zwischen  den  letzteren  sind 
I  nterstützungsplntten  für  das  Rohrblech  Toriresehen. 
Für  die  Herstellung'  von  Doppelnihren  kann  hinter 
den  l'ertigwalzen  eine  besonilere  Vorrichtung  auge- 
bracht  werden,  mittels  deren  die  gewallte  BShre  in 

da*  zweite  Kohr  hineinu-epreßt  wird. 

Mr.  .S24  51S.  1*.  M.  Wober  in  lIomeM-ad, 
Pa.  üttirermlwnl^wrrk. 

Das  Walzwerk  ist  für  die  Herstellung  von 
Winkel-  und  Abniichcu  Eisen  bestimmt,  deren  Seiten» 
kanten  durch  am  eine  senkrechte  Aeltae  drehbare, 
knnee  Walzen  «  bearbeitet  werden,  die  In  der  Ebene 
der  Achsen  der  Hauptwalsen  b  angeordnet  sind. 
Diese  senkrechten  Walzen  besitzen   '/*  oder  des DurehmesHersder 

HauptwnIzen.Nind 
frei  beweglicb  und 
mit  kurzen  .\eh- 
son  c  in  in  Ffih- 

rungon  gleiten- denLagerstUckM 

gelüert,  die dnrch  oehraeben» 

I  lindein  d  in  ws- 
trerochtor  Rich- 

tung bewegt  wer- den ktinnen.  Ks 
sind  7u  (iieheni 
Zwecke  auf  diese 

anf  Federn  glei- 
tende Kogelrftder 

e  aufgesetzt,  von 
denen  daa  eine 

dnrch  ein  Hand- 
rad lic'.veL't  wer- 
den kann,  wäh- rend dii!(  andere 

iturrh  iwei  sclirfi- 
ge  Wellen  f  und  eine  wa;:ereibte  </,  die  HÄmtlifh  durch 
Kegelräder  miteinander  und  den  Kegelradern  *■  in 
l]in;,Titr  »teilen,  an  der  Drehung  des  ernten  teilnimmt. 

Vor  den  Uauptwalzen  iat  ein  sweitee  Paar  senk- 
redller  Walzen  k  angeordnet,  die  dnrch  8|unde!B  i 
seitlieh  verstellt  werden  kSnnen  nnd  mittele  ei  tu»' 
Stirn*  nnd  eines  KegelrSdertriebes  k  bezw.  /  so  lanire 
durch  einen  Motor  »I  :iii:_'etrieben  werden  können,  bin 
die  Hauptwalzen  dos  Walzgut  erfaQt  haben,  worauf 
der  Motor  abgeeteUt  wird. 

Nr.  SI8flir».    .1  o  b  n  W.  1 )  o  ut,'  b  e  r  t  \  i  ii  .'^  t  ■?  e  1 . 
ton,  l'a.     J>i>i>ifllir  <i ichl rermhlu/j    für  Hitchiiffii. 

Der    neue    (iichtversebluU    moH  eriniigliclieu,  die 
Beschickung  nach  Belieben  nach  dem  Zentrum,  dem 
AnBenrande  des  Ofeaa  oder  aber  nnek  einer  iwieohen» 
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liegeniliMi  rinirfiirniiKcn  /.ono  zu  li'iton.  F>  hpsitzt 
den  fil)li<-ln'n  olitTfii  Füllriiiii|>f  a,  in  don  dif  He- 
Hchickuiii;  ziinScIiHt  niit\:t'i:i'li('n  wird.  (ii'ocbldbM'ii 
iat  dor  Kampf  durch  eine  Ulocke  h,  wcloln-  auf  dem 
mf  und  ai«d«V  iMweifbum  Rohre  r  l>efi>i«tit:t  ixt.  Der 

untere  lieHi-liirkunga- 
launi  d  ist  durch  eine 
Qlock«  abgeachlonen, 
die  uc  zwei  Mlbatlndif 
fQr  «ich  TorRchi«bbar«n 
Teilen  besteht,  nSmIich 
auN  der  niif  detiiKohre  e 

l>«-f>'Htintcii  (IlorVe  /*, wi  |r|>e  für  sich  uo«  Ii 
(ilu'ii  und  /iiitamiiieii  mit 

dem  Kin^i'  g  aueh  narh 
unten  bewegt  «erden 
kann.  Letzterer  ii«t  mit- 

tels der  Arme  h  mf  der 
Stange  i  befeatigt  nnd 
kann  aueh  fOr  nich  allein 
bewefft  werden.  In  der 

Qlokc  /'  ist  eine  mit  dem  Knhre  h  verbundene  kleine 
Qloi  ki'  /  anf  und  nieder  bewegbar  nn<;eordnet. 

Soll  au>>  dem  Kaunic  d  dir  KcKi-liickung  nach 
auBen  an  dan  (teirüuer  m  geleitet  uirden,  8o  wird 
die  Olocke  f  nnd  King  g  gemeinxam  Ki  Kt-nki ;  huU 
biBgefen  die  Beachickaiif  nur  imcIi  dor  Mitte  de» 
Ofewi  g«len]^t  werden,  eo  «ird  di*  klein«  Oloeke  ) 
nnd  dann  «ach  die  Olodce  f  sefaobea,  «Hurend  der 

RiB(r  p  in  aeiner  T.a^  verbleibt  "Will  man  icbneB- 
lieh  ilie  FJcHrliicUiiii^'  /wiHchcn  dem  nemSuor  m  iiml 
dem  /.iMitruin  liiniiiin  lih'itt  ri,  »o  wird  die  kli  ine 
•  iliicki'  /  mehr  nder  weni>;er  tii'f  i:c!*i-nkt  und  diinn 
die  (ilnrke  f  gehoben;  die  niederHtilrzcnde  He- 
Hciiirkung  achlä:;t  dann  auf  die  kleine  Olocke  /  auf 
und  wird  durch  diese  oacb  einer  mittleren  ring- 
fltrmifrea  Zone  hingelenkt. 

Nr.  .S23  70a.  T.  Shur].  in  M  «  n  r  h  s  t  i  , 

England.  Vorrtchtuiuf  ;um  lifiL-rltirmi  roit  Mttiill- 
abfällen. 

Die  MekaUnbfäiie  werden  in  eine  oben  offene 
knrtenertige  dierae  Form  m  eingebracht,  nnd  diese 
wird  damof  dnroli  eioeo  in  Nnten  gefUirten  SeUebe- 
deckel  b  ▼erachloaaen.   Die  eine  si£male  Wand  e  der 
K.iriii  i-t  v.  ri»<  liii-ldijir  und  mit  der  Kolhenatange  d 
eiue»   wu-crr<  liteu   hjdrauÜMchen    Zylinder«  e  vcr- 

bunilcn.  nii'  Intii'H- 
Seiten  der  l'ri  liwnnd 
sowie  iliT  festen 
Sehnmiwand  sind  in 
der  AVeiMe  winklig 

geetaitet,  daB  das  zu- 
eammuigcpreBte  Mo- taUttdck  dia  Oeatalt 
eine«  diagonal  la 
der  Form  lir-pendon 
Kechtf.'k»  erhall.  Es 
buC  ili<  -4  den  Zw  eck. 
itaH  .Metall  von  den 

Seiten  iIcK  StetnpelH  r  wen'  nach  der  Mitte  zu  leiten 
nnd  ao  ein  Klemnien  zw  iHchen  den  aneinanderglciten» 
den  Flächen  zu  vermeiden.  Zum  gleichen  Zweck 
iat  anch  der  Oeckei  b  ao  eingerichtet,  daS  er  von 
dem  Stempel  e  lordekgeeehoben  wird  (eiehe  die  oben- 
etehende  Abbildung')-  H^tbald  das  Metall  genilgend 
weit  zuaammenjteprclit  Int.  wird  der  l>eekel  ganz  zu- 
rückge7.<>t;*'ti  und  der  ltli)rk  durch  den  Kolben  f  eines 
sweiten   nenkrechten   livdrauliachon   Zylindont  jf  in 

Hcnkrci  hti-r  Hirbtunj;  /ui^ninmcngepreAL   Die  Form  <i 
wird  duri'li  \Vu«8cr  j^ekuhlt. 

.Marcus  Ruthenburg  in  Lock- 
rftthrm  tmr  Otminnunf  eon  Eieen 

Nr.  S18«1S. 
[I  i>  r  t ,  N.  V.  y. 
(IM.-  neiixen  Kr:eti. 

I>aH  in  tleni  Scliiitttricliter  n  hetindliche  Erz  wird 

auf  eine  der  beiden  Wal/.on  b  atif);e<;elicn,  die  an  die 
BlaktrizitAtMijuelle  e  angescbloHHcn  sind.  Durch  die 
magnetiacbe  Crri^nff  der  Walsen  nnd  Erxe  bildet 
daa  Bn  awisehen  dieaen  eine  laManenbiageode 

Brüske,  dia  dareh  den 
dnrehffleftenden  elektri- 

schen Strom  HO  KlarW  #p» 
hit/t  wird,  dali  die  I^rze 

zu  porösen  Stücken  zn- 
Kammensintern.  Diese  fal- 

len in  den  .Schachtofen 
d,  in  dem  sie  sunicbst 
durch  bindarehstrSmendea 
boiAea  ReduktioiMffaa  m 
Metall  redniiert  nnd  dann 
in  dem  Herde  de«  Ofena 
durch  FlektriziMt  ge- 
Bcliinol/cn  wcrdi-ii. 

DaH  K>Mluktioni4|;as  wird 
in  den  Retorten  «  erzeugt 
und  ahwecliAolnd  in  den 

einen  iUt  beiden  WarmeHpeicher  f  gtdeitet,  welebe 
durch  absperrbare  Kanäle  g  und  k  oben  und  unten 
mit  dem  Schachtofen  verbunden  abd.  Daa  dnreh  den 

einen  der  dnreb  die  Abbitao  vorgewlrmton  Wlrme- 
r-peieher  tiebende  Rednktionsgaa  erhitit  aieh,  tritt 
durch  Kanal  h  in  den  Schachtofen  ein,  reduziert  das 
gesinterte  Erz  zu  MetaINcliwamm  und  zieht  durch  das 
Kohr  ij  in  den  zweiten  Warmespeiclicr,  iler  e»  von 
neuem  erwürmt.  Im  Herde  i  wird  dann  der  heiUe 
.MetallHi  hwamm  durch  den  zwischen  den  Elektroden  k 

zirkulierenden  Strom  p<>nchmol/en. 

.\r.  'S:^2öU2.  C.  E.  Howrun  in  Hirming- 
hani,  Ala     Ue»rhielmH§»9orrichtunfi  für  Kupolöfen. 

Die  Beacbickungsvorrichtung  ist  für  Oefen  be- 
atimmt,  die  ta  aweien  nel>eneinander  angeordnet  und 
•bweehseliid  im  Betrieb  sind.    Die  ebiaelnen  Be- 
sebieknngan  werden  in  einen  Falitrfehtor  a  geeebflttet, 

aus  dem  sie  in  je  eine  von  zwei 
entgegengesetzt  anifeordneten, 
schrätren  Kiillrinnen  h  gelangen. 
An  der  Kante,  in  der  nich  die 
Köden  dieser  Hinnen  schneiden, 
ist  eine  KlapptQr  drehbar  an» 
gelenkt,  durch  diu  beliebig  eine 
der   beiden  Jltaneafiffnaagwi 
ToraohloBeen  vrardett  kM».  Ana 

den  Rinnen  b   flllt  die  Be- 
schickung in  recbtwinldig  zu 

dii'Mi'li  iiiii.'.  iinlMetr,  /u  den  Ui- 
s<  Ii  ick  UM^MotVriiin;.'i'n  der(  >efen  c 
fiilirende  Kinnen  </.  Diese  nind 

am  p]n<le  mit  frei  schwingenden  Türen  zur  Kegeinng 
des  Zuflusses  der  Beachickun;;  vernehcn.  Besondere 
Verteiluni;splatten  r  regeln  den  ZuduB  auch  innerhalb 
des  Ofens.  In  den  Kinnen  //  ist  eine  dnrch  ein  Kolben- 

triebwerk f  bewegliclie  SobnbvorriehtaDg  ffir  das  Out 
vorgesehen.  Die  Rinnen  b  kSnnen  aueh  ineammen 
mit  dem  Kolbentriebwerk  aof  einer  um  die  untere 
Kante  drehbaren  und  durch  einen  hydraulischen 
Zylinder  in  der  aebrigon  Lage  einstellbaren  Plattform 
angeordnet  sein. 
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OrtUhrlluBlens  Htahlerzoa^iy  Im 

Halbjahre  1U07.* Niich  den  itatistiicben  Ermittlungen  der  ̂ Britiah 

Irhi  Trad«  Auooiation*  belief  sich  die  Ermagiiiic 
vonHartiiiBtahlblOcken  in  OroBbritanniaawilmiia 
dar  Monate  Jan  aar  bia  Jnni  d.  J.  aof  iaagaasDil 
2  875198  t  itre^'enabar  2288002  t  in  der  glaiehen  Zait 
des  Vorjahres  und  2  011  776  t  im  prHtrti  Halbjahre 
1905.  Auf  das  basische  und  das  saure  Verfahren 
entticlon  hiarlwi: 

im  rntctt  «au-  r  ttAKLit^h  ru%«miii<»B lUlbJalm  ,  ,  , 

1907  ....  1  708931  666267  2875198 
190«  ....     1884886     687117     8  882008 

Die  Zahl  der  Martinüfen,  die  im  Betriebe  waren, 
betruf;  892  (i.  V.  87r>)  mit  einer  durchschnittlieheB 
Leistung  von  0058  t  ̂ egcn  5951  t  in  dw  flalfilMB 
Monaten  des  verflossenen  .lahrerf. 

An  Fertig-erzeutrniaTien  au»  Martinstahl,  oinschlioß- 
lich  Torgewalztcn  Klückon  und  Knilppoln,  wurden  in 
der  Bericht»7.eit  2  036  006  t  hergestellt,  an  Schiffs- 
Ueehan  nad  Winkeleiien  826974  (i.  Y.  967  835)  t. 

Die  Oeaamteraeagoog  an  BeaaaraeratahN 
b)6ekan  bezifferte  «ch  in  der  «nln  HBUta  dlaait 
Jahres  aof  I  086  075  t,  wKbrend  rie  tob  Jaaaar  btt 
Juni  1906  934  333  t  und  im  ontsprochondon  AbBchr  itte 
de»  JahrpK  1905  1  036  205  t  hetraKen  hatte.  AufsaurLii 
uml  IjaHirtchon  HesHoniorstahl  verteilten  eich  die  Mengen 
im  laufenden  und  im  Torhergegangenen  Jahre  folgen- 
dcnnalaa: 

811M7 
289  888 

MMIBMn 

1068076 
984  888 

IUItJ«hfc  , 

1907    774  888 
1906    644  995 

Bei  di'ii  H  Hi  -Mctiiemtnlilwerken  der  Voreinigten 
Königreiche  waren  inHi^enaiiit  67  KonTerter  im  Be- 

triebe, Ton  denen  im  Durcbsrhnitt  8&*/j  mit  aaiUW 
und  21'fj  mit  basischer  Znetellung  arbeiteten. 

Die  Herstellung  von  BeaaemorBtahlaaliiaiiaB 
iat  aneb  in  dteaam  Jahre  weiter  anrflckgegaagaa;  dann 
e!e  beltef  aleh  Im  Beriehtaaritranne  aar  auf  460018 1, 
nachdem  sie  in  der  ersten  HUfte  1906  noch  494  978  t 

und  von  Januar  bis  Jan!  1906  sogar  548  959  t  aua> 
gemacht  hatte.  Von  den  sonstigen  Ivrzeugnissen  aus 
Hesaemerstahl  Torzeichnet  die  Statistik,  soweit  nähere 

Angaben  zu  erhalten  waren,  an  niochon  und  Witikel- 
eisen   8063   (i.  V.  15  009)  t,    an   äUbeiaon  161856 
(84  2H8)  t  und  an  torgawalsten  Bl6olc«n  ndKaOppelB 
166  787  (82053)  t. 

FaBt  man  acblieSllch  nocb  Martinatabl-  und  Bea> 
aemeiatalilblOoke  unter  Yerlallnng  anf  die  einielnen 
Besirke  Bnaammen,  so  ergibt  rieh  für  daa  ante  Halb- 

jahr 1907,  Tcrglirhen  mit  den  Monaten  Januar  bin 
Juni  1906,  folgende  Uebersicht  der  Uesamt-Roh- 
atahleraengnng  OroSbritaanlens : 

I1W7 

NonioHtkiNtO**  

t 
716217 

1 
CH62I5 

Hchottlaii.l  ,  
670  586 

CleTeland*"  201  661 187  983 
Süd-  und  Nordwalea  .... 74  5  :)I0 

656  667 

Sheffield  und  Leeda  .... 406014 352  484 

Lancasbire  und  Cnmbarland  . 417  496 353  628 

Stafforöabire,  Cbeebire  aav.  . 303  989 
266  059 

iaegeaamt 
3461 273 3166335 

•  ,The  Iren  and  Oed  Tradna  Baview«  1907« 
26.  Oktober,  8. 1661.  Van^  »StaU  «Dd  BaM*  190« Hr.  19  8.  1218. 

*•  Nnr  Hartinstahl. 
***  Nar  Beaaemeratahl. 
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Berichte  über  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Die  Delegiertenversammlung  des  „Zentral- 

verbandes Deutscher  Industrieller* 

ward«  za  Berlin  am  28.  Oktober  d.  J.  ali^chaltcn  and 
wiM  einen  auDorordentlich  zabireifhen  Besiicli  auf. 

8iÄ  viirdo  geleitet  toh  dem  VonitiAnden,  U&tten- 
beeltier,  HeneDbMemitf lied  Vopeline  - Snlibeefa. 

AU  Bdrawitte  «mren  ersehieDen  der  StuU- 
sekroUIr  des  RetohMmtt  de«  Innern  y.  Rcthmann- 

Uollweg,  der  FinanzminihtiT  v.  Klicin'uilh  n,  ili  r 
Handelaminiütor  Dr.  Delbrüi-k  und  dio  l  iitiTNt.iat-^- 

sekretAro  der  beteiligten  Ro8«ortB  sowie  dor  i'riibidrnt 
des  Kcicbsveraicherung'aamtea  Pr.  Kaufmann.  Der 
Vorsitzende  brachte  zur  ErufTnuU);  ein  mit  lebhaftem 
Boif&U  «afgenommeaei  Uoch  auf  den  Kaiser  aua,  an 
den  ein  HtüdigoBgatalegnmm  geaudt  wurde.  Er 
iildnete  aedara  dem  varalerlMaaB  Qrliiider  daa  Zen- 
tralTerbaadea  Abg.  ▼.  KardorflF  einen  warnen  Naah- 
riif,  obenno  dem  karzlich  vorschiodonen  Oeneralkonsal 
Rugi^ei.  Die  VerHammlun^f  ehrte  daa  Andenken  dor 
VerBtorbcnon  durch  Krhoben  von  den  Hition.  Der 
Voraitzendo  beiE:rflBte  sodann  die  erHchienonen  Khron- 
g'Sate.  Dur  Vorsitzoude  dc'«  StuatsministcriiimB,  Staats- 

sekretär V.  H  o  t  b  in  an  n  - 11  0  1 1  w  o  g ,  dankte  in  herz- 
lichen Worten  für  die  Einladung;.  Der  Zontralver- 

band  Dentaoher  ladnatrieliar  babe  Mit  80  Jabreo 
eiäen  bealinnimidaa  ffiaiat  aaf  die  dratialM  ladMlria 
gehabt.  Daa  aei  aneh  für  die  SBlmilt  in  «tMahan. 
Der  Minister  Torsichert,  daB  er  die  bitareateil  der 
Arbeit^,'*  her  wie  der  Arboitnohmor  mit  gleirhom 
Wohhvdllcri  zu  fördern  bereit  «t-i.  Die  Aufgiilii>  dor 
deutlichen  Induntrii»  h!>i  fiiu'  siOir  licci.Mjtrtame  ;  «i«  xu 
Idaon,  werde  zwcifelioK  an  soineni  Teile  der  Zentral- 
▼erband  wie  hiithor  bereit  sein.  Dazu  wünsche  er 
ihm  tollen  Erfol;^.  (Lebhafter  Beifall.)  Darauf  wurde 
Oeneralsekretir  Uuock  unter  lebhafter  ZuHtimmung 
ala  Mitglied  in  daa  Direirtariani  dea  Zentralrerbaades 
gewlhll. 

Man  kam  sodann  za  dem  Haupipunkte  dar  Tages- 
ordnnng:  Stellunrrnahme  zu  denhaaptsSch- 
lichen  •  oz  i  a  1  p  ü  1  i  t  i  «  c  b  e  ti  Fr«^;eu.  Dtiriiber 
erstattete  der  Gener»lHekretür  Uueck  den  IJeriebt. 
Er  bemerkte  einleitend,  der  Zentralverband  babe  )rc- 
wShnlich  erat  dann  8tellung  au  den  bedeutenderen 
Fra^n  genemnen,  wenn  dies  aettena  der  verbündeten 
KegieroBgen  mit  der  Vorlage  von  UeaetzentwOrfen 
odn  dordi  ioaaCbw  baattmmte  MeianagaftaSerang  gn- 
aahakaa  «nr.  wann  die  OelegtarteBferaammlaag 
heute  anligaiiDnlert  werde,  rieh  in  einer  Reibe  totial- 
|inlitiRcher  Fngon  bereits  vorhiT  jirotrrammatigch  zu 
äuliirii,  so  sei  das  vom  Dirokcumnu  fiir  zweckmABi^ 
befuiuien  worden  wejfen  diT  verünJerten  Verbfiltninse 
infolge  des  Ergebnisses  der  Neuwahlen,  der  Haltung 
des  neuen  Reichstages  zu  den  sozialpolitischen  Kragen 
nnd  dos  Wechsels  in  der  Besetzung  des  Staatssekre- 
lariata  dea  Innern.    Baeck  fahrte  dann  u.  a.  aus: 

Die  schwere  Niederlage  dar  8osi«ldemolcratie  und 
dea  Einzug  einer,  «an  aneh  In  ihren  eimelnen 
Teilen  von  selir  verschiedenen  OmadanMAannngen 
aasgehenden,  so  doch  von  gleicher  nationaler  Oesin- 

nung beseelten  Mehrheit  in  den  Reicbstai;  lie^Tütlten 
alle  treu  zu  Kaiser  und  Keii  b  stehenden  Bürger  mit 
Befriedigung.  Ht'/u^'lu  h  uller  nationalen  Fragen  war 
die  Bürgschaft  für  ein«  andere  al«  die  biiibcrigc  un- 
MTerlAssige  Haltung  des  Keichstages  gegeben.  Kei 
nna,  den  Vertretern  des  allergrößten  und  bedeutend- 
alan  Tmlaa  der  dealsehen  Inda*trie,  war  die  Hoffnung 
rage  geworden,  daft  aneh  hiaiiehtiieh  der  Sofialpelitlk 
sidi  «Im  ruhigere,  mehr  obJektiTe  AofÜMiniig  im 
üMMB  Balchitaff  OeUaag  feradiaffM  wStdai.  Doeh 

ergnB  sich  über  ihn  alsbald  wieder  eiii  , Lawinen- 

sturz- -  HO  üuBerte  sich  Oraf  l'osadowsky  -  sozial- 
Itolitiscber  Anträge.  Kesolutionen  und  üesetze,  die 
Hieb  zum  gröUteri  Teil  in  extrem  sozialideologiaeber 
Kicbtung  bewegten.  Dali  dor  Arbeitgeher  aus  seiner 
autoritativen  tStellung  verdrängt  worden,  daß  den  Ar- 

beitern daa  Tolle  itocht  der  Mitbeitünmang  In  dea 
Betriaben  erteilt  werden  mlaaai  «arela  Axiom  geworden. 
Hr.  Buoek  wies  darauf  hin,  daS  er  fll>er  diese  Stimmung 
im  neuen  Reichstag  im  Heft  106  der  „  Vorhandlungon' 
des  Zentralverbandes  eine  ausfOhrlii  Lo  Diirli-guiig  alt 
Einleitung  in  die  Verhandlungen  des  Heii  hhtaijeH  ge- 
f.'ebon  iiiibe.  Ui/iirr  die  Stellung  des  neuen  StafttH- 
sekrutürs  des  Innern  zu  den  Huzial|>olitisrben  Kragen 
sei  nichts  bekannt  geworden.  Die  MSgliebkcit  war 
jedoch  nicht  ausgeschlossen,  daS  nie  in  maaohen  Be- 

ziehungen von  derjenigen  seines  Vorglagara  •bweichea 
kOnnta.  Der  Zentralverband  hatte  fwaar  für  aina 
aohon  jotet  in  ergreifende  Stellangnabme  seinerselta 
EU  beracksichtigon,  daB  nicht  nur  die  jflngste  Thrnn- 
rede  eine  bedoatungsvolle  Kundgebung  bezüglich  der 
Sozialpolitik  enthielt,  i-  imli  rn  auch  (i'-r  Reit  liskanzler 
sich  direkt  an  da»  Direktorium  lie»  Ztntriiherbande» 
wandte,  mit  dem  Ausdruck  der  llotfnutig,  daß  ihm 
bei  der  Abstellung  sozialer  MiUstttnde  die  wertvolle 

l'nterstQtzung  des  Zentralverbandes  nicht  felllen  werde. 
Ifaoh  alledem  hat  der  Zentralverband  die  Pflicht, 
aeloe  Stettnag  rnr  SotUlpoHkik  bereite  jelit  offen  vor 
aller  Welk  oannkigaii.  la  der  von  Bueek  beraus- 
gegobonen  Oesebicbte  des  Zentral Torbandes  ist,  ohne 
dall  eine  Widerlegung  dieser  Darstellung  bis  beute 
aucli  nur  versucht  wäre,  nBcli^^ewieHen,  ilali  der  Zen- 
tralverband  in  ernster  mülievoller  Arbeit  liie  trroLl- 
zügige  Sozialpolitik  des  großen  Kaisers  nnd  seines 
treuen  Beraters  wie  wenige  andere  gestützt  und  go- 
fSrdort  hat.  In  dem  Geist«  dieser  TAtigkeit  wird  der 
Zentralverband  aneh  weiter  eine  im  Sinne  daa  Beielia« 
kanzlers  gehaltene,  wie  er  ale  beieitthnat,  gaiaade, 
kriftige,  Tomrtallalaae  nad  Terataftiga  SumlpoUtik 
in  aufrichtig  arbelterfreaadlioher  OaMannag  atfilMi 
und  fordern. 

Hr.  Bueek  ging  sudann  im  einzelnen  /.uiiur'jht  auf 
die  Ueorganisatiun  des  Krankenkassen  wesefis 

ein.  Der  Zentralverband  bat  seinerzeit,  1881  bis  1  SH-_', 
richtig  arltannt  und  erklärt,  daß  oiine  die  vorber- 
gelMMa  dnreiigreifende  Ausgestaltaag  dea  Kranken- 
Juaaaowaaaaa  die  UnfallTersiebenag  nadnrohfiUirbar 
aai.  Bagiaraag  nnd  Reiohataf  aebloaiaa  aieb  diaiar 
Aafthaanag  aa;  aber  daa  KraakeavaniehamBgvgaaets 
von  188S  braehte  eine  bittere  Eattlaeahnag.  Der 
Reichstag  zeigte  dem  Verlangen  der  Arbeiter,  d.  h. 
dor  Führer  der  Sozialdemokratie,  das  möglichste  Bat- 
gegenkomtneii,  WLlehe  Ströniuni;  von  Jahr  zu  Jahr 
stiirker  geworden  ist  und  einen  unbeilvollen  Kinfluli 
ausgeübt  hat.  Die  reichen,  von  den  Industriellen  mit 
ihren  Fabrikkrankenkassen  <:emachten  Erfabrangen 
konnten  nicht  aur  Geltung  gebracht  werden.  Daa 
Ooaati  aotapraah  ao  wenig  den  Anfordamagaa  dar 
tetalaUiehaa  YwUtttaiaia,  daB  bareila  nadi  rieben 
Jaluren,  1890,  eine  weitgehende  Aendemng  desselben 
beantragt  werden  muSte.  Der  Zentralverband  hatte 
die  ( ii  nuijtuung,  daB  ilie  meisten  von  der  Hejrierung 
vorgOHrblagenen  Aoiulerungen  seinen,  bei  der  lieratung 
dos  ersten  Uoseizes  drint;eud  befürworteten  Anträgen 

entsprachen.  An  dor  llauptursacbe  der  gröüten  Miü- 
stAnde,  dem  Uebergewicht  der  Stimmen  der  Arbeiter 
in  den  versohiedenen  Organen  der  Krankenkassen, 
war  die  Regierang  vorübergegangen.  Dieses  Ueber- 
gawiebt  hat  daan  «fahrt,  dat  die  Verwaltaag  daa 
grMtaa  Tailaa  dar  Kraakaakaaeea  hi  dia  HIada  dar 
ioilaldaBMkiatia  galaagt  iat   Redner  ashUdart  in 
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knappen  Zü^en  inA  eaanMa  MiBhrauch,  welchen  die 
SozUldemokralie  naiiifiDtlich  mit  den  Ortokraaken- 
kMsen  n  treibsn  in  der  Lage  ist  und  getrieben  hnt, 
die  Beaetzung  der  Stellea  durch  ihre  Krentnreo,  Vn- 
regelmSBigkeiten  nnd  Yenratrenaogfen.  üeber  den 
grotinn  Umfaii};  solrlicr  VorkommniMBC  hat  <irnf  Pohh- 
dowwky  bei  di^r  letztun  Novelle  zum  Kratikenk»«»en- 
;ri  Hi>t/.  überraHrhcnde  Mitteiluntjen  (jemncht,  und  u.  a. 
Iiflt  ilttrüber  besonder»  der  freii*iiini;,'e  Ab;;.  I>r.  Mu^dan, 
i'iiier  der  bi-Hten  Kenner  de«  Kr)iukcnkiin"i'u«i  »''ii(i. 
eich  in  den  KeicbstagitBitzungeu  vom  2tf.  Januar  und 
8.  Febrntr  1006  «nagelaaeen.  Anregungen  sur  Be- 
Mitignag  «irdeD  Mob  regierangieeltig  gegeben,  ■« 
in  d«n  VonebIlfM  di«  G«h.  Kegierungirats  Dr.  Hoff* 
mann  im  Jakn  190O  mid  In  ainar  Umrnga  daa  Be- 
gierun^'Hprflaldenten  TonPotedani.  Beide Kundgebnngon 
erkanuton  oU  Wc;;  zur  Ri-freiiinj;  i!fr  KnuikenkaKMen 
Ton  der  Ucrrnehuft  der  So/iaUietnokrutU'  die  (ileirh- 
Htelluut;  der  Siiiimienzahl  in  di'ii  (trirftneii  der  Ivranken- 
kai)Hon  Mjwie  eine  K^wi>*'*<^ -^lit^irkung  der  Rommunal- 
behiirdun  bei  der  Verwaltung  der  KaMwen.  Als  Vor- 
bedin);unt:  war  bereits  von  Hoffmann  die  Belastung 
der  Arbeitgeber  mit  der  Hllfte  der  Beitrigo  bezeichnet 
worden.  Die  Novalie  TOB  1908  ab«r  brachte  tob 
aoiebor  dnrehgralfenden  Reorgaalaation  nicbta,  im 
wesentluhen  nur  zuj^nnHten  der  Arbeiter  die 
Yerlint^'erun^  der  KrankenunteratQtzung  tod  13  auf 
•26  Woelien.  Doch  erklärte  der  .Staat^hckretür  de- 
Innern,  daß  diene  Novelle  jfewi-herniaßcn  nur  eine 
A  bscblacHzablun^'  Ci  we-ien  wei  und  die  verl'iiii- 
deten  Uegierungeu  beabMicbtigten,  sofort  mit  einer 
dnretagroifonden  organiechen  Rafom  den  Krwikn- 
kanaenwcHnns  vorzuziehen. 

Seitdem  sind  vier  Jahre  voralrieliain.  Durchgreifend 
kann  die  Beorganiaation  nnr  sein,  waon  sie  dk  Herr> 
■ohaft  dar  Boiialdomoitratia  lliier  die  Krankenkaaaen 

grandlieh  bweitigt.  Zar  KrmöKliohunf;  einer  solchen 
Keorganisation  beantrai^t  da.x  l)ir<>ktorium.  wenn  ein 
anderer  We^;  zur  Krreichun;;  «los  Zielen  im  lit  i,'i  liinden 
worden  kann,  dnll  die  I>eleffiertenverMiiinmlunf;  hieb 
im  Namen  der  v<ini  Zentralvorbaiid  vertretenen  Indu- 

strie bereit  erkläre,  die  Httlfte  —-  statt  bisher  ein 
Drittel  —  der  KrankenkaHsunheitrüge  zu  Qbernehmen. 

Br.  Bueck  »etste  aneeinaader,  daB  gegen  diaae 
Mahrbalaatnag  and  gegan  An  fridwOlig«  ErkllmBf , 
^  I«  abaraahniaa,  arnatn  Badaakaa  galnBart 
worden  aind;  sie  mOBten  indea  Tor  den  groBen  Oe> 
sirbtupunkten  verschwinden.  Wir  holTeii,  eine 
Hrkliirun};  der  vom  Zentralverband  vertretenen  Indu- 
Htrie,  »ie  i-ei  Innit,  die  mit  der  llültteiun^  der 
Beiträge  verbundene  Mehrbelastung;  zu  übernehmen, 
der  Hef^ierunff  den  Kntsehluß  erloiehtern  würde,  die 
Beorf^aniaation  der  Krankenkas«en  in  dnrt^ele^tem 
Sinne  durchzuffihren.  Aber  das  Direktorium  bat  nicht 

TataAnmt,  mit  dem  Torliegendea  Antrag  der  liegiemng 
aneh  die  WUnacha  nr  Kenntnia  sn  bringen,  die  tob 
der  InduHtrie  an  Ihr  Anerbieten  geknQpft  werden. 
Wir  beanspruchen  die  Krhaltun^;  der  Betricbs- 
krankenltaHsen  wesentlich  in  ihrem  Jet/iv'en  He- 
Htande,  unil  fincli  ̂ 'nn/  bei^onderf«  den  Foribe-taml  de?« 
Keehtef.  de-  A  rln  U;.:.  I  .T*,  für  seine  Hetrit  li-krankm- 
kni>Hi.'  die  Siit/.ungen  uufzustellen  und  in  ihnen  den 
Vorfiitzendun  zu  ernennen.  Helbst  verstand  lieh  erwarten 

wir,  dait  der  UÜl/teInng  der  Beitrige  gemili  jeder 
Partei  di«  Hilfla  der  Stimmen  in  den  Voratlnden 
and  OanaralTonamailnngen  der  Kaaeea  ugeteilt  wird. 
Wir  halten  ei  fSr  netwendig,  daB  in  den  Ortskranken- 
kasaen  der  Vorsitzende  von  einer  dn/u  L'eei^Mieten 
Behörde,  nach  Anhrirun;;  der  l'arteien,  ernannt  und 
mit  dl  in  Kei  lue  austfeHtattet  wird,  bei  Stimmen^leieli- 
beit  ilen  Au-..«!  Iiliij;  tu  ;,'elfen.  Weiter  erwiirten  wir 
1,'eset/lielie  .Sirberuns,'en  der  Acrite  und  Apotheker, 
anderseits  auch  Wahrung  der  Kassen  gegen  unbillige 
Anfordernngen  diiser;  wir  erklfiren  une  gegen 
■wangawaiae  Einführung  der  nnbaechrftnkten 

freien  Aorztewahl;  wir  wOnachen  aber  die  Er- 
haltung der  MSglicbkeit,  die  sogenannte  heschrAnkte 

freie  Aerztewahl  einznfOhren. 
Hr.Buaek  kommt  dann  anr  Erklärung  Ober  die 

Aendernng  der  Arfwiterrereicherangsgeaetze,  mitdanaB 
das  Doutseho  Reich  in  unTergleicblicbem  Wagemut 
und  mit  zflhestar  Ausdauer  eine  vorbildliche  Knltur- 
arl>>  it  liix  liHter  Ordnunt;  vollzogen  habe.  Kine  der 

beHirittenMten  l-"ragen  i^t  heuti'  noch  die  Zusammen- 
legung der  drei  grotlm  V  e  r  h  i  c  h  e  r  u  n  g  s  a  r  t  e  n. 

In  dieser  Beziehung  haben  die  Anaicbten  der  maB- 
gebenden  Stelle  mehrfach  gewechselt.  Der  Vortragende 
Terweiet  aaf  Tereebiedane  einschllgige  AenBerungen 
daa  Grafen  Paaadowaky.  An  einem  so  hervorragenden 
Wuka,  wla  dl«  Arbaitomniebenafv  wdehM  dar 
ZentralTerband  den  grSBten  Teil  niner  mehr  als 
HO  jährigen  Arbeit  gewidmet,  darf  die  besHernde  Hand 
nicht  ruhen;  der  Zentruiverbaud  wird  orn«t  und  freudig 
dabei  mitwirken,  freiiii  b  unter  Wahrung  der  berech- 

tigten Interesien  der  Industrie.  Dabei  sind  zwei 
Punkte  ganz  besonder^  hervorzuheben.  Die  Zusammen- 

logung hat  der  Zentralvorband  stets  entschieden 
/urückgewioHon,  nameutlich  mit  Bezug  aaf  die 
ünfaUventicherang  abarbanpt  nnd  die  Barafagraoaaanp 
aehaften  insbeeoadere.  Dar  iwalta  Punkt  hetrifl  die 

nnerhurte  Steigerung  dar  BeitrAge  zn  den  Re- 
servefonds der  Vnfallveraichernng,  die 

vor  sieben  Jahren  vom  Keicbstag  beschlossen  wurde. 
Kü  handelt  sit'h  darum,  die  Reserve  auf  den  Kopf 
der  Versichertun  von  20  auf  100  <  zu  briiiirea,  ?o 
daU  die  Beruf^genoHhenschuften  dem  1900  bereits  in 
Höhe  von  141  .Millionen  .Mark  gesamtnelten  Keserve- 
fonda  noch  weitere  6(iO  Millionen  binzufOgen  maseen. 
Der  Bednar  cbarakteriilart  diesen  BaMhloB  ala  auf 

aiaar  grnadUebaa  Yarkaaaaag  dar  Grundlagen  und 
des  Wesene  der  auf  Oeaeti  begrflndetan  Zwangskaaeen 
beruhend  und  als  unheilvoll  für  unsere  ganze  Volka- 
wirtKchaft.  |)er  Zentral  verband  sollte  auch  bei  dieaer 
Qologenheit  wieder  die  Befrainag  Toa  dieaar  aahwar 
drückenden  Last  verlangen. 

Der  Redner  wendet  sich  zu  der  Qber  die  Witwen» 
und  Waisen  versic h e  r  u  n  abzugebenden  Erklftrang. 
Hier  ist  eine  LQcke  vorbanden,  deren  Ausfallung  ge- 
wiaaermaBen  die  Ikr&nnng  dea  Oebindaa  bildaa  wArd«. 
Daa  Direktorium  ist  fiberaengt,  daB  derZeBtralTarbaad 
freudig  snatimmen  werde,  aan  Onfar  fOr  die  AuafflUang 
dieaer  LOcke  zu  brinf^on.   Darob  eine  groSzOgige 

K  n  t  s  c  b  Ii  e  l)  u  n  g  ki'iniite  da-  reebtzeili^-'  ,  'iir  l'Jli' 
voriieHeliene  /■nt.tftndekiiniini'ii  ilicce«  liedi'ulu ii;,--! \  1 1 1 Ic ti 
(ie^etzes  ^,'i'fi'irdort  werden.  Ii.hImi  mi  /u  Ijerüik- 
sichtigen,  datl,  wenn  das  üesetz  bis  dahin  nicht  zu- 

stande komme,  die  Witwen-  und  Waisenversicherung 
eine  möglicherweise  Terachiedenartige  Ausführung 
durch  diu  LandesversieheruBgaanatalten  erfahren  würda. 
Di«  Toa  der  ladoatri«  gcautolltoB  Abalo  Brfahrungaa, 
namantlieh  mit  der  durch  den  Rat^atag  ••ln«n«it 
Toi^enommenen  Alleinbelastun^;  der  Induatrie  mit  den 
Konten  der  Unfallversicherung,  mahnen  jedoch  snr 
Vorsicht.  Dieser  Vorgang  zwingt  den  Zentralverband, 
die  Hereitwilligkeit  der  Industrie  zur  Mitwirkung  bei 
der  Kinfflhrung  der  Witwen-  und  W iiisenversicberung 
davon  abhängig  zu  machen,  daü  die  Luht,  wie  seiner- 

zeit die  Regierung  auch  bei  der  rnfallversicherung 
gewollt  hatte,  in  gerechter  Weiae  auf  den  Arbeitgeber, 
die  Arbeiter  und  die  Ailgamalnhait,  latsteres  in  Oe- 
atalt  aiaec  Baieliatuachnaaea,  Torteilt  werde.  Daaaalbe 
mflBte  der  Fall  aefn  betrelfa  Deckung  etwaiger  Fehl- 
betnipi»  bei  den  ffir  die  Witwen-  und  Waisenversicbe- 
ruiii,'  liestiinniteii  Zollerträgnisien.  Schlielilich  ist  zu 
wTinHi  ben,  da((,  w  ie  frülier  in  ülmli^  lien  Fällen  ge- 

schehen, die  Kcgieruuic  vwr  der  l'esintellang  eines  be- treffenden (Gesetzentw  urfs  die  (irun  Izügo  veröffentliche. 
Hr.  Bueck  befürwortet  dann  kurz  die  Vorschläge, 

»ich  damit  «laTerataaden  zu  erklären,  daü  gewisse 
Beetimmaagea  naaarar  Arbeiterfiiiaorge  und  dea  Ar* 
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bnteradiirtxn,  unter  sori^^ffihigcr  B«rfleMchtigang  dar 
VorhiiltniHNn  unil  BtidQrrniHMi»  in  don  oinzvlnon  Fällen, 
auvli  auf  die  in  der  MauHinduNtrio  und  H  o  i  ni - 

arbeit  hefn-huftiRten  l'erHonen  angewendet  werden, 
nnd  die  staatliche  l'onBionnvertiiclierunj;  der 
l'ri  va  t ft n -le » t  e  1 1  ton  durch  i'inc  ontirp^jenkommende 
Erklärung  zu  unteratQtzon.  Wohl  verkennt  dma 
rvktoriuni  nicht,  daU  die  Botre<:uu^'  unter  den  P«infr> 
•Bgeetellten  snm  Teil  eine  bedieakUelie  Kiclitmig  u- 
Btnoauaea  bat.  BlanitttigM  SSafamnenwirken  der 
ntafaelmier  und  ihrer  teobniachen  Angeatellftt  bUibl 

indes  Yorbedin|;ung:  fQr  die  erBnati^  WeTterentwIeklan; 
der  InduBtrii».  und  zur  befriedipfi-ndcn  Ui-itnltiint,'  der 
Lagt-  der  Atii:iBtfllteii  int  die  laduMtric  niirli  bei  der 
PenmonKversicheruiit  /.u  «ipliTn  bereit. 

Wenn  Sie,  »o  »diloU  llr.  Hueek  «eino  AuMführungon, 
die^e  von  mir  begründeten  Krkiärungen  annehmen, 
werden  Üio  yor  aller  Welt  beweisen,  dsB  der  Zentral- 
verband  Deutscher  InduBtrioUor  weit  davon  enirernt  let, 
eiami  StiUetand  der  aoiialpolttiacben  Oeeotsgebnaf  la 
Terbuoen.  Mit  ToUem  EünTeretlndnii  für  die  FArdemag 
dei  Voblee  der  Arbeiter,  für  die  KedflrfnisBe 
der  Gegenwart  und  für  Ke»tigiinf;  der  Ornnd- 
lagt.'!!  deH  modernen  Staates  und  der  (ieHeli- 
8  i'  h  a  f  t  ist  der  Zentralvorband  bereit,  an  der  Lösung 
der  8ozial|>ulitin<!hcn  Aufgaben  unHerer  /i'it  kraft- 

voll und  opferwillig  ni  i  t  z  u  w  i  r  k  o  n.  ̂   >Sie  wer- 
d«n  ioibeeofldere  dem  Keichakanzler  die  Oewibheit 
geben,  daB  er  sich  nicht  vergebens  mit  dem  Autt4lruck 
der  Hoffnung  an  Sie  gewendet  bat,  daB  Sie  in  der 
BcBoitigung  aosialer  MiBatliid«  den  verbOndeten  He- 
gierungen  Ihre  Mitwirkung  niebt  versagen  werden. 
AnderHeitü  fordert  das  Direktorium  Sie  auf,  mit  der 
größten  KntHehiedenheit  Widersprueh  zu  erheben  ijegen 
die  weitgi  lu'niiiMi  BozialpolitiHclion  Hi>Htrcljuii:;i  ti.  von 
denen  ni'it  Jahren  die  ln<lustrie  Hihwer  lii-unrubigt 
wird.  Die  Delegierten  werden  aufgefordert,  dienen 
Widorsprueh  zu  erhabeu  gegen  die  in  den  ver- 

schiedensten Formen  beabeiebtigt«  Entziehung  von 
Arbeitskrtften,  S*t^  weitere  EinecbrAnkungen 
aad  Einengungen  der  Betriebe  In  der  jetit  snr  Port- 
ftthraag  gewisser  Artn  von  Betrlebeo  gettattetaa 
Sonntagsarbeit.  Auoh  darOber  spriebt  der  Redner 
sein  Bcdiiiirrii  nn-t,  daß  die  StnatHiiftrii-be  mehrfach 
eine  Verkur/uii;^'  ili^r  Arbeitszeit  vur>;enoiuinen  haben, 
ohne  «irb  vdpIkt  mit  der  l'rivatinduMtric  ilurühcr  ins 
Einvernehmen  zu  setzen.  Insbesondere  erklärt  Herr 
Bueck  noch  die  Tarifverträge  für  die  Industrie 
ungeeignet.  Gegen  doa  Koalitionarecht  habe 
der  Zentralverband  niemale  Stellung  genommen,  er 
wolle  es  niebt  angreifen;  er  mdsee  aber  auf  daa  volle 
aaantaatbare  Reeht  dee  Arbeitgebera  verweisen,  daa 
Arlioilsverblltnis  mit  aeinen  Arbeltern  unter  Ans- 
■cbluB  aller  außenstehenden  Elemente  zu  regeln.  Wir 
können  uns  auch  nicht  verhehlen,  daß  das  Koalitinns- 
rocht  KrMchi'iiiutiiri'n  /.eiti^'t,  von  denen  die  Wohlfahrt 
de»  StAiit.  H  Ull  i  ih  r  (ieHfllsc-haft  ernstlich  bedroht 
werden  kann.  Daher  i<|irechen  wir  uns  gegen  jede 
Erweiterung  des  beHtohenden  Koalitionsrecbtos  aus. 
Oer  Staat  möge,  mehr  als  bisher  geschehen,  das  gute 
Becbt  des  Arbeiters,  der  Organisation  fem  zu  bleiben, 
die  Freibeit  der  Arbeit,  gegen  den  furchtbaren  Terro- 
rlsmns  dar  SotlnIdemokratTe  sebiltaen.  Das  Seblag- 
wort  von  dar  pkoiiKtitutionellen  Fabrik"  und  die  ihm 
zugrunde  liegende  Tendenz  weint  cier  Kedner  zurilck. 
Der  Ho<;ieruug  null  ii>\H  Vertrauen  ausgeHprochen  wer- 

den, daU  sie  allen  Huntrebungen,  die  autoritative 

Stellung  tU'T  t'nternehmer  und  Arbeitgeher  in  ihren Betrieben  anzutasten,  entschieden  entgegentreten  werde. 
Ohne  eine  große  in  ihrem  Bestände  und  in  ihrer  Fort- 

entwicklung geaicberte  Indnstrie  kdnnte  Deutaeblaad 
seine  groBen  Aufgaben  aaf  aUea  OeUeten  dar  Kaltnr, 
seine  Machtstellung  unter  den  Staaten  der  Erda  ntcht 
bebaupteu.  MerkwOrdigerweise  bat«  in  Denlsohlaad, 
In  Oegaaaats  sn  aaderan  Ltaden,  die  sogenannla 

SffsBtllehe  Meiaaag,  von  der  soaialistiseban  Hetie 
beeinflaBt,  sieh  gegen  die  Industrie  gewendet  Wenn 
es  auf  sie  und  d!e  flberwiegcnde  Mehrheit  im  Keichs- 
iHtro  ankäme,  wfirde  dun  h  wo/inlfinlitiHrhe  Belnstnngen 
inantiigfutli«ter  Art  die  Wi-ttln'« i-riisfiihLi,'keit  der  Iii- 
iiustrie  auf  dein  Wcltmarkti'  hwiii  lit.  DahiT  Hi't/t 

die  Industrie  ihre  ganze  lloH'nung  auf  die  verbündeten 
RegieruagMI,  auf  deren  besseres  Verständnis  fUr  die 
Anforderungen  des  praktischen  Lebens,  auf  deren  ge- 

rechte Würdigung  der  Interessen  aller  an  unserem 

Wirtsehaflabiben  beteiligtan  Faktoren,  auf  deren  Wider- 
standskraft den  ins  Unverstlndig«  Äbergehenden  Be- 
strebungen der  sozialistischen  Agitatoren  nnd  Fa- 

natiker gegenüber.  Diese  Hoffnung  verpflichtet  die 
InduHtrie  ftlier,  zu  erwelHi  n,  daU  sie  bereit  int,  zur 
Förderung,'  berechtigter  sozialer  Bestrebungen  sich  be- 

reit und  opferwillig  an  die  Seite  der  verbindeleD  Be- 
gierii!i;;i  ii  /.u  stellen. 

Ih'm  Viirtra^'u  Buccks  folgte  lebhafter,  lang- 
andaaemder  beifalL  Dae  Direktorium  brachte  darauf 
folgende  Besebl« Banlrtg*  ein: 

„Der  neue  Keiehstag  vmrde  am  19.  Februar  1907 
mit  einer  Thronrede  eröffnet,  deren  letzter  Satz  be- 
sttgUeb  der  Sozialpolitik  lautete: 

„Die  Yerbiindeten  KeKierungcn  sind  nntschlosseu, 
das  soziale  Werk  in  dem  erhabenen  Oelsia  Kaiaar 

Wilhelms  dos  üroUen  fortzusetzen". 
In  seiner  am  25.  Februar  desselben  Jabres  ge- 

hiiltenen  Hede  hatte  der  Hcieh-kniizlor  Frirs.t  von 
Uülow  der  Hotfuimi:  .Xusdruck  gegeljen.  sieh  einig  zu 
Unden  tiiit  dein  Hi  ie)ib.tng 

„in  der  Fortführung  einer  gesunden,  kräftigen,  vor- 
nrlrilsloaen,  TamaafUgen  Sozialpolitik". 

In  dem  unter  dem  7.  Febrnar  1907  an  den  Zon- 
tralverband  geriehteten  Scbreiben  batle  der  Herr 

Keichskanzler  die  große  Bereitwilligkeit  „rückhaltlos" anerkannt,  mit  der  die  deutsche  Industrie  die  Lasten 
der  Si,/ial|"ilitik  iretra^reii  hat.  Im  Anschluß  hierao 
endete  das  Schreiben  mit  den  folgenden  Worten: 

„Ich  hoffe  aber  auch,  daß  mir  bei  den  künftigen 
BemOhnngen  der  Verbündeten  Kegiorungen  zur  .Vb- 
sleilnng  sozialer   .Mißsiamlc    die   wertvolle  Untor- 
stfltzung  des  Zentralverbandes  nicht  fehlen  wird." 

Im  Hinblick   auf  diese  bedeutungsvollen  Kund- 
gebunj;en  beschlielien   die  hi  ute  \ernanimelten  Dele- 

gierten de«  ZentrulverhiinileH  Deutweher  Industrieller 
die  hier  folgenden  Krklär«nH;en,  mit  denen  sie  zu  den 

wesentlichsten,  gegenwärtig  im  Vorderarunde  der  Er* 
ürtemng  slahaBdeB  eoiialimlitiaehaB  nagra  MeUnng nehmaB: 

Dar  ZemtnlTerband  Ist  in  jahrelanger  ernster 
Arbat  bamiU  gavaaea,  dla  von  dem  groBen  Kaiser 
Wilhelm  nnd  eeinem  nnvergeSlieben  Kanilar  ins 
Leben  gerufene  groBzilfjige  Sozialpolitik  mit  allen 
ihm  zu  Oebote  stehenden  Mitteln  zu  unterstützen 
iinil  ins  Werk  zu  setzen.  Kr  wird  auch  in  Zukunft 
bestrebt  sein,  eine  in  dem  erhabenen  Geiste  des 
großen  Kaisers  und  im  Sinne  des  jetzigen  Reichs- 

kanzlers Fttrston  von  Bülow  gehaltene  Sozialpolitik 
mit  bestem  Willen  kraftvoll  zu  fördern,  soziale 
MlBstiade  in  beseitigen  and  damit  der  von  dem 
Herrn  Relehakaniler  geinfierten  Hoihraag  ra  aot- 
sprecben.  Er  tut  dies  nnter  der  sicheren  Verana- 
Setzung,  daß  die  YerbOndetcn  Kogieruniren  in  Wür- 

digung des  Umstände»,  daß  eine  ceileihürln/  l'oliiik weder  in  bozug  auf  die  allt;eineitse!i  Htantliclien  noch 
insliesondert!  auf  die  w  iri-i  liuftliclieti  Verbttltnissu 

getrieben  werden  kann,  wenn  nicht  den  Bestrebungen 
der  Sozialdemokratie  entgegengetreten  wird,  kein 
ihnen  snetebendea  Mittel  unversucht  lassen  werden, 
die  SMialdamokratie  ala  die  gefährlichste  Feindin 
der  wahNB  lateresaea  aneh  des  Arbeitentanden  m 

bekBmpfen  nnd  in  dia  gebhhrendan  Sehrankan  an- rBeksnwwsan. 
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la  eratar  Lioia  kamt  i&ta  nadi  Anaiaht  daa  Zaa- 
tralvarbandßB  aaf  dam  Oabiala  daa  Krankankaataa- 
waaaai  geschehen: 

l.  Die  Reorganisation  der  Kranicenkassen. 

Die  Mißi^ttitido  in  iIlt  Verwaltung  der  Ortskrankcn- 
kaaaan,  die  sich  in  zahlreichen  Orten  zu  einer  Haupt- 
•Wtaa  der  äo/isideinokratie  entwickelt  hal>en,  sind  «alt 

laogam  ia  der  Indaatria,  inabaaondera  im  Zaakraltar» 
bände  Deataeher  ladnatriallet',  ulk  amaler  l,afmerk> 
aamkeit  yerfolgt  watden;  da  kakaa  Aolal  m  Er- 
wSgungen  geboten,  wie  diesen  HiBstlnden  abinheiren 
aei.  Als  It  tzifr  (irund  für  >[jii  !i{'(tcllMiif;  der  iS.i- 
zialdemokrutii<  in  den  Ort^k rauki  nkuM^cn  und  teil- 
weiao  aucii  in  di'n  lii'trieb-*-  niul  innun^Kkrankun- 
kaHHen  /.fi^t  »ich  dabei  immer  wictli-r  die  Verteilung 
des  StiminenverhAltnisHes  zwischen  den  Arbeitern  und 

den  Arbeitgebern,  die  diese  TOn  fomherein  za  dauern- 
der Uhnniacht  (gegenüber  den  ndaldemokratisch  be- 

einflußten Arbetterfertretam  Tarartailt  Im  Zentral- 
verbande  besteht  aber  aaeb  darflber  Tolle  Klarbeil, 
daB  eine  Aondorung  dieaea  StimmenverbaltnisseB  ohne 
gleichzeitige  Aenderung  dee  BeilragsverbHltni8i«eH  der 
Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer  zu  den  KrHiik(  iika»s<-n 
unmöglich  i«t.  Daher  erklÄrt  sich  der  Zi  ntralvorhand 
naiiieiiB  de»  von  ihm  vfrlri-tüiini  irrößteii  und  bedeu- 

tendsten Teiles  der  deutschen  Industrie  bereit,  die 
HAIftc  der  (iesamtbeitrilgo  zu  den  Krankenkasnen, 
anstatt  des  bisherigen  Drittels,  zu  flbernehmen,  sofern 
die  Vt'rbündeten  Regierungen  der  Induitrie  die  Sicher- 

heit gelMB  woUen,  datt  in  dem  Qeaetuntwnrf  ftlier  die 
Baform  der  Krankenkaaeen 

1.  der  Fortbestand  der  Betriebskrjinkirjkaitson  wcnent- 

lich  in  demselben  l'mfange  wie  in  der  (Jegen- 
wart  unter  Aufrechterhaltung  der  Vorschriften 
dee  6  C4,  I  bia  5  des  K.  V.  Q.  anerkannt  wird ; 

t.  in  den  OrlakrankenkMien  and  Betriebekranken- 
kaasen  Arbeitgeber  und  ArbeitnehnuT  in  den 
Vorstftnden  und  Ueneralvertianuiilungen  jo  die 
Hälfte  der  Stimmen  i  ilin  ;i; 

8.  in  den  Betriobskrank<>iikaHtion  der  Fabrikbesitzer 
deu  Vursit/.  führt,  in  den  * Jrtskraakanitaaaen  ein 
TOD  einer  liierxn  geeigneten  BefaOrda  m  baataUän* 
der  aapartelisoher  yonrilsender  dta  Terhand- 
Inngen  leitet  und  mit  dem  Rechte  auHgestnttet  wird, 
bei  Stimmongloicbheit  den  AuH.tchlag  zu  geben  ; 

4.  eine  Sicherung  der  Aerzte  und  Apotheker  gegen 
unbillige  Anforderungen  der  KraokenluMeen  er- 

folgt, anderseits  aber  auch  die  SffeBtUah  reeht- 
liobe  Stellnng  der  Krankenkaaiaa  gecaattbar  nn- 
biUigen  Anforderangen  dar  Aante  und  Apotheker 
Sebnts  fiodct.  Insbesondere  eiUArt  sich  der  Zen- 

tralverband gegen  die  zwangsweise  EinfQhrung 
der  freien  Aerztewahl  und  wQnscbt  jedenfalls  die 
Erhaltung  der  Möirlichkeit.  die  sngetiannte  be- 

lichrünkt  l'r-  io  Ai  r/t-  w iilil  einzuführen,  die  sich 
bei  den  Hetriebnkriinkenkus-ic!]  hewäiirt  hat. 

II.  Die  Aenderung  der  Arbciter- 
versicbernngsgesotce. 

a)  Von  makgebeadar  Stella  tat  nahrfaeh  dßa  Ab- 
aicbt  TerkllBdet  worden,  dte  ArbeiterTersicheran|»s- 
geseti«  nach  Maßgabe  des  hervorgetretenen  Hedürf- 
nisses  abzuändern.  Der  /.entralverband  erkiiirt  Kleb 
bereit,  die  betreffenden  Vorliti,'en  der  Verbünileten  lio- 
gierungen  ernst  nnd  «ibjekin  /u  prüfen  und  die  mit 
ihnen  verfolgten  Ziele,  soweit  er  »ie  mit  den  Inter- 

essen der  InduHtrie  und  des  (lemeinwohles  für  verein- 
bar erachtet,  zu  unterstiitzen  und  zu  fördern. 
b)  Der  Zeatralverband  erklirt  jedoch  aehoa  jetzt, 

daB  er  den  anf  eine  Zaeammenlogang  der  Toreebiedenen 
Yersiehamngageeetze  gerichteten  Restrchungen  and 
inabesondare  jeder  OefShrdung  oder  EinschrAnkang 
dea  Baitattdes  and  der  Selbstverwaltang  der  Bernf^ 

ganoaaaBsehafleBnrdieUBfallveraidierungder  AiMlar 
mit  grflBter  Entschiedenheit  entgegentreten  wird. 

c)  Der  Zenlralverband  erachtet  e»  für  notwendig, 
daß  die  von  ihm  bereit«  wiihr>'iiii  lior  Beratung  de« 
Ocwerbe-Uofallversiclicrungriijesetzes  vom  5.  Juli  19O0 
ontschieden  l)ekämpften  Bestimmungen  dti-  :t4  (liesu« 
Oesetzea,  betreffend  die  wesentlich  erhöhten  £inzah- 
Inngea  sn  den  Reservefonds  der  Iier«ftg«BOmail> 
aebaftan,  aafgehoben  nnd  die  froheren  BaattauBttagaB 
•her  die  Anaammlaag  dea  Reeervefoada  «iadarhai^ 
gestellt  werden. 

III.  Die  Witwen-  und  W  a  i  s  e  n  v  e  r  s  i  c  h  e  r  n  n  g. 

al  Der  Züiunilverbaiid  erui'litet  eine  Versicherung 
der  \Vit«i':i  •.iml  NVaincn  der  Arbeiter  als  die  not- 

wendige KrgäuzuTig  der  in  dem  erhabenen  Geiste  des 
Kaiser  Wilhelm  des  UroBen  und  seines  treuen  Be- 

raters durohzuf&hrenden  Arboiterveraicherang.  Die 
von  dem  ZcntralTerbandc  vertretene  denteche  In- 
doetrie  ist  bereit,  aa  der  Aoigaataltaag  dieaea  Ab» 
aehlaaaea  der  deataobea  Arbeiterveraldiening  ent- 

schlossen nnd  mit  bestem  Willen  mitzuarbeiten  and 
für  sie  diejenigen  Lasten  sn  flbernehmen,  die  ihr  nach 
MrII^'h!'!'  ihrer  I.cistungfifähi^'keit  und  unter  gerechter 
Verti  iluni:  der  (ie^tamllast  auf  die  an  die.ner  Ver- 
sirlierun^  interehaierteu  KreiHe  in  lovaler  Weine  zu- 
geiiuitet  werden  können.  .Ms  diese  i^reiae  betrachtet 
der  /etitralverband  die  Allgemeinheit  baaw.  daa  Balch, 
die  .Arbeitgeber  nnd  die  Arbeiter. 

b)  Der  ZentralTerband  erachtet  es  ala  lelbatTar' 
stlndlieh,  daB,  waaa  dar  aach  Matgabe  daa  1 16  dea 
Zolltarifgesetses  nr  Brleiehterang  der  DarehfShrang 
der  Witwen-  nnd  Waisen  Versicherung  bestimmte  Er- 

trag aus  den  be/eichneten  Tarifittellen  des  Zolltarifes 
teihveiNf  «iiier  ganz  vori^ucon  Nidhe,  der  Ffhlbitrag 
nirlit  ftllein  licn  A rln  itgeborn  aufgeliürdet,  sondern 
im  VerliiiltiiiH  zu  ilirt  n  regelmäßigen  Leistungen  anf 
die  vorerwiihnten  drei  Faktoren  verteilt  wird. 

c)  Der  /entralverband  setzt  voraus,  daß  die 
Witwen-  und  WaisenTeraicherung  nicht  fibar  dea 
Kreia  dar  tob  dar  ünfallTeraleharaag  baaw.  von  dar  In« 
Talidanvarsicbernng  nmfaBten  Personen  erstreckt  wird. 

d)  Der  Zentralvcrband  bittet  die  Verbündeten  Re- 
gierun;:en,  treniuli  dem  seinerzeit  bei  der  Vorbereitung 
der  UnfallverHiclierun^'  und  der  .\ltorfi-  und  Invaliden- 

versicherung einge!tehlai,'eni'n  Verfahren  alH  erprulitti 
Vorbereitung  für  die  Aufstellung  eines  Gesetzentwurfes 
zunächst  und  so  frühzeitig  als  möglich,  „Urund- 

sfige"  fOr  die  Witwen-  and  Waisenversioberang  anf- BBitaUaa  and  n  variMFeBtllolieB. 

IV.  Dia  PanaloaaTaraieherang  derPrIvat- 
beamten. 

Der  /entralverband  Deutscher  Industrieller  hat 
stets  die  treue  und  erfol^rreiehe  Mitarbeit  der  in- 

dustriellen Antferttelheii  dankbar  anerkannt,  und  er 
legt  besonderen  Wert  darauf,  ilali  das  Veiirauensver- 
htiltnis  zwischen  den  Leitern  der  ioduatriellen  Betriebe 
und  ihren  Angestellten  aadl  walterliin  forterhalten 
bleibt.  Von  dieser  Anffassnag  aaa  will  der  Zantral- 
varbaad  aneh  den  aoiialpolitiaeheB  BealrabnngeB  der 
AagaateUten,  soweit  dies  die  Lebensbediogongen  des 
indnstriellen  Betriebes  irgend  zulassen,  gern  entgegen- 
kommen. 

Die  ZuliUhigkeit  di-r  Konkurrenzklausel  muti  fdr 
die  tei  liiriK<  lien  und  kaufmännischen  Beamten  auch 
fernerhin  aufrecht  erhalten  werden.  Der  Zentralver- 

band Deutscher  Industrieller  will  aber  geiren  eine  Re- 
gelung, wie  sie  in  dem  Antrag  184,  der  dem  Reiehä- 

tag  jetzt  vorliegt,  sa  §  188  f  dar  Cfawarbeordnang  in 
Ausalcht  gaaommen  ist,  Im  lataraiaa  dar  aiSgUehat 
aBgeUndarlea  Bewegongafrelbelt  der  tecbnleeben  Be- 

amten dar  Indnatrie,  nicht  weiter  Kinsprnch  erheben, 
trotzdem  dar  Indnatrie  dadurch  wiederum  eine  neue 
Laat  aaferlegt  wird. 
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Der  ZentrAlrerband  Deutioher  Industrieller  ist 

aurh  l)«<rrit,  «'iiio  roichsrcchtlichi?  Zwan^rnveraicheruDg 
der  Priv(itHnL'i'Hti?lllt'ii  KvmpathiMcli  zu  frirdern,  hofprn 
Pich  liii'h!"  \  iTNi i'hcrTj :i in  ihri-r  lliil^-  in  iin>;i'i(iOM- 
eenen  Urenzen  halt,  nur  die  );crin(;er  beituldt'tcn  An- 
Seetellten  umfaßt,  ond  sofern  den  einzelnen  in- 
urtrielleD  Betrioben  der  Fortbestand  and  die  Nou- 

Mfflohtniig  Ton  Pensions-  und  WitwenTorsorgangt- 
kMMB  4ds  BtMtBinstitutioMa  d«r  mchmehdkfasB 
Zwangireiileherani;  g«ttalt»l  bleibt. 

Der  Zentral  verband  will  dabei  seine  ernsten  Be- 
denken liegen  die  immer  weitere  Ausdehnung  des 

l'crsonenkroiaos ,  welcher  der  ZwangHverKicherung 
uDtorHtt  llt  wird,  in  diesem  Falle  zugunsten  der  go- 
Hu-liLTtt  rtni  ViTiotfimg  dar  iadaitrisllsa  AagMttiltaa 
zarQckateUen. 

V.  D  i  L>  H  0  i  mar  bei  t. 

Di«  Erlwltnng  der  Hausindnstrie  liegt  im  drin- 
genden Interesse  der  Bevölkerung  /nhl-i  ir  li.  r  Hegen- 

den Deutiicblands,  die  sich  in  wirtdrhHftiu:!!  wonigor 

günntigi  ti  Verhältnissen  befinden.  N'ocli  mehr  lii'f^t 
sie  im  Interesse  großer  mindcrleiHtangHfäbiger  Bevöl- 
keraagSBchichten.  Die  Hausindustrie  ist  auch  fOr 
lahlreicbe  Personen  eine  notwendige  and  zweck- 
mftfiige  Nebenerwerbaqnello.  AoB  dlo«en  Gründen 
maS  der  Zentralverbend  aieb  gwen  Jede  geaetsgebe- 
rfeebe  Titigkeit,  die  eine  VnterarBelning  der  Heae« 
Industrie  herbeiführen  würde,  aussprechen.  Dagegen 
erkennt  der  Zentral  verband  an,  daß  bei  einzelnen 

Zweigen  der  hausinduHfriollen  Tätigkeit  eine  gewetz- 
liehe  Ordnung  zweckmäßig  sein  wird.  Er  erwartet 
aber  von  den  geHotzgolu'ndcn  Fiiktoren,  daß  die  von 
ihnen  etwa  zu  treffenden  MiiUnahmen,  unter  denen 
Tor  allem  die  Ausdehnung  von  Von>cbriften  dea  Ar* 
beiftenebntiei  eowie  der  kranken-  und  InTalidenTer- 
rfabcmg  enf  die  Hemiodaetriel]«  nnd  Hefmerbaitar 
io  Betracht  kommt,  nnr  unter  sorgfUtiger  Abwlgnng 
der  Bedingungen,  nnter  denen  jede  einzelne  Hani- 
ladoNtrie  Hteht,  namentlich  auch  ihrer  Export- 
beiiebungen,  erfolgen,  und  daß  jode  tjcneralisien-nde, 
über  das  Maß  des  Notwrndigen  hinauRgehende  He- 
flchrAnkung  um  so  mehr  vermieden  wird,  als  dadurch 
gerade  die  Interessen  der  Hauslndnetriellen  und  Heim- 

arbeiter ungemein  geschftdig^  werden  könnten. 

VL  £iiliprach  gegen  die  wettgesteelcten 

Bozialpolitiscbon  Ziele. 

•)  Daa  TOratabaadan  Brkltrwigen  gemlB  iat  dar 
ZentralTerband  bereit,  eine  «geaniäe,  kriftige,  Tor- 
orteilsloie,  TernOnftige"  Sozialpolitik  ond  die  Ab- 
BtfUung  HOzialpolitiHcher  .Mißstinde  aufrichtig  und 
opferwillig  zu  unteri«tritzen  Unbeschndet  dcHHcn  er- 

achtet er  dich  in  Wahrung  der  ihm  anvertraiiti>n 
Interessen  der  deutucben  Industrie  für  yerpHichtet, 
gegen  die  in  den  Verhandlungen  des  neuen  Reichs- 

tage verfolgten,  sehr  weit  geeteckten  sozialpolitischen 
Öale  entachiedenen  Binapmcb  zu  erheben. 

b)  Diaaar  Widerapmeb  liobtat  eich  gegen  jede 
fibarmlMg«,  die  WattbawarbaflUfflceit  anf  dam  Walt* 
markt  geflhrdende  BeUetnng  der  Indnetrie  durch 
BeBchrftnkangen  und  Einengungen  der  Betriebe,  die 
über  das  von  der  unbedingten  Notwendigkeit  gehoten« 
Maß  hinausgehen  und  durch  weitere  Ktitziehung  von 
Arbeitskräften  entweder  auf  dem  Wege  direkter  Aus- 
Bcbaltung  oder  weiterer  VerkiLrzang  der  Arbeitazeiten 
oder  durch  Erwaitawny  baraita  lMatali«Bdar  daaalirln- 
kender  Baatimmaiy» 

a)  Dar  Stontramrbaiid  arbabt  Inabaaondara  Bin« 
aprooli  ravD  dia  Beatrabangan,  In  den  Betriaban  mit 
«BTarmeidneber  Tag-  nnd  Inushtarbelt  dureh  Eflming 
der  Arbeitszeit  die  Einführung  der  achtstündigen 
Soliioht  zu  erzwingen,  weil  der  Lobnausfall  von  den 
▲rballfaban  sieht  fedaakt  nnd  tob  dm  Aibaitani 

nicht  getni^'eii  werden  kann,  auch  die  erforderliehen 
Arbeitskniftc  feiilen. 

d)  Kbcn«!!  Iictrrtclitot  der /"ntralverband  Deutitcher 
Industrieller  mit  fichw.  ri';i  Heileiikcn  ilie  HeHtreliungen, 
di(^  licHtehoiide  lluchntarbeitszett  für  Arbeiterinnen 
j|CHeC/llch  noch  weiter  zu  beschränken.  Diese  Be- 

strebungen berühren  vor  allem,  aber  durchaua  nicht 
allein,  die  Textilindustrie, 

Die  OewiAheit,  dall  jede  VerkOnung  der  ArbaUa- 
leit  in  daa  Spinnereien  In  Tollam  Umfange,  in  den 
Wehereien  and  den  Obrigen  Zweigen  der  Textil- 

industrie jedenfalls  teilwelsn  die  ProduktionHkosten 
erhöht,  die  Uefahr,  daß  der  Wettbewerb  der  dentuchen 
TextilinduHtrie  gegen  das  Ausland  sich  in  Zukunft 
ungünstig  iremtaltet,  alle  diese  Umstünde  lassen  eine 
gesetzliche  Verkürzung  der  Arbeitszeit  der  Arbeite- 

rinnen ala  ein  «irtacbaftlieh  gefihrlichcs  Vor« 
gehen  erscheinen,  demgegenQbar  ea  enteohieden  vor- 

zuziehen wäre,  ea  der  Industrie  M  SbotlMaaBt  «b  ria, 
wie  biehar,  da,  wo  die  Verbiitnieaa  oa  itcaad  gailailaa» 
freiwillig  aaf  eine  kflrtere  Arbeltazeit  Obergehen  will. 

e)  Sollte  iilier  au-'  (! riltiiii'H.  die  außerhalb  de8 

Krei.-<eH  der  wirtichaftlichca  i'iit-<aclu'ti  t^ele^jen  Miiui, 
und  vielleicht  dem  (Jebiete  politincher  Krwägungen 
angehüren,  eine  gesetzliche  Verkürzung  <ler  Arbeits- 

zeit vorgenommen  werden,  so  kann  ihre  l-iinfOhrung, 
damit  die  Industrie  sich  auf  die  veränderten  Verhält- 
Blaaa  aiBiarlebten  vermag,  nnr  allmählich  mit  einer 
laagaa  Uabargaagafriat  erfolfOB,  ala  waiohe  ein  Zeit- 
ranm  von  mlnaeataBa  vier  Jahren  aBgemaiaaB  araehahit, 
sowie  nur  uBtar  aargflltfgater  Berücksichtigung  der 
Eigenart  der  alatelBaa  Industrien,  wobei  jedenfalls 
weitu'eheade  AanabmaTonobriflea  BotwaBdig  aabi werden. 

YH.  .Sonntagsruhe. 
Der  ZentraUerband  bat  luallererst  bereite  im 

Jabra  188S  deB  dnBdaais  anfgartaUk,  daB  SaBBtaga- 
arbelt  lediglich  aar  TarmdiraBg  der  ProduktlaB  oder 
iD  Sbniicben  Zwecken  durchaua  nnzullaatg  sei.  Da- 

gegen int  er  für  die  ZuhihHiing  der  zur  Erhaltung  der 
Betrieht'  und  KortHetzunir  der  .\rh(>it  erforilerlichen 
SonntagHarbrken  eingetret.  n,  Ih.-  ."i  dic^^iMn  Zwecke 
vom  Bundesrat  erlassenen  AusaahmeliCHtimniungcn 
sollen,  nach  der  Ankündigung  des  früheren  Staats- 

sekretärs dos  Innern,  im  Sinne  einer  Einacbrinkung 
revidiert  werden.  Diese  Absicht,  sowie  dIa  im  Reich a- 
tag  gaatelltea  Antrige  anf  Brweitaraag  nnd  Yar- 
aehirfaag  dar  die  Bonntagarahe  in  der  iBdoatrie  aad 
im  Gewerbe  betreffenden  Bestimmungen,  vreiat  der 
Zentralverband,  als  die  Interessen  dieser  Erwerba- 
stände  und  den  Gemeinwohls  schädigend,  im  allge- 

meinen zurück ;  er  wird  jedoch  solchen  Einselirüii- 
kunijen  i'.i  r  erwähnten  Art  nicht  entgegentreten,  die 
nach  Begutachtung  .SachvcrNtändiger  durch  technische 
Fortschritte  oder  aon^tige  dauernde  und  allgemeine 
Aendernngen  In  den  betreffenden  Betrieben  gereebt- 
fartigt  aracbaiBeB. 

VIII.  Tarifverträge. 

Der  Zentralverband  bat  aieb  bereite  ia  aebiar 
DalagiarteBvaraammlaag  vom  5.  Mal  1905  gegen  den 
Abediinfi  von  Tarifverträgen  in  der  Indnetrie  ausge- 
aprochen.  Die  Vorgänge  auf  diesem  Gebiete  in  der 
Zwisohenseit  veranlaniten  ihn.  an  di'  -^i  r  Sf  llun-ti.ihrne 
festzuhalten.  Der  ZtmtralverUand  wird  li  ihcr  ulle  auf 
die  Förderung  von  Tarifverträgen  in  der  Industrie 
durch  die  Oesetzgebung  oder  die  Verwaltung  ge- 
riehtataa  Baatrabaaigea  aaeh  famerUB  baldmpfea. 

IX.  Dia  Stalluag  des  Ar  b  e  i  t  ge  b  e  r  h,  das 
Raaht  dar  Kaalltion  und  der  Schutz  der 

Arbaltawinigen. 

Der  Zontralverband  hegt  das  Vi  rt-aueB  aa  den 
Verbündeten  Itegiorungon,  duU  sie  allen  iieatrabnagaa, 
dia  Mttoritativa  StaUong  das  Untarnahmafa  nnd  Ar- 
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beltfaban  ia  ■rin*»  BvIrMi«  sniatMtoii,  entMbiedaii 
utgenBtntan  werden. 

Der  ZeBtralTerbend  hat  niemala  irgeadwie  Stel- 
lung ^i'^'tm  (lad  jc'tzt  heatobende  KoalUionarecht  der 

Arbeiter  ^rcrKinitncn,  crnchtet  aber,  daß  die  mehrfach 
itn  Knicli'ita^  i:i>4ti  lUrii.  die  Krweiteninij  diene«  Hechte» 
uiiil  di/hr-en  A uhilehtiiiii^'  nuf  weitere  KlimHon  von  Ar- 
lieilriii,  An:,'ei<tellti  n  mi'i  I4i  ;tititeii  liez wei  kendeii  An- 
trä^:«  mit  den  Intcruitson  ilea  Staates  und  dun  liemoiu- 
WobloH  unvi*ruinbar  uind. 

EuiUicb  eracbtdt  der  Zentralrerliand  für  na» 
bedinf^t  orforderliob,  daß  diu  Verbündeten  KejfieraagWI 
tunliehat  bald  nad  aaergiioh  besorgt  aind,  doroh  ge* 
aetiUohe  HaBaahinen  die  Freiheit  der  Arbeit  irirlcvage- 
Tiiller,  ala  ob  biaber  geachehon  iat,  zu  acbQtzen  und 
damit  die  der  Bozialdomokratie  und  ihren  Oowork- 
acbaftOD  noch  nieht  verfallitien  Arbeiter  von  der 

Scbreckeneberracbaft  dieaor  l'artei  und  ihrer  Orgaiii- sattooen  ra  befrelea. 

Der  ZentmlTerband  uraebtet  ee  Im  latereiee  der 

ladiutrie  nicht  fir  sweekmifiig,  jetit  bereite  n  wei- 
teren Boiialpolithmhan  Fragen  Stoilang  in  nehmea, 

toila  weil  aie  noch  nieht  klar  genag  in  die  Er- 
acbeinan!?  (getreten  aind,  teile  weil  ihre  Bchandlnng 
im  Wojfe  der  (ieir!/_"lniii^'  tiitlit  -in  bald  /u  er- 

warten iht.  Der  /•■mralviTli.iiul  lii'liält  «iili  die 
Hescbiitli^'nu^'  mit  ihnen  vor,  hi-  die  \  erUünileten 
Uogierunci  n  bezw.  die  Parteien  biuaicbtlich  dieiier 
Fragen  mit  graiflwron  YoneUlgan  herrorgatraten 

■ein  werden." Nach  eingehender  Krörtorung  mmlMi  die  vor» 
•tobenden  Antrige  einetimmig  nngenonmea,  ud  der 
Yoreitsende  lohlieBt  dl«  Terhandlnagen,  anohdeia 
er  eine  Uobcralcht  ftbnr  Ihr  Ergebala  gegeben  und 
Hrn.  Ruoek,  in  doaaen  Oebnrtajahr  —  1830!  —  aich 
iliiH  /iYilf^tiindhjimt  j^oirrt  ZU  haben  Hebi  ine  (Lebhafter 
UeifalH),  herzlichen  und  aufrichtigen  Dank  im  Xamea 
der  DelegiertenTerMamlnof  natgeaproelMB  bat. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Denteehland.  In  Nr.  476  dee  , Berliner  Tage- 
Uattoe*  finden  wir  eine  tob  angeblieb  aaebToratia- 
diger  Seite  eingeaandtc  Ni>ti/  aber  das 

l'iBenbRhnnniflilck  bei  Stransherp. 
Ks  wird  in  dcrsell)'»  uu-^fofilhi i.  ilab  in  der  Bo- 

H|>reehunt;  diem  '.  l'nfalli'rt  UiHher  der  l  in-taiid  ikuIi nicht  erwiibnt  worden  wiire,  lieiii  ea  zu  dnnken  t)ei, 

daB  dae  Uii^'ltirk  niolit  mx  h  .dneu  ;;rüUeren  l'ttifaag 
angenommen  habe.  Die  betrotfende  Strecke,  die  ge- 

rade einem  Umban  untoraogea  wordoa  aei,  wire 
früher  mit  BiaeneehwnUea  nawerOatet  gaweaea»  die 
inr  Zeit  dealTafanee  aehoa  dttreh  HoIsachweUen  er- 
aetzt  waren.  «DioHe  balien  Hieb,  wie  der  HeTund  er- 

gab, liei  dem  Unfflüek  auH|;ezeicbnet  icebnlteii.  Nach- 
dein  die  MaHchinc  ent^leiHt  war,  8|ir«n>;  Hie  noch  eine 
kleine  Strecke  lant;  auf  den  vnlUtHndig  intakt  ;;e- 
blieluMien  Sihwellen  unter  Verniindoruu)»  ihrer  (ie- 
aebw  indi^keit  von  Sibwelle  /.u  SifbwoUu,  bia  aie 
acblieUlieh  zum  StiliNtanil  kam.  Wie  Hiub  demgej^en- 
ttber  die  £iaenecbweUe  verhalten  und  ihren  naeb- 
teiUgea  ElnUnft  anf  die  CMSe  de«  matorieUea  eowofal 
wie  penSallflIiMl  Sehadene  anageObt  bitte,  geht  aus 
•iaeni  Berichte  über  eine  Zug:entelei«une:  auf  einer 
Strecke  der  IVnnMylvftniabahti,  auf  der  vert<uelih4weiHe 
8000  Carne^fie  -  K  i  8  e  n  •ti  bwelleri  verleibt  wart'ii,  ber- 
▼Or.'  Der  „SaebverHtiiiiil  i^'i  divs  „licriiner  TiiL,-!- 
blsUeH'  ̂ eht  dann  ilen  näheren  auf  die  /ujieiitj^leiminjj 
bei  M  incral-Foint  ein.  Qber  die  wir  an  dieser  8t«Ue 
Bcbon  früher  beriebtet  haben,  *  und  zieht  mit  dem 
amerikaniachon  Herieiit  den  .Schluß,  „daß  boi  Vor- 
haBdanaeiB  voa  Holaachwellen  der  entatandene  Schaden 

(bei  Mineral-Point)  bedeutend  ̂ 'eringer  geworden  wire, 
und  daß  deiibalb  die  Eiaenachwellcn  wieder  dueh  <Uo 
Ilolzschwellen  zu  ersetzen  aind". 

Haiti  II  wir  I  «  (IM  und  für  Miel»  für  eine  e(wMr<  lie- 
deuklit  he  .^m  iie,  lun  li  einem  liietietnüter  errettenden 
Lnfnil  idiilr  M.iiii'?»te  Kenntni»  der  einni  lilü_i_-i  li 
teebnisehen  VerbSltniiiae  verMchiedene  miteinander 
in  Wettbewerb  atehende  Konatruktionen  unter  Hervor- 

hebung der  angeblich  gröfierea  fietriebaaicherheit  der 
einen,  die  beteiligt  war,  geganllbar  der  andera,  die 
nicht  beteiligt  war,  gegeneuaBder  anaraapielen,  ao  iat 
der  Torliegende  Fall,  in  welchem  ein  aualSndierher 
Unfall  zum  Verirb'ich  herani,'e/iii;en  wird,  y'itnz  bi"iiin- 
der»  (feeifjnet,  /war  nicht  liei  Fachleuten,  denn  die 
sind  natürlich  im  alL'omeinen  orientiiTt.  widil  aber 
in   den   weiten    l.eterkreiHeu    eine«   mi  verlireiteteu 

*  ,8tohi  und  Bwen*  1907  Nr.  31  8.  USa. 

Blattea,  wie  ea  daa  «Berliner  Tageblatt*  iat,  eine  gaas 
aabereditigte  Bennrobigung  borvorsurufen.  Der  Zweck 

dar  obea  an^ezo^^^enen  Notiz  ma^;  ̂ ^en-iti  nicht  ̂ e- 
weaen  aein.  den  in  Deutschland  in  ho  auHt^edehutom 
MalSe  in  Verwendun),^  »tehondcn  HiHenijuerMchwollon- 
Oberbau  (rund  3U  ''u  aller  llau|>thahnH(reeken  Hind 
nach  der  im  Heichix-ifienbahnamt  herauHt;egebenen 
Statistik  mit  Ciaonaobwollcn  aua^erÜHtet.  und  die  /abl 
der  vorweodetea  Eiaenacbwellen  tat  in  den  letzten 

Jahren  faat  atetig  um  eine  Million  iftbrliob  gewachaea) 
attgamtei  dea  HoliiBeriehwalleB-Oberbaaae  in  Mill- 
kredit  an  Iwii^gen;  In  ihrer  allgemein  gehaltenen 
Faeanng  llnll  aie  aber  hierauf  hinaua.  Ea  muß  daher 
tataiohlicb  fextgCNtidlt  wer.lrn.  dall  der  erwähnte 
amerikaniacbe  rnl'ail  liei  .Minerai-l'oint  mit  d-'in  ia 
Deutüchland  während  einer  dri'iiii;,'i;ihri>,'eii  ziel- 
buwulSten  Kntvricklunc  zu  verhältniauiäbig  huber  Aua- 

bildung gelangten  und  in  vcracbiedenen  bewahrten 
AuafQhrungdformon  zur  Verfügung  Htehenden  EiaeB- 
quorachwollunayateni  gar  niehti«  zu  tun  hat.  Schon  In 
Nr.  81  S.  1189  dieaer  Zeitachrift  warde  in  einem  katien 
Berieht  über  jenen  amerikanlaehen  UaMl  dnrehaua 
satrelFend  darauf  hingewieaen,  daß  auch  wir  in  Deutsch- 
lend  im  Beginn  der  EinfQbrung  oiaorner  Ciaetibabn- 
fichw  i  lliMi  inaiK  he  Hnttihi-trhun^  rnjin;,r>>lH  auBreiebendcr 
Krluiirun^en  auf  diesem  ho  kcIi wit'ri^jen  (lebiete  erlebt 
haben,  dall  wir  ahiT  hriito  über  eine  Hob'he  Summe 

von  |iraktisi'her  l'.rkenntnia  auf  dienern  Gebiete  Ter- 
iLi^'i'n,  (lall  man  in  Anwiiba  aicb  t«obr  wobl  bei  den 
jetzt  auch  drüben  bugoBBeaeB  Verauchon  mit  eiaerner 
Unteracbwellnng  der  Schienen  —  denn  die  Heia* 
beetinde  liebten  aieb  a/uk  in  den  Veraiidgton  Staatoa 
allmiblteb  mehr,  ala  für  die  Tolicewlrtocbaft  gnt  iat  — 
auf  unsere  bewährten  KonHiruktioncn  hätte  xtiitzen 
können.  Wenn  man  an»taltdoi*(teu  mit  amerikaniNcber 
Selbständi^'ki'it  o|iii<'  KöikKicbt  auf  die  hier/.ulande 
al«  erforderlich  erkannten  tirundbedingungen  lür  einen 

lebenHfüJiigen  und  leiHtungnTAbigen  l'>i8eni|uer!tcbw'oilcn- 
*  llierbau  auf  eigene  Kauat  in  Verbuche  eintritt  und 
iiai  h  unHeren  UegrilTen  mangelhafte  Konatruktionen 
einer  acharfen  JSrprobung  in  atark  beaniprucbten 
Hauptbahngeleiaen  unterwirft,  oo  kSnsen  damit  er- 

zielte ongflnatige  Ergebniaae  doch  nimmermehr  ala 
Beweia  für  die  «ngehliche  Hückatfindigkeit  de«  deut- 
Hi  lu'n  r.ii.en()ueri*cbw-ellen-<  »herbaueH  an;;cMi  lien  w  i-rd.  ii. 
Solche  Milierfoltje  werdi  n  über  aui  b  voruii-?>ii  iiilu  h 

die  antorikaiiiüchi'ii  l'.ihetiKahiiiii^eiiii  urc  nirtu  uli- 
Hchreckon,  auf  dein  begonnenen  und  durch  die  Ver- 
liiiitniaae  nun  einmal  vurgeaohriebenen  Wege  weiter- 

zugeben, die  erkannten  Mängel  einer  verhältniamSßig 
primitiven  Konütruktion  aueaumerzen  und  verbeaaerte, 
vielleicht  an  dentaehe  Muater  aieb  anlehnende  fiiaen- 
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qnwMhwallmifdnBaiii  und  8«bwnenbefe*tignng»ii  mr 
befriedigenden  Einführung  tn  bringen.  Auf  die  Daner 
kniin  das  auch  drflben  nicht  aasbleiben  angeeichta  der 
gWWaitiKen  llolzmengon,  welche  das  riesige  amerika- 
nis«he  Kisenbalinnetz  nlljSlirlinh  für  Neubauten  und 
Krneuerungi'D  Vfruchlinirt.  uiui  ili'iicii  dir  llolztiuili- 
wucb«  bei  woitem  niulit  i*atH|iri('lit.  Dlintf  auf  ilif  int- 
BÄchlielien  Fehler  jener  bei  Mim  ral-I'oint  infolge  de« 
Unfalles  wieder  aaegewechselten  ÜOOO  Versuchs- 
Mbwellen  im  einzelnen  einzugeben,  sei  nur  ao  viel 
MMgt,  dnft  die  SohwellMi  m  geringe  Anflagebreiten 
EattM,  dmt  rie  elB  unTortetlbafles  Querproffi  •nfvieMO« 
d«B  niobti  Torgeeehen  war.  am  den  in  Karten  bo* 
sondere  itark  auftretenden  Keitensohab  richtig  anfdte 
Schwülk'ii  /.u  übertragnen  und  dali  nlso  die  IJefesti- 
j,'un<,'si*<  liriiuhen  sehr  stark  auf  Abselierung  in  Au- 
H[ina  l)  i^unommen  wurden,  indem  «ie  ulleiu  den  gouzeii 
Neitensctiub  aufzuuehnien  hatten.  Da  der  Unfall  in 
einer  acharfen  Kurve,  und  zwar  derart  eintrat,  daß 
die  Sohraaben  anf  der  AnBenaeite  der  Knrven«nBen- 
Mfaieae  bei  ttarkera  Frort  dem  heftigen  Seiteaaehnb 
Bioht  ttaadhlelten,  eondem  abgeschert  wurden,  ist  e« 
Btitzlleh,  snadrflclclich  featzuatoUen,  daB  s.  B.  bei  dorn 

preuüiachcn  EisuniiuerHchwellen-Oberbau  durrh  l".in- 
greifen  von  An»Ät/en  der  liakenpiatten  in  ilie 
Sehwellon  eine  v()lltitändi<,'e  Entladtung  der  Hi  hrnuben 

von  seitlich  Bcberenden  Krttt'teu  lAngMt  durchgeführt  ist. 
Yereinigte  Staaten.  Duß  die  Amerikaner 

sich  nunmehr  anachicken,  in  ̂ Tulii  retn  Unifange  die 
(}aylev8chen  Windtroekuun>,'!ivor!4rlilHj;e  in  die  Wirk- 

lichkeit zu  iiliertragen,  beweist  der  .\uftra^;,  den  die 

der  l'nited  ätatee  äteel  Corporation  zugehörige  JUinoia 
.Steel  Company  vor  kurzem  der  V'ilter  Mfg.  Company  zn 
Milwauke«  dberwienB  hat*  Die  genannte  OeseUachaft 
beabiiohligl,  auf  ihrem  Werke  m  8«nth  OUeage  eine 

Windtrocknang<«unIagP  nach  Gaylej 
einzurichten,  inittfi»  der  je  zwei  Hochofen  oder  die 
Bessemeranlagc  l  L-tnebeu  werden  können.  AU  Kom- 
preeionn  sind  vier  liegende  doppeltwirkende  Am- 
Boniakmaadiiaan  voa  STS  t  LeiatungsfUiigkeit  vor- 
gaoahaii,  won  100  qilraUBrraige  Ammoniak-Kandaa- 
latoren  nnd  80  SalzwasserIcOlder  kommen.  Tfaeb  Ans- 
fahrung  dieser  bis  jetzt  ̂ Tüßten  Anlii:,'r  werden  in 
Amerika  sechs  Hochrifeii  mit  der  liiiirirhtung  iiuHije- 
rfl.-itet  n'^in,  wiihrend  in  Knf;ljinil  i  in.'  Anlage  für  zwei 
Uefen  der  Cardiff  Werke  von  Uueat,  Koon  und  Mettle- 
fnlda  im  Laofa  diasea  Monate  in  Betrieb  kommen  loU. 

Australien.  Wie  wir  vor  kurzem  meldeten," 
hat  eine  englische  UeseUachaft  die  Einfuhr  auatralischer 
Kiscuerze  nach  England  in  die  Wei,'e  ijt  ieitet.  Et 
dürften  daher  nilhere  Mitteilungen  über  den 

BiMiiMttoabetriob  fn  AvttnHoB 

iii'  ht  iintntereiKiint  sein,  zumal  sowohl  das  australiRt'he 
FeHtliiiid  ulrt  uueh  die  dasselbe  umlagernden  Inseln 
niisf^edehiitr  HisenerzlageratAtten  aufwei;<en.  •**  Die 
wichtigsten  derselben  befinden  sich  in  Nou-Südwales, 
Queensland,  Südanatralien  und  Tasmanien.  Infolge 
ihrer  Lage  nieht  weit  von  Waeaer,  Kohle-  und  Kalk- 
steitivoritomman  aignen  sieh  eine  grOfiere  AnxaU  dar 
Vorkomman  uäue  gut  nr  OvOiidnag  ainea  Eiaamrerkaa 
nnd  sind  daher  aueh  sahon  mehrfach  derartige  Tersnehe 

angestellt  worden.  Der  erste,  dem  eiiii<ce  ::rp'">l>ere 
Bedeutung  zugelegt  werden  kaiU!.  futsd  im  dfitiri  [s:>2 
zu  Fitzroy  br!  M  ittiii;(i!ij,'  in  .\,'ii-Siiii\Mili'H  stiitt,  «n 
ein  grüLlere  Kolileiifi'ider  ülierdeikendes  ftiis^'edehntes 
Brauneisensteinvorkomnien,  das  zudem  Kalkstein  in 
der  liachbarscbaft  besitzt,  günstige  Bedingungen  für 
•ban  lOaanhattaabatriab  varhial.  Nack  dcaUlkriffan 

*  „Iron  Aga*  1907,  20.  Septembar,  8.  874. 
•*  „Stahl  und  Eisen*  1907  Nr.  10  8.  358. 

***  ,The  Engineering  and  Hining  Journal"  1907, 
Sl.  Soptbr^  8.05»,  .Tkafinffnaar'  1907, 1«.  Jnli,  8. 94. 

Bamfihnngen  jedoch  aaban  aieb  die  Basitsar  genfitigtr 
den  Betrieb  einzustellen,  da  sie  bei  dem  geringen  da- 

maligen Bedarf  Australiens  an  Kobeisen  und  dem 
Wettbewerb  mit  dem  ans  Europa  eingeführten  ffieh 
nicht  halten  konnten.  Im  Jahre  lKt;4  wurde  die 
Hiitie  voll  l  iner  neuen  (iesellst  Imlc  erworben,  die  die 

Anlagen  erweiterte  und  eine  (üeUerei  für  (iaa-  und 
Wasserrohren,  Ketorten  und  schwere  iStücke  ein- 

richtete. Im  Jahre  1875  wurde  das  Werk  von  der 
englisehan  Bessemer  Steel  and  llematite  Iron  and  Coal 
Company  auf  gekauft;  die  Qaaallsofaaft  fand  jedoch, 
nachdem  sie  etwa  8600  t  Roheisen  arblasen  hatte,  dio 
Aurnahmeflhigkeft  doa  Örtlichen  Marktes  für  m  ga- 

rin;:, um  den  Betrieb  fortsetzen  zu  können. 
Hin  anderer  Tloilmfi'n  wurde  zu  Kskbank  bei 

LitbRiiw  in  Neu -Südwales  im  Jahre  187."»  zur  Vcr- 
hiittun;;  vnü  r.rcliihen  Eisenerzvorkommen  erbaut,  doch 
auch  hier  kam  nmn,  nachdem  •J'Jiiodt  Koheiscn  her- 

gestellt waren,  /u  ̂ ler  Einsieht,  daü  der  Absatz  in 
Anatralien  für  Stahlwaren  günstiger  als  für  BohaiaaD 
•ai,  nnd  wandalta  daher  dia  Hiltia  in  aiit  Walawerk 
nm,  das  mit  paketiertem  Material  arbeitete.  Das 
Werk  bat  bis  heute  etwa  für  8000000  |  Watieleen 

und  Stahl  her^'^Htellt. 
Im  veri;angenen  Jahr(>  endlich  wurde  /.u  Llthj^ow 

—  150  km  westlich  von  S\dney  —  von  einer  englisehen 
Gesellschaft  ein  neues  rntcrnehmen  in  Betrieb  ge- 

setzt. Daasolbe  umfaßt  vorläufig  einen  modernen  Hoch- 
ofen von  22,90  m  Höhe,  5,18  m  Koblensackdurchmesser 

und  2,75  m  Oesteilweite,  drei  WindarUtsar  von  22,55  m 
Höhe  und  6,70  m  Dorchmeeser,  einen  aenkreebtea 
Oiohtanfsng  and  sonstiges  ZnbehSr.  Den  OebMaewind 
liefert  ein  Paraons-Turbogeblftse.  Die  Roheisenerzeu- 

gung botrSgt  etwa  600  t  in  der  Woche  bei  7.5tl  ̂  
f.  d.  Tonne  Selbstkosten,  doch  soll  sich  dieselbe,  falls 
der  He<larf  es  erheischt,  auf  die  doppelte  Monge 

stei^'erti  liinsen,  du  noch  l'latz  für  einen  weiteren  Hoch- 
ofen sowie  für  Winderhitzer  vorhanden  ist.  Abgesehen 

von  den  zehn  guUeiaernen,  7  m  langen  nnd  9  t 
schweren  Tragsäulen  des  Hochofens  stammt  alles 
Baanatarlal,  ua  vier  Babcockkesaal  nnd  die  Maschinen 
ans  England.  Das  aar  Verfafittong  gelangende  En 
enthilt  50*/«  nnd  mehr  Bisen,  nnd  ist  von  dem  Werk 
aus  loirht  zu  boachalTen,  ebenso  wie  iler  von  in  iler 
Nachbarschaft  lieirenden  Zinben  stnmmende  Koks. 
Durch  Verschmelzen  mit  den  oben  ;:eniinnten  Eisen- 

werken zu  Kskiiank  ist  die  (iesellhchaft  in  den  Stand 

gesetzt  worden,  ihr  Kohcisen  weiter  zu  verarbeiten. 
Sie  beabsichtigt  nunmehr,  zu  dem  bereits  vorhandenen 
basiachan  Martinofen  von  15  t  Far<sun;.;sranm  noeh 
weitere  in  erbaaen,  um  dam  mit  der  Kegiemng  ton 
Ke»4Uiwalea  abgeaeUoaienen  atahenjübrigen  Vertrag 
auf  Uafernng  Ton  Walzeiaen  nachkommen  zu  kOnnen. 

üeber  dio  Verhältnisse,  unter  denen  das  Werk  zu 
arbeiten  hat,  iiußert  sich  der  Leiter  desnelben,  W  i  1 1  i  a  m 
Saiidford,  daß  er  l.ujtt  mit  dem  Absätze  des  Roh- 

eisens habe,  da  dit!  Kiiufer,  wenn,  wie  zurzeit,  die 

(.leschäi'tslage  abflaut,  nicht  mehr  als  sie  unbedingt 
augenblicklich  brauchen,  abnehmen  wollen.  Innerhalb 
drei  Wochen  sei  daher  das  Eisen  um  3  sh  f.  d.  Tonne 

getaUan.  AuBerdem  befinden  sich  an  den  meisten  Urten 
Bodi  gioS»  JftobeisenbeatlBde,  dia  narat  anfgabrauoht 
sein  m8«ian.  IIa  sieh  aber  die  Basehairenhait  ihres 
Eisens  allmählich  einen  cnten  Kuf  verschaffe,  sähe  die 
Hütte  beruhigt  der  weiteren  Zukunft  entgegen.  8orge 
niHche  nur  dio  Frachtfragi*  nach  den  anderen  auslra- 
ÜNc  licn  Staaten,  da  englL-ichca  Hobeisen  als  Hallast  dort- 

hin billiger  befördert  werden  könne,  als  sie  es  verm«ige. 
Der  Wert  der  Ginfuhr  von  Eisen  und  Stahl  in 

Australien  stellte  sich  im  Jahre  1906  wie  folgt:  Stub- 
aiaen,  Winkel-  nnd  T-Eisen  8  600UOO  |,  Draht 
10000000  /,  Tenfaiktea  Eisenblaeh  5S0O00O  |,  Roh« 
eiaen  und  Schrott  2  000000  /,  Eisenbahnmatarial 
2000000  I,  also  insgesamt  für  81800000  /  Waran. 
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VdlMriUel&itnMflkanepn  von  DracherMkelniiiifMi 
iafolf«  Ton  Stoßffirknnpen 

berichtet  Frcminvillo  in  der  Revue  ilo  ML-tallurjjic*. 
Er  teilt  alle  Brüohe  in  zwei  Arten  ein.  Bei  der  etHtereii 
findet  an  ilur  BrucliMtuUo  ein  Strecken  und  Klielien 
Ton  Matorialteilc.hen  und  eine  deutlich  wahrnehmbare 
Deformation  statt.  AU  typisch  für  diotte  Art  des 
Braches  kann  die  beim  Zugversuch  nut  langsam  ge- 

steigerter Belastung  bei  weidiam  Material  erli*lt«i« 
BraeherscIieinaDg  gelten.  Bei  der  iweitea  Art  yob 
BrOehes,  die  Vt^miaTiU«  b«MBd«r»  atadieti  hat,  liabea 
an  der  Bmebetelle  ketnerlet  Formlndenraifren  statt- 
gefanden.  Die  Bruchstiieke  können  also  ohne  klnftVndo 
Fufje  aafeinander  Jjelegt  wonlon.  Derurtii^e  Brüche 
kann  man  an  bprödeiii  Material,  (ihiH,  ct'liärtetuin 
Stahl  u.  dera;!.  erhalten.  Freininvillo  unterHijheidet 
hier  wieder  zwei  Unterarten.  Bei  der  einen  findet 
eine  a  II  ni&hl  itrho  Ver^roUeruni;  der  zunächst  kaum 
bemerkbaren  feiinii  Anhruchlinien  statt.  Eine  derartige 
Ericheinnng  kann  z.  B.  durch  eine  dauernd«,  weebaal- 
wciee  ni-  nnd  abnehmende  Beanepmcliang  tob  Maeebt* 
nenteilen  erzielt  werden.  Anderseil«  kann  ein  Bruch  ohne 
Deformationen  an  der  Brnchstolle  auch  p  I  ö  t  z  1  i  c  h .  «olbst 
explosionsartig  auftreten.  |)ie  llriielitlaehe  ireii^t  hierhei 
hSufiif  elliptihehe,  konzentrineh  Verl  an  leinte,  welienurtiife 
Fiirclien,  wie  man  tiie  am  besten  an  /cr-'elilMj.'enon  (ilaH- 
schcrlien  beobachten  kann.  Hh  int  dien  di-r  i«üi;eiiannte 
Muschelbruch.  Viele  Materialien  können  howoIiI  mit, 
als  auch  ohne  Deformation  an  der  BrueliHtelle  zu  Bruche 
geben.  Iiit  das  letztere  der  Fall,  ho  nimmt  Freminvilie 
ein«  TöUig«  Koasentration  aller  wirksamen  KrAfte  ao 
einer  eiatfgen  Stelle,  der  Braebstelle,  an. 

Fr^^minville  hat  insbesondere  die  RrurherHchei- 
nungen  untersucht,  die  ohne  Deformutiimen  an  der 
Brucli8tolle  infolge  yon  Stößen  oder  iiuUeri  ri  Hriu-k- 
kräften  auftreten.  Findet  der  Brueli  «n  miiT  in  der 

NSbe  der  Anprill'-Mtr^lle  der  t'iullerr'n  Kraft  stutt,  ku 
nennt  er  dieneti  Hnirh  einen  direkten,  auderufalis 
einen  indirekt<>n.  Der  direkte  Bruch  tritt  stets  als 
Muschelbruch  auf.  Die  wellenförmigea  Brhebno«a 
nnd  Vertiefungen  der  BrnehSicb«  babni  «Hm  Mflip- 

tiseb«  Oestalt  nnd  iww  kOnaen  'diese  iadanod«»* 
liegenden  Blllpien  entweder  alle  die  Anbmehstelle 
tanpieren  oder  konzentriweh  zu  ihr  verlaufen.  Senk- 

recht zu  dicHen  Kllipsen  verlaufen  rndiiile  Linien,  die 

BM^ji'ii.ii'.n  [■■n  Bruchliniou.  Hiesen  l^llipheii  jilmliehi' 
üeliilde  erhält  man,  wenn  man  ein  an  einem  i'iiiikte 
bclaHtetCB  Stück  fllas  im  l'oluri-'ationKappjirat  unter- 

sucht, welrlieM  Verfahren  hekanntlich  zum  F>kennen 
von  Spannunjjen  in  durchüichtijiren  Körpern  an^'ewandt 
wird.  Die  Muschelform  des  direkten  Braches  ist  be« 
sondars  gnt  bei  Olas  ansgeprigt,  ist  aber  «neb  s.  B. 
an  abgesprungenen  Ecken  von  Handbimmom  oder  an 
Bruebstflcken  von  KerbHchlap|iroben  mit  hartem 
Material  drutliih  /ii  erkennen. 

Der  imlirekte  itrurh  be-ltzi  etieiifullx  MiiMcIlel- 

form,  dc)(  Ii  trr-ten  hier  iiicbt  mehr  dii'  elliplini  hen 
Furchen  auf,  sondern  von  einer  kleinen  um  die  .Vn- 
bruchBtello  liesjondcn,  runden,  nnr  sehr  flach  gewellten 
Flache  gehen  radiale  iStrahlen  aus.  Das  gleiche  StUck 
kann  mehrere  solcher  Anbraobstellen  von  indirekten 
Braehan  haben.  Indirekte  Brlleh«  tretsa  to  d«r  Regel 
Im!  ati^welser  B«aasprnchnng  von  sprOden  Materialien 
anL  Namentlich  die  Bruchtläclien  v><n  Kerl>srli1ner- 
proben  lassen  sehr  oft  die  für  ilii-so  lirudiart  rlmrak- 
t('riMti»chen  radialen  Bruchlinien  erkennen.  .Vueh  die 
i'liene  <lrundflärhe  de«  beim  Zugver-m  Ii  mit  alliniililich 
gesteigerter  Belanlung  entMteljeiiden  Bruchtriehters 
zeigt  hftuKg  derartige  radial«  Bruehlinien.  Daher 
vertritt  FrdminTille  die  Ansicht,  daß  auch  in  diesem 
Fall«,  soweit  «s  sich  um  den  ebouen  Teil  des  Brueb» 
tricbters  bandelt,  eine  plAtsliebe  Trenanag  der  Teil« 
«intritt  Zu  d«n  indirekten  Brachen  gehören  aneb  di« 

*  1907  Xr.  S  S.  888. 

Brüche  infol»:e  von  ReakUoa  TOn  Stößen.  Bclüftgt 
man  z.  B.  einen  langgestreckten  Stab  aus  sprödem 
Material  axial  oder  «eukreeht  zur  Achse,  so  treaaea 
sich  hftnfig  an  dem  dem  Schlage  entgagengeeelstca 
Ende  einselne  Teile  ab  oder  der  Stab  terbridit  aa 
einer  oder  mahieraa  fitalleaf  die  alobl  Tom  Sehlag« 
getrolTea  worden  waren. 

Freminvillc  sucht  die  bohandelteii  Brueherachei- 
niiniron  tlieoretlneh  näher  z-u  ergründi'ii  und  «teilt 
di '-iM'/iucli' ii''  I i  V  [xitlieHen  auf,  auf  die  hier  aber  nicht 
näher  eing«'gangen  werden  hoU.  K.  Preuß. 

Einig«  Versuche  mit  Elsensänlen. 

In  Nr.  4  der  Zeitschrift  «Beton  und  Ei-^en",  Jahr- 
gang 1907,  befindet  sich  ein  Aufsatz  von  Dr.-Ing. 

Fritz  T.  Emporgor,  welcher  die  Knicküichcrhoit 
echmieduiserner  Stützen  behandelt.  Der  Verfasser 
wendet  sich  in  seinem  Aufsätze  gegen  die  UnKuläng* 
lichkeit  der  in  Deutschland  und  Oesterreich  abliobea 
B«reehnangnweis«  aiasraer  Stfitsaa,  insbesondere  eolohnr 
Stfitsen,  bei  welchen  mehrere  filnselquersehnitt«  m 
einem  einheitlichen  Querschnitt  dadurch  vereinigt 
werden,  dsG  die  Einzeleison  in  gewissen  Abständen 
durch  I.axcheii  verl)unden  wenlen.  Die  Ermittlung 
der  l.aMchenentfornuni:  geschieht  hierliei  in  der  Weitie, 
dali  die  K niekHiclierlu'it  der  KinzeleiKen,  welche  an 
den  Befcstigangssteüen  als  festgehalten  angenommen 
werden,  gleich  der  Knicksicherheit  des  Oeiamtquer^ 
Schnittes,  besogen  auf  die  ganze  LAnge  der  Sttttse, 
gesetzt  wird.  Die  Terbindung  der  Blns«l«isen  doreh 
Laschen  ia  daa  s»  ermittelten  Abständen  durch  ein» 
fache  Nietung  wird  In  der  Kegel  als  genagende 
(tarantie  dafür  angesehen,  dali  rlie  bo  vereinigten 
Kisen  in  ihrer  Htatintlien  Wirkung  einen  einheitlichen 
Querhi  liiiitt  liildeii.  Wie  irrtümlich  die-i'  Arinaiinie 
ist,  lieweirten  die  drei  von  Emperger  auf  cigeiio  Koüteu 
an  eisernen  Stützen  vorgenommenen  BelaHtungsver- 
sncbe,  welche  in  dem  betreffenden  Aufsatze  beschrie- 

ben sind.  Obwohl  bei  den  Versuchsstiitsen  di«  Lnaehen 

In  viel  kleineren  Abstanden  aBg«ordB«t  waraa,  ds 
sieh  naeh  dorn  ob«n  «rwlhal«B  B«obnnngsT«rfabren 

ergibt,  so  ergaben  die  Versuche  doch  nur  eine  Sicher- 
heit,  die  weit  hinter  unseren  Annahmen  zurttckbleibt, 
wie  aas  foigwidar  ZnsammsnsteUnng  sn  sraehea  fad. 

Za\%»^\f  lU'l.i-lun« 
mit  KUokaicht  auf 

Dil! 
OefMBSlloB 

•rfUfte 
M 

Slchprhrlt»- 
»r. 

1 
Knick- 

iletaeritelt 
yormaldnicli 

gnui  ^ 

kf  

kr 

I 
II 

III 

170  000 
127  000 
43  000 

21  400 :t5  .000 
3.'>  .500 

70  000 

74  000 
44  000 

3,54 

2,01) 
1,24 

Am  deutlichsten  tritt  die  IJnzulfinglichkeit  der 
BerechnungHweiHO  bei  Versuch  III  zutage.  Die  Ent- 

fernung der  liSHchen,  die  sich  nach  der  erwähnten 
Berechnungeweise  zu  III  cm  ergibt,  betrag  nur  50  rm, 
nnd  dia  Deformatioa  der  Statzo  trat  trolsdem  schon 
bei  dem  1,24  fachen  der  snilastgea  B«lastaag  ein. 

Diese  Resultate  werden  selbst  den  statisch  den- 
kenden Ingenieur  Überraschen.  Wenn  auch  ohne 

weiteres  klar  ist,  diill  bei  einer  Stütze,  z.  B.  von  4  m 

I. finge,  hentehenil  nm  zwei  Q-Fisen  N.  P.  10,  wclihe 
in  Abständen  von  l,5i»  m  durch  Laschen  rniteiuaiidor 
verbunden  tiind,  die  beiden  ̂ -Etson  statiHch  nicht  wie 
ein  cinhoitlieher  (jucrachnitt  wirken  können,  so  abei^ 
raschen  doch  die  obigen  Ergebnisse,  welche  zeigen, 
dab  die  l.aKchenverliindung  selbst  bei  viel  kleineren 
Laachenabst&nden  nicht  im  antforntoaten  die  etatiaebe 
Einheitlichkeit  des  Qneracbnittes  gewährleisten. 

Demgegenüber  zeigt  ein  weiterer  Versuch  de» 
Hrn.  Dr.-ing.  v.  Em|i«rger  (verufTentlicbt  in  lieft  7 
der  Zeitsehrift  «Betoa  aad  Biaea*  d.  Jahrg.),  daA  di« 
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noch  Bflir  vnr[iönte  Aunhetonierunjf  zwoior  StOtEen 
dor  bftracbteten  Art  ein  Tiel  bfNHerRi»  Mittel  ist,  ilie 

EinzolquerscbDitto  zu  einem  atatiniii  oiiiliriiliilii'n 
QuerHctmitt  zu  vorbinden.  Dienflbe  Stiitzc,  welcbe 
bei  i'iner  Hola8tun^  ton  •44  t  auw^cukniekt  war,  wurclo 
wieder  );oradegeri«btct  und  auAlii-totiicrt  und  hielt 
dann,  trotz  der  ihr  vom  ersten  VorMurb  her  noch 
Mdiftftendeii  Fetaler,  naoh  Mobs  Wootaea  eine  Laai 
▼ea  IIS  t  MU.  IHeeee  BMoUttt  Ut  MBerordeattieli 
bcachtensweri.  Es  iit  Mill«r  2w«if«l,  «ÜB  weitere 
Vertache  dieaer  Art  —  «seiUe  AeefBlirnnip  Toraas- 
geeettt  —  ebeoeo  glHtigt  Beeoltate  ergeben  werden. 

/■„  Turl.  ,/. 

Teredlongsrerkohr  mit  EUenblech,  rohen  Waren 
•m  akM  lehatoibsrai  liMnsaB  vni  AMUIm 

Ton  Tf^rzinkteiu  Elsen. 

Der  Bundesrat  bat  iu  seiner  Sitzung  vom  lU.  Uk- 
tob«r  d.  Je.  bemhlMioD,  genlB  g  5  der  Yeredluge- 

ordnunf;  anzuerkennen,  daß  fUr  die  Zulasaung  cinea 
zollfreien  pa-<!tiven  Vere<llun;;rtverWebra  mit  rohem 
und  cnt/nnilerteni  Hinenl>le(  |ii'  Tnrifnummer  "Sr,  — 
zur  Bi-arl>eitun^'  durch  Üli'^ien.  .Stanzen,  Bohren  und 
Beschneiden  —  Tarifnunimer  T'JO  -  ,  forner  mit  rohen 
Waren  auH  nicht  sebniiedbareiii  Kitten^uh^e  (Maiitch- 
mMCbinonteile,  KühUehifl^ittAnder  und  iiiinliche  Eit«on- 
wares)  —  Tarifoemmer  7S2  —  und  roben  8cbmieHe- 
•MekcB  MS  Bmb  Thrifii>m««r  798  — >  lar  Be- 

arbeitung dareh  Abdrehen  and  Abhobeln  —  Tarif« 
nnrnmer  789  nnd  799  —  innerhalb  des  bafertaeb- 
rmtorroichidi'hi'n  riri  ti/luvirke*  die  Yorau-taetzuntren  des 
i;  ;i  der  Vurcdluni^Horiliiunjf  und  binaii'htliob  den  An- 

tra;;!!, für  .-Vlifälle  von  verzinktem  K>''ii  lurif- 
numtner  H43  —  zum  Zwecke  des  Kntzinken«  und  iler 
Wiederauofuhr  des  Eisens  einen  zollfreien  Veredlunifs- 
Terkehr  zuzulaasen,  die  Voranaaotsangea  dea  §  2  der 
Twedlnngaordaiing  vorliegen. 

(Kasbr.  t  Haadtl  aad  latente,) 

Cari  Friedrieh  PlaUmr»  Probierkunst  mit  -Ion 

Lötrohre,  bearbeitet  von  Dr.  Friedrich  Kol- 

beck, Profeääor  der  Mineralogie  und  Löt- 
roltriwoUerlniiide  an  der  Bergakademie  su 
Freiberg,  K.  S  Oberbergrat.  Sit  bcntn  Atifla^re. 

Mit  72  Abbildungen.  Leipzig  1907,  Jobaun 
Amhrori«  Barth.    11  <J^,  geh.  18  ̂ M. 

Es  ist  eine  schwierige  .Sai  lii'.  i'iru'  .KunHt"  dem 
Lernenden  dorch  ein  Buch  zu  vt  rmitteln.  Die  l.i'it- 
rohrprohierkunat  hat  in  dem  Plattnonscben  Werke,  um 
dessen  Nenauagestaltunu;'  sieh  wiederum  Friedrich 
Kolbeck  mit  bekanntem  Erful^'c  vordient  gemacht 
hat,  einen  klaeaisehen  Wegweieer,  der,  loweit  als 
mSgiieh,  die  namittelbaf«  Anedwanng  sn  orsetzeB 
Tormag.  Bei  der  Heieterechaft,  die  Kolbeek  anf  diesem 
Oebleie  besitzt,  ist  ea  selbetTerstflndlicb,  daB  alle  Er- 

gänzungen, die  nenere  Reaktionen,  die  das  Vorhalten 
neu  entdeckter  Mineralien  lietretTen,  von  alter  Zu- 
Terlässigkeit  sind.  VcrvollHttiiidi^ft  wurd^^  ferner  das 
Verzeichniß  der  im  Buche  auf^jefährteo  Mineralien; 
fan  Aeoßeren  ist  von  WortabkfimnKen,  sbweidMMid 
von  dem  frttberon  Oebraucbe,  zur  Vermeidung  von 
MiBTeratCndniaeen  abgeeehen  vorden. 

Wenn  dem  Referenten  hier  ein  Wort  pro  domo 
TOietattet  ist,  so  mSebte  er  wohl  der  Hoffnung  Aus- 
dmek  geben,  daß  da»  I'lnttner-Knlbecksche  Buch  da».u 
beiträgt,  der  Ij<"itri>Ur]iriil)icrknnht  in  höherem  Maße, al«  lift«  iieiierdinKs  UinwoiliMi  der  Fall  ist,  wieder 

intennive  l'Hege  im  cheiiiiMclicti  futcrriehte  aller  ana- 
lytischen Laboratorien  zu  verschafTeri.  Denn  alif^eseben 

davon,  dali  die  l.iitrohrprobierkunst  überall  unentbehr- 

lich iitt,  vro  dem  Berg-  and  IIQttenmann,  dem  t'hcmiker 
and  dem  Mineraiogeo  ein  eingericbtetea  Laboratorium 
fnhll,  ahgeaehw  von  der  ateta  anerkanntan«  aber  nieht 
ftherall  gleichem  MaBe  «negenatzten  Hilfe,  die  aio 
dem  Bjstomatischen  Anatrtiker  bietet,  rermittelt  sie 
eine  Sonime  von  KcnntniH'sen  au»  der  ChtTiiii'  diT 
hSheren  Tempernturen,  die  liente.  wo  licren  Bearbeitung 

in  i^n'ilierem  .MaHstabe  wieder  das  lebhafteste  Inter> 
esse  besitzt,  nicht  gering  anzusciilagon  sind, 

WOtelm  BUi*. 

NormaUm  im  Matehinetibou.  Herauigegeben  von 

Luclw.  Loewe  &.  Co.,  Akt!cnerescll.scliaft, 
Berlin  NW.  87,  Hüttenstraße  17,20. 

Die  Erhöh  ung  der  Wirtschaftlichkeit  in  der  Fa- 
brikation muli  beute  jede  .Maschinenfabrik  anstreben, 

wenn  sie  im  stet«  wachsenden  Wettbewerbskampfo 

ihren  l'latz  am  Markte  bebulten  und  zuirleich  mit  an- 
;;emeHsenetn  Gewinn  arbeiten  will.  Dali  zur  Erreichung 
dieMcs  Zweckes  neben  strafTer  Organisation,  BeschrSn- 
kuog  der  Ueratellungszweige  nnd  weitgehender  Arbeite- 
teilttog  nach  di«  Vermeidung  der  Selhttuifertignng 
derjenigen  viel  verwendeten  Einzelteile  gehBrt,  dio 
billiger  gekauft  werden  kßnnen,  wird  von  niemandem 
bestritten  «erden.  Dii:  Firma  Ludwig  Loewo  &  L'o. 
hat  die  llerMteüuDi;  inn!  den  Vertriel)  solcher  „Nor- 

malien" in  grolieni  rmlft:i:ri'  aufgenommen  und  t'ibt 
in  der  vorliei^enden  BroBi  hiiro  eine  Uebersicht  netist 
.KbmesBungon  und  Preisen  iibi  r  die  bisher  fabrizierten 
Teile ;  vorangestellt  ist  eine  sehr  beherzigenswerte 
Abhandlung  Uber  den  Nutzen  der  Anwendung  und 
de«  Beaugee  aolcher  Normalien.  Ba  worden  vorlinBg 
Keile,  konieeho  and  ijUadriache  PaBaHfto  nobot  don 
dazngehSrigen  Frlaorn  nnd  Reibahlen,  femer  Hand' 
rfider,  Ilandkurbeln  und  OrifTe  der  Torsehiedensten 
Form,  <>el;;efrille  und  <>elpum|ien  zur  Wiederfüllung 
der  (ieliilie  mit  dem  l>ereits  gebrauchten  Oel  her- 

gestellt. Die  Preise  sind  als  aulierordentliih  niodri;; 
ZU  bezeichnen.  Für  genaueste  Arbeit  bUrgt  der  Kuf 
der  Finna  Loewe,  die  unstreitig  bezOglicb  der  Fabri- 

kation genau  gearbeiteter,  aueweeboeibarer  Maaaenteile 
den  erateif  Rang  hierzulande  einnimmt  Sowohl 
im  Intoroese  dor  Haaehinonfabrücen  aU  aaeh  der 
aBtemebmenden  Firma  wäre  eine  reeht  aoegedehnto 
.Xnwcnduni:  dieser  durohaua  riehtigen  .Arbeitsteilung 
»ehr  zu  wünschen.  ^,  IVaUkks. 

Kersten,  C,  Baui ngenlenr ;  Der  EiterAettuAau. 

Kill  l.i'itfaden  für  Sdiule  und  I'raxis.  Teil  II: 

Auweudungcn  im  Hoch-  un«l  Tiefbau.  Mit 
447  Textabbildungen.  Dritte  Auf  Inge.  Berlin 
1907,  WÜhelm  Bi«t  &  Solu.  Kart.  8,60  Jk. 

Das  vorliegende  Werk  stellt  in  der  Hauptaaeho 
eine  Sammlung  der  yerschiedenen  Im  Hoch-  und  Tief- 

bau an^'ewi'ndeten  Formen  des  Eisenbeton-  und  Eisen- 
steiubaues  dar.  Obwohl  alle  Eisenbetonkonstruktionen 

auf  dem  gleichen  Grundprinzip  beruhen,  den  Beton 
durch  Eiseneinlagtin  /.ugle>i  zu  machen,  so  gibt  es 

itoch  eine  groBe  Anzahl  von  .'~>\stemen  und  Konstruk- 
tionsarten,  die  sich  in  der  Art  und  Weise,  «ie  dieser 
Zweck  erreicht  wird,  voneinander  natonelwtdon  und 

aaeh  dadurch,  daB  die  Nebonspannungen  auf  ver* 
achledene  Art  und  Weise  aufgenommen  werden.  Dor 
Verfasser  hat  sieh  die  Aufgabe  gestellt,  die  zahlreichen 
Dei  ken-  und  .Stützenarten  aufzuführen,  kurz  zu  be- 
^<  llre;^^■n  und  |leis|>iele  für  ihre  A ii»  i  tuluritr  anzu- 
führou.   Die  Zahl  der  behandelten  Kuostruktiooen  ist 
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«ehr  (;roß.  Das  Boch  ist  entHchieden  wertviill,  e» 
würdo  aber  noch  mobr  gewinDen,  wenn  die  Konstruk- 
kioBMiiueUieitaB  maacluual  nicht  allzn  knapp  behandelt 
»•rw.  K.  Turle^. 

Haberstroh,  H.,  Bauingenieur  In  Holzmlnden, 

K.  tiörts.  lvi-^'icnin'^'>liamncisti  r  in  Ki'insclieiil, 
£.  Weidlich,  öudlbaurat  iu liolzuiindf u,  und 

Dr.  R.  Steiremftnn,  Befriervninrat  in  Braun» 
<r!i wi'ii,'- :  Atihti/r  i  nti  Fiihrihrii.  (TciilmiTs 

llandbüclit'i-  tUr  Handel  und  Gewerbe. j  Mit 
374  Abbildungen  und  Planen  im  Text  und 

i'>  l'afeln.  Lelpcig  1907,  B.  Q.  Teubner. 
12    *  . 

1)«r  Inhalt  d<<i<  Burbefl  glic»dert  tt'u-h  in  vier  Ab- 
toiluiii;«'!!  :  1.  Die  Fabrikgebäude.  2.  Ht-i/unf;.  Lüftunff 
und  lieK'Uchtuni.'.  Wnitworversorguni;,  Altw ÜKKtTlienuiti- 
piing  und  HL'iMiKunLr  dor  AbwäsHur.  I)i<j  innere 
£iurichtunt;  der  Fabriken.  4.  Bauliche  Anla^^en  für 

die  >\'oblfabrt  der  Arbeiter. 
Dm  reichhaltige  Material  iat  in  ahi>r«icbtlicber 

Farm  inMininengeateilt  und  wird  durch  die  Tieleo 
AbbUdangen  and  Fllne  in  gtaeldieker  Welee  ergiub 
Jeder,  der  nah  anf  dieiem  Oebiete  orientieren  will, 

v.\r<\  M\itzbrineende  Aorefany  warn  den  Bache  Hchrij>rt'n 
kiiauuu.  /j 

Reelco,  Dr. -Ing.  (Vsicar  (Rheydt):  Drutk- 

utul  (ifsrlncintiitjkfi(s-]'erhii{lnissi'  ih.s  hampfcs 
in  Freistrahl  -  (in  nzturhinen  Jlit  til  .Vbbil- 

duDgen  und  dn-i  TaiVln.  Sondcrnbdnick  auH 
der  , Zeitschrift  für  da*  v'rsamto  Turbinen- 

wt'sen"  I'M^f-,.  Müticbfn  und  Berlin  1807, 

K.  uid.  nl.ourm',  2,.'«0 
Der  im  prakttachon  Dampfmaachtnenhau  wohl- 

belcoante  Verfaaeer  liefert  ia  der  TorUegeaden  Arbeit 
einen  wertvoUea  reeluieriwben  Beitrag  nr  Beetimnieag 
der  Drockgeeohwindigkeita-  und  RcibungsTorgftnge  des 
Treibmittelf)  in  Dampfturbinen,  um  aus  diesen  Rceh- 
nun;,-en  /ii  eliiiT  (iin1i<'hAt  genauen  Formgebung  fQr 
die  Siliiiul'i'Iii  und  DuHi  n  /u  gelangen.  Indem  wir 
auf  liie  Aidiiindiung  lii  hondcrH  nufmerkh/im  machen, 
•rhiieüen  wir  unH  dem  WunNche  de»  Yerfoaaera  an, 
daß  »eine  UnterBuchun;;cn  zu  LalioratorinnM^  aad 
WerkatitteBTenuchen  Aniafi  gebea  mOehtea. 

liei  der  Ki  daktifin  Hind  nni  hütehende  Werke  ein» 
ge;;ani;en,  tieren  Ueepreehung  vorbehalten  bleibt: 

Itaupolizri-Verordnunij  für  die  SUuU  Dil-tsMorf  Pom 
8.  Mai  1907,  PoUiei- Verordnung  betreffend  Anwen» 

dung  der  Beatimmungen  de«  IV.  Teiles  der  Baa- 
polisei- Verordnung  vom  H.  Mai  1907  auf  die  ein- 
äelaen  StraBea  und  Gebiete  der  Stadt,  nehat  einem 
Anhang,  entbaltead  die  neben  der  BaapoUaei-Ver^ 

ardnoag  geltenden  wichtigsten  (^iosotzo  uaw.  Hand- ausgabe mit  Erlfioternngen,  Allbildungen  im  Texte, 
StraßenvorzeichniB,  Sarlireginter  und  .Stadtplan.  Her- 
HUHgegelien  von  Kmil  .Mangold,  B«igeordnecer 
der  stftdt  DOsaeldorf.  Daaeeidarf  1907,  A.  BagaL 
Geb.  b  «. 

Mi  ehe,  Dr.  H.,  Privatdozenl  in  Leipzig:  Die  Bäk- 
terien  und  ihre  Bedeutung  im  ftraktinchm  Ijtlttn. 
(WiNHenacbaft  nad  Bildung.  Herauagi^goben  von 
Dr.  Paul  Herre.  18.  Btndehea.)  Leipzig  1907, 
Quelle  &  Meyer.   1  ul,  geb.  1,26  Ji. 

Mitteilungen  über  den  niederrheiniaeh-icestfäligchen 
Steinkoklenbergbau.  (Sammlung  berg-  und  batton- 
niiinni«<tiiT  Abliandlungen.  Heft  12. i  .Mil  3  /.cieh- 

nunijen  im  '['p\t  und  1  fnrl)ii;en  'l'slel.  .Sonder- 
abdrnek  nun  dir  „licrij-und  llüttenniHnnlHchen  Uund- 
üchau".  KattowitzU.-8.  1S(Ü7,  Gebrüder  Böhm.  1.20 

H  vba,  (iuütav,  Ingeniour  und  k.  k.  Bergvorwalter: 
Die  Aöhaumethoden  de»  Leobener  Braunkohlen' 
rtoieret.  (Saoimiang  berg«  und  hottenminniedier 
Abhandlangen.  Heft  9.)  Hit  9  Tafeln.  Sendet^ 
alidrnelc  aus  der  «Berg-  und  HQttcamlnaieehen  Rund* 
achaa".  Kattowit/  O.-S.  IHOT.  (iebrüder  Böhm.  4 

Uhlenhuth,  F.  duard.  liildbauer:  Vollttänditi* 
Anleitunti  zum  Formen  und  Oiefleii.  Neb»t  ge- 

nauer Beffcbreihung  aller  in  den  KünMieii  und  (ie- 
werben  dafür  nnci  wiindti'n  .M(it>  riiili{  ii.  i ( 'heniisch- 
techniKche  Hihliothek.  Band  49.)  .Mit  22  .Vbbildungen. 
Sochate,  htark  vermehrte  und  verbesserte  Auflage. 
Wien  und  Leipzig  1907,  A.  Hartlebena  Verlag.  2 

Weinechenic,  Dr.  Ernel,  a.-o.  Profeaeor  der  Petro- 

graphie  an  der  UniTeraitftt  München:  Die  getttint- 
bUaendtn  Minrralirn.  Zweite,  umgearbeitete  Anf- 

inge. Mit  204  Textliguren  uii.l  !  T.il. eilen.  Frei- 
burg i.  B,  1907,  llerder»ehe  Verlag-sliandliing.  (ieb. 

W  ü  i  n  I*  <■  b  e  n  k  ,  Dr.  Ern^t,  a.  o.  Prolessiir  diT 
l'etroi.'ra|ibie  an  dor  FniverHität  MQneheii :  IMru- 
gr<ijihis<lie>  Vadfmekum.  Mit  einer  Tafel  und 
ÖS  .\bUildungen.  Freiburg  im  Breisgau  190T, 
Hcrder»che  Verlagahandlung.    (iob.  3 

Wilczek,  £.,  Betriebachef  in  Bismarckhatte :  Bef> 
irSge  Mur  Oeedkichte  de»  Berg-  und  HiUtetA*trUb»t 
im  Unterhnrz.  iHantmlung  bcrg-  und  hQttenmlB- 
niNcher  Abhandlungen.  Heft  10.)  i^ndorabdrnck 

aus  der  „Berg-  und  llüttenmänniachen  Kundschaa*. 
Kattowitz  O.-S.  1907.  (iebrüder  Böhm.    0.80  -it. 

Zimmermann,  Wirkl.  (ieb.  Ober-Baurat  Dr.-In;:. 

Dr.  II.:  Rrrhentafrl  N'ebBt  Sammlung  häufig  gebrauch- 
ter /.ahlenwerte.  5.  Auflage.  Zwölfte»  bi«  vierzehnte« 

Tausead.  Berlin  1907,  Wilhelm  Em»t&  Soha.  Qeb.  ft  Ui. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Vom  iMigllstiien  Ki>enmarkte.  Ahm  Middle«- 
hrougb  »ird  uns  unlertn  2.  il,  .M.  wie  fulgt  berichtet: 
Im  K  o  h  e  i  K  e  n  gefi  häft  begann  die  Wnche  mit  fester 
Haltung,  seit  Dienstag  net/te  aber  ein  üuBerst  scharfer 
Rückschlag  ein.  Infolge  dor  tinanziollen  Kriaia  in 
Amerika  aad  der  ErhOhuag  der  DiakoataUae  fieiea 
die  hieaigeo  Warrante  rnefcweiee  tob  ah  54/—  aaf 
»h  .'lO/l  d  KftKsa  Käufer.  Dabei  verli»r  »ich  der  enorme 
l'reisunterBchied  zwiHchen  sofortiger  und  Hjuiterer  Liefe- 

rung in  einem  be/w.  drei  Monutin.  iii  i>  diene  Papiere 
bixber  auf» ieBcti,  ho  >lal>  jetzt  die  Werte-  der  vcr- 
Hcbiodeueu  Termini'  t^^^t  i,'leii  li  j^ewordcii  nind.  LIn 
(ieHchAft  iHt  unter  Holeben  Itediiigungen  unmöglich. 
Die  Oktidter-VcrHcbilfungen  betrugeB  fall  148000  tons, 
wobei  die  WarranUlager  um  81 44&  tonaCgegea  37  IHi  toBi 
im  September)  abaalimea;  aie  beiaafea  eieh  jetit  aaf 

I  1  .'>  2 1  .-1  ti>ti«.  Der  niiminelle  Preis  für  X  r    '■  *  i  M  .  II. 
ist  Hb  'lOiti  d  ab  Werk  howdIiI  für  November  hIh  .iulIi  für 
spätere  Lieferung,  llämatit  bleibt  sehr  still  und  notiert 
für  gleiche  Mengen  Xr.  1,  2  und  3  sb  74,'-  f.  d.  ton. 
—  Die  Preise  für  S  ta  b  1  material  wurden  um  ah  10/ 
f.  d.  toB  heral^setft:  Bleche  X  7,—/—,  Winkel 
X  6.12 '6,  Stabelsea  aber  noch  8.— /—  mit  2V*>  Die- 
kont.  Fflrdie  AuMfuhr  werden  jedoch  Nacbllaae gewährt 

Verband  deataeher  Dratataralxwerke.  ~  Der 
Verband  ist  am  31.  vor.  Mta.  ap&tabends  auf  weitere 
vier  Jahre  Terliagert  worden.*  In  der  darauf 
folgeadea  OeneralTommmlung  wurde  iHmohieann,  die 
bisherigen  Verkaufspreise  beizubebalton.  DerBitadee 
Terbandes  wird  nach  Düsseldorf  verlegt. 

«  VeigL  .Stahl  nnd  Einen*  1907  Mr.  S7  &  961. 
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6.  November  1907.       Saehriehten  vom  Ehmmarkte  —  InätuitrMle  Rundsekau.      BMA  and  Elaen.  1648 

Eisonerx  in  Norwegea.  —  Wie  der  britiacke 
Konsul  in  chriütiania  b8ii«M«t,*  hftt  die  Eieeaari- 
f«t*llacb»ft  Sfd varani^er,  deren  Bergwerkabo- 
tvdilMma  «leb  in  «iner  Lftng«  von  Ift  km,  bei  Kirkmiat 
in  8ydTacn|«Hr  bi^lBseiul,  Lwci^ud  aowt«  mm 
BjSraevand-  nnd  DrnerMdaee  vorbei  von  einer  Softe 
(liT  Ilnlbinht'l  Ms  zur  andern  erstrtx-ken,  nein'nlini,-- 
bei  diT  Norildeutsihun  Bank  und  der  rinniiuTz- 
und  niHcutituliunk  in  llumliur^  uinc  AnKilii'  xnrj 
r200(>uii<:  K  '.iifgenoniinen  und  beHtiHicliti^t  auliiT- 
deni.  ihr  Uniiulknpital  von  fünf  auf  zehn  Millionen 
Kronen  zu  erhöhen.  Vom  Hafen  Kirkenas,  wo  mit 
den  neueaton  Einrichtungen  vorMohone  Kaianlagen 
omeblot  «oidoo,  iat  beroita  ein»  £iaenb«bn  im  Ban, 
M  dall  mtn  dto  Ente  demnldiat  umittelbkr  »na  dos 
Zfi^n  in  dl«  SehifTe  wird  verladen  Icönnen.  Da  der 
Urenannte  Hafen  w&brcnd  der  Winternionate  nicht  eis- 

frei iat.  hat  die  (K'HollHRhaft  einen  mächti§:en  Ein- 
lirecher  erworben,  der  zuirlei<'li  «It*  .''chle|i|idampfer 
iliiMit.  Die  Erie,  die  einen  Ijsnij^i  liiilt  vnn  H7  "y 
anfweiaen,  sollen  nach  dem  Uründalxchen  VurTuhron 
in  Briketts  mit  66  bis  68  o/o  Eisen  verarbeitet  werden. 
Die  geaamten  Einrichtnngen  aind  so  getroffen,  da£ 
•im  AnaboQto  von  jihrlieh  600000  bia  900000  t  zn 
•miohea  iat,  nnd  man  mit  don  Tenchiffnoma,  fOr 
die  vorwiegend  norweci«cbe  Sebiffo  in  Frage  kommon, 
VorauBHirhtlirh  im  .liihn'  1910  wird  befcinnen  können. 

rapito  A.  Klein,  Aktleng«j«ellHchKft  tu  Bonrath 
a.  Kh.  I'ii'   luHi'llsclijift.   die   am  15.  .Se|iteinbBr 
liHXi  mit  einem  Aktienkapitale  von  1  500  000  «  ond 
•bwr  Kacklage  tob  150  000  .«  begründet  wurde,  hat 
von  der  frUheron  offenon  HaBdeiageaeUaohjift  Capito 

Kloin  daa  von  dieaer  in  Benrath  betriebene  Fein» 
bleehwalzwerk  mit  Hanitlichein  /ubehSr  und  allen 

Rechten,  don  ̂ 'examten  Kürkln^en  und  Srhuld Verbind- 
lichkeiten ilbernnmmen.  Da«  erste  (JeKcliäftHjahr 

(I.Juli  15H)C  bis  ao.  Juni  lyOil  hat,  wie  der  Bericht 
dcfl  Vorstandes  mitteilt,  im  all^omoinon  den  Erwar- 

tungen uutMprochen,  hätte  Hieb  über  noch  );UnHtiger 
guHtaltet,  wenn  der  8tahl»urkt< -Verband  dn«  nötige 
Bohmaterial  in  jröBerem  Umfange  nnd  regelmifiigar 
iwBorgt  hfttto.  Fomor  maohto  sieh  die  oft  nnaolftng« 
liehe  (fcstcllung  der  Eiaenbahnwagen  nnd  vor  allem  die 
Stei(;oruu^'  der  ArbeitalShne  fühlbar.  Die  Botriebe 
der  (leHidlseliaft  »urdi'n  ilurcli  tun  riitiirrriihe  N'eu- 
anla;;en  verbei*Hert.  her  Kein^jewiiiii  lieirHL't  imeh 

Verrei'hnung  aller  Unkosten  »owie  von  V'  m'::.."i''  ♦ 
Abschreibungen  220  102.19  Hiervon  erhalt  der 
Aafaicbtsrat  25  244  aU  iSelohnungen  und  Zuschuß 
Mm  ArboiterunterHtatKungttbeHtande  werden  50OO  .t 

TorwoDdet  und  an  Dividende  (12'*/*)  180000  >4  ver- 
teilt, io  dafi  ein  Vortrag  von  9»18,19  fOr  daa 

lanfendo  Jahr  verbleibt. 

EiHenwerk  Nürnberg  A.-O.  vorm.  J.  Tafel 
a  Co««  KUrul>erg.  —  Narb  dem  Bericht«  den  Vor- 
atandaa  ergibt  da«  «ieHcbältttJahr  lMOii/07  bei  einem 
Tortrage  von  T<'>ri5.62  <A  nnd  einem  Uetriobsaberscbusse 
von  315  650,25  U  nach  Abzug  von  57 500  .4  fQr  Ab- 
achroibnngea  einen  Beingewinn  von  S6581B,S7  Ul. 
Hiorvoa  adlen  100000  (10%)  ala  Dividende  aaa- 
goaebflttot,  20000  der  StenerrQcklagc,  45  000  « 
dem  VerTOgungsbestande,  20  000  dem  Delkredere- 
Konto,  :iOO<t  •  dem  Oarftiiiii  foinl-'  für  >>tnatHliefe- 
run^'cn  iitid  Kmiiio  *  der  Divideniien-Uein-rve  über- 
w  Ii  Hin.  l  ',UU,71  \  airi  IJi'Ht  der  KoMten  für  die  Nürn- 

berger AuHsiellung  abi^eHchrieben,  je  8000  der 
PensionokaHHe  und  di>m  Arbeiterverein  geadlMikt, 
10000  (  der  Pensionskasse  des  Arbeitervereine  ge» 
stiftet,  weitere  10000  >u  Gratifikationen  für  Meister 
nnd  Arbeiter  venrondot  nnd  endiich  9896,16  .«  in 
Dono  Boehnang  verbndrt  «nrdra.  Daa  gOnstige  Ergobnia 
iat  banptaCcUieh  der  guten  Boaehimgang  nnd  dar 

*  /Ibe  Iron   and  Coal  Tradoa  Baviow*  1907, 
8d.  Oktober,  8.  1569. 

fi)rt;,'eHeUten  Besücrun;;  der  Verkaufiipn  itie  zu  danken, 
Vorteile,  die  man  auszunutzen  vermochte,  weil  die 
Bohstoffe  in  genfigender  Menge  beschafft  werden 
konnton  und  die  floibatkoaton  trotz  steigender  Richtong 
aiobt  irib  aonat  db  gMamto  ErhSbang  dar  Vorkaafa- 
prelae  anagliehen.  Zndom  ormOgliehte  ea  die  Vor- 
vnllkoinmntinu'  der  Anlagen,  dio  F'.rzeugung  der  leb- 

hafteren .Vaclifrai,'''  anzupassen,  nnd  t,'elang  e«  ferner, 
Iii  uneiiswcrtc«  l!i  ». rii  b-tHlOrungcn  sowohl  in  den  Walz- 
wi'rken  wie  in  der  Kleineisenzeugwerkstätte,  die  eben- 

falls durchweg  zu  lohnenden  Preineu  roiclülflh  mit 
Arbeit  veraohen  war,  au  vormeiden. 

■Mohtnen-nd  AnMtnr-Fkkrlk  tohmIi  Ktota» 
Schanxiln  &  Becker,  Prnnkenthai  (BMBpMt). — 
Wie  der  Hericbt  den  Vordtandos  mitteilt,  natte  die 
OcKeilHchaft  im  let/ti'ti  Opsciiäftcialire  lu  i  »iner  dureli- 
Behniltiiehen  A rbeiterr.ahl  von  ItiOU  Mann  l  ineii  NS  aren- 
umHat/  von  4  ;^ii7  H04,4l  ( i.  V.  ;U<25  TtiO.tl 1 1  •  /.u  ver- 
zcielitieii.  Für  Neuanschaffiiniren  u«w.  wurden  au«  den 

laufenden  HetriebHniitteln  H4'J  4;).S,97  <  ausgegeben. 
Der  Beingewinn  betrAgt  bei  56  3 12,25  «  Vortrag  einor- 
aoita  nnd  nach  YorredinnDg  aller  Unkoaton  aowie  dor 
Abaehreibnngen  (388004,50)  U(  aodoraoit«  899m,»l  •«. 
Hiervon  werden  der  Racklage  17 170,60  ■<  fiberwlMoil, 
an  Oewinnantuilon  56  248,03  '  nuHbcznblt  und  dmn 
Anfsichtsrate  17  999.:i4  »  voru'iit.  t,  während  der  Beat 
wie  folgt  verwendet  wenieii  muH:  je  10000  «  für  die  Ar- 
boiter-UntefBtätzungB-  und  ilie  Heamten-l'ensionskaHse, 
2000  *  für  den  DispoBitionsfondH,  2u2  500  «  ('.»"„t 
aU  Dividende  nnd  endlich  83  »06,20  .*  tum  Vortrage 
anf  Boae  Roehnnng. 

RordlRrho  Eiektrl/Itäts-  nnd  Stohlwwk«. 

Rchellmfihl  bei  Danziir.*  —  Wie  die  „Danzigor 
Zeitung"  mitteilt.  bi--*i  lili>-*-"  M  die  Hypotbeki  iiijli'niliiger 
de«  rnternehnieUM,  den  bereit«  ani:e(*et/ten  Vcrntei- 
gerungsterniin  aufzuheben.  Den  Betrieb  nbernehniun 
vorläuüg  die  Oborschiesiiiche  E i  s e  n  b a Ii  n  -  Be- 

darf s  -  Actien  -  U  e  se  1 1  •  C  b  a  ft  und  die  Ober- 
achleaiscbe  Biaonindnatrie,  Aktiongesellsotaaft 
fllr  Bergbau  nnd  HBttonbotrieb.  Den  genanntoii  beiden 
lernen  wird  aladannn  daa  Becfat  «ingordumli  dl« 
Schollmfibler  Werke  bia  znm  !.  November  1908  Ar 
1  500  000  .«  zu  erwerben. 

Wittoner  Stahlröhren  werke  /n  Witten  a.d.Bnhr. 
—  Wie  dem  Berichte  deit  VurfitiinileH  zu  entnehmen 
ist,  gestaltete  sich  daa  £nrebnis  de»  Kechnnngsjahreo 
1906/07  dank  der  durdl  die  glaatig«  Marktlage  her- 

vorgerufenen guten  BeMhtMgUDf  wwuhl  dea  Wittonor 

Hauptwerkes,  wie  aueh  der  At>tonttttg  Selialin**  be- 
friediirend,  obwohl  dio  maßige  AuflteNsernag  der  Vor- 
kaul'hi>rei!te  ilie  Erhöhuni;  der  Bohstoffpretse,  I^öhno 
usw.  nieht  aiiHAiiirleielien  vermoi'bte.  Die  Neuanlageii 
in  Witten  und  aueh  die  übrigen  Anlagen  beider  Werke 
arbeiteten  trotz  der  proßen  .Anstrengungen,  die  es 
zeitweilig  bedurfte,  um  die  erforderlichen  Bohiitoffe 
pünktlich  zu  beschuiren,  ohne  nennenswerte  Störungen. 
Der  Abadilaft  aeigt  bei  einem  Vortrage  dea  Wittenor 
Untemetamena  b  Höbe  von  16246^8^  aowie  dea 
ehemaligen  Schalker  ItShrenwaliwerkoa  im  Betrage 
von  5(14 1,1 2  *  einen  Hohgewlnn  von  954886,93,4. 

AbgcBchrieben  werden  inügesaml  1  if2H  0.50,51  «  ;  da 
indet«aen  hierauf  von  dem  Buchgewinne  der  Sehalkcr 
Bilanz,  der  »ich  infol':e  iler  Ver!»chmel/.nng  der  beiden 
Werke  ergibt,  822  6t>0,08  ,4  verrechnet  werden,  ko  «ind 
für  Abschreibungen  im  Endergebnin  nur  200  390,43  *■ 
zn  kQrson,  mithin  verbleibt  ein  verfügbarer  UeinerlSs 
von  754490,49  >4.  Nach  den  Beschlüssen  der  Haupt- 
veraanmlung  «erden  ana  dieaem  Ertrigniaae  74  460,89.« 
als  Tant1^men  nnd  OratifikaHonen  vorgfitot,  600000  ̂  
1-25"  ,  )  »In  I)ividende  verteilt  nnd  80985,60  auf 
neue  Iteihiiun;:  vorgetragen. 

•  Verel.  ..«^tnhl  und  Einen"  1907  Nr.  7  B  259, 

Nr.  8  .s.  292. 
**  VergL  ,SUhl  und  Eisen*  ItfOI  2<r.  24  S.  »60, 
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Horiet^  ADonyme  John  Cockerill  Ib  8«ralag 
(BeiKien).  —  Wie  Oenernldin^ktor  0 reiner  in  der 
am  23.  t.  M.  abgobaltenen  UauptTerMininlnng  so«- 
ffihrte,  hat  die  OoBellMliafl  trotz  der  Schwierigkeiten, 
die  eich  mm»  der  Bmenerang  der  Werkeanlegen  bei 
fortgeutstem  Betriebe  ergraben,  alle  ünMhe,  mit  dem 
AbscblusRo  des  TorfloHticnon  OearhSftMjahres  sufrieden 
zn  «oin.  Der  UniHntz  Ix-lief  Hich  auf  46  2.')0000  (i.V. 
auf  rci.  lilich  41000000»  Kr.,  der  Auf»raf,-»liostnnd  am 
.HÜ.  .luni  d.  J.  auf  22  789  0O(i  Fr.  Dio  (iowinnrerh- 
nung  erRibt  nach  Abzuj;  vl>m  UJlSoy  Fr.  für  Winii  r- 
beratellung^arbeiton  an  den  Hoohüfen  und  iy;-(6üOFr. 
für  Zinsen  de«  Bi-triobfonda  ciucu  Rohertrag  TOB 
ft 097 590,40  Fr.  Zu  kürsen  eind  tob  dieiem  Betrage: 
1M4 180^1  Fr.  fttr  AbeehreibnofeB  «uf  dl«  Anlagen 
iBd  Oerlto»  USttXMW  Fr.  Mv  BaakiüttM  «nd 

-t*r«vt«{onen.  Ztneen  der  TenTereelireibangen  usw., 
.»»HI  270,5"  Fr.  für  Bllgemoine  riiko»trn,  ■J12H2''.T0  Fr. 
für  Hi.'iinl;jo  zur  Bcuintcn-  und  A rlioitt  r-i'i'iiiiiiMKikiiHsL', 
2H14ii,IU  Fr.  für  Aufwendunicin  unlälilirh  diT  Aus- 
Htfllun^Hn  in  .Mailand,  H»rdt>au\  und  t^aint-Trond, 
«owIr  (iO,')20,12  Fr,  für  Honi«ti);o  .\uHgahen.  AuB  dem 
vcrMeibenden  KcinerlÖHe  von  2243833,35  (i.  V. 
1  850  250,11)  Fr.  sind  dann  noch  118  333,35  Fr.  an 
die  Mitglieder  der  Verwallung  m  Torgaten,  wUirend 
die  abngen  S 125000  Fr.  (11 ale  DlTidcnd« 
geiehDttet  werden.  —  Dem  BerieBte  Ober  die  einzelnen 
Betriebeabteilungen  ist  u.  a.  <n  entnehmen,  daß  die 
Bteinkohlenzerhc  i'DlIarii  durch  eine  Kcihe  von  Nou- 
einriehtnngen  zo  einer  der  bemerkenBwerloBten  An- 
lagwi  dea  KoUeabeekmu  Bnageetaltet  irarde.  Anf 

den  Zechen  Mario  und  Caroline  konnte  dank  der 
HShe  der  Kohlenpreiee  die  FSrdemag  aas  eoldMiB 
FlOsea  wieder  anfgeaonmen  werden,  deren  eohwieriger 
Abbau  aioh  in  veolfer  ganBtigen  Zeiten  nicht 
lohnt.  An  «iaem  nntor  der  FimiB  «Conoeeaioa  de* 

I^ii^gois"  im  Febraar  d.  J.  aeabegrOadetea  Bergwerlce- 
unternebmon  beteiligte  Bich  die  Oesellgchaft  mit  drei 
Fflnftfin  des  Kapitales.  Die  Erzeruben  im  OroB- 
licr/Df^turn  I.u.xomhur^  wurdun  rfjijclriuilli^',  zum  Teil 
HO),'ar  recht  lebhaft  betrieben.  In  Hiianien  wurde  die 
AiisUeutc  in  Somorostro  dank  neuer  Aufschlüsse  für 

mobrero  Jabro  wieder  gesichert.  Die  kleine  Mangan- 
•ngruho  in  den  Ardennen  beginnt  an  der  Vorsor" 
gang  der  Werke  toiUunebmea.  Bei  den  HoobdfoB 

blieb  die  ErteagoDg  gefea  dM  Toijahr*  etwaa  iwüflki 
dB  ela  Olea  BaweblaMen  wurde,  dar  Jadadi  In  kn* 
fendea  Monate  teiiie  'I  »ti^'ki  it  wieder  aafhehmeB  eolL 
In  den  Stahlwerken  wurde  das  Ergebnis  durch  die 
Inbutriobnahmo  der  Nouanla(;^en  bocintrSchtigt,  doch 

entsprucbeii  diese  im  jcan/on  wii-  im  ciuzelnon  durch- 
aus den  ̂ ehc^ten  Erwartungen.  Die  Bescbiftigung 

der  übrigen  .Abteilungen,  der  OieBereien,  dea  Hammer- 
werkes, der  .MaschineobaawerkBtätten,  KesBelHohmiede, 

Brücken-  und  Eisenbauanatalten ,  ächifTswerft  oiw., 
war  darckwag  aehr  gut,  inalMeonder«  lagea  ia  Qaa- 
maeiAiBaB,  DarapfnaMlÜBaB,  LokamotiTaB  «aw.  n 
sahireiche  BeateuoBgaB  Tor«  wia  Ib  kaiaaiB  dar 
Trüberen  Jahre. 

•  Vergl.  .Stahl  und  Eiaen"  1906  Nr.  22  S.  U17 
nad  1418. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  EisenhQttenlettte. 

Vir  ii«  TwdBMltollMk  tHaü  «faMMMIMt 
(Die  Eloicnder  «ind  durch  *  brxriehact.) 

Brearley*,  Harry,  and  V.  Colin  Moorwood: 
Senliuel  Pyrometers  and  their  Application  to  Ihe 
Amualing,  Uardening,  and  Geturat  üeat  Treal- 
ment  of  Toot  St«d.   (Reprlated  from  the  ̂ Jouraal 
of  the  Tron  and  Steel  Institute"  1907  Nr.  I.) 

Forcher  von  Ainbach*,  Franz:  Dif  alten  Han- 
de1shi';i,  liumj^  i\  des  Murfiodrnt  mit  di  m  Auxl'i iide. 
(Soiidmibdruck  nu»  der  ./i-itscbrift  des  hlHtoriHrhen 
ViTcilK-  für  StciiTiiiark  " .  I 

U a n d e  1  s k a ni  Ml r  *  .M  ü  I  Ii  t!  i  m I  K u  h  r) -(> b e r h a n s c n : 
Jidkrtabericht  für  IU0i;:i)7.    II.  Teil.  Sta(i^^tik. 

TOn  Maltitz*,  E.:  BioW'Uola  in  Steel  iMgol». 
(Reprinted  from  the  „Traaaaetioaa  of  Iba  Americaa 

laatitate  of  Miaing  Eagiaeem*.) 
Hüll  er*,  Onat.  H.,  Conenl  04n4ral  de  Ronmanie 

k  Rotterdam:  Rapport  Conxufairr  tur  l'annre  I90H. 
SAchsi H4' h- T Ii ü r i n i HC h e   EiNen-   und  ätahl- 

be r u  f  !4 i<  II  o  H  h  I'  n  H I-  h  n  f  t  *  /u  L<'ipzig:  Qe$ekäfl9- 
hrricht  lür  itu>  lü  i  liiiutn/nirihr  l'.HJH. 

8 1 H  il  t  i  N  <■  h  (•    1 1  a  n  d  c  I  »  b  1 1  *'  Ii  h  c  h  u  I  u  * ,    Köln  :  For- 
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IM  A.  lagtl  MsmUmI ZEITSCHRIFT 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  46. 13.  November  1907. 27.  Jahrgang. 

Neues  in  österreichischen  Eisenhflttenwerken.* 

Von  Dr.  lag.  Theodor  Naako  In  Olmttta. 

(Hionn  Tafel  XXVI.) fNurtvilruck  vtTboi.'D.) 

I^ie  Bedingungea  für  die  Eatwickluog  der 
Etaenindiutrie  lind  in  Oesterreieh  leider 

nicht  in  dem  verhältnisinAßlg  hohen  Maße  Tor- 
haoden,  wie  dies  in  anderen  Landern,  die  auf 

den  Titel  ̂  eisenerzeugende  [..ander''  in  erster 
Linie  Anspruch  erheben  können,  der  Fall  ist. 

Damit  ist  natürlich  fremeint.  daß  die  Aiifnahm«'- 

fahlgkeit  des  Landes  für  fjniüere.  neue  Indiistrio- 
griindungen  dieser  Art  eine  beschrflnkte  ist.  nicht 

aber,  (lal5  die  KntwickluntrHfilhigkeit  der  be- 
■teheuden  Eiseahtiltenuuteruehaiungen  in  Uester- 
reloh  doreb  diese  Srtlichen  Verhaltidtae  beeinflußt 

werden  könnte.  Gerade  da.s  Gcprenteil  ist  der 
Fall.  Die  österreichische  Eisenindustrie  bat  an 

der  gOnstigen  Ko^junktor  der  letzten  Jahre  ihren 

guten  Antt'il  u'i^nnmtiH'ri,  die  ErzouirntiL'^zilVir 

der  einzelnen  Fabrikate  erfuhr  eine  stetige  Stei- 
gerung, die  Besehiftigong  der  Werke  laßt  nichts 

zu  wünschen  übrig,  so  daß  der  Manjrel  an  Ar- 
beitskräften sich  zeitweilig  in  empfindlicher 

Wels«  (Ohlbor  macht.  Um  einesteils  die  Ldstvngs- 
fiüiigkeit  der  Werke  zu  erhdhen,  andernteils  um 

den  vorherrschenden  Mangel  an  Arbeitskräften 
durch  intensivere  Verwendung  von  mechanischer 

Kraft  wieder  auszugleichen,  ging  iu  den  letzten 

.Trihrfn  mit  fler  Steigcnmg  der  Krzeiitriinps- 
zillern  die  Erweiterung  der  bestehenden  Bt  lriebs- 
anlagen  und  die  Verbesserung  und  der  Ausbau 

der  inneren  technischen  Einricbtun'j-'-n  Haud  in 
Hand.  Wenn  man  im  Durchschnitt  den  Platz- 

mangel bei  derartigen  indastriellen  Neaherstel- 

luiiircri  für  pewölinlich  .-iIs  den  wunden  Punkt 
bezeichnen  darf,  so  ist  er  es  in  vielen  öster« 
reichischen  Elsenhattenwerken  in  besonders  hohem 

*  Die  der  Toriie^'endon  Abhandlung  zui;rundt 
liegenden  Paten  stützen  sirh  tcilh  niif  ]>erHi">Dlicbe WahrDchmungen  dos  VcrfasBcr«,  teils  wurden  »ie 
Boitons  der  einzelnen  WcTkslcitinijjcn  Iti  «•tit^'i>gen- 
kotnrneuilHter  Weine  zur  Verfüi;un({  gcHtcllt.  Kür 
dii'scM  w  i  it:;4'hende  Kntgegenkominen  möchte  der  Ver» 
fasser  d«n  Direktoren  der  Werke  «ach  au  dieser 
Stell«  mhieB  vetUndlielMten  Dank  mm  Aasdmeks 
bringen. 

XLVl.« 

Maße.  Um  so  mehr  muli  daher  anerkannt  werden, 

daß  es  den  in  Oesterreich  titttgen  Eisenhatten- 

in^'enieuren  gelungen  ist,  in  dw  erwähnten  Rieh» 
tung  oftmals  Schwierigkeiten  in  geradezu  giftn- 
zender  Weise  zu  überwinden  und  in  gegebenen 
beschrankten  Raum  Verhältnissen  Anlagen  in 
Schäften,  die  nicht  selten  als  mustergültig  genannt 
zu  werden  verdienen.  So  haben  sich  die  öster- 

reichischen Blsenhilttenwerke  teils  Errungen- 
sehaften  des  gesamten  Eisenhüttenwesens  oft  in 

großzügiger  Weise  zu  eigen  gemacht,  teils  sind 
diese  durch  ihre  Leiter  nnd  Ingenieure  selbst 
mit  fruchtbaren  Ideen  hervorgetreten  nnd  Italien 

Einrichtungen  geschatfen,  die  heute  Gemeingut 
der  EisenhQttenteohnik  geworden  sind.  Ueber 

liii'  Xfuerungen  in  der  ösf erroidiisrhen  Elsen- 
industric  aus  der  letzten  Zeit  ist  wenig  in  die 
OelFentHehkeit  gedrungen,  trotzdem  ein  Hinweis 
auf  diesi'llten  das  Intin  ssi-  weitester  Fachkreise 

für  sich  in  Anspruch  nehmen  dürfte.  Ein  umfassen- 

der Berieht  aber  Neueinrichtungen  in  allen  8ster^ 
reichischen  Hüttenwerken  würde  den  Rahmen 

der  vorliegenden  Abhandlung  naturgemäß  weit 

übersteigen,  und  sollen  daher  nachstehend  ludig- 

lii'ii  die  wichtigsten  Neuanlagen  in  den  grSßtan 
ösliTreieliisclicn  Eisenhüttenwerken  einer  kurzen 

BesjirrrliiinL'  und  Wiirditrun^'  unterzogen  werden. 

1.  VVitkowitxer  Bergbau«  und  Eisenhilttea« 

gswerksehaft. 

Dieses  Werk  umfaßt  folgende  Betriebe:  Hoch- 
ofenwerke  Sotii'iilnittf  und  Witkowltz  mit 

7  Hochöfen,  30  Winderhitzungsapparaten,  11 

Dampfgeblasemaschinen  und  8  Oasgeblaaen.  Es 

wird  l^uddel-,  Gielirrri-,  Spi' l'i  I- .  Ilrimatit-, 

Bessemer-,  HartguUroheiseu,  Mangan-,  öilizium- 
vnd  Chromeisen  erzeugt.  Zur  Verhüttung  kom- 
nun  aus  Li^'iin  ii  (iruben:  oberungarisehe  Spnt- 
uod  Ürauneiseuerze,  schwedisctie  Magneteisen- 

steine, femer  gelaugte  Kiesabbrtnde,  Spateisen* 
steine,  russische  Manganerze,  Schlacken  und  Ter* 
sohiedene  Chromeisensteine. 
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Das  Puddclwerk  in  Mähriscb-<  >strau  uni- 

faßt 4  einfache,  8  DofipelpnddelSfen.  10  Oas- 

IMiiMildreliöfen,  8  Datiipl'hflmni«T.  l)am|if- 
maschinen  und  2  LuppenwalzenstraUcn.  Die  dort 

•raeuften  Robsehienen  and  Zaggeln  werden  im 

Witkowitzor  Eisonwerko  zum  grSflten  Teile  in 
fertige  Ware  urngewaadelt. 

Die  Walzwerke  bestehen  aus  zwei  rlnmlieli 

p  tr.  nnton  Anlagen,  von  d^non  die  eine  mit  acht 

Walzeustralieu  zur  Erzeugung  von  grobem  Ma- 
terial dient;  die  andere  Anlage,  die  sogenannte 

Fiinstrecke,  erzeugt  auf  fünf  Straßen  kliinere 
Profile.  Zum  Walzwerke  gehört  eine  Adjustage 
mit  den  erforderiicfaen  Arbeitanaiebinen ,  sowie 

eine  Walzendn-iit  rci  mit  18  Walsendrelibftnken. 

Das  für  die  beiden  Walzhütten  n«tige  Stahl- 
material  wird  in  einer  Hartinliütte  erzeu^^r, 
bestehend  aus  einer  Anlage  von  7  Martinofin. 

von  denen  5  je  'iO  t.  einer  2.5  t  und  <^iner  T.i  t 
Einsatz  faßt.  Das  flüssige  Koh«Mscn  wird  in 

zwei  Konvertt-rn  von  je  l'^  t  Inhalt  vor«r«bIasen 
und  in  den  Martinöfen  fertiirgeoiadlt  (kombi- 

nierter Witkowitzer  Prozelil. 

Das  GaBstahiwerk  umfafit  dne  Anlage 
von  5  Martinöfen  von  12  bis  20  t  Fassnntr.  Stahl- 

fonnerei  und  Gießerei,  &  Tiegelöfen,  Hauiiuer- 
und  Preßwerk,  Bandagenwalzwerk,  Panzerplatten- 

erzeugun^'  und  Appreturwerkstritten.  (ieschoß- 
fabrik,  KossolbodenpreUwerk  und  einen  SchieÜ- 
•tand  mit  drei  G^ehfitzen  von  4  bis  15  cm 

Kaliber.  werden  Stalilformtrußstücke.  sehwi  r^- 

Schmiedestücke  für  Marine-  und  Heeresbedarf, 
EtsenbahnmateriaUen  und  Spezialstahl  der  ver« 
■dhiedensten  Art  erzeugt. 

Die  Eisengießerei  erzeugt  Köhren  für 

Qu-  und  Wasserleitun^^en  bin  1500  mm  1.  W., 
Kokillen,  Walzen  und  dcrp).;  die  Maschinen« 
fabrik  vorwiegend  Maschinen  für  den  eijrenen 

Bedarf  sowie  für  die  dem  Unternehmen  gehören- 
den Kohlen-  und  KrzlierL'werke.  Die  ßrücken- 

bauanstalt  und  Kessel  fabrik  arbeitet  mit 

hydraulischen  Niet-,  elektrisch  betriebenen  Bohr- 
ond  pneumatisch  betriebenen  Stemmasdilneo.  Für 

die  PearlK-itiing  von  Rriirken(ei1en  dienen  fBnf 
Laufkranen  mit  je  vier  Bohrmaschinen. 

Im  RQhrenwalzwerke  werden  atumpf- 
und  patentgesrli weißte  sowie  nahtldse  Röhren 

aus  Fluß-  und  Schweißeisen  für  den  verschie- 

densten Oebraneh  erzeugt.  Mit  dem  lUfhreno 

Walzwerke  stellt  eine  ̂ rroCie  \\'.i--eri:asschweißerei 
und  eine  Anlage  für  die  Erzeugung  elektrisch 

geschweißter  Passer  in  Verbindung.  An  Neben- 
betrieben waren  zu  erwflhnen:  zwei  elektri^ehe 

Kraftzcntralen  mit  zusammen  rd.  Kooo  P.S. 

PriraBr-Generatoren,  ^«  Kohlenaufitercitung  und 
die  Kokerd  mit  281  Koksöfen,  die  s.lmtlich 
zur  Gewinnung  von  Nebenprodukten  t  Ammoniak, 

Benzol,  Teer)  eingerichtet  sind ;  die  Kupfcr- 
extraktlonsanstalt  zur  Kehandlnng  von  jnhrllch 

rund  700000  kg  kupferhaltiger  Schwefelkies- 

ahlir.lnde,  tVrner  Kalkringofen,  Kingofenziegelei, 

Seliamottefabrik  zur  Erzeugung  feuerfester  Pro- 
dukte, endlieli  die  Gasanstalt,  das  Bauamt,  daS 

chemische  und  mechanische  Laboratorium. 

IHe  dem  Werke  gehörenden  Blsensteinberg- 

bauc  sind:  Kudolianya  und  Kotterbaeh  in  l'ngarn, 
und  KoskulUkulle  bei  Gellivara  in  Nurdschwedeu. 

Die  WasBerversorgung  des  Werkes  er- 
fn!;rt  ilii'i'li  drei  Anlagen,  und  zwar  fJIrdern  der 
Werksgrabeo  122  000,  Wasserleitung  Urabowa 
6200  und  Biela  4000  ebm  Wasser  in  24  Stunden. 

Ifali  Witkowitz  »  iir'  ne  Beamten-  und  Arlieiter- 

wolinbäusor,  Sidtfiler,  IScbulcn  und  weitere  Wobl- 
fhhrtseinrichtungen  fDr  die  Angestellten  des 
Werkes  unterhiilt.  wird  hinlänglich  bekannt 

sein,  und  sei  nur  der  Vollständigkeit  li&lber  hier 
erwähnt. 

Die  stetige  Entwicklung  des  Elsenwerkes 
Witkowitz  beleuchten  am  besten  einige  Zahlen 

der  Koheisenerzeugung  dieses  Werkes.  Dieselbe 
betrug  im  Jahre  18«0  rd.  29  000  t,  im  Jahr» 
iH9r>  rd.  210  000  t  und  stieg  im  vergangenen 
Jahre  auf  rd,  327  000  t. 

Von  beachtenswerten  Neuerungen  waren  die 
nachstehenden  besonders  hervorzuheben : 

a)  Die  neue  Hochofenanlage  besteht 
vorderhand  aus  zwei  HoehSfen  neuester  Banart 

mit  den  entsjirechenden  N'i  lienapparaten.  Der  auf 
einem  Betonblock  rulieude  Hochofen  (Tafel  XXVI 

Abbildung  1)  hat  eine  Hebte  H6he  von  85  n 
und  mit  dem  üIut  die  Hiittensohle  vorstehenden 

Ofensockel  eine  Gesamtliöbe  von  30  m.  Der  Ofen 

ist  für  eine  tagliche  Leistung  von  400  t  Roh- 
eisen bestimmt.  Bodenstein  und  Gestell  sind 

durch  einen  gußeisernen  und  zwd  adimiedeiseme 

Panzer,  hingegen  die  Bast  und  der  Sohaebt  durch 
Schmiedeisenbander  zusammengehalten. 

Die  zur  Aufnahme  der  Gichtvorrichtung  be- 
stimmten Schmiedeisensllulen  ruhen  auf  sieben 

Hauptsflulen  und  sind  durch  mehrere  Galerien, 

welche  gleichzeitig  zur  Erleichterung  von  even- 

tuellen Keparaturen  des  Schachtes  dienen,  mitein- 
ander verbunden.  Die  Beschickung  des  Ofians  er^ 

folgt  durch  einen  gegen  die  Hiittensohle  unter  TO* 
geneigten  Scbrägaufzug  und  eine  elektrisch  be- 

triebene Fördermaschine  mit  dnem  Umformer 

T'at-nt  Jlgncr.  Die  Bedienung  der  Maschine 

für  die  Auf-  und  Abfatut  des  Förderkübels  ge- 
schieht durch  einfache  Vor^  und  Rttekwlrts- 

beweirnnir  cinos  Steuerhebels,  wahrend  alle  übrigen 

Funktionen,  wie  das  Abbremsen  am  Ende  der 
Fahrt  usw.  durch  einen  von  der  Hauptwelle  der 

Maschine  aus  betätigten  Bremsapparat  selbst* 
tatig  ausgcfütirt  werden.  Außerdem  ist,  um  von 
allen  Zufälligkeiten  und  der  Aufmerksamkeit  des 

Maschinisten  unabhllngig  zu  sein,  sowohl  oben 

als  auch  unten  je  ein  automatischer  Endaus- 

schalter vorgesehen,  der  ein  l'elierfahren  des 
Fördergefaßes  in  seiner  höchsten  und  ein  stoß- 

weises Aufschlagen  in  seiner  tiefsten  Stellung 
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verhindern  soll.  Unmittelbar  vor  dem  Külin  r- 

stand  betindpt  .sich  di-r  Tciifonzcigor.  her  .\n- 
lasser  für  die  elektrisch  betrieiiene  Winde  zum 

Sinken  und  Heben  iler  Girbt^rlockf  nach  je  vier 
Auffahrten  des  Kübels  befindet  sich  fileiclifalls 
unmittelbar  nei»en  dem  Slamle  des  Maschinisten, 

so  daß  letzterer  die  erforderlichen  Hubbewe- 

^unjiTen  der  Glocke  durch  einfaches  Drelicn  einer 

KHH»el  ausführen  kann.  l>ic  jeweilige  Stellung 
der  Glocke  i.st  an  einem  an  der  Wand  des  Ma- 

schinenhauses betinilHclien,  automatisch  bctiltigtcn 
Zeigerwerk  ersicbtlich. 

Ihn  das  Entweichen  von  Gichtgas  zu  ver- 
hindern, ist  ein  do|ipelrer  (fichtverschhiß  vor- 

gesehen ;  d&n  Beschickungs- 
material gelangt  aus  dem 

Fßrdergefi'lße  bei  ge.schlosse- 
ner  Glocke  durch  ilcn  rotie- 

renden Verteiler  zunächst  in 

die  Gichtschüssel  und  erst 

nach  dem  selbsttAtigen  Ab- 
schluß des  Verteilers  und 

Senken  der  Glocke  in  den 

(^fen.  Die  allmähliche  Dre- 

h\ing  des  Verteilers  behufs 
gleichmäßiger  Verteilung  des 
Materials  im  Ofen  erfolgt 

zwanglllutig  durch  Drehung 
der  oberen  Seilscheibe  bei 

jedesnialigcm  Niedergange  des 
KörderkUbels.  Da  nun  alle 

Bewegungen  der  Teile  der 
Gichtvorrichtung  entweder 
selbsttätig  erfolgen  oder  durch 

einfache  Handgriffe  des  För- 
dermaschinisten  bewerkstel- 

ligt werden,  ist  auf  der  Gicht 
kein  .\rbeiter  beschafti^rt. 

Das  Gichtgas  wird  zu- 
nächst durch  zwei  Rolir- 

«trflnge  vom  Ofen  abgeleitet  (ind  gelangt,  nach- 
dem es  die  aus  drei  einfachen  Bleclizylindern 

bestehende  Trockenreinigung  durchströmt  hat.  in 

drei  Waschapparatc  und  verteilt  sich  sodann  durch 

entsprechende  Rohrleitungen  zu  den  Dampfkesseln 

und  vier  Winderhitzungs  -  Ap|iarateu  System 

C'owiier-Boecker.  Letztere  halten  7  m  Durch- 
messer und  33,55  m  Höhe  von  der  Hüttonsolile 

bis  zum  Scheitel  der  Ku|ti>el.  Die  Verbrennungs- 

gase entweichen  durch  einen  niit  Scbamotti-steinen 
ausgemauerten  Blechkamin  von  70  m  Höhe  und 
2.5  m  oberen  Durchmesser. 

Die  für  Jeden  Ofen  erforderliche  ^'erbren- 
nungsluft  wird  durch  zwei  G.isircUlilsemaschinen 

mit  einer  Leistung  von  je  IKOO  P.S.  geliefert. 

Die  Ma.schineQ  sind  doppeltwirkende  Viertakt- 

zwillinge mit  rückwflrts  angeschlossenen  Wiud- 
zylindern  und  können  sowohl  mit  Hochofengas 

als  mit  Koksofengas  betrieben  werden.  Das 
orstere  gelangt  nach  Durchgang  durch  die  bereits 

erwähnte  Vorreinigung  in  die  Feingasreinigung 

(System  Hasbach,  Witkowitz).  Das  Gas  wird 

mittels  drei  hintereinamler  gi-sclialteter  Zentri- 
fugal -  Waschapparate  bis  auf  einen  Staubgehalt 

von  0,0*2  g  im  cbm  gereinigt. 
Ihas  Kühlwasser  von  den  (iebläsen  wird  rück- 

gekühlt und  filtriert ;  iliescu  Kreislauf  des  Wassers 

besorgt  eine  Reihe  elektrisch  an^relriebener  Zentri- 

fugalpum]icn.  Zur  Krleiclitcrung  der  Materialliewe- 
•rung  liei  den  Hochöfen  wurde  die  Erzsturzbrücke 
ihrer  ganzen  Lftngc  nach  mit  drei  Geleisen  und 
außerdem  mit  Erzlaschen  ausgestattet,  welche 

durch  die  ausmündenden  Schnauzen  ein  be«|Hemes 

Abziehen  des  angesammelten  Materials  gestatten. 

AUbihlung  I.    Scbrügaufzug  zu  den  Kupolöfen  in  Witkowitz. 

h)  Neuerungen  in  der  Gießerei.  Das 

in  der  Fasson-  und  Kührengießerei  zur  Ver- 
wendung gelannendc  flüssige  Eisen  liefern  acht 

Kupolöfen  von  1  bis  5  t  Stundenleistung  und 
zwei  Flammöfen  von  je  S  t  Inhalt.  Von  ersteren 
Oefea  sind  sechs  älterer  und  zwei  moderner  Kon- 

struktion mit  nachstehenden  Abmessungen :  Ofen- 
durchrne.sser  in  der  Schraelzzone  !»00  mm,  Ofenhöhe 

(von  Düsenmitte  bis  (tichtöt)nung(  4S0O  mm;  die 

stündliche  Ofenleistung  betrügt  .'»  t  flüssiges 
Eisen.  Den  zum  Schmelzen  nötigen  Wind  liefern 

zwei  Kaiiselgeblftse  System  Enke,  wovon  jedes 
gesondert  durch  einen  Elektromotor  betrieben 

wird.  Der  Wind  gelangt  durch  acht  Düsen, 
welche  in  zwei  Heihen  übereinander  angeordnet 

sind,  in  das  t)feninnerc.  Die  Begichtung  des 
Hfens  geschieht  mittels  eines  elektrisch  betrie- 

benen Schrilgaufzuges  und  selbsttfltiger  Gicht- 
vorrichtung (Altbildung  Ii.  Für  den  .Abzug  der 

Gichtgase  dient  eine  gemeinschaftliche  gemauerte 
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Funkenknmiriet'.  w«'U'lie  il«rart  K*''*ft"t  ist,  daß 
«Icr  cnt\voiclicn<ie  Fliifrstaiib  dast-lltst  alitrosctzt 
wird  und  nicht  ius  Kn  ie  i'nf\velcln"n  kann. 

Den  Transport  dos  flüssi{;cn  Eisens  von  den 

Ku|iol-  bczw.  Klaniniof«!n  zu  den  »'inzeln»^n  Vit- 
hraiiclisstflli'n  bcsorjren  neben  .sechs  elektrischen 
J.iaiifkranen  von  5  bis  30  t  Trasrfilhigkeit  zwei 
elektrisch  betrieliene  fahrbare  Winden  von  je 

3  t  ilöchstlnst  und  HO  m  Fahrgesehwindifjkeit 
in  der  Minute.  Letztere  sind  derart  einjrerichtet. 
daß  der  die  Winde  bedienende  Manu  in  einem 

Abbildun;^  2.    Klektr'mrh  ani^ctriebene  fahrbnro  Winde 

an  d.is  Wiiiden^estell  an;ri'baiit('n  Führerkorlie 
die  Falirt  »li-r  Winde  tnitmaclit  (.\bbildun^'  2i. 

Für  den  ünli  von  jfrcißereu  Wasser-  und 

(iasb^itiinL'sröhrt'ii  sti-ht  eine  eigene  Köhren- 
^'il'lie^ei  zur  Vertuu'nti'r ,  in  der  liölireu  bis» 

zu  l.'iOO  nini  ücliter  Weite  herf:estellt  werden 
können.  l)ii  se  .\nlair«'  ist  abweiehrnil  von  früher 

jrebriiin-lilichen  nnterirdisciiin  (ürliirriibfn  über 

Hiitfcurtiir  angeordnet  (AbbibhinL'  3  >.  Die  Form- 
kai>t<'ii  sind  kreistorrni;:  um  y\wn  fri-ishduiiden 

h,vdniiiliselnn  Dnlikran  von  1.'»  l  Tra^rtalii;:- 
keit  An;;*-ordnet,  und  fiiUt  letzterem  die  .Auf- 

iraiie  zu,  die  bri  di-r  KölnvjK-rzeuv'""-  nüti^^tu 
llvlMarbi'iten  zu  vvrrielili'n.  Kin  ainlt-rfr.  elien- 

lalls  bei  dieser  .Viila^'t-  b.-lindlii'lier  liydrau- 
lisrli.r.  trii«iti'lii'nd>r  Dn  hkran  vnn  T'^t  Tra^'- 
kralt  bi  sorL't  di«'  N'-l»i'narb..it.  u  im  lliTi  idie  di  r 

Kernmaeherei  und  hat  dieHer  noch  die  fertigen 

Hohrkerne  dem  \h  t-Drehkran  zwecks  Einsetzen 

in  die  Rohrfornicn  zuzubringen.  In  der  Kern- 
macherei stehen  nebst  zwei  Kohrkerndrehbänken 

und  acht  Troekeukainmern  mit  ttasffuerung  noch 

zwei  Lchmknetmascliinen  im  Betnci>e;  letztere 
besorgen  die  Aufbereitung  der  Kernmasse.  Die 

Köhren  gelangen  nach  dem  Aligussc  in  eine  eigens 
gebaute  Kühlkammer,  in  welcher  dieselben,  um 

Materialspannungen  zu  vermeiden,  auf  Lufttem- 
jieratur  abgekühlt  werden.  Die  Leistungsfähig- 

keit dieser  (rießerei  l»etrilgl 

je  nach  Grölio  der  zu  gießen- 
den Kohre  35  bis  60  t  in 

der  .Schicht. 

c)  (t  u  ß  s  t  a  h  1  w  e  r  k.  Ans 
dieser  Betriebsabteilung  wttre 
infolge  der  Eigenartigkeit  des 
Verfahrens  und  der  durchweg 
modernen  Konstruktion  der 

inneren  Einrichtung  viel  des 
Interessanten  zu  erwähnen. 

\m  Ilahmen  dieser  Abhand- 

lung soll  hier  nur  der  neuesten 
Schiipfungen  gedacht  werden. 

Errichtet  wurde  in  allor- 

jüngster  Zeit  eine  4500  t- 
•Schmiedepresse  ( .Abbildung  4), 

welche  in  einem  eigenen  (.tc- 
bilude,  bestehend  aus  zwei 

Haupt-  und  zwei  Nebenhallen, 

untergebracht  ist.  Die  Iner- 
«lurcli  üiterbaute  Flache  be- 

trügt 240U  qni.  Die  Schmiede- 
jiresse  samt  Nebenapparaten 
stt'lit  in  den  Haupthallen,  in 

denen  je  ein  elektrisch  an- 
u:etriel)ener  SO  t- Laufkran  zur 
Bedienung  der  Presse  bestimmt 

ist.  wahrend  drei  Blockgliih- 
öfen  mit  nberkessel  versehen 

in  den  Nelienhallen  unter- 
gebraeht  sind.  Die  Presse 

dient  zum  Uelierseiimieden  von  Stahlblöcken  bis 
zu  einem  Durchmesser  von  1700  mm  und  einem 

tiewiclile  von  15  bis  (iO  t  für  Schifl's-  und  Ma- 
schinenwellen: ferni-r  worden  Geschützrohre  bis 

zu  30'  ■•  cui  Kalilo-r  iiolil^eschmiedet  und  Tur- 

binenringe Ids  3*200  mm  Durchmesser  und  3000  nim 
L.Tnge  erzengt.  Die  llaupiabmessungen  der  Presse 

sind:  Entfi-rnung  di-r  vier  .Siub-n  von  je  etwa 
300  mm  Durchmesser  4100  bczw.  H»00  mm. 

Die  Presse  ist  mit  zwei,  zu  lieiden  .Seiten  d<r 

Kreuzkopfführung  gelegenen  Druckzylimlern  und 
zwei  an  den  beiden  Stirnseiten  angeordneten 

IlMf'kzugszylinilcrn  ausgestattet.  Der  Hub  be- 

irii^rt  2.'iOO  mm.  Zum  Verschieben  der  Sehraiedo- 
sliieke  beim  Pressen  sowie  zum  Wechseln  der 

Werkzeuge  dienen  unter  der  Hiittensohlc  an- 

:.'eordnele  hydrauliscli  betiitigte  \'ersehubvorrich- 
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tung:cn.  Der  r)am|»ftn>ihA|»i»arat,  dcsson  Zyltmlor- 
durchmesser  rund  2300  mm  «nd  dessen  Hub 

2.000  mm  l)f>trft},'t,  iil»t.  I)ei  fhiem  Dampfdruck  von 
!)  Atm.  rund  47 fi  Atm.  Wasscnlruck  aus.  Ein 

voller  Hub  beim  Dampfirt'ibapit.irat  liomnit  einem 
Hub  von  rund  180  mm  bei  der  Prosse  gleich, 

in  der  Minute  können  bis  zu  40  Hübe  ausgeführt, 

werden.  Das  VorfüUcn  der  Druckzylinder  1km 
der  Prease  besorgt  ein  Luftakkumulator  von  rund 

4  Atm.  Spannung.  Die  sdion  oben  erwähnten 
elektrisch  angetriebenen  Laufkrane  zur  Bedienung 

der  Stirnmauer  des  Ofens  beündlichen  Kanai- 

syst<;m  bis  zu  ."jOO«  ('.  vorgewilrmt  und  ver- 
einigt sich  mit  dem  Halbgas  vor  Eintritt  in  den 

Herdraum.  Die  .\bgase,  welehe  mit  etwa  1000°  C. 
den  Herdraum  verlassen,  werden  zur  Helieizung 
des  über  dem  Ofen  augeordneten  I>ampfkessel8 

benutzt.  Die  derart  ausgenutzten  Gase  ent- 
weichen mit  einer  Temperatur  von  etwa  300  (J. 

Die  Schlackcnförderung  geschieht  mittels  elek- 
trisch betätigter  Schrügaufzüge  mit  automatisch 

kippbaren  Fördergcfilücn  in  .Schlackenbunker,  aus 

i4i 

Abbihluti);  Ii.    FroiMtohendo  Formen  in  der  neuen  liöbrcR^Ießorei. 

der  Presse  usw.  sind  mit  einem  Hilfshubwork 

von  10  t  Tragfähigkeit  und  einer  Drehvorrich- 
tung zum  .Schmieden  von  Wellen  ausgestattet. 

Die  Krane  werden  von  unten  betätigt. 
Die  Blockglühijfen  haben  eine  Herdfittche  von 

2400  bezw.  2200  X  m"»  l^^i  einer  lichten 

Höhe  von  2200  mm.  Die  Feuerungen  sind  Halb- 
gasfeuerungen. Die  unter  der  Hüttcnsohle  in 

einem  Schlackenkanal  angeordneten  fahrbaren 

Koste  werden  mittels  hydraulischer  Zylinder  be- 
tätigt. Die  zur  Ver^sasung  der  Stückkohle  er- 

forderliche Windmenge  wird  von  zwei  direkt  mit 

Elektromotoren  gekuiipelten  Hochdruckgeblasen 

von  80  bis  100  mm  Wassersau lenprcssung  ge- 
liefert; in  der  Minute  und  für  jeden  Ofen  sind 

75cbmLuft  erforderlich.  Die  Sekundilrluft,  eben- 
falls von  den  oben  erwähnten  Hochdruckgebläsen 

zugeführt,  wird  in  einem  unter  dem  Herd  und 

welchen  eine  volle  Waggonladung  Schlacke  Je- 
weilig direkt  in  Wagen  entleert  wird. 

Kine  weitere  Neueinrichtung  im  Gußstahl- 
werke Witkowitz  betrifft  die  Anlage  zum 

Zementieren  und  Härten  von  Geschossen 

nach  dem  Verfahren  von  K.  Micoletzky  und 

Jul.  Spitzer  (D.  K.  P.  Nr.  10U:i21  und 
110  331).  Das  genannte  Verfahren  gründet  sich 
auf  die  Dissoziation  von  Kohlenwassenstoften  bei 

gegebenen  Temperaturen  zu  Kohlenstoff,  Wasser 

und  Kohlensaure  bezw.  Kohlenoxyd  und  Auf- 
n.ihme  des  ausgeschiedenen  elementaren  Kohlen- 

stoffes in  die  glühende  Mctalloborflache.  Der  so 
zementierte  GcgenstAnd  wird  nun  durch  Wasser 

oder  eine  andere  Hartungsflüssigkcit  einem  Här- 

tungsprozeü  unterworfen.  Die  hierbei  verwen- 
deten Kohlenwasserstoffe  sind  diejenigen  des 

Leuchtgases,  und  es  werden  nach  diesem  Prin- 
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zi]>c  in  Witkowitz  l'aiizeriilatten  in  auUcrst 
z\v»'ck,lie(ilirIiL>r  Woise  zemt^nticrt  und  jrehilrtft. 
I>ii'  zu  «lii-scm  sinnri-iclien  Verfahren  dienenilen 

.Vliparat«'  haiion  fol^'^^mle  Bcscliart'onh»nt(  .\bbil(l.  5  c 
Das  (Ti'stcll  a  «li-s  Zenienticrofen»  iat  feiicrfi'Ht 

ausgekleidet  und  bildet  den  V'^erbronnungsraum  b. 
Der  Df  ckelaufüatz  c  des  i  >fens  trflgl  die  Eiu- 
spannvorriclitung  d  für  den  zu  zementierenden 

(iefrenstand  f.  Durch  die  im  Ofenboden  einge- 
setzte Rolirhülse  g  dringt  der  Brenner  in  den 

Verbrennungsrauni.  Dieser  aus  einer  Hülse  h 
und  einem  Kern  i  bestehend,  bildet  den  Kaum  1. 

ein  zwecknulliiges  Mischungsverhältnis  des  Gases 
kann  nun  die  Erhitzung  genau  geregelt  und 

eingestellt  werden,  von  deren  richtiger  Be- 

messung man  sich  durch  die  Schauötl'nung  ]i 
ständig  überzeugen  kann. 

Die  so  zementierten  Geschosse  werden  hierauf 

in  nachstehend  dargestellten  .Apjiaraten  gehärtet 

I  .\bbiid.  6).  Bevor  das  zu  härtende  Geschoß  in  das 
mit  Wasser  oder  einer  andern  Hilrtungsfliissigkeit 

gefüllte  Becken  a  getaucht  wird,  führt  man  das 
bewegliche  Rohr  b  in  das  zu  hilrtende  (Tcscholi 
«in.    Soliald  nun  die  GeschoÜsjdtzc  im  Becken  a 

Abhildunj;  4.    4,%(H)  (•SchmieiieprcNHc  in  Wllkowitz. 

durch  welchen  ila.s  Veriirennungsgas  nach  der 
Düse  k  geleitet  wird.  Die  Verbrennungsluft 
wird  durch  das  Kolirstück  tn  nach  dem  Räume  1 

geführt.  Dieser  Kaum  1  dient  gewissernmiicn 

als  Mischkaninier  für  (iaa  und  Luft.  Die  Zün- 

dung erfolgt  durch  einen  zurückziehbaren  Zünd- 

brenner o,  die  .'>i  haii<)rt'nunjr  |>  gestattet  die  Be- 
oltai-litung  des  Gegrnstandes  wühn>nd  der  Kr- 
hitzung.  Der  zu  erhitzende  Gegenstand  wird 

nun  in  den  Vi-rbrenniingsnunn  eingesetzt  und 
die  Entfernung  des  Breuners  in  entsprechender 
Weise  festgelegt.  Durch  Verstellung  des  Kernes 

wird  die  Dü.se  k  der.irt  eingestellt.  dal>  die  stär- 
keren Teile  des  liegenslandes  in  die  heiüeste. 

die  sehwftcher  beujessenen  in  die  weniger  lieiUe 
Zone  der  Flamme  zu  liegen  kommen.  Durch 

Kei:iilieriing  des  Kernes  und  der  Düse  und  liurch 

ilen  Fliissigkeitsspicgcl  berührt,  hfiaci  man  das 
Ventil  c  und  laßt  wahrend  des  raschen  Eintau- 

chens des  Geschosses  in  das  Becken  durch  das 

Kohr  b  unter  Druck  betindliche  HilrteHüssigkeit 
in  den  lUdilrauui  des  Geschosses  eintreten.  In 

dem  Augenblicke,  wo  das  Geschoß  in  das 
Becken  a  vollständig  eingetaucht  ist.  wird  das 

.■\bsperrventil  d  des  im  Becken  angeordneten 

Spritzrobres  f  geöfl'net  und  das  (reschoß  somit 
auch  viin  aullen  abgespült.  Durch  diesen  Vor- 

gang erreicht  man  eine  gleichmfißige  Härtung, 
indem  durch  die  austretende  Drucktlüssigkeit  eine 

intensive  FIüssigkeitsl»ewegung  erzielt  wird,  ohne 
daß  einzelne  Teile  starker  umspült  werden  als 
ilie  anderen.  Eine  Anzahl  solcher  Zemenlieröfen 

und  Hilrtuuirsapparate  sind  im  (rußstahlwerkc  in 
einem  eitrenen  Kaunie  angeordnet,  und  wird  das 
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Herten  von  (leschossen  iler  vcrsi-liicilcnsten 

(^ualit&t  auf  diese  Weise  ausschlicülich  durch- 
gef&hrt. 

d)  Neues  im  h' ö  h  r  c  n  w  al  z  w  r  k.  In 
diesem  Betriebe  ist  io  dieu  letzten  Jahren  eine 

refo  Bantätfglteit  entfidtet  worden,  welebe  teils 
eineHodernlsierungderbestehendonEinriclituDKCD. 

teils  eine  Anierliodening  verwandter  Fabrikations- 

zwei^e  zum  Zwecke  bat.  In  erst|;enannter  Hin- 
sieht wurde  ein  Sdiweiliofen  zur  Erzeugung: 

großer  ttberlappt  geschweißter  Köhrr-n  von  3" 
bis  14"  1.  W.  mit 

Siemens-Regoiiera- 
tivfeiienintr  nach 

iimerikuuiüchem 

Mttsterwiefolgt  ein. 

{.'erichtet.  Kin  eben- 

falls mit  Regene- 

ratlvfeuerangr  aus- 

gestattet! i-  Glüh- 
ofen dient  zur  Er- 

hitxnni^  der  Blech- 
streift'U.  aus  wel- 

chen die  Köhren 

hergestellt  werden. 
Der  (Ken  wird 

durch  einen  elek- 

trisch betriclM'nen 
Laufkran  undoben- 
solrben  labrliaren 

Eiiisatztisch  be- 
dient. Ab  der  an- 

dern Ofonseitf  ist 

eine  elektrisch  be- 
triebene fahrbare 

Ziehbank  an^'ooril- 

net,  welche  'die Bleche  durch  die 

Riinrltric'hler  zie-bt 
und  die  Rohre 
vorrundet.  Die 

vorfjenindetcn 
Rohre  gelantren 
noch  warm  in  den 

Schweißofen,  welcher  mit  einer  Einsatz-  und 
Ausstoßmascliine  ausj^erüstet  Ist,  und  in  den  die 

Jiohrc  von  der  Rückseite  eingesetzt  werden.  Das 
Walzwerk  steht  an  der  Vorderseite  des  i  »fens. 

Die  schweißwarnien  Kolire  werden  von  der  Aiis- 
stoßmascliiue  über  einen  Dorn  in  die  Walzen 

gestoAen.  Um  dnen  wiedorbolten  Dnrebgang 
durch  den  Ofen  und  die  Walzen  zu  ermriirlicben. 

ist  durch  eine  hydraulisch  betriebene  Hebebrücke 
und  einen  Rollgao^  ein  ZurQekbewegen  der  Rohre 
zur  Rückseite  des  Ofons  Und  deren  Wiederein- 

setzen ermöglicht.  Nach  dem  letzten  Durch- 
walzen passieren  die  Rohre  ein  Vollend -Walz- 

werk und  eine  Uichtwalze  mit  zueinander  jjekreuzt 

gelagerten  Walzen,  wodurch  die  Rohre  vollkom- 
men rund  and  genrade  w«<den.  Diese  Eiarieh- 

Abblld.  5.  Zeinentiera|i|)arat. 

tunfr  bat  eine  beiieutende  Ersparnis  a:i  T^inn- 
stofi,  au  Arbüilskräfleu  und  eine  Verringerung 
des  Abbrandes  für  sieh.  Eine  ganz  Ihnliebe 

Einrichtung  wurde  auch  zur  Ersengang  stumpf- 
geschweißter Rohre  getroffen. 

Die  Fabrikation  von  nahtlosen  Röliren  he- 
Rchrankte  sich  bis  jetzt  fast  susscUlcfiUdl  auf 

die  Erzeugung  von  Lokomotivrtlbren  nach  dem 
System  Ehrhard.  Die  Qualitrtl  der  Rohre  wird 
all^o  Miein  als  hochwertig  bezeichnet ;  da  jedoch 
die  Einrichtung  nur  für  verhflltnisniilßig  kleine 

Rohre  ausreicht,  so  entschloß  man  sich,  eine 

neue  Anlage  nach  dem  System  Stiefel  zu  er- 

richten, welche  nahtlose  Robre  bis  zu  S "  1.  W. 
zu  erzeugen  gestattet.  Diese  neue  Anlage  soll 
im  kfinftigen  Jahre 
in  Betrieb  kommen. 

Zur  Erweite- 

rung der  Fabri- 
kation wurde  eine 

ächweißaulage 

f  fir  Wassergas 

errichtet.  Dietras- 

erzeugung  ge- 
schieht nach  dem 

D  e  1  w  i  k  -  F  I  e  i  - 

scher. sehen  Ver- 
fahren. •     In  der 

Wassergas- 
scliweitierei  wer- 

den Turbinenlei- 
tungen fflr  die 

höclisfen  praktisch 

möglichen  Gefälle 
sowie  gescbwelBte 
Kesseldanipfiloiiie 
und  Stutzen, 

Flammrohre  usw. 

erzeugt.  Die  Ab- 
messungen der  hier 

erzengten  Hohl- 
körper reichen  von 

350  mm  I.W.  bis  zu 

4  m  Durchmesser. 

F,s  k> innen  Rohre  bis  12  m  Lauere  auf  einer 

byilrauliscben  Proliierpresse  unt4'rsucbt  werden. 
Die  größte  Idsher  erzeui;te  Kilnfro  betrug  38  m 
t  Schitismasten  der  k.  und  k.  Kriegsmarine).  In 
letzter  Z<it  ist  eine  Falirikation  auftrenomnien 

worden,  Welche  eine  große  Verbreitung  ver- 
spricht und  in  der  Brautechnik  eine  Umwfllzang 

liervorrufen  dürfte.  Es  sind  dies  gescbweilUe 

Gilr-  und  I^agcrgefüüe,  welclie  mit  einer  dauer- 
haften Isolierschicht  aberzogen  werden  und  be- 

rufen sind,  ilie  Holztrefaße  zu  VerdrHri^r-n. 

Die  Wasscrgasanlage  ist  mit  zwei  Gaserzeu- 
gern von  zusammen  750  cbm  stOndlicber  Leistung, 

einen  Gasometer  von  800  cbm  Inhalt,  zwei 

*  ..-Subl  und  F.Uen*'  l»07  Nr.  83  S.  It»l. 

Abbild.  6.  UärtuogMpparat. 
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mechanischen  Sebweißmaschinen,  einer  F^ördel- 
mascbiiie  und  einer  Probierpresse  von  SUOOOOkg 

Druck  ansjcrestattet.  Ein  GlUhofon,  eine  Biege* 
maschinc  für  ß  m  lange  Blechtromin.  ine  Hobel- 
mascliiin'  umi  ein  dif  ̂ anzc  Anlafr»'  ln;hi-rrsclit'n- 

der  elektrisch  beUiti^itcr  Laut'krau  von  6  ni  Spann- 
weite  vervoIlstAndigen  die  Einrichtung. 

Wahrend  die  Wasserfrasschwcilicrci  dii'  ̂ fütr- 
iichkeit  bietet,  die  Abmessungen  und  i^lecbstärkcu 
der  Hohlwaren  nach  oben  zu  erweitem,  liat 
die  neu  erriohtetf  elektrii^i  he  Schweißanlajcre 

den  Zweck,  Hohlkörper  von  mügUcbsl  geringer 

WandiUrke  zu  erzeagen.  Di»  elektriaeb  betrie- 
bene Fartfabrik  besitzt  zwei  100  P.  S.-Motoren. 

Das  SchweiUen  der  Bleche  geschiebt  teils  nach 

den  Bernados-Verfaliren,  teils  nach  dem  ron 

Thomson.  Die  Hanptartikel  sind  elseme  pe- 

schweißie  Fiisser,  hauptsächlich  fOrBen^,  Pe- 
troleum und  Spfrttus,  aber  aaob  fBr  alle  aaderen 

Tnuisportzwecke.  Mittels  eines  neu  eingeführten 
Isolierverfahrens  wird  auch  die  Erzeugung  von 
Bierfässern  mit  einem  neutralen  patentierten 

Ueberzug  in  Angriti'  (renomtnen.  Es  soll  nodi erwähnt  werden,  dali  die  in  den  letzten  Jahren 
errichteten  Gebfiude  in  uiodcruäter  Weise  mit 

Beraokaichtiguog  aller  bygienlseben  Anforde- 

rungen sehr  licht  und  luftig  ausgefülirt  wurden, 

und  die  Verwendung  von  Drahtglas  für  Wände 

und  Oberlicht  eine  weitgehende  Anwendung  ge- 
funden hat. 

Das  Eisenwerk  Witkowltz  ist  in  der  gün- 
•stitren  Ijage,  Terrain  zu  besitzen,  um  sich  aus- 

breiten zu  können.  Dies  gilt  allerdings  für  das 

alte  Werk  (Hochofen,  Stahl-  um!  Walzwerk) 
keineswegs.  Wenn  auch  in  dieser  Abteilung  die 
Ancnatzung  des  Raumes  nod  dl«  Verteilmig  der 
einzelnen  Betriebsstütten  als  sehr  zweckmäßig 
bezeichnet  zu  werden  verdient,  so  bat  sich  doch 

gezeigt,  daß  man  mit  den  bei  dem  Stahl«  und 
Walzwerk  sich  steigernden  Anforderungen  In 
diesen  Betrieben  nicht  mehr  auskommen  kann. 

Es  liegt  nun  ein  ▼oUstandig  au8gearl>dtetes 

Proji'kt  vor,  welches  die  Verlegung  dieser  An- 

lagen um  rund  3  km  von  der  bestehenden  Hoch- 
ofenanlage zum  Gegenstande  hat.  Das  so  zu 

bauende  neue  Stahl-  und  Walzwerk  wird  nach 
den  modernsten  Gesichtspunkten  errichtet  und 
mit  den  vollkommensten  Hilfsmitteln  der  Eisen- 

hUttentechnik  ausgestattet  sein,  so  daß  sein  Ent- 
stehen das  jrrößte  Interesse  aller  Fachleute  für 

sich  in  Anspruch  nehmeu  dürfte. 
(Foriaettang  folgt) 

Ueber  Tei 

Ton  ZiviUngenieur  6  g.  Ri 

Das  Temperu  der  Gußstücke  ist  stets  zum 

größten  T^l  «Ine  Erfabrungsaaebe  ge- 
wesen, und  die  Herstelluni.'  von  gutem  T(  n)[ier- 

guß  hangt  nicht  wenig  von  der  Geschicklichkeit 
und  der  Umsicht  des  die  TemperOfen  bedienenden 
Arbeiters  ab.  Vor  allen  Diiiiren  muß  dieser  mit 

den  verschiedenen  Stadien  des  Feucrns  eingehend 

vertraut  sein.  Zu  Anfang  wird  der  Ofen  schwach 

angeheizt,  die  (SetYitie  werden  eingi>etzl  und 
ersterer  alsdann  verschlossen.  Darauf  heizt  man 

starker,  so  daß  die  Glühglut  in  einigen  Stunden 

eine  Temperatur  von  etwa  800  bis  900°  C. 
—  helle  Kirschrote  —  erreicht,  die  wahrend 

der  ganzen  (Mühdauer  gleichmäßig  beibehalten 

wird.  Ist  die  Hitze  zu  hoch,  s»  tatigen  die  GuU- 

stiiek»'  in  di  ii  Töjtfen  an  zu  schmelzen  und  sin- 
tern mit  der  Teuipermasse  zusammeu ;  ist  sie  zu 

niedrig,  so  findet  ein  nur  unvollkommener  Um- 

wandlungsprozeß statt.  d'T  die  Qualitrit  lieein- 

trftchtigt.  In  den  üfeuwanduugeu  sind  Schau- 
iScber  angebracht,  durch  welche  die  Temperatur 
im  Ofeninnern  Iteoli.ichtet  werd>n  kann.  Man 

bedient  sich,  um  den  Ofen  in  der  richtigen  Tem- 
peratur zu  halten,  In  neuerer  Zelt  auch  wohl 

des  Pyrorn*  ters. 
Die  Dauer  des  Glühprozes-ses  ist  einerseits 

abhangig  von  der  GrSße  und  Form  der  Ouß- 
stüeki'.  aiiilerseits  von  der  Wirkung  des  Knt- 
kohlungsmittels  und  liegt  gewühnlich  zwischen 

nperöfen. 
itkOtter  in  Hagen  i.  W. 

(Nachdruck  Tcrbolen.) 

drei  und  neun  Tagen;  unter  drei  Tagen  ist  kein 

gutes  Tempern  zu  erzielen.  OowahaOeb  wird 
die  (Hühdauer  durch  Ansproliieren  festgestellt. 
Mau  entnimmt  zu  diesem  Zwecke  beim  ersten 

Tempern  den  Oeftßen  von  Zeit  zu  Zeit  —  nach 
drei,  vier,  fünf  usw.  T.ngen  so  lange  Probent 
bis  man  den  richtigen  Grad  erreicht  hat. 

Die  TempertSpfe,  in  denen  die  GhißstOeke  mit 
der  Tempermasse  —  .Sauerstoff  ahgebenile  Körper, 

wie  Uammerschlag,  zerkleinerter  Boteisen-,  Spat- 
eisen-, Brauneisenst^D  usw.  mit  etoer  Korngröße 

bis  maximal  4  mm  —  verpackt  werden,  sind 
meistens  von  rundem,  selten  von  ovalem  oder 

viereckigem  Querschnitt,  werden  zu  mehreren 

—  je  nach  der  Größe  zwei  bis  drei  -  aufeinauder- 

gesetzt  und  mit  gut  schließenden  Deckeln  ver- 
schlossen. Die  Fugen  müssen  mit  feuerfestem 

Ton  verschmiert  werden.  Die  GtefflBe  selbst, 

deren  Durchmesser  zwischen  ."iOO  und  1000  mm 
schwanken,  stellt  man  aus  feuerfestem  Guß  her; 

sie  halten  Je  nadi  Behandlung  bis  zehn  Temper* 

Prozesse  aus.  Oefen.  Ix  i  denen  die  zum  Auf- 
nehmen der  Gußstücke  bestimmten  Gefäße  direkt 

aus  Hauerwerk  aufgefOhri  sind,  sind  selten  und 
finden  hau|)tsllchlich  bei  der  HentoUttag  VOtt 
Grubenradem  Verwendung. 

Die  meisten  TemperOfen  sind  fBr  Stelnkohlen- 
feii-rung  eingerichtet:  Koksfener  kommt  eben- 

falls zur  Verwendung.    Erst  in  neuerer  Zeit 
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AVtäldvmg  1.  Tnoperafea. 

ist  man  auch  dazu 

übortreitranfreii ,  die 

Gasft'ueninir.  welche 
im  Hüttenbetriel»e  für 
die  verscliiedcnsten 
Arten  von  Oefen  ichon 

soit  iJlnfrertT  Zt'it  vtT- 
brcittiteu  EinKang  ge- 

fttnden  hat,  auoh  für  TemperOfen  >u  benutzen,  deeh 

gind  Hpft  n  mit  GtsfeaerUBg  ihrer  Imhon  Anln^T- 
keeten  wegou  ertt  In  größeren  Betrieben  rentabel. 

Wm  die  Anlage  der  TemperBfen  Oberhanpt 

anbelangt,  lO  lasst-n  sidi  in  bezup  auf  ihre  Aus- 
fübrung  drei  verschiedene  Gruppen  unterscheiden, 
und  zwar: 

1.  Oefen,  die  ̂ anz  ülter  diT  Erde  stellen, 
2.  Oefen,  die  halb  In  der  Erde  stehen, 

8.  Oefen,  die  ganz  in  der  Erde  steiien. 

Dift  aadi  1  und  3  aus^^efilhrten  Oefen  sind 
gewöhnlich  so  konstruiert,  daß  die  Declce  der» 
selben  abnehmbar  ist,  bezw. 
daß  das  Ausheben  und  Ein- 

setzen der  '!'t'm|»ortr>]»fr  mittels 
Kran  geschehen  kann,  während 
die  Oefea  unter  S  neistene  «lue 
feste  Decke  haben  und  durch 

tine  verschlieiibare  SeiteuütT- 
nung  beschielet  werden  kSnnen. 
In  kleineren  un«!  mittleren 

Tempergießercien ,  in  denen 

k«ln  Laufkran  zur  TerfOgung 
stebt,  ist  diese  letztere  Gruppe 
am  verbreitetsUtt. 

Abbildung  1  zeigt  elnw 
über  der  Erde  stellenden  Ofen 

oüt  abnehmbarem  Dccken- 

gewSlbe,  wie  er  von  der  Firma 
Gebr.  Hannemann  «.v  Co. 

in  Düren  ausfreführt  \vir<l.  Es 
ist  ein  kleiner  Ofen  mit  einer 

Topfreihe  und  zwei  TopfsBulea 

von  je  drei  aufeinamlerst eilen- 
den Töpfen.  Uefcuert  wird  auf 

Kwti  gewtthnlleben  Planrosten, 
die  sich  zu  beiden  .Seiten  der 

Töpfe  bütindeu.  Der  Abzug  der 

Verbrennungsgaee  zieht  sieb  ia 
der  I.ftncrsrichtunfr  unter  der 

Topfreilie  bin  und  kann  durch 
Sebieber  reguliert  werden.  Ißt 
dem  Dfeninnern  steht  ilersellie 

durch  schlitzförmige  Oetl'uun- gen  In  Verbindung. 
(lefen  mit  einer  Tupfreihc 

dieser  Konstruktion  haben  den 

Nachteil,  daB  die  Raudigase 

versucbt  sind,  anstatt  nach 

oben  zu  steigen  und  sich  gleich' 

mftßig  im  Ofeninnern  zu  ver- 
teilen, direkt  am  Ifodeu  der 

Töpfe  durch  die  Abzugschiitze  zu  ziehen.  Da- 
durch werden  die  dem  Deckengewülbe  zu- 

nilchst  befindlichen  Tempertüpfe  weniger  von  den 
RaurliL'asen  iims]>iilt  als  ilie  unteren,  und  die 
Temiieruujr  wird  ungleichnifiliig. 

Zweckmäßiger  Ist  die  Konstruktion  des  Ofens 

nach  Abbildung  2,  welche  von  genannter  Firma 
ebenfalls  ausgeführt  wird.  Es  Ist  diesem  ein 
OfMi  der  am  meisten  verbreiteten  Omppe  2, 

nSmlich  halb  in  der  P'.r  li  liend  und  mit  fester 
Decke.  Statt  einer  Keihe  kommen  hier  zwei 

Reiben  von  Töpfen  zur  Aufstellung.  Beim  Ein- 
setzen  ist  besonders  darauf  zu  achten,  dati  in 

jeder  Keihe  die  Töpte  fest  auuioandorgesetzt 
werden,  so  daß  die  Ranchgase  nicht  zwischen 

Ihnen  hindurebstreichen  können,  sondern  ge- 

zwungen sind,  ihren  Wei;  an  den  Topfsaulen  ent- 
lang bis  zum  Decken^'i^wölbe  und  von  da  Uber 

die  oberen  Töpfe  hinwc|;  zwischen  den  beiden 
Topfreihen  wieder  nach  unten  und  durch  die 

Abbildung  2. 

Sohtttze  zum  Abzu^skatial 
zu  nehmen.  Dadurch  wird 

auch  in  den  oberen  Töpfen 

dieselbe  gleichmaßige  Tem- 
peratnr  erzielt  wie  in  den 
unteren.  Auch  bei  den  Oefen 

mit  einer  Topflreiibe  nach 
AhbiMun^r  1  Ijlßt  sich  dieses 

Prinzip  durchführen.  Man 

bringt  dann  aber  nur  ein« 
der  beiden  Feuerungen  an. 

stellt  die  Töpfe  ebenfalls 
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(lirht  ziisainriK'n  und  leitet  dii'  alsilaiiii  :ni  ilitieti 

aufsteigenden  Gase  an  der  andern  Seite  wieder  hin- 
unter nnd  durch  SehlitzSifniugen  In  den  Fache, 

der  sich  an  Stelle  dt  r  zweiten  Feuernn^r  befindet. 

Die  EingangHüAnuug  betiudut  sich  gegenüber  der 

Feuerongstttr  und  wird  nach  jeder  Charge  ver^ 
mauert.  Man  baut  die  Oefen  auch  mit  Drch- 
odcr  Schiebetüren,  welche  dann  mit  feuerfestem 

Material  ausgemauert  werden.  E»  ist  hier  aber 

darauf  zu  achten,  daU  die  gewöhnlich  aus  Guß- 
eisen herirfstellten  Türraiirnen  freiiiiiremi  mit 

Löeliern  versehen  sind  bezw.  dal)  liio  i^iseniuasseu 

ricluig  verteilt  sind,  da  sonst  infolge  der  vor- 

handenen Spannungen  und  der  im  Ofen  herr- 

GrisfiMierung.  wie  ihn  die  Finna  l'oct  tcr  &  Co. 
in  Dortmund  ausführt,  dargestellt.  Der  Ofen 

bestdit  ans  zwei  Kammern  vnd  den  dazu  ge- 
hörigen Ri  kuiieratoren.  Jede  Kammer  faßt  tre- 

wöhnlich  neun  Töpfe  (drei  Reihen  zu  je  drei 

Töpfen)  von  den  gebrftucbllobsten  Abmesrangcn; 
jedoch  werden  auch  vereinzelt  Oefen  mit  mehr 

oder  weniger  Töpfen  ausgeführt. 
Die  Konstruktion  dieser  Uefen  ist  folgende: 

Die  Heizgase  werden  von  einer  genieinscliaftliclien 

( Jeiieratoranlage  durcli  Kanäle  den  einzelnen  Oefen 
zugefülirl  und  treten  durch  die  vor  jedem  oiVn 

liegentlen  Regulier-  l>ezw.  AbscbluQventilc  Ä 
in  die  Brenner  der  Oefen  ein,  wahrend  die  Ver^ 

sehenden  Hitze  lÜe  TOren  reißen.  Ebenso  ist 

auf  die  Verankerung  der  Oefen  genUgend  Sorg^ 
falt  zu  verwenden. 

Wie  schon  oijuu  erwähnt,  werden  neuerdings 

In  Großbetrieben  auch  Temperöfen  mit  Gas- 
fenerung  benutzt,  und  zwar  kommt  hier  liau]tt- 
sächlich  tieueratorgas  zur  Verwendung.  Mau 
hat  den  Vorteil,  daß  man  von  einer  gemeinsamen 
Zentrale  au«;  mehrere  Oefen  mit  BrennvtotT  ver- 

seilen kaun.  l)ie  Oefen  werden  gewöhnlich  in 
Gruppen  von  je  zwei  nebeneinander  In  einer 
Of' nhalle  mit  almehmbarer  Deeke  und  ganz  in 

der  Erde  stellend  ausgeführt.  Das  Abnehmen 
der  Deckel  sowie  das  Bin-  nnd  Ausheben  der 

T.ipfe  •re-.eln.  bt  durch  einen  Laufkran,  der  die     Kekiiper.itdr  dun-lizlebende  Verbrennungsliift  .ib- 

Al>hil(lunp  3. 

'l'tiinperofen  mit  Uaafeuerung. 

brennuagsluft  bei  B  durch  den  Schorn- 
steinziiL'  angesaugt  wird,  sieh  in  dem 

kekujierator  erwärmt  und  bei  C  ober- 
halb des  Brenners  mit  den  Heizgasen 

in  dünnen  Schichten  vermischt,  wodurch 

eine  vollstfindige  Verbrennung  erzielt 
wird.  Der  Brenner  selbst  wird  aus  be- 

sonderen Fa<s<insteinen  gebildet,  durch 

welche  Gas  und  Luft  in  dünneu  Schich- 

ten, hn  richtigen  Verhiltnis  verteilt, 
nebeneinander  hoclisieigen.  Die  Verbren- 

nungsprodukte durclistreichen  den  Ofen- 
raum von  oben  In  seiner  ganzen  Breite,  umspielen 

die  Tiipfe  gleichmäßig  und  treten  durch  ver- 
schiedene, für  sich  regiilierbare  Oeflnungen  in 

der  Herdsohlc  der  Kammer  aus,  vereinigen  sich 
dai  i  I  I  im  lteku{M  t aior,  durch.streiclien  diesen 

I  n<l  gelangen  durcii  den  mittels  Schieber  n  tru- 
lierliaren    Abzugskanal    D    zum  Schurnsteiu. 

Der  Rekuperator  zur  Vorwflrmung  der  Verbren- 
nunL'sliift   betindt't  sich  unmittelb.ir  unter  dem 

Otenraum  und  besteht  aus  einem  .System  von 

Kanälen,  welche  in  g edgneter  Weise  derart  an- 
geordnet sind,  dal)  die   überschüssige  Warme 

der  abziehenden  Rauchgase  möglichst  vollkommen 
aufgenommen  und  an  die  Im  Gegenstrom  den 

ganze  Ofeuhalle  beülreicht.  In  Abbildung  3  ist 

ein  solcher  sogenannter  Doppeltemperofen  mit 
gegebeu  wird,  also  die  letztere  auf  die  höchst 
erreichbare  Temperatur  gebracht  wird.  Durch 
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diese  Anordnung  wird  nicht  allein  der  Ofenraiun 

und  dii'  ( »tV-nsohlc  piciclunaiiip  orliif/t.  sondern 
die  VerbreuQUUgsprodukte  werden  aucli  mögliclist 
rMoDcll  ftiiif«iatft  oad  es  wird  ein  spanamer 

Bt'tri«'!)  ̂ rcwahrltistit,  Biziitriirli  der  zur  Ver- 
wendung komniendua  Creneraluren  aei  auf  die  der 

genanoteD  Finna  palentlerto  Konatniktlon  ver- 

wienen.* 

*  Vergleiche  ,8titkil  und  i:i>«en-  1907  Nr.  20 Salts  TOS  a.  f. 

lüi  Vorzüge  der  Ofenanla^'en  mit  Gast'eue- 
riiti;:  iH'sti'hi-n  ;iul5cr  ilcm  reinlirliiMi  Hetrii-l»  und 

der  vurtoiiii.'iftcu  Ausuutzuug  der  KolUe  auch  ia 
der  tauten  Re{;ulierl>arkeit  der  Tempemtnren, 

willin  nd  iler  Dauer  der  Teniper-  und  Aiikiih- 

lungyjieriode.  Da  man  außerdem  bei  der  Gas- 
feuerung mit  einem  bedeutend  geringeren  Luft» 

iiberschttfi  arbi  it'  U  kann,  als  bei  der  direkten 

Feuerung,  80  werden  auch  die  Töpfe  vor  einer 

grfifleren  Oxydation  gwi^ltit  und  ihre  Halt- 
barkeit wird  dadurch  verlängert. 

Das  Eisenhflttenwesen  im  Altertum. 

Von  Dr.  Ing.  F.  Freise  In  Frankfurt  a.  M. 

(Fortaetzuog  von  Seite  162 1.) 

HL  Oebliae  ud  HebenelarlobtmifeB. 

I-Hincr  der  bedeutendsten  Fortschritte  in  der 
Eisenhüttenteehnik  war  es.  als  man  lernte, 

sich  von  der  Kraft  des  natürlictien  Windes  zur 

Unterhaltung  der  Schmelzung  unabhtngig  ZU 
maclicn  und  mit  dt  in  kiinsilii  lien  Lnftsfronie  ans 

Geblasen  zu  arbeiten.  Wohl  kaum  kann  man, 

wie  dies  die  Alten  taten,  dieee  Erflndnng  einem 

Einzigen  ztisdirciben :  vielmehr  haben  verschie- 

dene Volks^tüninie,  die  ohne  gegeni^eiti^c  Ue- 
rtthrung  nelieneioander  lebten,  sie  getrennt  und 

selbstiliidig  gemacht,  und  zwar  um  .«Ii-t.  je 
ausgereifter  die  Technik  war  und  je  mehr  mau 
bestrebt  sein  mußte,  sich  ron  den  durch  den 
natürlichen  Wind  gegebenen  Hemmungen  des 

Betriebes  in  der  Wahl  des  Ortes,  der  Zeit  des 

Ofenganges  usw.  freizumachen. 
Man  kann  bei  dem  antiken  Eisenliiittenbetrieb 

Balgen-,  Kasten-  und  Zylindergeblllse  unter- 
scheiden, und  es  scheint,  daß  das  System  der- 

selben, ron  denen  uns  nur  in  den  seltensten 

Fallen  eine  Spur  erhalten  geliliilu-n  ist,  da  nur 
die  Düsen  aus  Metali  oder  Ton.  alles  andere 

aber  ans  leicht  vergänglichem  Material  her- 
trestellt  war.  im  wrseritliclieu  allenthanien  das- 

selbe gewesen  ist,  soweit  es  aus  bildliclien  oder 
schriftlichen  Darstellungen  erltannt  oder  aus 

neueren  Beobachtungen  an  Zentren  altlioilen- 
standiger  Eisenindustrie  ergauzt  werden  kaun. 

Die  älteste  Kunde  von  Balgengeblasen  nehmen 

wir  aus  den  (rralHiberrcst-'n  des  äiiyiiti-^chen 
Theben,  in  denen  uns  eine  interessante  Dar- 

stellung eines  Kennfeuerbetrlebes  aus  der  Zeit 

des  dritten  Thotitmes  (um  1600  v.  Chr.)  erhalten 

ist,  die  wir  in  AbUldimg  14  nach  W'ilkinson'* 
wiedergeben.  Zu  einem  Rennfeuer  gehören  zwei 
von  je  einem  Mann  be<liente.  ihrerseits  wieder 

aus  zwei  Balgen  bestehende,  am  Boden  der  HUtte 

in  je  einem  Kähmen  festgespannte  Ledersack- 
geblrisf.  .\hwechsclnd  wird  der  i-inc  un<l  der 
andere  der  Sflcke  mitteis  eines  Uicmens  von 

Hand  auseinandergezogen,  so  daß  die  Luft  von 

außen  durch  ein  einfaelics.  mit  Inncnklappe  ver- 
sehenes Ventil  eindringen  kann,  und  dann  wird 

der  Saelc  mit  dem  Fuße  zusammengepreßt,  um 

nun  die  L't'preUte  Luft  durch  eine  Rohrleitung 
mit  Toudüse  in  den  Herd  entweichen  zu  lassen. 

Ganz  entspreehende  Balgengeblttse  benutzt  heute 

noch  der  bengalische  Schmied^  dessen  Oesehick- 

*  W  i  I  k  i  n  s  o  II  :  „.V  |>u|iuliir  at-munkof  tbeSDCinit 
Egyptian'i'',  London  läö4,  Ii.  31(J. 

Abbildniig  14. 

lichkeit  in  der  Eisendamtelfang  geradezu  erstaun- 
lich ist,  obwohl  seine  Wericseuge  und  seine  Hütte 

in  mehr  als  einem  Punkte  primitiv  sind.  Zwei 
18  Zoll  weite  und  8  Zoll  hohe  Hnlzldörkf  sind 

wie  Schüsseln  ausgehöhlt;  über  jede  i'faoue  ist 
dann  ein  Ziegenfell  locker  gespannt,  welches  in 
der  Mitte  ein  kleines  Loch  hat.  .-\n  der  Haut 

ist  mitten  eine  Scltnur  befestigt,  deren  anderes 

Ende  an  einem  federnden.  In  den  Boden  ein- 

gegrabenen Stock  hilngt.  Zwei  solcher  Pfannen 
stehen  nebeneinander  und  bilden  zusammen  das 

Gebläse;  von  jeder  Pfanne  führt  ein  Bambus- 
rohr zur  Esse.  Soll  der  HIasebalg  in  Tatigkdt 

treten,  .so  tritt  der  llütti  iiL't  hilf«'  auf  die  l'fannen 
und  zwar  so,  daU  er  mit  den  Fersen  die  Löcher 
in  den  beiden  Httnten  deckt  und  verschließt. 
,\hwechselnd  heht  er  nun  ein  Bein  ums  andere 

auf,  wodurch  die  freigegebene  Haut  durch  die 

I 
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Federkraft  der  Stanire  hochgehoben  wird  und  die 

Lofk  in  das  nun  vt'r^'rößcrtc  rjelilnsoinnorf  ein- 
treten kann.  Beim  Niedertreten  verschlielit  er 

mit  der  Ferse  die  Oeffhung,  drttekt  mit  seinem 

Körpero^fwiclit  die  Haut  nieder  und  jireßr  die 
Luft  durch  das  Bambusrolir  zur  Esse.  Der  Mann 

dient  auf  diese  Weise  zugleich  als  Motor  und 
als  Ventil,  das  (ieidsse  aber  liefert  so  einen 
unuutcrbrücheneu  Luftstrom  von  etwas  mehr 

als  Atniosphilrendrucli. 

Auch  den  Griechen  waren  Balgengehln<;c, 
fii9S(tf  wohlhalcannt;  sie  tcoinmen  schon  in  den 
homerischen  Gesängen  vor,  V  e  r  g  i  1  liennt  sie, 
und  Plan  tue  tagt  von  den  Scythen:  „Sie  haben 

Orh<«cnl)nljren,  wenn  sie  die  Steine  schmelzen, 

aus  denen  dajs  Eisen  entHteht."  Strabo  schreibt 
die  Erflndung  dem  scythiscben  Philosophen 
Anaeharsis  zu,  dennellien,  der,  zur  Zeit  Solons 

lel>end,  die  Töpferscheibe  und  den  Anker  mit 
zwei  Spitzen  erfhnden  haben  soll.  (Letztere 

komm'  aber  lan;.'e  vor  Solon  und  Anaeharsis 
sclion  bei  üomor:Jlias  18,  606  vor,  so  daß 
Anaeharsis  hiermit  hinslehtlleh  seines  Autor- 

Abbildang  15. 

an.-ijirnrhe.s  schlecht  We^'kdnuiit.  iiiid  so  wird  man 

auch  die  BHlndung  elne.s  hüttenmanniächeu  Appa- 
rates wie  desOehlJUes  fDgileh  eher  einem  Anderen 

zuschreiben  dürt'i  n.)  Ansonius  spricht  in  seinem 
Moselliede  von  Blasbalgen  mit  Holzboden  und 
Deekel,  deren  Ventile  mit  Schafwolle  geUdert  sind. 

Kasten^eblase  sind  seit  uralter  Zeit  beim 

Blseuhnttenwesen  der  Japaner  in  Gebrauch  ge* 
wesen.*  Der  Kasten  des  doppeltwirkenden  6e- 

blllses  i.Abl)ild.  1 .")  i  stiht  in  ein  wenif;  geneigter 
Stclluni^  hinter  der  Brandmauer  des  otens.  In 

parallelepipedischer  Ge.stalt.  durch  Leisten  rundum 

verstärkt,  hat  er  etwa  '  cbm  Inhalt  und  besitzt 

einen  K<dben.  der  ebenso  wie  dii-  '1  Sautr-  und 
2  Druck  Ventile  mit  Dachsfcll  gediciitct  int.  I>io 
Xelbensiange  ist  einseitig  angebracht  und  mit 
einer  Handhabe  versehen,  an  der  der  Kuli  den 

Solben  zu  sich  heranzieht,  uui  Um  dann  mit 

dem  Fuße  von  sieh  zu  stoßen.  Die  Sangventil- 
kla]>)ien  SSi  sind  in  die  Stirnwand  dos  Kastens 
cingehftngt,  die  Drucltventile  ddi  aber  unten  an 

den  Enden  der  einen  Seitenwaad.  Die  ausge- 
strdWnc  Luft  strömt  in  den  kldnen  an^rebauten 

Kasten  r,  von  dessen  Mitte  aus  die  Düse  zum 

Ofen  geht.  In  einer  Vtnnte  werden  80  Spiele 

gemacht,  von  denen  jedes  etwa  '/»>  iMft, 
von  Atmosph.lrendruck  triltt. 

•  VergL  Ledebur  a.  a.  O.  8.841. 

Typische  Zylindergeblase  findet  man  be( 
den  seit  .Jahrhunderten  mit  der  Eisenerzeugunpr 

vertrauten  ualayischcu  Völkern  von  Neuguinea 
bis  naeh  Madagaskar.  Auf  Sumatra  bestanden 

die  alten  (Jebllse.  d>  heute  unter  der  europfiisehi>n 
Einfuhr  von  Eisen  im  Verschwinden  sind,  nach 

Mars  den*  aas  zwei  neben  dem  Pener  aufgestellten 
1,5  m  holien  und  10  cm  im  Li<  liten  weiten  Hambus- 
rohnm,  die  oben  uUen  und  unten  zugeklebt 
waren.  Etwa  3  bis  5  cm  über  dem  Boden  ist 

in  Ji-deu  Bambus  ein  dünnes  Kohr  als  Wind» 
leituntr  eingesteckt.  Um  einen  Luftstrom  zu 

erzeugen,  werden  dicke  Bündel  von  Federn  oder 
anderen  weichen  Körpern  in  den  Rohren  auf 
und  nieder  tresfoßen,  so  daß  ein  einifrerniatien 
kontinuierlicher  Luftstrom  entsteht.  Nur  in 

kleinen  anwesentlichen  E^inzelhelten  welchen  hler- 

v<tn  die  Geblilse  d>T  Itajaks  auf  I'.orn-'o  ab.  die 

gleichfalls  seit  Jahrhunderten  mit  dem  Eisen- 
hSttenwesen  vertraut  sind.  AusgehShlter  Banm* 
stAmme  bedienen  sieh  die  Eingeborenen  von  Ma- 
dagaslcar  zum  Eiseuschmelzen  als  Gcbllse ;  auch 
bei  Ihnen  Ist  diese  Technik  nralt;  da  man  nur 

selten  tiefer  als  'i't  m  zu  graben  braucht,  um 
auf  Eisenstein  zu  stoßen,  ist  dies  ohne  weiteres 
erkiflriich,  und  das  Ambohlviangavogebirge  heißt 

geradezu  das  al$Mngebir!L'e^ 
I>er  Formen  ans  Ton,  die  deu  Zweck  hatten, 

als  Ende  der  GeblBsewindleitun^-  in  die  Ver- 
brennunj^szone  des  Ofens  bineiuzurairen,  ist  ein- 

mal schon  oben  jredacht  worden;  sie  sind  in  den 

allermeisten  Füllen  zylindrisch,  nur  ausnahms- 
weise konisch  und  ursprOnglich  entweder  nur 

lufttrocken  oder  {.'ebrannt  zur  A riwetüliinir  ge- 
kommen. Meist  haben  sie  1  cm  Wandstärke, 

ebensoviel  oder  bis  S^^t  em  gehenden  Durch- 
messer und  bis  10  cm  T,;iiiL'e.  Metnllformen  sind 

aus  dem  Altertum  mit  Sicherheit  nicht  festgestellt. 

Dagegen  ist  einer  Einrichtung  hier  zu  gedenken, 
die  in  nuee  das  Prinzip  moderner  Wind- 

erhitzung verkörpert.**  Sie  stammt  ans  Süd- 
Palästina,  dem  Gebiete  der  ans  der  Bibel  als 
sehr  gewerbfleitiitr  und  hilttenkundig  bekannten 

Philister.  Genauere  Nachforschungen  in  dem  Ge> 
biete  derselben  haben  die  Beste  von  acht  Eisen- 

hütten er;:eben  und  u.  a.  auch  die  Reste  eines 
Ofens,  der  die  AuUenluft  in  Kanülen  vor  dem 

Kintritt  in  die  Diisin  zu  w.'lrmen  peslattete. 

Nach  deu  nüiieren  l'un  itimstanden  stammen  die 
Ueberbleibsi-I  aus  der  Zeit  zwischen  1600  und 
StOO  vor  unserer  Zeitreelinuntr. 

IV.    Die  Prozesse  der  KisendarstellnnK. 

Die  vorstehende  Beschreibung  einiger  Typen 
von  Sehmelzstntten  and  deren  ZnbehOr  haben 

trezeifrt.  daß  in  fast  allen  Fallen  nach  dem  «.■■lei- 
chen  Prinzip  ̂ 'earbeitet  wurde,  indem  man  die 

*  Be^clir.  T.  Sumatra,  1785,  S.  100. 
**  VergL  »Stahl  und  Eisen-  1002  .Nr.  2  8.  119. Dit  Redaktion. 
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Erze  im  Rontukt  mit  dem  Breanmaterlal,  wfth- 
rond  diesi's  verbraunte,  reduzierte,  die  Schlacken 

«cbmolz  und  das  Eisen  als  Luppe  im  Herd  sam- 
melte. Es  fand  nur  insofern  ein  ünterschied 

statt,  dati  man  enlwi'di  r  in  H>  rdi'ii  oder  in  ( »i'lVn, 
entweder  mit  natürlicliüm  Winde  oder  unter  Mit- 
wirkung  von  Geblasen  arbeitete.  Indes  liaben  die 
Chinesen  von  diesem  bei  allen  sonst  cistmliütten- 

männiscb  tätigen  V'öllieru  gettbten  V'erfaliren  der 
Direkidarstellung  schmiedbartr  Eisens  aus  den 

Kr/on  eine  Ausnahme  g<'iiiacl>t.  indem  sie  aus 
den  Erzen  zuerst  flüssiges  i{oh>iHi'n  (Gußeisen 
erster  Sohraelzungj  bersteilteu  und  dieses  dann 
dnreb  Frisclien  sor  HersteUimg  schmiedbarer 

Gegenstände  treei^net  machten. 
In  Europa  bat  man,  wie  weiter  uuieu  zu 

selben  sein  wird,  swar  auch  OuAeisen  geltannt, 
doch  mag  dieses  Krzenfrnis  in  den  ineisti  n  Füllen 

nicht  gern  gesehen  worden  sein,  weshalb  die  Kegel 
war,  den  Ofengang  so  zu  führen,  daß  man  nnr 

teig:i;rf'S  Eisen  bekam,  welches  mrin  behufs  Reini- 
gung von  den  eingeschlossenen  Schlackenteilcheu 

einer  energischen  nnd  mehrmaligen  Dureharbel- 
tang  unter  dem  Hammer  unterwarf. 

Die  Vorbereitung  der  Eisenerze  für 
den  Schmelzprozefi  bestand  in  allen  Fällen  in 

der  Zerkleinerung  d>-rselbt  n  auf  Ei-  bis  Faust* 
grdOe;  in  einigen  Fällen  hat  man  sie  einer 

Köstung  unterworfen.  Schon  oben  wiesen  wir 

auf  einen  mit  ROst^TulM'  verselienen  Hüttonplatz 
vom  Hiiftentierff  in  K.lrnt«"n  hin ;  auch  am  ( »lier- 
rheiu  hat  mau  .Spuren  von  solciien  gefunden,  in 

größerem  Umfange  aber  auf  Elba,  wo  Simonin* 
noch  erhaltene  Küsthaufen  bei  Schl.u  kenlialden 

fand.  In  Japan  hat  man  sich  von  jeher  einer 

rohen  Art  von  RSstOfen  bedient,  dl«  aus  Bruch- 

sti'in'  M  und  Lehm  im  Kreisi|ui'r-^r!init?  von  4  bis 
6  Fub  Durchmesser  oder  im  iiecbteuk  von  ü  bis 

6  FuB  Breite  und  60  bis  80  Fuß  Linge  mit 

4  Fuü  hoben  Mauern  und  <  li-tVnungen  an  einer 
Seite  au^ebaut  waren.  Die  Erze  wurden  ohne 
weiteres  auf  ein  Holzbett  gestürzt. 

Von  einer  etwaigen  Gattie  rung  der  Be- 
schickung ist  nur  in  Ausnahmefällen  etwas 

bekannt  geworden.  So  weiß  man,  daß  die 
Etrnsker  und  nachmals  auch  die  Kiimer  die 

kalkig-tonigen  Krze  von  Elija  mit  den  streiiglliis- 
sigen  von  Monte  Valerio  bei  Fo]uiloDia  gemengt 

haben,  um  ein  lelchtere.s  Sclinudzen  zu  ernuig- 
lichen.  Daß  man  Flußmittel  anwandte,  ist 

von  mehreren  Funden  aus  de.m  Altertum  be- 
wiesen und  aus  neueren  Beobachtungen  an  alten 

Eisinhütteni,'(diieten  ergänzt  worden.  So  lie- 
uutzen  die  afrikanischen  Msuidingos  noch  heute 
die  Asehe  von  Haisstengeln  als  Flußmittel;  bei 

Osenberg,  dem  einst  berühmten  Ri'inierurte  Itu- 
flnia  an  der  Eisa  in  der  Hajr.  Pfalz,  hat  man** 

•Vor;:!.   ..Annalea  de«  .Minea"  l»5tJ,  XIV,  557  ff. 
•*  Ver-cl.   ,Korr.-Blalt  der  Wealdentaehan  Zsit- 

•cbrift',  Nov.  1S8H. 

in  einem  Eisenofen  eine  snm  AnzUnden  fisrHgo 

Beschickung  gefunden,  bestehend  ans  einer  Schicht 
Eisenerze,  einer  Decke  und  einer  Unterlage  von 

Kohlen  und  einer  Schicht  von  feustgroßen  Kalk- 
steinstüek<'n.  Dali  <lie.M',  Mitlienutzung  vooFlufl- 
mitteln  nicht  jüngeren  Datums  ist  und  somit 
einer  Zelt  angehört,  wo  man,  vielleieht  schon 

aus  Sparsamkcitsrücksichten,  daran  ging,  ärmere 

Erze  zu  Hilfe  zu  ziehen,  erhellt  aus  dem  Um- 
stände, daß  sie  auch  den  alten  Aegyptern  be- 

reits geläufig  war.  Unter  dem  heute  in  New  York 

auftrestellten  .Igyiitisclien  ( >lieliski-i>  farul  sich 
nämlich*  ein  Stückchen  j-taiiiarti^rrs  Eisen,  in 
dem  die  .\nalyse  eine  größere  Menge  von  Kal- 

zium als  das  Anzeiclien  eines  ehemaligen  kal- 

kigen Flußmittels  uaclizuweisen  vermochte. 
Im  folgendmi  sollen  einige  charakteristische 

antike  Eisenhlitteniirozesse  etwas  genauer  zur 

Darstellung  gebracht  werden;  wir  wenden  uns 
dazu  an  erster  Stelle  nach  einem  dw  ältesten 

Mittelpunkte  diesi  s  Gewerlies.  nach  dem  über 
einen  großen  Schatz  von  Eisenerzen  prächtigster 

Qualität  verfügenden  Indien,  dessen  Eisen  den 
Wettbewerb  mit  dem  aus  Europa  eingeführten 

erfolgrdch  aufaehwen  kann,  üeher  den  in  Nord- 
westbengalen in  den  Provinzen  Singhbhnm  und 

Dbolbhuni  altbodenatändigen  Prozeß  berichtMl 

wir  nach  Stöhr**  folgendermaßen: 
Anfangs  füllt  man  den  kleinen  Ofen,  bis  er 

geborig  angewärmt  ist,  nur  mit  Holzkohlen.  Ist 

alles  gehßrig  trocken,  so  wird  die  Brust  ge- 
schlossen, die  Düse  eingelegt,  und  dann  beginnt 

man  mit  dem  Aufgeben  der  reinen  Hagneteisen- 
erze, die  man  gröblich  zerkleinert  hat,  zugleich 

das  Gebläse  in  Gang  setzend.  Das  N'erhaltnis 
von  Kohle  zu  Erz  ist  etwa  10 : 1.  Nach  einiger 
Zeit  fließt  aus  den  vom  Schmelzer  sorgsam  offen 

gelialtenenäeiteuötfuuuguu  eine  schwarze  Schlacke 
aus,  die  leichtflüssig  und  sehr  eisenreich  ist. 
In  6  l)is  H  Stunden  ist  die  Kampagne  beendet 
und  man  hat  etwa  110  bis  112  Pfund  Erz  auf- 

gegeben, wobei  man  gegen  Ende  tte  Erzzufohr 
verminderte  und  schließlich  ganz  «Instellte.  Ist 

alles  niedergegangen,  so  bricht  man  nach  Al).^tel- 
lung  des  Windes  die  Ofenbrust  auf  und  nimmt 

den  unten  angesammelten  Klumpen  heraus.  In- 
dem man  diese  stark  mit  Sdilacke  dunlisrtzte 

Luppe  zerteilt  und  wiederholt  unter  dem  Ham- 
mer au.ssehmiedet,  bekomttit  man  zuletzt  ins- 

gesamt 'in  bis  22  l'fund  eines  vorzüglichen 
Eisens.  Zu  einem  Ofen  geliören  zwei  Mann,  der 

Schmied  und  der  Balgtreter.  Aus  110  Pfund 
Erz  von  im  Durchsdinitt  ()!).2  Eisetiowd  und 

29,5  <Vb  Eisenoxydul  mußten  wenigstens  74  Pfund 
Bisen  fallen;  da  nun  aber  nur  22  Pfond  ent- 

fallen, so  ;.'i  lien  TO  verloren.  Da  die  LuppO 
nur  33  bis  36  Pfund  ausmacht,  geht  der  größte 

•  ̂ Iron"  ISSO,  20,  III.  S.  rn. 
»Oiackauf  1817,  II.  Juli,  Nr.  40. 
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Teil  diMes  Verluatea,  nlmlieb  48^,  In  die 

Sehlackt'.  GtM'ij,'nctt>  Zn^icliIHiri'  wiinlon  hifr 
wesentlich  bessere  Ergebnisse  zeitigen  lassen. 

Aehnlieh  wird  der  EisenhBttenprozeß  ftueh 

an  maru-lien  anderen  uralten  lietrieJien  geHihrt, 
80  bei  den  Turkmenen  in  den  Tftlem  des  Karmes 

und  Bamir  Dagli,  bei  Tepideressi  und  am  JQnilc 

Tepessi.  ferner  am  Karada^rh  l><  i  T  iliris  in  l'i  r- 
sien,  liei  den  Bongo  und  Djur,  den  GangucUas 
und  Osaka  in  Afrika  and  an  anderen  Orten. 

Hei  den  Turkmeoeo  bringt  man  nach  den 
l{»iisebprichtcn  Itussepgers  alle  30  Stunden 

eine  I-uppe  von  80  Oka  =  (>8  Pfund  aus.  Das 

auf  Frischhenlen  iim^'oarbeitete  außent  gute 
Eisen  kommt  für  HO  PiasttT  f.  d.  Zentner  auf 

den  Markt.  Bei  den  Kisenhiittcnleuten  am  Kara- 

dagh  bei  Tabrls  erzielt  man  in  3  Iiis  9*/«  Stunden 
eine  Lupite  von  etwa  Pfund,  die  mit  seliweren 
Uänimern  von  Hand  weiterverarbeitel  wird.  Der 

Verbrauch  stellt  sieb  f.  d.  Charge  auf  60  Pfund 
Eisenstnin  und  so  l)i<;  '»O  Pfund  Holzkohlen.  In 

einem  Tage  macht  man  3  bis  4  Chargen.  Der 

Massererlnst  beträgt  also  auch  hier  rund  50  '/•• 
Am  Hiittentierger  E  r  z  b  e  rf? e  haben  Profenor 

Graf  Wurmbrand  und  Bergverwalter  Spieß 
seinerzeit  versucht,  in  Herden,  wie  sie  Abbild.  2 

S.  1618  zb\^t .  mit  Holzkohlen  und  Hand» 
geblasen  den  alten  Hüttenprozeß  nachzuahmen; 

sie  erhielten  in  2t'>  .Stunden  bei  'JOprozentigem 
Ausbringen  eine  6  kg  schwere  Luppe,  die  sich 

sofort  ganz  vorzü^licli  ansschmiedcn  und  ver- 

stolilen  ließ.*  1  Zentner  von  dem  so  gewon- 
nenen Eisen  würde  heute  etwa  900  kosten. 

Auch  am  Hfittenberge  wiesen  die  Schlacken  noch 

40  bis  öoo/i  Elsen  auf.  Bessere  Ergebnisse 
scheint  man  auf  Elba  besw.  in  MittelitaUen  bei 

Populonla  erzielt  zu  hatien;  die  daselbst  von 
S i mo n i  n  gefundenen  und  untersuchten  Schlacken 

enthielten  bei  60«^  StOmur  40*/«  Fe  0  und  8  bis 

10  «/o  CaO  -T-  Al^Oj,  zcij.'teu  al.s,i  eine  verhältnis- 
mäßig günstigere  Zusammensetzung. 

rissen  im  großen  und  ganzen  dnander  gleldie& 

Eiseuhüttenjtrozessen  des  westasiatisehen  und  eu- 
ropäischen Kulturkreises  des  .\ltertum8,  das  Eisen 

unmittelbar  aus  den  Erzen  darzustellen,  steht 

nun  die  mittelbare  Eisenerzeugung  aus  Roh- 

eisen bei  den  (  binescn  pepreuüber,  die  nament- 
lich dureh  v.  1{  i  c  Ii  t  boten  bekannt  gemacht 

worden  ist,**  an  Ort  und  Stelle  aber  in  der- 
stdben  Weise  wie  heute  ItereitS  seit  mehreren 

Jahrtausenden  geübt  wird.  v.  Richthofen  fand 

in  der  Provinz  Shansi  zn  Tid-yang-chin,  nord- 
westlirh  von  Tse-clKin-fii.  und  in  Kaii-idnir-liien 
Eiseuhülten  mit  otieueu  Herden  von  K  Fuß  Lange, 
6  Fuß  Breite  und  mit  ansteigender  Sohle  sowie 
4  Fuß  liidi-  n  Mauern  an  den  Seiten.  In  iliesen 

Herd  wiirdt  n  auf  ein  Hctt  von  Antlira/.itkohle, 

•  „Korr.-Bl.  d.  Dtsch.  (fesch,  f.  AntUrop."  1877. 
8.  ir.M, 

•*  »Baporta"  UI  und  VII,  Sbaaghai  1870  o.  1872. 

die  in  China  im  Bbrigen  auch  seit  Jahriiunderten 

bekannt  und  in  irmlieni  I'mfange  in  Gebrauch 
ist,  l.'iO  Schmelztiegel  in  einer  ScUeht  oder  300 
in  zwei  Schichten  fiberelnander  eingesetzt  und 

dii  Zwischenräume  elrenfalls  mit  Kohle  ausge- 
füllt. Die  aus  feuerfestem  Ton  hergestellten 

Tie^'el  sind  15  Zoll  hoch  und  oben  6  Zoll  weit; 
si.'  sind  liiw'  tzt  mit  einem  Geinenfre  aus  fein- 
zerklcim  rtnii  Anthrazit  und  ebenso  bearbeitetem 

Erze.  I»as  Breunmaterial  wird  mit  Geblasen  in 

hellen  Brand  versetzt  und  bleibt,  auch  ohne  weitere 
Mitwirkun;^  des  Geblases,  etwa  zwei  Tage  in 
Glut,  um  niederzubrennen. 

Dann  bat  sich  in  jedem  Tiegel  ein  Roheisen- 
köniff  fjebildet:  graues  Roheisen,  wenn  man  den 
Tiegelinbalt  langsam  abkühlen  laßt;  weißes,  wenn 
man  den  noch  nicht  erstarrten  Tiegellnhalt  anf 

die  Htttteosnlile  ansi:i''rit. 
In  der  Provinz  Sz'chwau  benutzt  man  keine 

Tiegel  zur  Roheisendarstellung,  sondern  20  bis 
80  Fuß  hohe  (»efen,  in  denen  im  Tag  2,4  t 

Roheisen  erzeugt  werden. 
Aus  dem  so  erhaltenen  Rohelsen  stellt  man 

nun  Sehmiedeisen  nach  .\nL'ab.'  einer  aus  dem 

Jahre  IQOd  stammenden  japanisobeu  Enojklo- 

padie,  namens  Thien-kong-khai-we  folgendermaßen 
dar;  «Man  ̂ Ttibt  in  die  Erde  einen  »Napf«  von 

mehreren  Fuß  Durchmesser  und  '/lo  Fuß  Tiefe 
ein  und  baut  um  ihn  herum  eine  1  bis  2  Fuß 
hohe  Mauer  aus  Lehmsteinen.  Nun  laßt  man 

daß  Guileisen  hineinlaufen,  und  mehrere  an  der 

Mauer  stehende  Männer  rühren  es  mit  Staii^^eu 
▼on  Pfirsichbaumholz  um.  Das  Gußeisen  wird 

nach  und  nach  »trocken«  wie  der  Schlamm 

stehender  Gewässer.  Auf  ein  gegebenes  Zeichen 
eines  Hannes  rOhren  die  anderen  für  eine  kurze 
Zeit  mit  aller  Hefti:rkeit  (d.  h.  man  macht  eine 

Luppe),  und  wenn  die  Masse  sich  entzündet  (d.  h. 
lieh  Oxjdallonallammen  zeigen),  so  ist  das  Elsen 

hannergar.  Wenn  die  Luppe  kalt  ist.  zer- 
ichlCgt  man  sie  in  vierkantige  Stücke,  andere 
nehmen  sie  fort,  hSmmem  und  bearbeiten  sie 

und  stellen  daraus  Stabe  her.  die  man  verkauft.**  * 
Einen  ahnlichen  Arbeitsvorgang,  verbunden 

mit  der  Herstellung  von  Gußeisen,  kennen  die 

Japaner**  seit  undenklichen  Zeiten.  Wir  er- 
fahren über  diesen  Prozeß,  zu  dem  man  den 

massenhaft  als  Sand  oder  auch  als  kompakte 
Massen  vorkommenden  Ma^Mu  titsaud  anwendet, 

nach  Andree.***  das  Folirende:  Man  stellt  eine 
Grube  von  3,5  bis  4,5  m  Weite  und  3  m  Tiefe 

her  und  IBUt  diese  lagenw^se  mit  Holzkohlen- 
staub und  feuerfestem  Ton  aus,  den  man  durch 

Brennen  härtet,  um  so  den  Unterbau  zu  ge- 
winnen, auf  dem  man  den  eigentlioben  Ofan,  der 

*  Ed.  Biet  im  .Journal  aaiatiiiue",  Aaguat  1835« 
**  Veri^.  Ledebar:  a.  a.  O.  s.  845. 

Die  HedaktioH. 

.Die  Metalle  bei  den  Naturvölkern»  8i.  118. 

t  j^Cbine  moderne",  ParU  186S,  126. 
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unten  2,75  m  breit  und  1,5  m  lug  sowie  1  m 

hoch  ist,  aufbaut.  Den  ke{,'elförini(ren  Heklraum 
des  Ofens  füllt  man  mit  Holzkohlen  aus,  setzt 

dann  das  Gebläse  an  umi  läßt  die  K<>lil*-n  nieder- 
brennen. Nach  etwa  12  Standen  füllt  mau  eine 

frlt^iclif  Mcnirc  Mairn<'teisf'iistein  mit  Kohlen  nach 
und  setzt  lias  Schmelzen  60  Stunden  lang  fort, 

um  dann  bei  Ende  der  Kampagne  etwa  46  «/o 
Gußeispn  abzulassen.  I>if  {ranze  Maniimlation 

vom  Ofeubau  bis  zum  Wegbringen  des  l'rodulvtes 
nimmt  aeht  Tage  Zeit  tn  Ansprueh. 

Wir  hnlii^n  also  durch  vor^tflti-iiilc  Horii-litf? 

den  Beweis  einer  tiuOeiseud&rsteUung  im  griilie- 
ren  Umfange,  die  ohne  Zweifel  seit  Jalirhunderten 

an  Jen  atitrcführten  Orlen  in  di-rselben  Weise 

ausgeübt   worden   ist,   da  gerade  China  und 

Japan  sich  bis  in  die  neueste  Zdt,  wie  bekannt 

ttußerHt  konservativ,  jeder  aueb  nooh  so  gerin^;- 

fü|iri|c:cn  Vorbesserung  in  einem  Zweige  der  Tech» 
nik  tretrenUbpr  ablehnend,  verhalten  haben. 

In  welchem  Maße  in  China (rußeiscn  vcrarlteitct 

wird,  peht  aus  der  von  Pauthier  und  Bazin* 
gegebenen  Nacliricht  hervor,  wonach  der  General 

Lan  anter  dem  Kaiser  Hiao-Hing-ti  in  den 
Jahren  5R  bis  7fi  n.  <  hr.  im  Distrikte  Kin<r-tun{f 
in  der  Provinz  Yün-nan  im  südlichen  China  eine 
eiserne  Kettenbrfleke  gebaut  habe,  die  einen 

10(10  jMn  (chin.  FiiRi  tiefen  Abirninri  iibersjiannte 
und  deren  Ketten  über  Säulen  aus  Gußeisen  liefen, 
die  an  den  Enden  im  Felsen  verankert  waren. 

_  (Schluß  folgt) 
*  .Ctiine  moderne"  Paria  1858,  126. 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 

(Fir  4te  mter  diewr  Kabrik  enelielaeadn  Aftlkd  •bcnitn«iit  4fe  IMtMee  keine  V«Mmrman|J 

Ueber  Druckfestigkeit  von  Schamottesteinen. 

Die  beiden  in  den  Nummern  l'>  un*i  -U)  von 
aStahl  und  Bisen**  TerBffentliohten  AuMtse  Uber 
Dnii'kro.sii^koit  v<in  Soba motten  veranlassen  mich 
zu  folgenden  Ausfuhrungen: 

Das  Laboratorium  der  .Tonindustrie-Z^lung* 
in  Berlin  hat  vorläufig  aus  soihs  ver^fliipikuiori 

Rohinatorialmiiichuagea,  deren  Zusammoo-sotzung 
angegeben  wird,  naoh  vier  verschiedenen  Arten 
des  Verformens  Schamott  est  oino  horposl«i|lt,  iliose 

in  der  Ubliohen  Brenntemperatur  zwischen  Seger- 
kegel 10  und  12  gebrannt,  und  nach  jedem  Brande 

die  Druckfestigkeit  der  einzelnen  Su  iuiiualitSten 

feetgostollt.  In  Xr.  16  von  ,Stahl  und  Eisen" 
wird  darüber  berichtet. 

Kür  den  EisenbUttenmana  haben  von  dioson 

Steinen  nur  die  ,fou<h(  i;t>ff>rriiten  und  nufli- 

geproßtou'  sowie  die  „nult  uiit  der  liaud  go- 
etrichenen*  Steine  grBflerss  Interesse.  Die  trocken 
auf  der  Spindelpresse  gepreßten  und  die  aus  Brei 

in  üipüform  gogoHsonen  Steine  ündon  im  iCisen- 
hQttenfaoh  nur  eine  beeohrinkte  Anwendung, 

hau{)tsä(-blich  als Stopfenstangenrohrc im > !  S i  < 1 1 Ten, 
bei  denen  die  Druckfestigkeit  keine  solir  große 

Rolle  spielt^  und  sie  können  deshalb  hier  nn- 
boriicksichtif^t  lileibon.  Die  griißto  .\nfordonin»:: 
an  die  Druckfestigkeit  seiner  Steine  muß  der 
Hoohofenmann  fOr  seine  HoohSfen  nnd  Wind- 

erhitzer stellon.  Iliorfür  kommen,  wonipsfonH 

soweit  die  Steine  hohen  Druck  auszuhallen  haben, 

reine  SohamottequslitSten  in  Frage,  und  da  die 
hier  angewendeten  Steine  ein  größeres  Format 
und  besondere  Formen  haben  mUsson,  ist  der 

Fabrilcant  darauf  beschränkt,  sie  naß  mit  Hand- 

strioh  bamustellen:  naohgeproßt  werden  im  all- 
gemeinen nur  Steine  in  normalen  Formaten.  Zum 

groflen  Teile  werden  die^>o  Steine  aus  rhoinisLlmu 

•  1907  Nr.  15  S.  &21  und  Nr.  40  8.  1423. 

und  ITülzor  Robmatoriulten,  zum  ruil  mit  Zusiitzen 
von  Sohiererscharaotte  und  Kaolin  angefertigt; 

da  mir  die  Eigon.s<"haflpn  der  west-  und  mittel- 
deutschen Rohmateriulieu  aus  eigener  Praxis 

mehr  bekannt  sind  als  die  dar  ostdeutsdien,  sei 

mir  gestattet,  miob  in  dem  Naohfolgemden  auf 
diese  zu  beschränken. 

Wie  erwBhnt,  kommen  fUr  diese  Zwecke  des 

Ibx  hnfonbetrii'bes  nur  die  naß  mit  der  Hand  ge- 
strichenen oder  die  naß  aus  der  Prosse  gezogenen 

und  mit  der  Hand  nachgearbeiteten  Steine  in 

Frage,  zu  denen  au('b  die  aus  der  Presse  ge- 
xoganen  Robrbesatzsteine  für  Winderhitzer  ge- 

rechnet werden  kSnnon.  Hierfür  sind  aus  der 

aii^'i'führton  Tabelle  auf  Seite  521  vom  1.  April 
die  beiden  l^ualitiileu  Masse  (i.!  aus  Rakimitzer 
Schiefer  +  2  Westorwiilder  Ton  un<i  .Masse  Ü<)  aus 
3  Westerwälder  Schamott  o  +  2  WoRterwMlder  Ton 

zu  Koriicksirhtigen.  Der  Name  , Westerwälder" 
Schamotte  bezw.  Ton  ist  übrigens  ein  Sammel- 

name, unter  dem  die  verschiedensten  QualitXtea 

auf  den  Markt  kommen.  l">io  orstoro  Mu.sse  zeigt 
nach  dem  ersten  Brande  eine  Druckfestigkrit 

von  473  kg/tqom,  welche  naoh  einem  kleinen 
Ansteipon  nach  ilom  dritten  Brande  auf  öO,  nach 

dein  vierten  ö4,7  kg/qcm  betrügt,  während  die 

Druokfestigkeit  der  zweiten  Masse  in  den  ein- 
zelnen Brttnden  von  m.\  —  01,(1  -  f)r>,7  auf 

843  kg/qom  steigt.  Der  unter  Nr.  \m  angeführte 
Kaolin,  dessen  Herlranft  nicht  angegeben  ist, 

zeigt  dagegen  die  bedeutend  höliere  Dnickfestig- 

keil  von  1»73  —  207,3  —  20U3  bis  216,7  kg/qcm 
nach  dem  vierton  Brande. 

Im  allgemeinen  wird  die  zur  Verarbeitung 

^'elsui/tjende,  scharf  ̂ oliraiint«»  Schamotte  für  sich 
allein  untersucht  eine  liiihore  Druckfestigkeit 

seigen,  wie  z.  B.  obiger  Kaolin,  als  dar  naoh  Zu- 
satz von  Bindeton  damit  hecgeatellte  Stein.  Mit 
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Scliiererscbamotte  hergMtellte  Steine  seigen  stets 
oino  vcrhältnismällip  porinporo  Dnickfostipkoit. 

Die»  wird  daran  liegen,  daß  diese  sehr  dichte 

Schamotte  durah  daa  Brennen  aprSde  wird,  wo- 

dur(;li  sicli  das  f'iofiiiro  'los  Steine«  zuunpiinsten 
der  Druckfeiitigkeit  luuken.  Um  daraus  einen 
mögliohat  festen  Stein  hersusteUen,  wird  ea  nStig 
sein,  (Uli  Scliatnni t o  in  nicht  /u  gmfion  Kiirnorn 

mit  der  nötigen  Menge  vuu  feiueiu  Mehl  zu  ver- 
wenden und  einen  Bindeten  mit  einer  etwas  ge- 

rinperon  Schmolzburkeit  hinzuzufügen.  Durch 

entsprechende  weitere  Behandlung  der  Masse  er- 
zielt man  ein  innigaa  Gemenge  der  Rohmaterialien, 

und  die  Tuntoiloben  werden  die  SchamotteteQe 

während  dos  Brennens  besser  miteinander  Ter^ 
kitton.  Dasselbe  trifft  auch  beim  Verarbeiten 

der  gewöhnlichen  Tonschamotte  zu.  Um  einen 

Sthani(>tta'<toin  mit  oinor  hohen  Druc^kftvstipkoit 
herzustellen,  ist  es  deshalb  wichtig  zu  wissen, 
ob  die  dazu  benutste  Schamotte  im  Feuer  zäh 

bleibt  oder  nb  sio  s]>r<>iio  wird,  bierna«  h  muß  die 

Masse  vorbereitet  und  mit  dem  geeigneten  Binde- 
ton Teraetsct  werden.  Sicher  ist  es,  dafl  die 

Dichtigkeit  und  Zähigkeit  eines  Hochofensteines 

eine  weit  größere  Rolle  für  seine  Haltbarkeit 
spielt  als  ein  möglichst  hoher  Gehalt  an  Tonerde, 
wenn  auch  dieser  doslialb  durchaus  nicht  zu  vor- 

nachlässigen ist.  Ein  dichter  und  gleichzeitig 
züher  Stein  wird  naturgemSfi  der  abreibenden 

Wirkung  der  heruntergellenden  Schmelzmate- 

rialien einen  größeren  Widerstand  entgegen- 
setzen als  ein  weiclieror  Stein,  ebenso  wird  er 

den  chemischen  Angriffen  dos  Schnielzprozeases 
länger  widerstobon  k«;iiiion  als  ein  Stein  von 
loserem  (iefiipo,  der  iuiLiiior  von  den  fressenden 

Schlacken  durchdrungen  wird.  Auch  bei  glei- 
cher Druckfest iifkeil  wird  der  Stein  besser  .sein, 

der  bei  der  Druckprobe  zu  größeren  Stücken 
und  Splittern  auseinanderbriobt,  alz  ein  anderer, 

der  mehr  zerkrümelt.  Nach  meinen  Krfabrunpon 
sind  bestimmte  Pfälzer  und  Westerwälder  Tone 

und  Schamotten  zur  Erzielnng   eines  zihen 

Stoinns  von  dichtem  (lenipe  iimi  IioIht  Dnnk- 

festigkeit  ganz  besonders  geeignet,  und  sio  habun 

sieb  nach  angestellten  Bohrvemuchen  an  im  Be- 
triebe befindlichen  MnLhofenschächten  hier  als 

ganz  boHondeni  widerstandsfähig  und  ausdauernd 

gezeigt. 
In  den  einzelnen  Teilen  des  Ho(  bofcns 

herrscht  während  de„s  Betri(>bes  stets  eine  sehr 

gleicbniäiiigo  Temperatur,  und  es  ist  kaum  anzu- 
nehmen, dafi  die  hier  Auftretenden  Temperatui^ 

s'  Invankuniren  einen  bemerkbaren  Einfluß  auf  die 

Druckfostigkoit  der  Steine  ausüben  werden. 
Neben  einer  bestimmten  Druckfestigkeit  dürfte 
hier  ZiihiL'ki'it  dor  St<>in(>  uiid  Widorshitnis- 

fUhigkeit  gegen  den  Abrieb  in  Schacht  und 

Rast  sowie  eine  den  ohemtsehen  Angriffen  ge- 
nügende WiderstandsHibigkoit  in  Hast.  Ce^tell 

und  Boden  durch  Dichte  der  Steine  und  Ver- 

wendung reiner,  hochtonerdehaltiger  Materialien 
für  dieselben  zu  fordern  sein.  In  den  Wind- 

erhitzern dagegen  treten  grüliere  Tomperatur- 
sohwankungen  auf,  und  deshalb  wird  hier  die 
Wtfiorst;m<l.snihigkeit  gegen  dio.se  und  eine  hoho 

Druckfestigkeit  der  Steina,  besonders  für  den 
Unterbau  und  die  unteren  Lagen  des  Beaatses, 
in  erster  Linie  zu  fordern  sein.  Die  vurliogenden 

Untersuchungen  geben  hierfür  wenig  Anhalt, 
und  auch  die  Masse  90  mit  einer  Druckfestigkeit 

von  84.(5  kg/qcm  wird  den  LUrmannschen  An- 
forderungen nicht  genügen.  Mir  Torliegemde  Re- 

sultate von  Dmokfeetigkeitsuntersnohungen  reiner, 

durah  Handstrich  hergestellter  Schamottesteine 
zeigen  aber  Zahlen  wie  142,  102,  lUü,  2.14  bis 

hinauf  zu  2(j2  kg/(|cm,  und  diese  Steine  dUrfton 

jedem  Anspruch  der  Praxis  an  hohe  Druckfestig- 
keit ont.sprechen.  Von  den  für  die  Ma-sseiKi  an- 

gegebenen werden  diese  Zahlen  bei  weitem  nictit 
«rreiohi.  Es  ist  aber  fllr  diese  sowie  für  die 

anderen  dort  erwähnten  Massen  nur  angegeben, 
in  welcher  Weise  sie  verforml  worden  sind.  Viel 

wichtiger  scheint  mir  dagegen,  au  wissen,  welche 

Eigons<-haften  die  für  die  ein/olncn  Ntasson  ver- 
wendeten Kohmateriolien  selbst  besitzen,  und  in 

welcher  Wmso  sie  bis  zum  Yerformen  yorberei- 
tet  waren.  Man  würde  sich  dann  ein  richtigeres 

Bild  aus  den  angeführten  Kesultaten  machen 
können.  Abgesehen  von  den  ESgraiaoliaften  der 

Rohmaterialien  ist  zur  Erzielung  eines  Steines 
von  hoher  Druckfestigkeit  noch  manches  andere 

zu  beachten,  und  je  nachdem  die  gebrannten 
Roliinateriulien  ZU  scharfkantig  gespfitterten 

Teilchen  oder  zu  mehr  rundlichen  Körnern  zer- 

kleiuert  werden,  ob  hierbei  viel  oder  wenig  feines 

Mehl  entsteht)  ob  die  Masse  mit  viel  oder  wenig 
Wiis^orzusalz  hergestellt  wird,  ob  sie  gesumpft 
wird  oder  nicht,  ob  sie  ein  oder  mehrere  Male 
durch  die  Mizohmascbine  gegeben  wird,  ereniueU 
mit  Unterbrechungen,  während  deren  man  sie 

mauken  läßt,  wird  man  aus  der  gleichen  Rob- 
materialmisehung  Steine  von  geringerer  oder 

größerer  Drui  kft'^t  itrkoit  orhalten.  I'*rst  wenn  eine 
größere  Versuciisreihe  vorliegt,  bei  welcher  alle 
diese  Punkte  Berücksichtigung  gefünden  haben, 

wird  man  in  der  I.ttge  sein,  aus  solchen  Ver- 
suchen fUr  die  Praxis  wertvolle  äoldilsse  ziehen 

zu  kSnnen. 

Man  ist  also  in  der  Lage,  .Steine  von  ver- 
soliie'loner  und  auch  von  liolmr  Druckfe,stigkoit 

iierzu.siolieu,  und  der  Fubrikunt  sollte  stets  be- 

filhigt  sein,  die  Rohmaterialien  und  deren  Yvt- 
arbeitung  den  upst  eilten  Modingimgen  ent- 

sprechend auszuwählen.  Wolclie  Aufordeningon 
an  die  Hohe  der  Druckfestigkeit  kann  man  aber 

als  iM^HM-tit  it,Mi>  lic/i'ii  |itK'ti  ?  L'ntersuchungen 
darüber  an  im  Betriebe  benutzten  Steinen  sind 

bisher  noch  nicht  in  grOfierem  Umfange  an« 

gestellt,  uiul  OS  ist  darüber  wenig  bekannt  ge- 
worden.  Praktischen  Wert  haben  solche  Unter- 
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8uuhuog«n  jedenfalls  nur  dann,  wenn  sie  mit 
sololion  Steinen  anpostellt  worden,  Hie  wirklich 

hoben  Druck  uuszuhalten  haben,  wie  die  Hoch- 
ofen- und  WindeiliitMnteine.  Die  gewBhafiofaen 

Tonscliainotto-  und  Qnarztonschnitiottestoine  be- 
sitzen eine  Druckfestigkeit  von  TjO  bis  löOkg/qcm 

(siehe  Wernioke:  „Fabrikation  der  fenerfesten 

Steiiif"  S.  '*\],  und  dioso  wird  für  dio  daraus 
gebauten  Uefen,  wie  Fuddel-,  Schweiß-,  Kupol-, 
Kola-  usw.  Oefen  voUstKndig  genügen.  POr  die 
Dnickfestipkoil,  wohdio  ein  ilochofonstoin  ho- 
aitzeu  luuU,  liegen  aus  der  Praxis  keine  Zahlen 

Tor,  Berechnungen  dafUr  sind  nidit  bekannt  ge- 
worden, und  vielfach  wird  sieb  der  Hochöfner 

damit  begnUgen,  eine  ihm  genügend  hoch  er- 
scheinende Zalil  dafür  vorzuschreiben,  während 

es  wohl  nurau8nahinKwcise  vorkommt,  daß  später 

geprüft  wird,  ob  die  gelieferten  Steine  die  ver- 
langte Druckfestigkeit  wirklich  besitzen.  Sind 

sie  gut  in  der  Form  und  im  Brande,  besitsen  sie 

den  verlangton  T. üordoir'Oialt  unti  worden  sio 
hart  und  fest  iiotunilen,  <lann  ist  die  Sache 

meistens  erledigtw  Für  Winderbitser  von  SO  m 

Höhe  gibt  Liirmann  don  Drin  k  auf  die  utilor- 
sten  äteiulagen  des  Mauerwerkes»  mit  7  kg^cjcm, 
und  fUr  Unterbausteine  an  besonders  stark  be- 

aii-;prti<'htor  Stt'Ilo  Ulli  likg  ucni  uti.  l's  isl  wohl 
anzunehmen,  daß  die  Zahlen  für  ilochofeusteine 
kaum  bSher  ausfallen  werden.  Bei  sehnfaoher 

Sirhnrhüit  würdü  also  die  höchste  zu  bonn- 

sprucliende  Druckfestigkeit  120  kg/qom  zu  be- 
tragen haben.  Diese  wird  aber  nach  meinen  Er- 

fahrungen  von  jedem  guten  und  richtig  her- 
gestellten Tonschamottesteiu  ohne  weiteres  or- 

reicht, und  08  dürfte  vollkommen  zwecklos  sein, 

wenn  die  Dnii  kfestigkeitsunforderun^on  für  Hocli- 
ofenstoino  auf  2jO,  ̂ ÄX)  und  mehr  kf:  (jcm  lioraitf- 

geschraubl  worden.  Sicher  wUrde  inunriier  i  abri- 
kant  in  Verlegenheit  kommen,  wenn  er  soUsbe  Lie- 
forung.ibedinpunppn  ilbornommen  hat.  und  soine 
Öleino  später  der  Druckprobe  ausgesetzt  würden. 
Das  sicherste  Mittel  sor  Briaagnng  eines  gutMi 

Schamottesteines  wird,  die  Wahl  peoiiriU'lor  Ivoh- 

materialien  und  der  richtigen  l-'abrikalion^imethode 
▼orausgesetst,  immer  die  Torsohrift  sein,  dafl  die 

Steine  bis  zur  Voluinlicständi^koit  frohraniit  wor- 
den mUfisen,  da  hierbei  die  größte  Dichtigkeit 

und  Druckfestigkeit  entstehen  muß.  Zahlen  fiir 

letztere  festzulegen,  dürfte  so  lange  zwecklos  sein, 

als  nicht  eine  sehr  große  Reihe  von  Druckfestig- 
keitsbestlmmungen  an  ungebrauobten  und  an 

lange  Zeit  im  Hotriebe  gewesenen  Steinen  an- 
gestellt ist,  und  auch  diese  Probon  werden  sehr 

auseinandergehende  Resultate  orgeben,  wenn  sie 

nicht  nach  einer  einheitliciien  Metliuiie  ausgeführt 
werden,  denn  je  nachdem  das  VorsuchsstUck  an 

möglichst  vielen  Seiten  die  unboHcbädigte  Außen- 
haut behält  oder  aus  der  Mitte  des  Steines  heraua- 

gosiipl  ist.  wird  die  Druckfost ipkoit  eine  größere 
oder  kleinere  sein.  Will  man  für  diese  bestimmte 

ZLTI.il 

Zahlen  festlegen,  dann  wird  es  richtig  sein,  unter 
Horiliksicbtipung  aller  während  des  Betriebes 
wirkenden  Kräfte  die  wirklich  in  den  verschie- 

denen Teilen  der  Hoehttfen  und  derWIaderhitaer 

nuftrotondon  Prii'-ko  711  horei'liiion.  dinso  init 
einem  Sicherlitiit,skoefiizieuton  zu  multiplizieren, 
und  die  so  erhaltenen  Zahlen  als  Minimalwerte 

in  die  I>iefonIIl|L^s^ledinlrnIl^^on  der  Steine  oinzu- 
selzon.  Dann  ist  es  Sache  dos  Lieferanten,  seine 
Fabrikation  so  einsuriohten,  dafl  er  diese  auf 

prakt isc  hiMi  Worloii  lienitietidon  V Urschriften  ein- 
halten kann.  Sehr  wahrscheinlich  wird  man  bei 

diesen  Bereohntingen  feststellen  können,  dafl  die 

dabei  gefundenen  Zahlen  für  die  Druckfestig- 
keit der  bisher  bezogenen  Schamottesteine, 

wenn  diese  sachgemäß  hergestellt  waren,  bereits 
eingehalten,  wenn  nicht  ttbenohrittun  wurden 

sind.  Der  Schwerpunkt  einer  „sachgomällon"  Fn- 
brikatir)n  der  feuerfesten  Steine  liegt  aber  ebenso 
in  der  richtigen  Auswalil  der  Rohmaterialien  wie 

in  der  riebt i^^en  Weitorvornrboitung  dorsolben. 
Mit  beiden  sollte  sich  heute  jeder  Hütlenmann 

aus  eigener  Anschauung  Tertrant  machen  oder, 
wenn  ihm  dn.s  nicht  möglich  ist,  siiOi  der  Mit- 

arbeit eines  in  der  Fabrikation  bewälirten  Sach- 

TerstKndigen  bedienen;  das  Verhältnis  swisohen 
Herstelli  r  un  I  Vorljrauchor  würde  sich  da- 

durch zu  einem  fUr  beide  Teile  vorteilhafteren 

gestalten. 
Kritz  W.  l.ürtnann  schlägt  vor.  dio  Liefe- 

ranten der  feuerfesten  Steine  bei  Abgabe  ilirer 
Angebote  Auskunft  über  drei  Fragen  geben  zu 
lassen,  die  sich  auf  die  Nutiiiner  des  Segerkegels, 

auf  die  Druckfestigkeit  und  auf  dos  V'erhalten  , 
des  Steinvolumens  im  Feuer  beziehen. 

Für  Hochofen-  und  Winderbitzersteine  wird 

im  allgemeinen  ein  Material  gefordert  und  an- 
geboten, dessen  Schmelzpunkt  bei  Segerkegel 

32,  33  und  34  Hegt.  Die  geschatsten  Schmels- 
punkte  dieser  Ke^rpl  liegen  bei  ITT'X  171^)  und 

lälU "  C.  Es  ist  wohl  kaum  anzunehmen,  daß  die 

geringen  Düferensen  ron  je  20*C.  «wischen  den 
Schmelzpunkton  dor  droi  Kopol  >^oiriiniibor  ■icr 
an  sich  sehr  hohen  Schmelztemperatur  von  über 

1780*  C.  eine  entsobeidende  Rolle  für  die  Be- 
urteilung der  Sohamottesteine  spielen  werden. 

Ein  unter  Segetkegel  32  » 1770*  C.  schmelzender 
Stein  wird  kaum  für  obige  Zwecke  angeboten. 
Es  würde  deshalb  wohl  genügen  zu  sagen,  ,die 

Steine  dürfen  nicht  weniger  feuerbeständig  sein 

als  Segerkogel  32*,  da^^o^on  sollte  vorgeschrieben 
werden,  welchen  (lohalt  an  Tonerde  die  Steine 
haben  sollen,  und  zwar  bei  Verwendimg  reiner 

Rohmaterialien,  eventuell  unter  Aus.schlut)  von 
gebrauchten  Sieinstücken,  Kapselseherben  usw., 

und  welcher (Icsamtirehalt  an  Klufimittfdn  —  Eisen, 

Kalk,  Magnoiiia  und  Alkalien  —  darin  nicht  Uber- 
sohritten  werden  darf.  Je  reinere  und  bessere 

Rohmaterialien  zur\'crurl<cii  nii^^  L'clnnjren  können, 
was  natürlich  im  Verhältnis  zum  Preise  der  Steine 
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stehen  muß,  um  so  hoher  wird  daran  Feuer» 

bealändigkeit  aiurallen. 

Ueber  die  Dmckfestiirkeit  der  Schamotte- 
steine liegen,  wie  ich  lnTuits  erwähnte,  noch  nicht 

viele  Untersucbuogsresullatfl  vor,  und  es  wird 
nicht  viele  Fabriken  feuerfeeter  Steine  geilen, 
welche  Uber  die  dafür  nütiLTiit  Einrichtungen 
vorfUgon.  Dagegen  kann  der  Fabrikant  leicht 

feststellen,  ob  seine  Steine  bis  zur  VolumbestÄn- 

digkoit  gebrannt  sind  oder  ni(<ht.  Deshulb  ge- 
nligt  es  vorzuschreiben,  daß  die  Steine  bis  zu 

letzterer  gebrannt  sein  sollen.  Ueber  die  Druck- 

feetigkeit  ihrer  verschiedenen  Stein(|ualität  en  wor- 
den nicht  alle  Fabrikanten  feste  Zahlen  angeben 

können.  Die  dafür  nötigen  Zahlen  wordou  aber 

auch  je  nach  der  OrSfle  der  Hochdfen  und  Wind- 
crliilzcr  vi'rsrhit'«li>[i  lincii  aiisfallon,  und  fiir  <lie 

Berechnung  denselben  worden  von  Fall  zu  Fall 
rersohiedene  Momente  au  berücksichtigen  sein, 

dif  <inr  l'ubrikanl  <lt>r  fourrfi>sti>n  Stoiiie  >^;ir  nicht 
beurteilen  kann,  weil  sie  in  der  Art  des  Betriebes 

liegrilndet  eind,  den  nur  die  damit  genau  rer- 
trauten  Hilti onloulo  kcnm-ii,  und  auch  hier  wer- 

den die  Ansiohton  auseinandergehen.  Gibt  der 
Fabrikant  der  fenerfest^n  Steine  aber  in  seinem 

Angebot  ohne  genaue  AnLiilien  des  Anfragenden 
bestimmte  Zahlen  an,  dann  kann  os  vorkommen, 

dafl  er  einen  sonst  guten  Stein  anbietet,  dessen 
Druckfestigkeit  aber  niclit  genügt  und  Veran^ 

iMSUng  gil>t,  ihm  den  Auftrag  nicht  zu  vor- 
SchafTen,  während  er  durch  entsprechende  Aotido- 
rungen  in  der  Herstellung  leicht  in  der  Luge 
sein  würde,  aus  den  gleichen  Hohnuitcrialien  auch 

einen  Stein  von  genügender  Druckfestigkoil  zu 
liefern  und  dadurch  den  Auftrag  au  erhalten. 

Es  ist  dosbalb  <incb  Wold  richtiger,  wenn 

der  Httttenmann,  wie  es  auch  bei  der  Anschuifung 
anderer  Materialien  oder  Maschinen  au  geschehen 

pfl(>gt,  sich  genau  darüber  utiterriclitot,  welche 
Aufurderuugen  er  an  sein  Steinmaterial  stellen 
mufi,  und  danach  dem  Lieferanten  die  fQr  die 

Abgabe  eines  Aiigebulos  niiiigen  Angaben  macht. 

Der  letztere  wird  dann  loicliter  in  der  Lage  sein, 
das  entsprechende  Material  anzubieten,  oder  bei 

Meinungsvorschiodonboiton  eine  Vorstiin<ligiing 
darüber  herbeiführen  zu  können.  Zur  richtigen 

Bewertung  eines  Sohamotteeteines  genügt  es  aber 

nicht,  seine  cbemisdie  Zusammensetsung  und 

sonstigen  rügenschaften  zu  kennen,  snndorn  man 

mufi  auch  wissen,  aus  welchen  HoLmalerialien  er 
besteht  und  in  welcher  Weise  er  angefertigt 

wurde.  Hierzu  gehören  aber  Kenntnisse  von 

der  Fabrikation  l>e/..  ein  l-Ünlflick  in  diese  selbst. 

Fr.  tt'ernicke,  Ohorkassel  iSiegkroisf. 

Die  obige  Zuschrift  bestätigt  meine  Meinung, 

daC  Druckfestigkeit  der  soprenannten  feuerfesten 

Steine,  wie  sie  für  die  Vorwendung  in  Wind- 
erhitzern imd  Hncbr>f(Mi  verlangt  werden  muß, 

von  den  FabrikaiUen  leicht  zu  erreichen  ist. 

Ich  nuü'hte  jedoch  wiederholt  liervorhoben, 

dar>  icli  in  der  /uscbrift.  die  in  .Stnlil  un<l  F.ison* 
Utl)7  Nr.  -U)  auf  Seile  1423  verötrenliicht  ist,  vor- 

schlage, in  eine  Anfrage,  betr.  ein«  Liefwong 

von  sogenannten  feuerfe'^fen  Steinen  für  Hocli- 
öfen  und  Winderhitzer,  keinerlei  Vorschriften  über 

Feuerfestigkeit,  Druckfestigkeit  und  Volumbestin- 

digkeit  aufzune)iiiH<ri. 
Wenn  der  Fabrikuni  sein  Fabrikat  kennt 

—  und  das  soll  er  doch  — ,  dann  braucht  er  die 

Grenzen  dieser  ilrei  I'jgenscliaflon  dosscll)en  in 
seinem  Angebote  nicht  höher  zu  bemessen,  als  er 
sie  in  Wirklichkeit  und  sicher  erreichen  kann. 

Der  Fabrikant  kommt  also  nicht  in  die  Ver- 

Bucbun^^  sieh  auf  hChere  Orenien  einiulassen. 
Der  Abnehmer  der  feuerfesten  Steine  bat 

unter  den  von  ihm  erbetenen  verschiedenen  An» 

geboten  die  Wahl.  Fr  kaim  die  Worte  der  ver- 

.schiedenen  .\ngebote  abn>ossen  nach  dtMi  Erfah- 
rungen, die  ihm  Uber  frühere  Ausführungen  der 

einzelnen  Lieferanten  zur  V(>rfiigiing  stehen;  da- 

bei konunt  dann  noch  der  l'reis  und  die  Fracht 
in  Betradit;  lelitere,  wenn  die  Angebote  nicht 
schon  frei  Verbrauclisstat ion  gefordert  sind.  Der 
Verbraucher  der  Stoino  hat  sich  dann  bei  der 

Abnahme  der  Lieferung  allerdings  su  ttberseugen, 

ob  liii'  Steine  iiie  Kigeiisiiiafi et)  haben,  die  der 
Fabrikant  zu  iieforu  versprochen  hat. 

Bei  Lieferungen,  die  durch  das  .HQtten^Teoh« 

nischo  Bureau  l'rit  /  W.  I.ürmann"  ausgeschrieben 
sind,  bat  dieses  gewöliolicb  die  Abnahme  vorge- 
nommen. 

Berlin  W2;  KantstnOe  4,  den  11.  Okt.  1907. 

FriUt  TT.  LOrmtum. 

Der  neue  australische  Zolltarif. 

Als  iieiluge  zu  den  , Nachrichten  für  Handel 

und  Industrie*  hat  das  Reichsamt  des  Innern 

den  gegenwiin iir  \<<u\  I»'epriisetitaii1enhau>e  des 
Australiscliun  Bundes  beratenen,  aber  bereit«)  am 
9i  August  d.  J.  vorläufig  in  Kraft  getretenen  neuen 
australischen  Zolltarif  TeritfTent Hellt.  Wenn  auch 

die  Sätze  sow^ohl  des  allgemeinen  Tarife»  als  auch 
des  britischen  Vonugstarifes  durch  die  paria- 

nient arischen  Beratungen  noch  einige  Aende- 
rungen  erfahren  sollten,  bringen  wir  doch  im 
fclr''ii>l.'r:  'Iii  Ulf  <iie  wichtigsten  Kiscn-  und 
Slalderzeugutsso  bezüglichen  Bestimnumgen  und 

Zollsätie.  Vorbemerkung:  Der  Begriff  «ICisen* 
schließt  Stalil  ein.  -  Der  Begriff  „Blech'  i  1 .  .  i| 
sollte  nach  dem  Entwurf  ein  Blech  oder  eiuo 

Platte  TOD  nieht  mehr  als  "/i»,  ,riatle-  (plate) 

Digitized  by  Google 



IS.  HoTmlMr  1M7. Dtr  neue  auwtraJitehe  ZolUarif, Stahl  «Dd  Eiaea.  1668 

TftbeUe  1. 

Oef  enatand 

I 

MallfUb 

US 

149 

150 

16» 

181 

182 
188 

IM 

IH5 

I  186 
187 
189 

190 

197 
214 

Eisen  in  Platten  nnd  Blechen,  nämlich: 
•)  gewellt,  galvanisiert  
b)  g«lTMiMi«rt,  nicht  gewellt,  und  Mwellt,  oiobt  gclTuieiert  .  . 

HlekMlsobaetder  and  PferdegSpel,  HlekMlaebneMemniMr;  Mnia- 
8ehil>  und  Enthillxun^Mmaschinen :  KuUivjitnren,  außer  den  Soheiben- 
koltiTstoren ;  Kj^t^oii,  andere  l'HQge,  l'Hii^Hrharen,  Pflagatreich- 
brottor,  Mcasereggen  

MeattorKchiniodowaren  aller  Art,  n.  a.  v.,  einschlioßlii  h  der  |il)itti.>rt«'n 
Ml  «b-  r>A<  lnni('Je» «rcn,  HiiarfH'linciili'imiHi'Innrii,  M i'Hsi'rm  liärfer, 
Manii'ure  -  HfHtecke,  jedoch  nicht  Meaaerachmiedewaren,  die  teil- 

weise oder  ffau  Mt  Oold  oder  Bllber  hergeitollt  aiad  
Nigel,  nAmlich: 

a)  HnfnSgel  
Ifigel  ohne  Kopf  (oiaodil.  derjenigen  fOr  Former  und  ÖteoerX 
Btldemigel,  flenienenkUmmem  oder  Holznftgel  inm  Yemogela 
zwi'ier  nufi'inandorHtoüendHr  Haiken  (brolm);  Spikor;  Kminpon, 
n.  a.  V.;  Stifte,  n.  «.  v. ;  Draht-  und  ander?  Nftpel,  n.  a.  v.  . 

Schienen,  Lasrhen,  LaHclienlmlien,  Verbindunüjfs-riatten  und  -Stangen, 
Weirlioii,  Weiclionz-unj^^en,  Ilerziiiiieke  und  Kreuzungen  für  Eisen- 
uuil  Straßenlialinen  ,  

KiMonrühren  au«  Uutt-  und  ächmiodeiHen.  n.  a.  v  
Eisen-  und  Stahl -Kehre  (Mtt«rden  genieteten  oder  geftoRsenen),  von 

einem  inneren  DnrdwieeMr  von  nicht  mehr  nie  vier  Zoll,  einaohl. 
der  biegiamen  MetellrShnMi;  ChsUoway-  nnd  Tertiknl-Pnrallel- 
KesselrOhren ,  WasBerbobrmlntel  (wnter-bore  oMinge),  achmied- 
eiserne  AusrflHtun^astaeke  so  RSbren  

Oewal/te  Klrti'ii-  oder  Stiililtr.iuiT.  l'-lü-cn,  ( jueriialkeu,  Trftger, 
Säulen,  MuUieri-  uiiil  itriicken-LiHen  uiui  -Stahl,  nii'lit  gebohrt  oder 
soiiht  (u  firlieitet ;  knlt  i,'e\v)il7.te,  al)^'e(ir»hteciderali^'eH('hmppt8  Wolloa 

ßolzeu,  Muttern,  bieten  und  Uuterlagscheiben,  n.  a.  t  
Stacholdraht  

Drahtjfefloeht  •  
SpiraUürmi^  pewnndono  BObren  zum  Kondensieren  von  Ammoniak 

sowie  spirslförnig  gewnndeno  Ueisröhren  für  Zockerkocsel  nnd 
dergleichen;  Wellrohre  fflr  Dnmpfkeseel  

Platten  (außer  glattem  WciBblecfa)  und  Bleche  sowie  Kohre  aus 
jedem  Metall,  verzinnt,  plattiert,  poliert  oder  verziert  

Kotteti,  n.  n.  v.,  nicht  zu  i^obraurliHrerligen  (ii'i^enntiindcn  verarbeitet 
ücbraubonhaken,  Stihrauben  mit  Augen  und  Schraubuuringe .... 

T.  Wert 

für  y.ntuf- 

aUgeneiacr     nU»^  d« 

«l^yl^  Vf  r<'ini|(tt-ii   1  KüQicnilelu 

28  r.  H. 80  V.U. 

80  V.  H. 

80  T.E. 

8eh  8d 

20  T.  H. 16  T.  H. 

I6T.H. 

Tik  6d 

5  Mb  (>  d       5  sh 

Wert   1-2' ..V.II. .         30  T.  H. 
I 

frei 

25  T.  H. 

T. Wert  .  IT'  ,  V.II.  12  .  v.H. 

,        I  30  V.  II.  25  V.  H. 
,     ,  SO  v.  II.  20  T.  n. 30  V.  U.  26  T.  U. 

85  t.  E. 
15  T.  H.  ; 

5  V.  II.  ,  frei 
5  T.  IL  frei 

Tabelle  8. 

Qegenstand MaOrtab 

ZollialK 

all(«nelBcr Tarif 

rOr  Ene«c> VrrrliilKIcD 

KooiicraiclM 
> 

b)  BICcke,  Luppen,  Luppenstücke,  Billets,  Roh-Scbienen  und  -Lappen  oder 
ithntirhc,  weni^T  hIh  KiNi  ti-  uiler  StiililArbieiien  aber  mehr  als  Roheisen 

c)  Utah-.  Kiind-,  Winkel»  «ad  X-EImb,  glatte  Bleebo  nnd  Plattoa,  Draht 

d)  Maschinen  und  Maflchinontrileirio  Mihmaaehlnon,  BmtemaaehinoD;  ferner 

V.  Wert 

i 

18Vf».H. 

i2'/i  v.n. 
12- ■v.u. 

17 '/lt.  II. 
18>/iv.lL 
10  T.  H. 

von  mohr  als  'jia  Zuli  Stürko  bedeuten,  <I<k'Ii  ist 
die  Wirksamkeit  dieoer  Bestimmung  eiiiHtwoilea 

aufgehoben,  da  die  Aufhebung  durch  das  Re- 
prttoflntantenliaun  aobwebt;  Platten  und  Bleohe 

*  Der  ZuU  iat  inzwischen  Tom  ünterbaus  auf  10 

and  5  t.  H.  dot  Worten  ormiSigt 

aus  Eisen  werden  daher  uIh  glcir-hhodeutend 
angOBohon.  (n.  a.  v.  bedeutet:  nicht  anciorvreit 
▼orgcflohen.)  Auk  Abteilung  6  .Metalle  und  Me- 

talhvitreii'  iuOioti  wir  horvor  (siehe  Tahclle  1). 
Fnst  alle  Werkzeupmascliinen  siinl  mit  .\us- 

oahme  der  etwa  duzu  uütigeu  Krutima.'ichiutiu, 
MaachineuTerbindungen  und  Voigelege  laut  ao^ 
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gehltn|rt«r  Zollrerordnimg  frei.    Die  nicht  be> 

froitiMi  fPos.  Ifki)  uritorliegon  einem  Zoll  von  2ö°,o 
im  ftllgemeinen,  2ü7»  >>n  Vorzugstarife.  Ebenso 
rind  80  gut  wie  aUe  Werfcseuge  fOr  Handweriter 

and  Maschinenarbeitcr  .sowio  Workzmigo  zum 
allf^otnoinon  Oelinuirh  mif  die  Kreilisto  gesetzt. 

l)ainpfina.s<  liinoii  (l'ns.  1(>4)  zahlon  zumeist  .'^)*/o 

im  allgenu'iiifn,  2">  «o  im  VorziiKstiirifp:  hin«!- 
wirtHcliiiftliclio  (ioräU'  (l'os.  l.Vi)  im  all^<>moiiiou 
Turif  10*0,  im  Vorzugstarif  sind  Kie  frei;  Horg- 

weii»niiix4-liinen  und  Maschinenanlagan  86  be- 

.    xi«hung8weise  25*/*. 

Die  in  Tabelle  2  aufgeführten  Eisen-  und 
Stahlwaron  sollen  mit  den  dabei  vermerkten 

Wertzöllen  belegt  werden,  aobald  vom  Minister 

bestfitigt  wird,  dafl  die  die  betreffenden  Waren  «r- 
Mugonden  ( iew«)rhszweige  im  Australischen  Bunde 
in  genügendem  Umfange  oingefllhrt  sind. 

(Eine  Bevorzugung  solr  lier  hri  ( isolier  Erzeugnisse 
scheint  vorläufig  nicht  in  .\u.ssicrht  genommen 
zu  sein.)  Sitlmlii  diose  Zölle  in  Kraft  ffe.setzt  sein 

werden,  t>olion  die  Zollt^ütze  auf  diu  meisten 

weiterverarbeiteten  Eisenwaren  um  2'/i»  5  und 

IQ*/«  vom  Werte  erhöht  werden. 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Patentanmeldun^n, 

welche  von  dem  angcgehenen  Tage  an  während 
zweier  Monate  zur  Einsicbtnabme  für  jedermann 

im  Kalsefllchea  Pateatamt  io  Berlfai  ausliegea. 

10.  Oktoh.T  r.'OT.  Kl.  ;  ,  l'  l  l  270.  Vcrfnlirm. 
die  LunkiTliililiitii:  Ihm  (iuliKtiirkiMi  «liinh  lii'lieizen 
df*  TerldriMU'ii  K^iili'n  tiiittcli»  flÜBt<i;;cr  Sc|ilui;ki-  zu 
verhindern.  Friedrieb«'.  \V.  Tiinm,  ilninbur^,  Wand«- 
becker  CbauHseo  8*'i. 

14.  Oktober  1907.  Kl.  7a,  8  2B  2ü2.  Voreebnb- 
TorrifibtungmitDUrerentialMliraabengetriebe  Ar  Wals- 

«eilM.  SeeUM  d*Et«d««  paar  la  Falwieaämi  dua 
Tnbe«  mh«  Madur«  (Brevet«  et  fVoc4d^  Lambert- 
Carilozo»,  Pari»;  I'atent-Anwülte :  I>r.  H.  Wirth, 
C.  Weihe  uiul  Dr.  H.  Weil,  Fraiiklurt  a.  M.  I,  uiui 

"W.  Dame,  Herlin  8W.  i:j. 
Kl.  24  f.  W  27  10".».  KettonroBt  mit  auf  Hollen 

in  Keitlichrn  FQhrun>ren  i;leiteiidcn  ( juorträjfi'rn  für 

die  Uo!»(kör[ier.  Walther  Ä  t'ie,  Com.-Ueselliieh.  a. 
Actien,  DellbrQrk  h.  Köln. 

Kl.  Sic,  B  45423.  Ana  Stirkemebl  and  einem 
Füllstoff  bestebeadofl  Formpalver;  Zus.  sa  Patent 
184981.  Borlinar  Formpnder  Work«  Frits  Kripke, 
Berlin. 

Kl.  49e.  B  40696.  Hydrauliuelui  Schere  mit  ver- 
Änderliclieiii  Selineidwinkel.  Wilhelm  HtT^r,  Bielefeld, 
Kl.  Hahnhofsir.  2n. 

Kl.  4'.>e,  Ii  24t'>77.  Stielliamnier  inii  seitlieh  ver- 
SCblebbarem  liür.    I'arl  Urübel,  (totha. 

KL  49 0,  .Seh  20 Gl 8.  Vereinigte  aolbattatigo  und 
Haadsteaerung  fQr  Uani|ifhämmer.  ScUelfealNiom  & 
Stoinmets,  Weidenau  a.  d.  Sieg. 

Kl.  49  e,  Scb  28781.  Dampf  bamnersehiebor; 
Zm.  z.  Pat.  147207.    Herrn.  Schuberth,  Chemnitz. 

Kl.  49f.  C  13816.  ElektriMehe  SehweiBmaHehine 

7iir  ller-'leUuii'r  von  l>rahtwiiren.  The  «'liiiton  Wire 
4'liitli  Coiiiiimiy.  (  'liiiton.  .Mah!t..  V.  ."^t.  .\.  ;  Vi-rir. : 
Dr.   lt.  .Mexaiiiler-Kuti,  l'at.- An\v;ilt.  iL  rliii  SW.  13. 

Kl.  4;»f,  K  ;t:Hr,;U.  .Musi  hine  zur  Hi  r-lellun;,'  von 
.Xnkercisen.  Carl  F..  Kiiufheti,  New  York:  Vertr. : 
Dr.  A.  LcTy  und  Dr.  K.  Heinemann,  rati  nt  Anwülte, 
BerUn  SW.  II. 

17.  Oktober  1907.  Kl.  18a,  D  18394.  Scbrig* 
anfing  mit  gekr&mmtor  Fahrbahn  und  Ober  ein«  Leii* 
roUe  geführtem  Fabraoil.  Duisburger  Maachinenbau- 
Akt.-Oeg.  vorm.  Beehem  &  Koctman,  Duixhurg. 

Kl.  ISa,  V  r.4-2i'.  Doppelter  ( lirlitversehluli  für 
llnehüfen  mit  in  lier  fenten  relHTiii-ekun;;  ileh  Fiill- 
triehters  dureh  Klappen  vcrHehlielilinreii.  riiii:!i  um  die 
.\ehHe  de«  lloehofen»  angeonltiftiii  Bei^i-biekuii);»- 
öirnun>r»'n.  Vereiiiijjte  MaMehiueiifiibrik  ,\up><lnirg  und 
Maacbinenbaugeeellacbaft  Hamberg,  A.-0.,  Nürnberg. 

KL  18  a,  W  25971.  VoriMhandlnng  von  Ver- 
braannngs-  oder  Oeblftielnft  für  metallargiache  Oefen, 

iiubeaoadere  für  HocbAfen.  Walter  Hearj  Webb, 
William  George  Bretteil  und  Alexander  Joha  Adan- 
«on,  Liverpool,  Eiijtl. ;  Vrrtr. :  F..  W.  Hopkins  nad 
K.  t>HiiiH,  Patent- .Vnwilhe,  Berlin  SNV.  II. 

Kl.  ISc.  11  :iH9'.t.'>.  Verfaliren  zur  Krliötinn::  der 
Permeabilität  sowie  der  Vormimlerun;;  der  llynteresi» 
in  EiBcnlet^ierun^en ,  vor/u^Hweiite  koblen8totf-  und 
manganarnien  Siliziumeiscnlegierungen,  welche  zur 
Verwendung  in  elektrii^cben  Apparaten  bestimmt  sind. 
R«b«rt  Abbott  Uadaoid,  Shaflield,  £ngL;  Vertr.: 
F.  C.  Olaser,  L.  Olaser,  O.  Hering  nad  B.  Peiti, 
Patent-AnwHlte,  Herlin  SW.  r>«. 

Für  div!te  Anmeldung  Imi  bei  der  Prüfung  gt;mäti 
20   3  83 

dem  1Tnh»STertraga  vom  , .  ,^  _  die  PriofUll  aaf 14«  12«  uO 

Ornnd  der  Anmeldung  in  den  Vereuigtea  Staaten  Ten 
Amerika  vom  87.  8.  08  aaerkaast. 

Kl.  21h,  Q  28988.  Vorriehtnng  an  Transformator- 
öfen.    F.ugen  AsHar  Alexia   Orönwall,  Axel  Hiidolf 

I.  indblad  und  Otto  Stabihnne.  Ludvika,  hichwedeii ; 
Vertr.:  Hr.  J.  Ephraim.  Patent  Anwalt.  Berlin  SW.  11. 

Kl.  21h,  K  :t4  71.^.  Vorriehtunfif  zur  elastiHeheii 
Verbiiidun-r  der  Elektroden  eines  elektri»eben  .Sehmelz- 
ofens,  innheMondero  eine«  solchen  mit  senkrocht  an- 

geordneten Elektroden,  mit  der  Stramzufflhrungsleitnng. 
Oharles  Albert  Keller,  Pariai  Vertr.:  A.  Bauer, Patent- 
Anwalt,  BerUn  8W.  18. 

KL  84«,  O  28667.  Verfahren  und  Vorrichtung 
znr  Vmatsnernng  nnd  Re<rolun<;;  für  ReffonorativSfen 
mit  feststehenden  Vcntilu'ehäuBen  für  (iah  und  för 
Luft,  unter  Ueuutzung  der  AbHchlußventile  al«  Kege- 
luniTHYentile.  Hemaaa  tieweeke,  Darmstadt,  Viktoria- 
stralie  l»2. 

Kl.  241,  F  22  HOT.  Kflhrwcrk  für  die  Beschicknufr»- 
vorriebtang  an  StaubkohlenfouerunKon.  Erneat  M. 
Feoerhcord,  Hamburg,  .\ Uterdamm  8. 

KL  31b,  C  15105.  Formmaachine  mit  lam 
Wenden  eingerichteter  nad  senkrecht  beweglieher 
Modellplatte  nebet  Durcbtugaplatte.  James  Jaekion 
Chipchaae,  Horwicb,  Lancaater,  Engl. ;  Vertr. :  G.  Pieper, 
II.  Sprincmann.  Tb.  Stortand  E.  Horas,  Patoat-Anwilte, 
BerUn  NW.  40. 

FBr  diese  AmnelduBg  ist  bei  der  PrOfnng  gemU 

dem  Unionsrartrage  vom  rv'— .v  ̂   ̂  Prioritlt  aaf Iva    Ifi*  UV 
Orund  der  AnmeMang la  QroBbrItaimien  vom  18. 11. 05 
anerkannt. 

Kl.  ;!le.  n  43Sn.'..  Blockzftnue,  deren  Sebenkel- 
drelizajifen  nn  *iuerschieneu  tjelaffert  sind,  »tlhrend 
die  oberen  Sehenkel/apfen  in  .SchlitzfQhrunct'n  (jleiten  ; 
ZuB.  z.  Pat.  176  216.  Benrather  .Maachinenfabrik 
Akt.-(])o8.,  Benrath  b.  DQtiaeldorf. 

KL  31c,  U  39  024.  Presss  sor  Erseaguag  dlektar 
Uoblbl5cke  dnreh  Preseen  im  VMjttngler  Meekfonn 
Ober  verjOngtom  gegea  den  hewegllAsn  Boden  der 
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Form  tumUcMmmib  Dohm.  OewerktdMfl  Dnittdiar 
KaiMT,  HMibom,  BlwlnL 

KL  80b,  K  SSttO.   T«rfabren  tnr  TerbMieran^ 
von  Aluniiaat  und  Silikat  enthnltcnilrti  liydrnulitirhen 
Kindemitteln  wio  Iliicliofi'iitii-hlackeii  uad  aui«  tl*-iii«ell>eii 
hercestvlltcn  /luiiiittMi,  I'ortlandzoinont  und  dergl. 
durch  Zusatz  von  ItariuiiiMalzon.  Kötiif^Hhofcr  (.'etnoDt' 
Fabrik,  Akt.-<ie».,  Wii  n;  Vi  rtr. :  Kduard  Franke  «liid 
0«ort;  Hirscbfeld,  I'at.-Anwältp,  H.TÜn  HW.  68. 

21.  Oktober  1907.  Kl.  7  b,  B  40  U'.ni.  Mehrfach- 
DrabttMiimMcbia«.   Ub«rlM  da  Buj«r,  L»  Cbaod«M 

AillcTiflai«,  F^aakr.;  ▼•Hr.:  Pat-Anwllto  Dr.B. 
Wiitii,  C.  Weihe  und  Dr.  H.  Weil,  Fnakfnrt  •.  IL  1, 
ud  W.  Dame,  Berlin  SW.  IS. 

n.  7  b,  B  •12:((;i.  UohrKchwei6-'W«ltwerk  für  dir 
Fertil^chwcitiuDg  Btumpf  zu  HcbweiBendor  Kolire. 
Rodiilf  Backhaus,  Krefeld,  Ostwali  JUH. 

Kl.  18a,  .VI  3ü  2H>5.  Vorfaliren  zum  Scliinelzen 
und  Verarbeiten  von  in  einem  bet*ondL>r(>n  Keduktionn- 
ofea  erbkitenem  RiHenHcbwamm  in  einem  Schmelzofen 

■atnr  «hier  Kchlackenducke.  Mmita^ue  Moore,  .Mcl- 
bouriM,  aad  Tbomu  Jame«  Ueakett,  Bnuuwick,. 
Aaitr.;  Tertr.:  Dr.  8.  Hunborger,  Patent-Anwalt,- 
Berlin  8W.  13. 

Kl.  21h,  W  25  850.  ElektriBcher  InduktionHofen, 
insbt'.Hundtro  für  inetallurgiscbo  Zwi-iki-,  tnit  von» 
Ma^tietrahiiK-n  de»  TranflformatorH  unifaUti^r  und  diin  h- 
kreuzter,  den  unteren  Teil  des  .Schachtofens  liildunder 

Schleife  gemäü  Patent  IH:<(i22;  Zu«,  z.  I'at.  183  622. 
NUa  Waliin,  Charlottenbur^.  Kantstraße  159. 

Kl.  24  f,  K  S3817.  Kettennwk  mit  auf  Qaer» 
trlgara  liegandan  RoatkCrpara.     Fraos  KrSpelin, 

Kl.  8t  a,  8t  11816.   Ti.  KoUcbmeltofen  mit  Ave- 
Bltiaag  der  Verhrcnnungti^a«e  durch  ZurQckfahrcn 
über  den  Tiegelinhalt.  Alexander  .Stein.  KrosMen 
a.  d.  Uder. 

Kl.  49b,  Sch  24  9.'):!.  \nrriclituiii;  zum  Hclb»t- 
tAtigen  Yornchube  vi>ii  \S\  rk^tLUki'ii  miitulH  einer  die 
Werkatücko  durch  Reibung  mitDelitiiunden  umlaufenden 

Scheibe  unter  den  Stempel  von  i'regBen.  Arthnr 
Sebweinbarf,  Prag;  Vertr.:  Frau  Scbwenterlejt 
Pat-Anwalk,  Baifia  8W.  68. 

24.  Oktober  1907.  KL  Ib,  O  23679.  Mag- 
netiaeher  Eraeebeider  mit  amlaafendem  F&rderband 
auH  Drabtj^webe.  Bmat  HeiBrieb  Oeist  Elaktriiitito- 
Akt-dei*.,  Köln. 

Kl.  Ib,  M  .'10  790.  niektromaKn.ti-cli.-  Scheido- 
vorrichtung  mit  riogförmiger  ächeidezonc.  MaachiDon- 
bauanstalt  HamboMt  asd  Aagnot  KUiifabial,  Kalk 
bei  Köln. 

KL  7a,  H  35  327.  VorachnbTorricbtnng  fftr 
PilganebrittwaUwerke;  Zoe.  a.  Fat  178616.  Otto 
Haer,  Zflrteb;  Tertr.:  Otto  Hoeeea,  Patent'Anwal^ 
Berlin  W.  8. 

Kl.  10a,  W  2«890.  Einrichtung  zur  DurchfQh- 
runi:  der  Verkokung  ilcs  waHHerbiglichen  Biniii  initteli 
in  Briketts;  Zu»,  z.  Fat.  174.Mi3.  Bernhard  VViijjner, 
Stettin,  KalHcr  WilhclniHtr.  99. 

Kl.  50c,  .S  23  999.  Kegelbrecher.  Edgar  B. 
Svmons,  Milwaukee,  Y.  St.  A.;  Vertr.:  Panl  lUller, 
Patent-Anwalt,  Berlin  8W.  61. 

KL  60e,  8  25001.  Stainbroebar.  G.T.  8pejerer 
Co.,  Bertfai. 

28.  Oktober  1907    KL  10a,  B  4S46S.  Yerfabren 
zur  Herstellang  von  Koka  und  Gafi  auH  ringförmigen 
Kochen  der  zo  Terkokenden  .MnNse  im  elektriHchen 
Ofcu  und  Ofen  /.ur  .\uaführung  des  Verfahrenn.  Kinil 
Bier,  London;  Vertr.:  .\dolf  HotTmann,  Köln.  .Mauritius- 
ateinweg  56. 

Kl.  10a,  E  12  209.  Liegender  Koksofen,  bei  dorn 
Jede  Kokakammer  durch  lahln  ieho  Oeffnungea  nft 
einem  Kanal  zur  schnelleren  AbfOhrnng  der  Oase  Ter- 
bunden  iat  Otto  Etaerhardt,  OriUoatraBe  67,  «ad 
Dr.  Aagnat  Imbluer,  OrUbiatraAe  88,  OelaaBkireben. 

KL  10  a,  V  19  342.  Terfabreo  aar  HaretellttDg 
einea  raaebloa  TerbranaaDdoD,  bartaa  BraBaetoffea 
darcb  trockene  Deatttlation  bItnmtnOoer  Kobla.  Tbomaa 
Parker,  I.ondtm ;  Vertr.:  U.  Scherpe  nad  Dr.  K. 
.MitharÜN  Pat. -Anwälte,  Berlin  SW.  Ch. 

Kl.  18c,  II  Mx.iS'J.  Verfahren  zur  Hrrr.(.-llini;,' 
von  Platten,  (hilSHtahlHcbirtiieu  und  «luieren  Sialil- 
gegenHtuiidcM  au»  gcgoHAunem  Stahl.  Kotiert  Abbott 
Hadfield,  Sbeflield,  Engl.;  Vertr.:  C.  Feblert,  0.  Lon- 
hier.  Fr.  IlarmMB  «ad  A.  Bttttner,  PataDt-Anwilto, 
Berlin  SW.  61. 

Für  tfaaa  AnraaMang  Iat  \m&  der  Prttfang  gemlE 
20    3.  83 

dem  UnionaYertrage  vom     '    '  -   die  Prieritit  anf 14*  Is.  Uv 

(irund  der  Anmeldnag  ta  OreBbrttaBBlaD  vom  19.2.06 
anerkannt. 

Kl.  24e,  G  23  315.  < iaser/euger  mit  drehbarem 
Schachte  und  seatralem  Luftxulabrungsroate,  iwi  dem 
die  Luftanetfitlikaiille  ala  In  den  BreoDsloff  toraprln» 
Bide  Anaitse  anagablldet  aind.  HermaBn  Oeehts, 

deebeim,   StenerwalderatraSe   87,   und  Riebard 
Schulde,  Mnrit/berg. 

Kl.  24  e,  H  38  472.  Bauggaaerzeugor  mit  unter 
dem  Schachte  angeordnetem,  die  metalliN(  In  n  Arnia- 
turenteile  kUhlendem  Verdampfer.  Edmund  llanappe, 
Forcat  bei  BrflaMl;  Vertr.:  Jnüaa.Kflatar,  Berlin, Hülowatr.  7. 

KL  24«,  J  8753.  Verfahren  zur  Krzcugung  von 
Qeneratoigaa  ana  (earabgebendem,  backendem  Brenn- 
■loff.  WOhelm  bin«,  Danaig-Langfohr,  Baanbaeh- 
allee  Sb,  and  Fritz  uing,  Berlin,  Invalidenatr.  88. 

Kl.  Sic,  H  39  781.  Verfahren  zum  Herstellen 
liegender  Farmen  fOr  guüeiserne  .SHalen  nach  .Mo- 

dellen. Kobort  lieimgartner  äohn,  Baden,  ächweiz; 
Vertr.:  (i.  Dedronz  wid  A.  WelekuMMB,  Fat-Anwilta, 
Manchen. 

Kl.  40a,  8  23  672.  Verfahren  und  Kinricbtung 
zur  i!)rBchmelzung  von  Metallen  durch  Reduktion  von 
Erzen  mittels  erhitzter  reduzierender  Gaae  im  atln- 
digen  Kreialauf;  Zna.  z.  Anm.  8  22  780.  Harcoart 
Taeker  Simpson,  Bilbao,  Spanien,  und  Auguatin  Emillo 

Boorcoud,  Gijon,  Spanien;  Vertr.:  ('.  Feblert,  G.  Lou- 
bier.  Fr.  Harmtien  und  A.  Büttner,  Patent-Anwälte, 
Berlin  8NV.  61. 

Kl.  .'»Oc,  (5  2.'>  H.'».  Kollergang  mit  stufenförmiger 
.Mahlbahn,  «tufenförmigen  Lilufern  und  »tufonw einer 
Zerkleinerung;  Zua.  z.  Pat,  145  838.  (Jhriatian  (iieiow^ 
a6riite,  Jakobitr.  28. 

Gebrauchsmustereintragungen. 

14.  Oktober  1907.    Kl.  lüa,  Nr.  318  784.  Koka- 
ofentOr  mit  in  der  Lftngerichtuag  liennden,  gleieh» 

mftftigen  W^ellea.  W.  KUtne»  Dortmnnd,  Weilenbarger- ■IraBe  81. 

KL  24 r,  Nr.  3 18. '.Ol.  Kippbarer  Waweneak 
Idawork  in.  b.  Ii.,  Fabrik  feuerrostor  Prodakte,  Kre- 
feld-Linn. 

Kl.  24 f,  Nr.  31K,-|<J5.  Rostalub  mit  Wasserrillo 
für  üenerHlorüfen.  Akt.-Oes.  für  Gau  und  Elektrizitlt 
Abt.  LiaeDgieUerci,  vorniaU  F.  von  Koeppen  &  Oo~ 
Köln- Ehrenfeld. 

KL  Sic,  Nr.  818411.  Keattrijshter.  Hamann 
Olbridi,  Kleinhenbadk 

KL  Sie,  Nr.  818457.  Sehablonier-Apparat,  be- 
atebend  ans  einer  mittele  Knrbel  vereetzten  Scha- 
blonierHpindel.  HrnunHehweii;is<  h -HanaoverHche  Ma- 

schinenfabriken, Akt  (Ich.  ,  .Mfeld,  Delligsen  und 
Bornum  IIht/. 

21.  oktolier  l'.t07.  Kl.  10h,  .Nr.  319  187.  Koke- 
ofi'ndUxe  nach  dem  Bunsenbrennerprinzip.  Robert 
Maller,  Essen  a.  d.  Ruhr.  KaupenntratSe  46  bis  48. 

Kl.  10a,  Nr.  319  188.  Vorrichtung  an  Kokaofen- 
beaebickangamaachinen,  beatehend  ane  einer  Aber  den 
FttlSehem  angeordneten  Tranmorlaobneeke.  Dr.  0. 
Otto  &  Comp^  O.  m.  b.  H.,  Dahltaanaen  a.  d.  Babr. 

Digitized  by  Google 



KM  8«dil  und BtridU  über  in-  und  auMndkcke  Patente. n.  Jahrg.  ITr.  M. 

Kl.  S4«,  Nr.  ail>&92.  Oeucrstor  far  Bramkehlen- 
lUid  Brikwttfeaeranji^,  mit  ringfSriniger  Abmngnng  der 
GeacratocgMe.  Anguat  Koch,  Kusel,  KfilniBcbeatr.  68  a, 

KL  S4f,  Kr.  819S18.  RMt  8elil«okMmMt 
«■d  L«flsnfObTini|t««eb1its.  HetnHob  Abrem,  Hatn> 
bntg,  Scbillumtr.  30. 

Kl.  24  f,  Nr.  .T19.M5.  ,\ntrieb  von  Drebklaj.pen 
zur  Schütthöhcnrei,'o!ung  boi  Trc|ij)en-  und  Schräg- 
roBtcn.  Immanuel  Mager,  Halle  n.  d.  8.,  Streiber- 
•Iraße  .50. 

Kl.  24  r,  Nr.  319  628.  Roatrabmcn  mit  versonktor 
BruMtrvuoriin;;.    KrnHt  Roicb,  Roichenbach  i.  V. 

KL  84b,  Nr.  319  198.  Material-AufgabeTorricb- 
tanf,  beatobend  aua  einem  Kundacbieber  ond  einem 
»II  ibm  Terbuideaeiii  YerMdÜBBkSrper.  Poettar  &  Ca. 
Akt.-OeB.,  Bortmand. 

Kl.  24h.  Nr.  ;iH»104.  Mftterial-.\uf(,'abcvorricli- 
tung,  bestehend  aus  einem  Uundscbiebor  und  ciuom 
mit  ihm  verbundenen  VeraellIvSkCrpar.  PaattardkCo. 
Akt.-OeM.,  Dortmund. 

Kl.  .'ilc,  :U9  724.  l'arallelwandigor  Formkaatea. 
Otto  Harms,  Hamburg,  8cbroederatlft«tr.  5. 

Kl.  49  b,  Nr.  819344.  ProfileiaeDBchere  mit  die 
Meaaaracbeibe  bewegendar,  raebta-  and  linkagftnglgar 
OawindaainndaL  Larani  Öonjiiaki,  IfeUaiataBa  89, 
and  Wilhelm  GCdeke,  Oanabrilekaralr.  8T,  BialafeU. 

28.  Oktober  1907.  Kl.  7b.  Nr.  880476.  Var- 
richtunj;  mit  im  Winkel  zueinander  vernetzti'n  und  in 
ihrer  Kalibrierung  »ich  zu  einem  vollen  KreiH«  Tat» 
einigenden  Rollen  /ur  Herstellung  Btumpf{»eHehweiBtar 
Rohre.    Rudolf  linekhauti,  Krefeld,  Oatwall  208. 

Kl.  24 r,  Nr.  319HC6.  Abgebogene  Drehklappo 
Sur  Regelung  der  ScbCkttbOhe  bei  Treppan-  und  Scbr8g* 
rotten.  Imnuuraal  Hagar,  Halla  a,  d.  ft.,  Stiaibw- 
•traBa  60. 

Kl.  84r,  Nr.  819867.  Raekwirtaantrlab  tob  Df«b> 
klappen  zur  SchQttbShcnregelung  bei  Treppen-  und 
Sebrigroaten.  Immanuel  Mager,  Hallo  a.  d.  S.,  Streiber- 
atraßc  50. 

Kl.  31a,  Nr.  320439.  Tiegelachmclzofen  mit  von 
der  I  l  uiTiiMg  iler  Seliun'l/.kamnier  beheizten  Vorwärm- 
kammorn  und  einem  Windvorwärmer.  JameH  Warne 
Chenhall,  TotneH.  Devon,  Engl.,  und  /ickerickwaric 
Akt-Qaa.,  Wolfenbfittel;  Vertr.:  B.  Petanen,  Patent- 
Anwalt,  Barlin  SW.  11. 

Deutsche  Reichspatente. 

EL  ur,  Nr.  1818ML  vom  4.  April  1906.  A.  He- 
ring in  Nflrnborg.  KettMroit  mit  querlUgenden, 

tim  ihre  iMnffsachse  Bchwingburen  Roatitlähen. 
Die  Roatatibe  a  der  Oborkatte  «erden  Ober 

Bollen  b  gafllbrt^  daran  jade  anf  dam  Arm  e  ainaa 

Kl.  Sie,  Nr.  181 90S,  vom  8.  Februar  1905. 
Henry  Hadiaon  Sciple  and  Monroe  LeeKoaa 
in  London.  Aui  Sand,  LHiM  mtd  eitum  KokttH' 

ttment^  ̂ wKlheiwto  Formmm$»e. 
Die  rormmaate  beatebt  aaa  98,08  */•  Sand,  1,88*/« 

gekochtem  Leinöl  und  O.l.'i'i'o  (Sauolin  vom  spez.  Gew. 
0,72.  Sic  soll  äußerst  ttcbarfkantigo  Formen  und  Kerne 
aigaban«  amft  aber  w  da«  OlaAan  gahrannt  wardw. 

Kl.  19a,  Nr.mWi,  nn  16.  November  1905. 
Oeorgea  Manard  in  La  LonTi&rc,  Belgien. 
SeMsmiutcßMHmadlmMff. 

Die  beiden  Seheiikel  <i  und 
b  der  Lani  tu'  hiinl  ko  stark 
winkelförmig  iiHch  auUen  ge- 

knickt und  nni  Knickpunkt 

geachwächt,  daO  sie  sich  beim 
Anzieben  der  Laacbenachran- 
iion  nnabbingig  Toneinaadar 
biegen  and  den  AnlageflKeben 
der  Schienen  anpassen  können. 

Kl.  24e,  Nr.  181087,  vom  24.  lUn  1905.  John 
Radcliffein  Eiland  (York,  QrollbriUnnien).  Ver- 

fahre» tum  Betriebe  einee  Qaeerweitgen,  bei  welekem 
eich  untett  an  dm  featetehendeH  Brennetoffechaekt  eine 

zweinrmi;,'en  IlelieiH  r  d  sil/t  und  Hureb  ein  auf  denken 
anderem  Arm  (/  aiigeliracliteH  (iei:en;,'ewiclit  r  nju  li 
olii'ii  1,'edrfickt  wird.  Hieniun  li  «ini  lieim  Vorwarm- 
wnndern  der  Roststäbe  eine  Mcdlenfürmigo  Uenegung 
deritolben  erzielt,  dareh  die  die  Braanelolbebieht  ge- 

lockert wird. 

eidar  «tr Artrt  rUferettde,  dk  Aedte  obfBhrttid*  JTaM- 
N«em  anaddiefim. 

An  den  Bcbaobt  a  mit  Oaaabzag  b  scbBalaB  aieh 
beidenatti  rotiereiule  Trommeln  r  an,   die  adirig 
gegen  die  Horizontnic  gelagert  aind,  die  Aacbe  anf- 
BeLiiirii  iitul  in  die  Taschen  d  abfäbren.  Hei  r  wird 

OcId.iM'Iurt,  i  rforderlichenfalls  gemeinsam  mit  Dampf, 
einiceführt,  die  «ich  an  der  glühenden  Asehe  erhitzt. 

Weitere  Luft  wird  im  Schacht  selbst  bei /*  eingeblasen. 
i}ei  Inbetriebsetzung  werden  die  Trommeln  c  mit 

Asche  gefüllt  und  aodaan  im  Scbaebt  a  ein  Feuer 
argemaoht  Durch  die  Drebang  der  Tronmahi  rutacht 
die  Aacbe  alimäblieh  naeh  nnton  und  «ird  dnreli  aan 
entalandene  eraelzt. 

KI*  919,  Nr.  vom  23.  Februar  1905. 
Hermann  von  Forator  in  Hedde  rnbeimb.Frank- 
fort  a.  M.  VerfahreH  aur  VerhttuMff  der  Lmnktr- 
bOdung  beim  Oitfttn  von  JdelatUn  durch  Nachgießen. 

Die  Lnnkorbildnng  wird  bekanntlich  vielfach  durch 
NachgieBen  von  HüHsici'm  Metall  aiifjjelHdien.  Erfinder 
schlägt  hierfür  vor,  daH  Naehgießmetall  in  einem 
trag-  odi  r  fftljrlirtn  n  <icfSße  (Tiegelüfcn*,  \» eichen  mit 
einer  Heizunt:  vergehen  ist,  beständig  auf  dem  für 
das  Nachgieiien  errordarllobaB  Zaatanl  bahar  Uabar- 
bitznng  zu  balten. 
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IB.  VoTenb«r  IW>7. Bericht  M«r  in-  und  atutänditehe  ftfmte. 
BtaU  ud i.  16«T 

Kl.  10  a,  >r.  ISICV»,  vom  22.  Norember  1905. 
Franz  >!•  i^-uin  &  Co.,  .\kt.-(lt'd.  in  I)  i  1 1  i  n  lc«' n  , 
Saar.  Kohlt  it^tampfmuxchine  mit  iliirrh  Situi/-  und 
Firtfiluft  beirtfhenfm  Stampf  r. 

Die  Lttn);c  des  /vlinden^  a,  in  dem  hIcIi  die 
Stampferstan^i*  b  mit  ihrem  Kolben  c  frei  fQhrt,  be- 
trlgt  ein  Vielfache«  de*  StMipferbobea,  wodoreb  eine 

Yeratellnnf  deeaei- 
h«B  «eh  erübrigt 
Dareh  Leitnni^n  d 
■nd  e  Kind  diu  bei- 

den Zvlinderunden 
mit  dem  Luftzylinder 
f  verliundfn,  in  dem 
ein  Kolben  ij  t)e«oi;t 
wird.  Der  l.uftzvlin- 

d«r  f  bewitzt  Öoff. 
DnBgen  h,  durch  wel- 

che eich  dM  Lttfl- 
quntam  Aber  and 
unter  dem  Kolben  y 

'y  tincli  der  II"p|io 
di-H  zu  «tatnjifendiMi 
Kohk'kuchetis  von 
•ulliHt  rt'gulifrt,  ho 
daU  d<>r  Huti  duH 
Stampfe ra  eicb  atot« 

gleichbleibt. 
liie  LBltwi(«a  d 

■ad  c  liiid  dareh 

•in  Rohr  t  miteinan- 
der verbunden.  In 

den  I.t'itutii^i'ii  üind 
drei    Uftlirii'  htm 

Vtl  TL' l'hi' Iii' M,  llil' 
durch  oiii  (.iestnntje  n 

^meinaam  gcatenert  wevden.  In  der  einen  Stellung 
iat  der  Hahn  /  geachloaaon,  hingegen  die  HAbne  k 
und  m  nach  beiden  Kichtungeu  olTun.  In  der  andern 
StoUnog  wirhen  alle  drei  Hihae  al«  BttokacblacTeatU«, 
featatten  also  aar  ehi  Abeaaipeii  der  Lnfl  Ober  dem 
tampferkolbon  und  den  Zutritt  tod  Preßluft  unter 

ihm.  Der  Kolben  e  steigt  dann  ao  hoch,  bifi  die 

Sperrklinke  "  uiitiT  den  Hol/en  p  fulit  und  drn  i^tampfer 
fal  aeiner  böcbaten  l^age  fcattaült,  au  daU  der  Luft- 
sjUadar  f  atUlfeietst  vardem  kann. 

II.  31h,  Nr.  1)^1819,  Ton  8.  Jannar  1905. 
Ouetave  Oin  in  l'ariH.  In  die  SM*  eine»  dek- 
tri.nhe>t  Ofen»  emge/xiulr  MrlalMektroiemit  HMunf 
zur  hurchhitung  eines  KühlmtltrU. 

Die    Elüktrodo   besteht  au»  einem  /\ liiidrischen 
Block  a  aua  weichem  Stahl  uud   bildet  den  Hoden 

einer  Vertiefung  b,  die  mit  dem 

i  I  b  r  1    I  *  b  es    Ofeninnern  in  Verbindung  ateht 
'  '  und  in  die  da«  geechmolxene MataU  hlnainflieBt 

Der  Bloek  a  Ist  anf  «ei- 

ner l'nterHoitp  «r>  ampehöhlt, 
daß  ein  ZLiytralcT  KeKelBtumpf  oder  aliiilirli  (,'eformter 
K<ir]Mr  Mtfheii  bleiht.  IUt  Holilrauiii  c  wird  von 
KühlwrasHiT  duri'hflodflen ,  welche«  inf<ili;i'  der  zen- 

tralen Erhübung  die  dem  Ofen  zugükelirt>-  Klektroden- 
flftche  aeitlich  mehr  aU  in  der  Mitte  kQhlt.  Infolge- 
deaaen  wird  beim  Betriebe  nur  der  mittlere  Teil  der 

Siaictmida  weich  oder  flOaaig,  liingegea  ihr  Kand  fest- 
blaiben  nnd  so  ein  AnaalnaaderllieBen  der  Blelttroda 
varhfiten. 

Kl.  18b,  Nr.  1H1  8H8,  vom  4.  Mai  1VI05.  OutitaTe 
Oin  in  Paria.  Verfahrtn  zur  Erzeugung  vom  SlaM 
amt  rohem  oder  teütceüe  gereinigtem  Eiee»  in  einem 
mdkrrBumiftn  ehMHteAan  Ofen,  bei  dem  dae  MetaU 
ununterirwAeH  vertchiedeue  Uäume  de»  Ofanedmrek' 
fließt  und  dmM  der  Oxifdation,  Reduktion  und  BUb- 
kMtmf  mnttrworfe»  wird* 

Der  Ofen  benteht  aus  der  Scbmelsltammer  n,  in 
der  ̂ 'li'iihzeitig  gereinitrt  und  oxydiert  wird,  der 
Kitiiiiiier  b  fUr  die  Knioxydieruiig  und  Kohlung,  und 

der  Kammur  c  für  daK  l'ertigituii  hen  de*  Htahlea. 
Die  Stromzufflbrung  erfolgt  auaacblieUlich  in  der  ernten 
Kammer  unter  Zw  iHchenaabaltang  einer  aU  Wider- 
atand  wirkendan  Schicht  ana  oxTdieresder  Schlacke, 
dia  StnHnabaalim«  glaiehiaitiff  in  dan  Kaamam  b 

e  aatar  Zwiaehenacbaltaag  aiaer  Sdilaht  von 

nentraler  Schlacke.  Die  Kammer  a  empfängt  aomit 
melir  Wärme  aU  jede  der  beiden  anderen  Kammern. 

Nach  dem  Abstich  von  f.Ttii,-em  Stiilil  aus  ili-r 
Kammer  c  werden  deren  Elektroden  gehoben,  hingegen 
die  der  ersten  Kammer  gesenkt,  wodurch  ein  Fließen 
dos  Mctalleg  aus  der  eraten  in  die  «weite  und  ana 
dieser  in  die  letzte  Kamnar  anielt  wird.  Dana  wird 
Roheiaen  ia  die  Kaoiner  a  aof^^bea  aator  aa^ 
aprechenden  Anhabaa  dar  Elektrodaa  diaaar  Kaanaer. 
£•  wird  io  ala  ZarBdtatrSniea  von  Metall  au«  der 
dritlaa  and  swailea  Kammer  in  die  erate  Terbfltet. 

Kl.  Sie,  Nr.  181890,  vom  2G.  September  1905. 
Carl  Mandaria  ia  LUbeek.  SehOrtodkverwUmfl 
4ut  Oiutrteugtm. 

Da«  Oahlnae  dca  ScbarlochTerachlnaae«,  walchea 
tStä  aadi  aatan  kegelförmig  erweitert,  beaitit  «Inen 
■aitliehaa  Bobratntsen     darah  daa  die  beim  ScbUten 

entweichenden  Oaaa  alwaaaugt  werden 
dal  er 

!  )>  r  Deckel  b 

int  «0  eiageriehtet,  daf  er  in  der  einen  Lage  dea 
B«AntatniB  «  TaradüleBl  aad  ia  dar  aadem  Stallaag 
fi«ig[tbt.  B«  Iat  «e  die  Möglichkeit  gegeben,  die  Oaa« 
daa  Oaaaratofa  bei  geechloieener  Gaaableitung  ab- 
aaagen  an  kAnaen. 
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1668    Suhl  ond  Riaen. Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 27.  Jahrg.  Nr.  46. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

DoutHohland.  Wir  sind  beute  in  der  LagOt 

«BMre  kOnlidi  gsfenehto  Matii*  abar 
AnsnahmerrachtstlM  für  Pbosphatkrelde 

in  mancher  Besiabaoir  ergiaaeo.  Die  Nordwaat- 
liehe  Oropp«  dea  Teralni  Dantteber  Biaen»  und  8tahl> 
ioduakrialler  hat  ihren  Antrag  auf  «Binbadahniig  van 
Phoaphatkreide  in  den  F^rz-.Kusnahmotarif*  mit  der 
lU>f,'Tiltniun>,'  lifffleitct,  daß  FhoHiihatkreido  ein  ühn- 
licln'H  Produkt  wit'  Erz  «ei,  da  neini'H  I'ho»|>lior- 
^'i'lmlii'h  wcjfon  (4  Iiis  5  "i'ot  auch  zum  Hochof<  iilirtri(-b 
Terwi'iuli^t  wird.  Da  alle  anderen  Artiktil  zum  Hoch- 
ofenbetriel),  wie  Kiitenerz,  Puddel-,  BcbweiCt-,  Hammer-, 
Walaen-  und  llerdfriiohacblacken,  Howia  Sckwefelkiai 
und  Schwefelkieaabbriode,  ferner  KoowrlenehlMkaii 
MW.  nach  dan  AaBnahmatarif  Terfraohtek  waidan,  ao 
iat  aach  Phoaphatkrmde  lain  Hoehofanbatriab  dam 
Brz-AuHnabmotarif  Enzawaiaen. 

l'hoHphatkreido  wird  in  Bolg'icin  und  Xordfrank- 
reirh  ̂ jcwuniun,  um!  zwiir  in  Hi  l^'iiu  im  Hennejjau 
und  in  i  rmikriMi-li  in  di'n  I  K'iinrtiTiii'iitH  Aisne,  Sdinmn, 
Pa8-de-(  h'-hh,  Nisril  mni  hcruicli harten,  Sii'  liililct  in 
baiden  1  andern  zurzeit  noch  auHgedebnte  Lager  in 
dar  oberen  Kreide  und  wird  vorzOglich  zur  Verarbei- 
tang  auf  Dflngemittel  (Superphösphat)  in  Tagabauan 
■■d  satarirdiMhan  Batriaban  abgebaut  Sia  atallt 
•In«  Knide  dar,  dia  «imB  bald  geringeren,  bald 
bSberen  OehaH  sa  kMnaa  KSraehen  von  plioHphor» 
■aurem  Kalk  fObrt,  m  daß  der  (iehalt  an  reinem 
TrikalziampboMpliat  durchHrhnittlirh  Ton  bin  4U 
and  selbst  bis  Hcliwankt.    Srhon    hei   der  Ge- 

winnung sondert  man  in  vielen  Betrieben  die  etwa 
kopf^Tolien  Stücke  durch  Roste  aus,  um  sie  direkt  an 
di«  Hisenhütten  alt«  ZuHchlagsmatcrial  zu  verkaufen. 

Da  die  I'bosphatkreide  neben  Kalkpbusphat  nur  noch 
Kalkkarbeaat  eatbilt,  iat  lie  aia  ZaaoUaiganiaterial 
bal  der  Fabrikation  phoaphorreldier  Bleeaaartea  gut 
mwMdbar.  ffia  dient  im  HoeheCm  gtoiehaaMg  nrai 
Zweokaa;  elaeraaits  gebt  Ihr  Oelidt  an  Phoaphor  in 
das  Eisen  über,  wan  für  den  Thomanprozeß  von  Wich- 

tigkeit ist,  anderseits  verliindct  tiicti  der  diirin  entliiiltone 
Kalk  mit  der  Kieacl«iiii n'  lUr  <i,itii;iirt  /ii  ScliUcke. 
Kei  /uHchlilgcn  toii  pboHphornaurem  Kalk  t  l'lio.Hphat- 
kreidei  können  also  die  Zuschläge  von  Kalkxtein,  wenn 
auch  nicht  unterbleiben,  so  doch  geringer  bemessen 
werden.  Es  dient  somit  die  Hloaphatkreide  sowohl 
ala  ülraatz  fdr  Kallutein  aia  anob  für  die  piioaphor- 
lultigan  Pnddal-  and  Tbomaaaelifawkea,  aril  danea  ala 
aber  aalar  dem  Oehalt  an  Phoaphor  nichta  eemein 
hat.  Der  Yerbraueh  an  Puddelschlacken  iat  in  den 

letSten  Jahn-n  /nrück^'i  Lraii^^'cn.  da  infolge  dch  Kiick- 
gani^es  des  l'iid>lelpriizr(.-.c~  Man^'cl  an  l'udd('lH<  hlack(>n 
eint;i'tri'teii  iHt.  Hie  \'<  r» i'n'i\in;^  von  ThoinH-TlilHi  ken 
erfol^'t  nur  in  ̂ ''''ini.'erein  .Mnlle  und  ist,  weni^'Hfcni« 
vom  Standpunkte  lier  Landwirtschaft,  nicht  erwünscht, 
weil  durch  die  Verwendung  im  Uochofcn  der  Laad- 
wirtaehaft  ein  wiebtigaa  Düngemittel,  die  gemahlene 
Themaasehlacke,  entsocen  wird.  Aie  Preiae  fttr  Pboe* 
pbatkreide  werden  7  ble  10  f.  d.  Tonn«  tni  Rbeln- 
hafen,  gegen  22  bia  26  Jt  für  eisenhaltige  Puddcl- 
»rhlaoke  bei  gleicher  Frachtbasis  angegeben.  Phos- 
pliatkri'idc  wird  liiHliiiit;  auhHchlielllii  h  im  Huhrgcbiet 
/um  llorhofonbi'trieb  Ter« i'tnli'f.  It.  r  iHbrIicbe  Ver- 

bräm Ii  wird  Yun  drT  N nrilwi  Ni ; k  ln  ii  1 1 nippe  lies  \'er- olneH  Deutscher  Eliten-  und  .StahiluduHtrieller  in  DüNsel- 
dorf  auf  zurzeit  im  ganzen  150  000  bis  200000  t  be- 
siffert.    In  eini^'cn  liocbofenwerken  aoll  die  Phoe- 

*  «Stahl  und  Elaen"  1907  Mr.  42  8. 1610. 

pbatkreide  schon  rd.  2..')",i)  den  (JeHanit-ThiunasmOllcru 
ausmachen.  Die  Süd  weltliche  (iriippc  <iegselben  Ver- 

eins in  .St.  Jobann  a.  d.  .Saar  und  der  Oberschleitischo 
Herg-  und  hüttenmännische  Verein,  in  deren  Bezirken, 
wie  bereits  erwähnt,  Phosphatkroido  bisher  zum  iloch- 
ofenbotrieb  nicht  benutzt  worden  ist,  befilrworten  die 
beantragte  FraebtermUtgong.  Eratere  Kfirperadtaft 
(Uhrl  die  mangelnde  yerwendang  von  Phoaphatkreide 
in  ihrem  Bezirk  auf  die  hoben  Frachtsätze  zurück. 

Der  Mezu);  der  i'hoHphatkreide  erfoljjt  für  das  Ruhr- 
^ehiet  fnnt  ausschließlich  auf  dorn  Wasserwege  von 
Belj»ien  bis  zu  den  Rheinhäfen,  vorwio;fend  Rubrort 
und  Duisburt;,  von  wo  r*ie,  ubi^enehen  von  d-^m  Ver- 

brauch an  Ort  und  .Stelle,  den  Hochöfen  mittels  der 
Eisunbahn  /u^'eführt  wird.  Zurzeit  wird  Phoaphat- 

kreide, soweit  der  Nachweis  der  Verwendung  als 
Dangemittel  nicht  erbracht  ist,  auf  den  deutschen 
Eieenbahaen  aaeh  Speiiaitarif  Iii  abgefertigt.  Dam 
En-Anaaabmetarif  gehSren  bialang  nar  Eiaenen, 
Sohwefelkieaabbrdnde,  Kupfororzubbrände,  Manganerz 
ond  eiaenhaltige  Stolfo,  alao  nicht  sämtliche  Materialien 
zum  IIochofenl)etrieb,  an.  BeispielHweine  tiiritiert  Kalk- 
Htein,  auch  liei  Verwendung;  im  Hochofen,  nach  den 
.Sfitzen  luiii  BcHtimtnunKen  des  Spezialtarifs  III.  AU 
Erz  kann  Pbosphatkreide  nicht  bezeichnet  werden, 
da  unter  Erzen  nur  die  .Mineralioo,  die  mirtallbalWy 
und  and  ana  denen  Metalle  gewonnen  werden,  au 
veratehen  aind. 

Zar  Oavionaog  einer  Uebersieht  tbar  die  dareb 
TTeberwefenng  von  Phoepbatkreide  ia  den  Bn>Aas» 
nahmetarif  eintretende  FrachtermBßignag  liod  liadl* 
stehend  einige  Beispiele  angeführt : 

km 

Kracht  1d  Mark 
llr  10  t 

Kraanigmag 

la  Vatk  flr aaab 

•psclal- 

laiir  III Krs.Aui>- 
uknc 
tartf 

10  1  (Spaltr  4 M*  Spall«  ») 

1 « » 4 » « 

a 

£ 

Dortmund  . 

Eving  .... 

IlaHpe  .... 
Hattingen.  . 
Staaie  S.  .  . 

64 
67 

C5 
34 
26 23 

24 
26 
15 
18 

17 
17 
19 

13 
12 

C 
7 
7 
2 
1 

Bei  der  Besprechung  der  VOB  dar  Eiaenbahn- 
direktion  K61n  vorgelegten  Frage,  ,ob  die  Bia^ 
beiiehnag  voa  Pboapbatkreide  in  den  Bn-Ananabme- 
tarif  ohne  Schädigung  anderer  Interessen,  etwa  der- 

jenigen der  Kalksteinindnstric,  befürwortet  werde", 
v^'urde  innerliftlli  den  Htiindi)»en  AuHHcbuHHeH  de»  Ro- 
zirkHeiHonlmliiiriiteh  die  .Vnnabme  den  .Vntrauc:*  u.  a. 
VOM  den  Uli.  \S  Cyllind,  M  a  t  h  i  e  s  und  Krabler 
wäriiiHteuH  eniplublen,  da  sie  im  Interesse  der  heimi- 

schen Riaenindustrie  nnd  Laadwirtachaft  lie<;e.  Die 
Frage  des  billigen  Bezngee  einea  phoaphathaltigen 
Zneatiea  aei  für  die  Thomaaeieen  erzeugenden  Werk« 
von  grolier  Bedeataag,  naehdem  Puddelacbla^en 
kanm  mehr  in  habea  eeien.  Tn  nicht  geringem  Grade 
llge  die  OewShrnng  dea  Antrages  auch  im  Interesse 
der  Landwirtschalt,  für  die  ein  hoher  Thosphorgehalt 
der  zu  Dttngzwccken  so  bedeutungsvollen  Thomaa- 
Hchlacken  von  hohem  Werte  sei.  Von  einer  Sehft- 
dikfung  der  Kalkstoinindustrie  könne  keine  Rede  sein, 
denn  Pbosphatkreide  nci  i;egenüb<ir  dem  Kalkstein 
Tiel  zu  teuer,  als  <iall  letzterer  dadurch  im  Hütten« 
{»trieb  verdrängt  werden  kOnne.  Der  ailenfalla  ein* 
tretende  geringe  Rückgang  aa  Kalketeinvarbnweh 
apleie  keine  RoUe  Im  Vergleich  la  dar  groBea  Bo> 
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deatang:,  die  diese  Frafre  für  die  RisciiinduHtrie  be- 
sitzo.  Dem  Einwand  der  Kisenliahnverwaltun^;,  wo- 

nach gegen  die  Aufnahme  der  Phospbatkrcide  in  den 
Erz-Auanahmetarif  der  Umstand  spreche,  datS  darin 
Dar  metallhaltige  Stoffe  aufgenommen  leien,  vühreiid 
Fbosphatkreidu  keinen  Mutallgehalt  besitze,  aus  wel- 

chem Grunde  auch  die  Detaritiorung  der  zum  Hoch- 
ofenbetrieb dienenden  KalkHteine  wiederholt  durch  den 

Landeseisenbabnrat  abgelehnt  worden  sei,  wurde  von 
Hrn.  Woyland  widersprochen.  Eh  sei  ohne  Belang, 
ob  die  jttzige  Natur  des  Erz-.X.usnabmetarife«  die 
Aufnahme  nichteisenhaltiger  Steife  gestatte  oder  nirht. 
E»  handle  »ich  vielmehr  um  dii^  ohne  Zweifel  zu  be- 

jahende Frage,  oh  die  Hüttenindustrie  dos  billigeren 
Bezuges  von  Phnspbatkreide  bedürfe  uAvr  nicht. 
Wenn  die  beteiligten  Kreise  die  .\ufnahme  de«  Ar- 

tikels gerade  in  diesen  Ausnahmetarif  beantragt  hätten, 
so  sei  das  insofern  erklArlicfa,  als  Phosphatkreide  aN 
ein  zur  Verhüttung  im  Tbomasvcrfahren  notwendiges, 
also  in  dieser  Heziehung  den  Erzen  gleichbedcatendes 
Material  zu  betrachten  sei.  Auch  die  Vertreter  land- 

wirtschaftlicher Kreise  erklärten  sich  durchweg  für 
den  Antrag,  da  eine  jede  P^rleirbterung  der  Zufultr 
]>hosphorhaltiger  Substanzen  im  Interesse  der  Land- 

wirtschaft zu  bcgrüBen  sei.  Der  ständige  Ausschuß 
des  BezirkseiNenbahnrates  zu  Köln  beschloß  darauf 

einstimmig  (mit  Enthaltung  einer  Stimme),  dem  Bo- 
zirkseisenbahnrat  zu  empfehlen,  die  vorgelegte  Frage 
zu  bejahen,  welchem  Beschluß  der  Bezirkseisenbahnrat  in 
seiner  (iesamt»itzung  am  30.  Oktober  d.  J.  beigetreten  ist. 

.VuM  diesen  Verhandlungen  erhellt  zur  Uenüge, 
welch  lebhaftes  Interesse  besonders  die  rheinisch- 
westfälische  llochofeninduntrie  an  der  Regelung  dieser 
Frage  hat,  und  wir  ersehen  zugleich,  welch  groBo 
Bedeutung  schon  heute  die  PhoH|ihatkreide  als  neueHter 
Faktor  in  der  schon  so  bunten  .Mueterkarte  unserer 
Möllermaterialien  gewonnen  hat.  Es  ist  gleichsam 

der  „PboRithorhungt'r",  der  fast  sämtliche  größeren 
Hochofenwerke,  die  Thumaaroheison  orblasen,  bewogen 
hat,  den  Phosphorkalk  zu  verhüttuii,  da  auf  die  immer 
seltener  werdenden  Puddelschlacken  ni<!ht  mehr  voll 

zu  rechnen  ist.  Dazu  kommt  noch,  daß  der  Phonphor- 
gebalt  dieses  Phosphorites  sich  billiger  stellt  als  der 
der  .Minette  und  besonders  natürlich  auch  der  Puddel- 
Bchlacke.  Bekanntere  Vorkommnisse,  die  für 
nnsero  westliche  Eisenindustrie  zunächst  allein  in 
Frage  kommen,  sind,  wie  oben  schon  ausgeführt,  die 
Phosphoritlager  in  Belgien  und  Nord  frank  reich.  In- 

dessen finden  sich  auch  im  Inlande,  z.  B.  im  Nassau- 
isrhen,  ansehnliche  Vorkommen.  Die  dort  früher  im 

Gang  gewesenen  Betriebe  sind  zum  Erliegen  gekom- 
men, weil  der  dort  vorkommende  Phosphorit  sich 

wegen  seines  Gehaltes  an  Eisen  und  Tonerde  zur 
Verarbeitung  auf  8  u  p  e  r  p  h  o  s  p  h  a  t  wenigereignete, 
als  die  ausländischen  reinen  Phosphorite.  En  er- 

scheint aber  nicht  ausgeschlossen,  daß  die  neuerliche 
Verwendung  als  Zuachlagamaterial  zum  Hochofen- 

prozeß die  Wiederaufnahme  des  Phospboritabbaues 
im  Labntale  und  an  anderen  Stellen  zur  Folge  haben 
wird,  zumal  die  ersteren  Lagerstätten  auch  frachtlich 
nicht  ungünstig  liegen. 

Der  franKÜHischo  Phosphatkalk  ist  wegen  seines 
höheren  Phosphorgehaltes  und  seiner  Stückigkeit  be- 

liebter und  wird  besser  bezahlt  als  der  belgische,  der 
teilweise  sehr  mürbe  ist  und  durch  das  zweimalige 
Umladen  mehr  leidet.    Man  fordert  miijjlic-hst  hohen 
Phospborgehalt,  .Stückigkeit  und  möglichst  niedrigen 
Gehalt  an  siureunlöslichem  Rückstand   bezw.  hohen 
Gehalt  an  CaO.    Nach  uns  gewordenen  Mitteilungen 
stallte  sich  der  Prei»  des  franziiaiachen  Matorialca 

in    stückiger    BeHchafTenheit    mit   garantiert  T»,,'» 
Phosphor  im  Spätjahre   l<.)06  auf   10^  f.  d.  Tonne frei  Schiff  auf  Basis 

6    7o  P     im  Trocknen      0,S0  ̂   för  o,»  und  t 
2,5  0/0  SiOt  ,  -f^  0,25  „    „    «;b    „  , 

Der  belgische   Phosphorkalk  kostete  zu  der 
gleichen  Zeit  mit  garantiert  4,3  «yo  Phosphor  T,75  Jt 
f.  d.  t  frei  Schiff  auf  Basis 

5    0/9  p     im  Trocknen   •  O.HO  .*  für  o.'o  und  t 
2,50,0  SiOi  .         ,         ,  0,25  ,    „    oo    ,  „ 

Bei  beiden  Materialien  wird  Nässe  über  15  «/o  am 
Gewicht  gekürzt. 

Nachstehend  folgen  einige  charakteristische  Dnrch- 
Bchnittsanalvsen  von  Phosphatkalk  belgischer  (1)  und 
französischer  (2)  Herkunft: 

I. Im  rracknra 
CO) 

p 

Hl  Ol 

CaO 

1M,0 

AkO, 

H«0 3,76 

2.15 51,13 0.75 1.44 0,92 12.20 

4,31 
2,20 

38,40 

1  0,69 

12,20 

0,7:1 

12,24 

30,22 

4.11 

2,1. "5 

4«,32 

'  0,4» 

6,29 

0,73 

I2,«58 

30,95 

3,74 

2,41 
51,27 0,83 

0,55 

l>,64 

14,42 32,47 

Das  Material  ist  sehr  mürbe  und,  wenn  trocken, 
aehr  pulverig.  Bei  dem  angegebenen  WasHergebalt 
von  rund  13  0/o  läßt  es  sich  gut  verarbeiten,  ohne  zu 
stauben. 

2. In  Troekaru 

8 
.1 . MO«  TaO 

Abo, 

Fe  H((> 

CO, 

G,32 
0,80  53.41 

Spar 
1.01  1 

1,77  i.i.h:» 

26,02 

5,60 
0,52  53,4 ti 

0,31 0,88 
0,47  13,22 

2H,«4 

0,26 

6,46 

0,48  '48,34 
0,84 1,14 

0,82  13.85 
25,4S 0,23 

6,78 0,72  53,H6 

0,69 

0,44 0,66  14,71 

26,2.') 

0,25 

7,12 
0,34  |5I,02 1 

0,42 

2,58 
0,.57  jl.'},2l 

24,27 

0,28 

England.  Bei  den  auf  dem  neuen  Schnell- 

dampfer .Lusitania"  *  in  Betrieb  bclindliohon  Dampf- turbinen haben  einige 

Schmiedestucke  ron  beachtenswerten 
AbmcRHnngren 

Vorwendung  gefunden.  Jede  der  vier  Dampfturbinen 
leistet  ITUOOP.  Si  bei  140  Uml./Min.  Die  Hochdruck- 
turUine  hat  einen  mittleren  äußeren  Gehäusodurch- 
mesHer  von  3,5  m  und  eine  GehSuselänge  von  6,6  m. 

•  «Stahl  und  Eisen"  1907  Nr.  34  S.  1235. 
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die  Schaufeltromniel  24;)R  mm  DurrbmoHKcr. 
Dip  Niederdrucklurliine  b«*Hitzt  5,4  m  (Ji'liäufe-  und 
3550  mm  .Schaufeltrommel-DurchmpHücr.  I)ie»e  au« 
einem  StQck  in  den  Atlaitwerken  von  John  Brown 
&.  Co.  in  •Sboffiold  gettcbmiodeteo,  2,49  m  langen 
8chaufcltronuneln  (Rotoren)  gehören  den  größten 
liislanK  hL>r^uHt4>llten  SchmicdcHtQoken.  I>i»  zur  Her- 
etellunc  tlii-ser  Kntoren  licnöti^ii'U  Kobblöcku  hatten 
einen  DurcbmeHMer  von  1'>'24  mm  über  die  Kanten 
gemesfien  und  wo>»cn  rund  42  t.  DirHelbeti  wurden 
auf  rund  1370  mm  llarchmesaer  berunterKeHchmiedet 
und  ein  Loch  vun  4öT  mm  Durchmeeiger  hindurch- 

gebohrt, die  vorblctbeiiden  HohlHchmiedeHtncke  wogen 
etwa  j(!  27  t.  DieHelbcn  wurden  dann  ausgeschmiodot 
zu  Trommeln  von  3,ii2  mm  äußerem  DurchmoBBor 
(Abbildung  l).  Auf  einer 
apeziell  für  diesen  Fall 
omgebauten  Dank  wurden 
die  Stücke  abgedroht  und 
ausgebohrt.  Die  Rotoren 
mubten  über  Land  von 
HhefKeld  nach  .Mani-heHter 
und  dann  zu  ScIiifT  nach 

Glasgow  gebracht  wer- 
den, da  »ie  nicht  durch  das 

EiBenbahnprofil  gingen. 
Wie  wir  von  befreun- 

deter Seite  hören,  hat  die 
obengenannte  Sheflielder 
Firma  zweckH  Verbilli- 
gung  dieHer  Fal>rikation 
im  vorigen  Jahre  die  Pa- 

tente der  FroU-  und 
Walz werkü -  A.  -  0.  in 

McnBchenleben  koBtete,  ist  noch  keine  genOgende  Er- 
klärung i;i'^'eb(>n  worden.  .Man  i«t  geneigt  anzuneh- 

men. daU  durch  AnHtoBen  an  KracbHtOcke  den  Staiiel« 
oder  an  ein  anderen  llindemiii  unter  Wasoer  sowohl 
die  Drehung  deB  ablaufenden  ScbiiTea  aU  auch  ein 
Leck  im  Kiel  verursacht  worden  Bind.  Sicher  ist, 
daß  eine  Reihe  Luken  olTon gestanden  haben,  die  bei 
dem  Kip]ten  des  SchifTea  das  Wawser  ungehindert  zu- 

treten lielien,  wodurch  die  Räume  schnell  volliefen 

und  die  Katai«lro]ibe  beHcbleunigt  wurde.  Alle  An- 
strengungen sind  nun  darauf  gerichtet,  den  Koloß  von 

mehr  als  7000  t  Gewicht,  der  in  einer  Entfernung  vor 
etwa  lOU  m  vom  Strande  auf  dem  Grunde  liegt,  unver- 

sehrt wieder  zu  heben  und  die  Schiffswerft  vor  einem 
Verlust  von  etwa  5  Mill.  Mark  zu  bewahren.  Halten 

einige  die  Hebung  de»  voli- 
stAndigen  .Schiffes  für  mög- 

lich, die  durch  AuBpum- 
pen  unter  gleichzeitiger 

Auabaggerung  des  Meeres- 
grundes an  der  Steuer- 

bordseite, um  das  Auf- richten des  Schiffes  zu 
erleichtem,  zu  erreichen 
wÄre,  BO  zweifeln  andere 
SachverAtändige  an  der 
Durchführbarkeit  dieses 
Planes.  Ks  bliebe  dann 
nur  übrig,  das  Fahrzeug 
stückweise  herauszuholen 
und  von  neuem  zusam- 

menzusetzen, ein  Schaden, 

der  dem  völligen  Ver- 
lust des  Schiffes  ziemlich 

DasBeldorf-Rcisbolz  erworben,  um  derartige 
StQckc  in  Zukunft  walzen  zu  können.  Das  Walzwerk 
ist  im  Kau  begriifen  und  wird  voraussichtlich  zu  Anfang 
den  nächsten  Jahres  in  Betrieb  kommen.  Die  Anlage 
ist  für  Wy^H)  mm  DurchmesMer  bei  höchstens  3500  mm 
Walzbreito  konHtruiert.  Die  englische  Firma  bezieht 
jetzt  alle  Mäntel  bis  2400  nun  ;  von  Iteishulz  bis  zur 
Fertigstellung  des  eigenen  Walzwerkes. 

Italien.  Der 

nnglttcklicbt«  Stnppllanf** 
dos  Dampfers  „ l'rinzi|iesHa  Jolanda",  der  am  22.  Sep- 

tember d.  J.  auf  der  Werft  der  .Sociela  HKcrcizio  Bacini 
in  Riva  Triuuso  sich  ereignete,  betichöfligt  noch  immer 
weite  Fachkreise  schon  wegen  der  nuUerordentlirhen 
Seltenheit  dieses  Vorkommnisnes.  Die  .Jolanda*,  schon 
viillstfltidig  ausgerüstet  mit  Kesseln  und  Maschinen, 
war  hott  vom  Stapel  gelaufen  und  befand  sich  schon 
ziemlich  w(>it  im  WasMtT,  als  sie  sich  plötzlieh  auf 
die  linke  Seite  legte  und  sank,  so  dali  das  Steuerbord 
jpt/t  nur  noch  etwa  anderthalb  .Meter  aus  dem  Wanner 
rajft.  Der  ganze  Vorgang  spielte  sieh  in  kaum  211  .Minuten 
ab.   l'eber  die  (irQnde  des  Unfalls,  der  zum  lilück  kein 

*  .KuL'ineerin;;'',  21.  Augu.nt  1H07,  S. 
.Engineering".  II.  Oktober,  li»07  8.602. 

gleichkäme.  Die  obigen  Bilder  sind  Nachbildungen 
von  Photographien,  die  während  des  Stapetlaufea  ge- 

macht wurden.  Das  obere  zeigt  die  .Jolanda"  im 
Moment  des  Abiaufens  vom  .Stapel,  die  Abbilduni; 
unten  links  den  Moment,  in  dem  das  Schiff  Qberkippt. 
Im  letzten  Hildo  sieht  man  das  Schiff  völlig  auf  der 
Seite  liegend,  kurz  vor  dem  Verainkon.         0.  P. 

Der  ElufluD  wiederholter  Uelastnng  auf  die 

Festigkeit  des  Eittens.* 
Die  Preußische  Staatseisenbahnverwaltung  schenkt 

der  Klärung  der  wichtigen  Frage,  ob  die  Kisenteile 
der  Brücken  durch  die  hSutigen  Belastungen  und 
starken  Erschütterungen  im  Betriebe  an  Festigkeil 
cini>UI]fn,  dauernd  groUo  Aufmerksamkeit.  Neuor- 

dings sind  wieder  umfani^rciche  Versuche  an  vier 

alten  ausgewechselten  l'ebc>rbauten,  die  ein  Alter  von 21.  27  und  42  Jahren  erreicht  haben,  im  Bereich  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  Königsberg  vorgenom- 

men worden.  Da  Angaben  über  die  ursprüngliche 
Festigkeit  des  zum  Bau  obiger  Brücken  verwendeten 
Eisens  fehlten,  ho  sind,  wie  auch  schon  in  früheren 

*  „/entralblatt  der  Bauverwaltung*  «Berlin  bei 
Wilh.  EruBt  &  Sohn).  19.  Okt.  1907  S.  560. 
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1.   Ft-UfttalBrrifltbrtteke.   Erbkvt  1864. 

Oartplmtto  eines SUbende  '  »4,8  I 
Schwellentra^era  1  in  Bubmitt«  36,3 

+  1,
.- 

UnterKurtwink.nines 
Schwellentrllgen 

OartpUtt«  ainM 
Sebw«Umtrlgm 

Oberi;urtwink.  eines 

am  SUbendo  '  35,4  .  q  . 
in  Stftbmitto  37,8 
•m  SUbende 
in  Stobmttte 
am  FItmbende 

ScLwellentrSgerit  in  SUbmilte 
88,1  i"^  ♦  I 

»7,1  ' 

34,6 

am  .Stabende  34,4 
in  StobmiUe  i  34,2 
am  Stebrad« !  39,1 

Oartplatto  eines 
(iaertrlgan 

üntergortwlBlc.  etnea 
QuarträKf I  in  Stabmittü  38,7 

Obergnttirink.  eines  am  ätabende  39,1 
<)iMrtflg«r8  I  in  Stabmitte  [  39,9 

Oartplatlc  eine» 
(iuerträgiTi» 

am  Stabende  |  36,5 
in  Stabmitto ;  37,1 

—  2,5  I -0,2 

-0,J 

+  0,8 

+  0,8 2.  MorkbrQcke. Erbaot  1864. 

+  0,3 

Unti  r<,-urtwink.einea  am  Stabende  '  32,7 
ächwellcDtrSK*-'^»  >n  Stabmitte  33,0 

am  Stabende  I  34,1 
wie  vor  .     n.  \  -Ä. 

Untergurtwink. eine»  »in  StaluMide  35,4 
Quertrigen  in  Stabmitte  4Ü,4 

Obergortwink,  eines 
Qaertrigera 

Qartplatte  eines        hh^  St.il  i  t  de  39,3 
Querträgers  in  8ttilMinitL-  39,0 

Onrtplatte  eines      !  am  Stabende  '  32,0 
QuertrIgcrH   in  Btahmitte  '  34,4 
3.    WalscbbrQoke.    Erbaut  1885 

+  5,0 
am  Stabende  i  37,1  >  »  ̂  

in  Btabmitle  86,81"""''' 

—  0,3 

+  2,4 

11.5 9.5 

20.0 
18,6 

5,5 
»,0 18,6 

18,6 
21.0 
23.5 

10.6 
12.0 20,0 

18,6 

24,0 
20.5 

16,0 
11,0 

13.0 19,5 

21.0 18,6 

17,3 14,6 
17,0 

19,5 

13,0  I 

22,0 

+  3,5 

+  1,0 

-1,8 

|0 artplatte  eines      I  am  Stabende  i  34,9 
QueiträgerH   in  Stalitiiitti-  88,4 

Obergnrtwink.  eines  i  am  stabende  ,  38,1 
Qnertriger»  In  Stabmitte  89,1 

OaftidAlte  eines      >  am  Stabende  37,7 
Qaertrlgers  '  in  Stabmitte  ».%,9 

Dntergurtwink.eine»  am  Stalienrli^   :t(j,5    ,  (, 
Qnertrigers  .  in  ötabmitto  ;  38,5 

Gnrtplatta  einen      !  am  Stabende '  85,7 
SchwellentrSg-crs   in  Mtalimittc  ÜT.H 

Obergurtwink,  eines  ■.  am  ätabondo  3(i,8 
Scfawellentrigen 

Onrtpiattn  einen 
Sehwellentrlgera 

ia  Stabmttte 
am  Stabende 
in  Stabmitte 

88,8' 

+  1.0 

1-0.2 

Uatergurtwink. eines  am  Stabende  '  37,4   „  , 
Schwellentrflgerg  in  Stabmitte  i  34,9  ,  ' 

4.    AngerappLirOek«.   Erbaot  1879. 

15,0 

•JI,o 

21,3 
21,3 
15,0 

21,0 

12,0 
21,3 
11,0 1  .'>,ü 
17,4 

24,0 

16,5 
15,5 

18.r, 

i  18.0 
12,0 

'TT  1        1  -  1    •       am  Stabende '  84,4    ,  „_ 

am  Stabende  87;»  !  +  12,0 

Obergnrtwink.  dnet  I  fTlS?*?.*!" 

am  Stabende  '  39,2 
in  Stabmitte '  38,9 
am  Stiil-<-inl<-  ■  34,3 
am  Stal»(>n<ie  37..'» 

+  2.9 
+  0,5 

18.5 
22.« 20.5 

OlMsrgu  rl  \N  i  iik  .  rin08 
tjuertriigors 

Untergurtwink. ■0  8 ' 
4  6  '^''i

 Querträgers in  Stabmitte  34.'.» 
,  am  Stabende  |  40,2 

—  2,r. 

+ 

16,0 

I  <!.0 
12,0, 

PUlen.*  die  Proben  eoleben  Stellen  deraellwtt  Platte 
oder  desHelben  Winkels  entnommen  worden,  die  im 
Hetriebe  lioeh  oder  aber  sehr  tfering  beaiidiirucht 
wurden,  woiliircb  Hiiliere  ScblÜHsc  auf  den  liititiuU 
starker  lie-  und  KntlaMtunt;en  auf  die  Fi'!ttif;l<eit  de» 
Eisens  gezogen  werden  können.  Die  einzelnen  Ver- 
SuchsergebniNse  Mind  in  den  nebenHtehenden  Zusammen- 
•tellungen  mitgeteilt. 

Die  Zahlen  xeigen,  dafi  die  Feetigkeit  an  den  ntark 
beanaprucht  geweeenen  Stollen  ebenso  wie  die  DelinnngB- 
Ahigkeit  teils  größer,  teils  kleiner  ist  als  an  den 
Stellen  mit  sehr  geringer  Heanspruehunt;.  Im  Dureh- 
aehnitt  »ind  sogar  die  Verwui  bi'  rnj^unstcn  ilnr  !'\  htig- 
keit  der  Htark  beanHprucht  j,'cwi'Ht>npn  .'^tell>'n  ati>*j;e- 
fallen,  worauH  mit  Sii  herbi'it  Lri'hclilouKen  werden  kann, 
daß  von  Anfang  an  rnti  ri«rliiede  in  der  Besrhaffen- 
heit  des  Eisens  ein  iiuii  ilchNelben  Stabes  Torhandon 
gewesen  sein  raQssen.  Die  Ergebnisse  früherer  Ver- 

suche, die  gezeigt  haben,  daß  die  Festigkeit  der 
Eisenteile  eolcber  Brfleken,  die  lange  Zeit  einem 
itoikeo  Betrietw  nntgeeetst  aind,  nmit  leid«!,  iliid 
•Im»  nmont  boatittgt  woidon. 

PaMtTtamf,  PuBirlt&t  nnd  AktMamv 

Ton  Elsen.** Henry  L.  II  e  a  t  h  c  o  t  e  gibt  eine  umfassende  go- 
Bchichtlicbe  Uebersicbt  neben  zahlreichem  eigenem 
Yerenchsmatorial.  Viele  .Metalie.  in  besonders  hervor- 

ragendem MaBe  das  Eisen,  haben  bekanntlich  die 
£igena«hnfl,  pnaalv,  d.  Ii.  in  gewiiaea  Lttanngemittoln, 
weldin  enant  Hetalla  atark  angreifen,  nnllalidi  in 
werden.  ÄMt  läaea  wirkt  in  dieser  Weise  besonders 
Salpetorelore.  Derartig  Torbehandelte«  Eisen  vorhSlt 
sich  ganz  wie  ein  Edelmetall,  es  zeigt  eiiii'  elektro- 

motorische Kraft  gepen  die  l^önung  nahe  dem  du» 
sauerittolflieladenen  l'hitin,  und  vermag  SilbiT  und 
Kupfer  nicht  mehr  zu  fällen.  Verfasser  stellte  seine 
Untersui-liungen  an  weichem  Eisen  und  Stahl  an,  ohne 
swiiohen  beiden  weeentllehe  Untenehtede  n  finden. 
Als  Bnngeas  nnf  Paniivltlt  dient  Um  Salnetoreinro 
Tom  nni.  Oew.  1,2.  Sn^tnnAnte  ven  dieeer  Kon« 
sentration  vermag  Eisen  ttleht  mehr  an  paaaivleren,  aber 
passiv  gewordenes  Eisen  auch  nicht  zu  aktivieren:  lÖHt  sich 
Ei^en  in  ihr  nicht  auf,  so  ist  dies  ein  sicheres  Zeichen 

von  l'aHHivität.  N'eriiihHer  beobachtet,  daß  Eisen  in 
stärkerer  als  1,2  Salpeter.HKure  nicht  unmittelbar  passiv 
wird,  sondern  nach  anfänglichem  Nchnellerem  Auflösen 
in  einen  Zustand  gerät,  in  welchem  es  sich  noch  untar 
sichtbarer  Uasentwicklnng  aber  langsam  auflöst  (diesen 
Zustand  nennt  Verfaiaer  aemipaaaiT,  womit  er  einen 
qualitativen,  nicht  qnnatitniiven  Unterecbied  an  gatu 
passiv  meint);  erst  nach  nochmaligem  Aufsehlamea 
tritt  vSUige  Passivität  ein.  Eine  gi>ringe  LAslichkeit 
besitzt  auch  das  j>asBive  Eisen  noch.  .\uUer  Salpeter» 

säure  wirken  passivierend  eine  grolle  /»Iii  l.i'Uungen 
mit  i).\jdierendeu  EigLMim  luifteiL ,  ain  r  iiai  Ii  VerlasHer 
nur  die!»e;  denn  für  Cvankali,  welches  nach  anderen 
.\utoren  Eisen  auch  passivieren  soll,  konnte  er 
dies  nicht  beobachten,  wubl  für  Forricyankalium.  Als 
Anode  einer  elektrolytischen  Zelle  kann  Eisen  ebon- 
falla  pansiv  verdnn,  selbst  in  Ldsnngea,  welche  wie 
TerdUnnto  Sebwefelelnre  aoaat  nicht  pasdilerea.  Ver- 

fasser macht  die  morkwflrdige  Boobaehtnng,  daS  dnreil 
abwechselndes  Aktivieren  und  Passivieren  die  Rerbet- 

füliriHi^'  der  l'aHrtivitttt  durch  Elekirolyse  immer  mehr 
erleichtert  wird.  In  SalpeterHÜure  kann  der  Eintritt 
de»  passiven  ZuHtandcH  sehr  besrhleunigt  werden  durch 
lierdhren  mit  Edeimotallea  und  anderem  |iasaiven 
Eisen  von  genilgendor  QröBe.  Oegenwart  von  Salt« 

•  Vergl.  «ZentralU.  d.  Bnnverw.«  18»S  8.  6tl; 
1894  a.  175  und  897;  189»  S.  714;  1896  8.  «00; 
1900  8.  363;  190&  8.  2S. 

**  .  Jonm.  Soe.  Cfaem.  Tnd."  M,  8.  899. 
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■Aar«  Md  GblMidm  wirkt  bindernd,  atarke«  Rflhren 

der  LBenaf  ereebwerend  auf  die  PueiTiernng. 
Die  AktiTieron;  BtcUt  rieb  «Ii  vQilig  reziproke 

EnM-heinung  der  l'artHivierunj;  dar.  Aktiviorond  wirken 
in  der  Rogel  reilu7.i«rende  Körper  und  auÜürdem  ver- 
dilnntf  Säuren.  Die  1,2  Sttlpotersfture  verhalt  Hich 
t,  B.  indifferent  nur  in  ruhendem  Zustande;  Hprit/t  mun 

■is  gegen  da«  Ki-on,  ho  wirkt  siu  in  kurzer  /l  it  nk- 
UTierend.  Aktivierung  kann  auch  durch  Berührung 
nit  unedlen  Metallen  und  anderem  »kttven  Eieen  von 
blnreiebMider  OWifte  erfolgen,  ebeneo  indem  mnndne 
Eilen  nr  Kathode  einer  elektrolytiechen  Zelie  macht 

Da  in  geeignete  LOsungon  getaucht,  paeelvea  Kaan 
aktive»  |>aH8i»ieren  kann  und  umgekehrt,  bo  ist  eiolFen- 
bar  auch  nn")i;li<"h,  datt  auf  einein  und  di-iiixelhen  Stück, 
welchen  teilweise  passiviert  wiir,  sieh  je  iiaeh  den 
Umständen  der  passive  inlor  aktive  /uhtiiiid  liher  die 

ganze  Fläche  aunbreitot.  Verfaswer  he^tiitigt  dici*  durch 
Keobachtnng.  Es  finden  hier  offenbar  eluktrolytische 
Wirkungen  zwischen  den  {»asoiven  und  aktiven  Teilen 
deaaellien  EiseDstflckea  statt,  bei  welchen  der  passive 
Teil  Aaede,  dar  aktive  TeU  Kathode  Ut.  Derartige 
lokale  8tr«me  swiaehen  klatnaten  ObeililabeateUchen 

treten  wahrscheinlieh  bei  Jeder  Paaaivlamng  ud  Ak- 
tivierunj;  auf. 

Vififaih  int  behauptet  worden,  daß  ilurrh  Hitre 
liliiu  nntri'lmileneM  Kisen  passiv  sei;  Verf«H.*er  kann 
liies  ni(  lit  bestätigen.  Dagegen  bcobaehtet  er,  dafi 
durch etarkea  trhitzen  ( SehmeUen  in  Sauerstoff-  .\  zetylen- 
PlämnM)  mit  Eisenoxjduloxyd  ttbersogenee  Kisen  sich 
dem  paaalveii,  besondere  wa«  die  etektromotorieobe 

Kraft  anbelangt,  seltr  UiaHoh  verhilt.  Diese  Beobacb* 
tang  iat  von  IntereaM  wgfan  der  veraebiedenen  Theo» 
rien,  waldie  flir  dM  pHiiven  Znatand  aofgaatelH 

sind.  Mmi  loyui  aalar  ihsea  inl  Orap^aa  aater* 
scheiden.   Die  eine  nimmt  eise  eehvrer  löiliche  Oxyd- 
Hi  hic  lit  iiuf  dem  Eisen  an,  die  andere  eine  schätzende 
(in-sbeladuug  und  die  dritte  .Moditikationsrinderunffen. 
Die  eben  genannte  Hoobnchtung  de«  \  i  rfaHH.  rs  8|)rirlit 
zugunsten  der  » )x\  dtheorie.  Wäre  allerdings  der 
Oxydflberzug  Eisenoxyduloxyd,  so  niiilite  sieh  iliese» 
in  starker  Salpetersäure  kaum,  in  verdünnter  sclinell 
aofldien;  Terfasser  lieutiachtet  aber  das  Gegenteil. 

Oegen  ̂   Theorie  der  Qaebeiadnng  spricht  eine  Be- 
obaehtang  dee  TerfaaMra,  aach  welcher  paasiviertaa 
und  getrocknetes  Biaaa  da  adbat  hobw  Vaknam 
stundenlang  auahllt,  «km  aktfv  ttt  wwrdea.  Eiae  Eat- 
Hrheidiini;  zwieeboa  den  Thaoriea  andit  TerCuaer  alebt 
2U  treffen. 

Homiihi'-n'r.  IiuerehSL'  bieten  nm'h  bei  den  Passi- 
viorungsvorj^MUgen  vielfach  auftretende  periodische 
Erscheinungen.  In  .Salpetersäure  iven  geringerem  spez. 
Gewicht  als  1,32)  kann  man  z.  H.  beobachten,  datl 
Eisen  in  lebhafte  l'ulsationcn  gerät,  indem  es  in  kurzen 
Zwiaohenrtamea  abwecliaeind  paaeiv  wird  und  wieder 
aktiv  naler  Oaaeatwleklnng  nad  AnflSsang.  Bei  elek» 
triaeber  Passivierung  tritt  dasselbe  Phlnomaa  la  Form 
von  periodischen  Strom-  und  Spannungseehwankangen 
auf.  Verfasser  stellt  viele  Einzelbeobachtungen  üh-  r 

diesen  Gegenstand  an,  jedoch  ohne  besondere  be- merkeaawartaa  Oeaamtreaattat        ^  Sormmaam 

Bücherschau. 

Schindler,  Karl:  Eisenkonstruktionett  im 

Ilorhfniu.  Kurzgefaßtes  Handbuch  mit  Bel- 

8pi*  l<-n  für  den  jiraktischon  (tehrauch.  Mit 

llh  Figuren  (Sammlung  Gttschen,  .S2'2.  Hünd- 
chen). Leipzig  1907,  G.  J.  Göscheu.sche 

Verlagshudlaiif;.   Geb.  0,80  Ji. 

Entaprecbend  d<  in  Ziele  der  Sammlung  OöHchen 
unil  dem  geringen  rmtange  ihrer  einzelnen  Händchen 
snlli  ti  und  können  diese  nur  eine  systematische  Teber- 
sieht,  einen  guten  Leitfaden  geben,  um  den  Laien 
oder  llalblaien  l)ei|ueni  in  grööere  Wissensnebieto 
einzuführen.  Deshalii  ist  in  groben  Zügen  gleich- 
mUig  das  Ganze  /u  zeichnen,  derart,  daft  der  Laie 
«ang  arffthrt  und  der  Fachmann  noeh  Interaaoa  aa 
der  ftberaichmchea  Omppieraag  findet.  Für  daa  vor* 
liegende  Werkchen  scheinen  diese  OrnndaStze  aller- 

dings nicht  leitend  gewesen  xa  sein.  Die  ganze  erste 
Hälfte  wird  ein;;enomtnen  von  der  Heschreibun;;  der 
eisernen  Säulen.  Trotzdem  beschränkt  sich  dierter 

Teil  auf  die  Darstellung  einfacherer  Wolin-  und  (ic- 
schäftMhnii-'SMiilcn,  und  wird  z.  B.  die  feuersichere 
Umman'  i  .  mit  einer  .Seite  Text  ohne  Abbildungen 
abgetan.  l>ie  zahlreichen,  teils  sehr  ausführlichen 
Tabellen  erleichtern  dem  Laien  kaum  das  Verständnis 

dea  ätoffea,  und  der  jf'aehmaaa  hat  aie  in  Jedem  Kai> 

lender.  Der  zweite  .MpHchnitt  verliert  sieh  nach  einer 

uMiti':i  i.inleitung  wieder  in  NehenHäi  hli<-hkeiten.  Der 
dritte  Abschnitt  „Dachkonstruktionen*  ist  von  allen  noch 
am  besten  gelungen;  nicht  einmal  erwähnt  sind  aber 

grSfiere  Werkhallen,  Bahnsteighallen  und  Ausstellunga- 
baaten,  d.  a.  Baawark«,  in  denen  der  Eiaenhoehbaa  eoin 
Bestes  galalatot  hat.  Dar  vierte  nad  (Oafla  Abaehaitt, 

«Treppen*  nnd  „Oberliebte*,  nmfasaea  aaaammea  nnr 
neun  Seitcn,wobei  das  meiste  nur  ant^edentetworden  kann. 

Eine  Darstellung  des  Kisenbaues  von  der  vor- 
liegenden Art  sollte  meines  Lraclitcns  das  i^anze  Ge- 

biet vom  Wohn-  und  (ieschäftshauso  bis  zu  den  UroB- 

konstruktionen  systematisch  in  Bild  und  Wort  be- 
schreiben und  auf  Kinzelbeiten  nur  eingehen,  soweit 

sie  zum  Vcrständnibse  unbedingt  wichtig  sind.  Dann 
lieBe  ai«h  —  ftlinlioh  wie  ee  bei  den  meiaten  aatar- 
wiaaenaehafUidna,  ptähnophlaeban  und  volkawhrtaebatt- 
llahrni  Bladchen  der  Sammlna^  aaaga imlehnat  gelaagaB 
ist  —  selbst  auf  184  kleinen  Selten  eine  wenn 
auch  sehr  knappe,  so  doch  klare  und  vollständige 

l'eliersicht  jene«  heute  so  bedeutungsvollen  Sonder- 
gebietes  i,'eben  lu.d  üihIi  in  weiteren  Kreisen  Ver- 

ständnis und  Interesse  für  dasselbe  erwecken.  Den 
Eisonbaa  im  Anschlüsse  an  die  sehr  guten  Bändchen 
der  Sammlung  über  Eisenhüttenkunde  so  darzustellen, 
wftre  eine  verdienstliche  Aufgabe,  und  ihre  Lösung  mit 
Frendaa  m  begrfllea.     J.  ä,  BandhoUif  Daiabnrg. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Die  Lage  des  EohelMageocbiUtes.  —  Auf  dem 
deataebea  Markte  halten  die  Abnehmer  infolge 
der  liflli  immer  aagOastiger  geetaltaadea  Qeldverbut- 
nieae  mh  laagfriattgea  Abeebiaaaen  Ar  daa  nicbate 
Jahr  noch  znriMi,  doch  sind  einige  nicht  unbmleutende 
(to.iehäfte  für  die  erste  Hälfte  ll»OH  in  den  letzten  Ta^-en 
/iMt.it:d.'  ;,'i  kiiitimi'ii.  Für  das  laufendf'  ■'uiir  i-'t  die 
Lage  uuvuräudort.    Noch  immer  werden  Zusatzposten 

für  diesjährige  Liefemng  gekauft,  auch  nehmen  die 
Abferdemngen  der  Abnehmer  aaeh  wie  vor  die  volle 
Eneoga^  der  HOttea  ia  Aanve^ 

l^ber  daa  engliaebe  Roheiaeageaeblft  laatet 
der  Bericht  aus  .Middlesbrough  vom  9.  d.  .M.  wie  folgt: 
Die  plötzlich  eingetretenen  Diskont- Erhöhungen  so- 

wohl in  London  (7";oi  als  in  Berlin  (7'»''o)  wirkten lähmend  auf  das  Geschäft.    Die  Preise  eriiolten  eich 
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ab«r  trotzdem  seit  Montag  «iae  Kleinif^keit.  Warrants 
leigen  wieder  fOr  epStpre  Abnahme  eine  etwaH  höhere 
Notiorung  al»  fQr  sofortige  Lieromng.  Hämatit-ijueli- 
titen  Mad  sehr  flau  im  Oegwiiaatn  n  Qiefl«roieiaen, 
dM  ndi  M  «tarkw  Tenehiffragaa  and  Abaahni«  der 
WarraatoUger  gut  behsaptet;  in  dieaen  befinden  sich 
jetit  109  541  tons  (NOTT  ton»  Heit  Ende  M.).  Heutif?« 
Preise  howoIiI  für  Novpmberlipferunf;  «1h  nurh  für  tlan 

ernte  Vierteljahr  1'.<()S  Hind  für  (i.  M.  H.  No.  .(  «b  M)  :!  d 
bis  sh  50/6  d,  für  Urmiiitit  Nu.  1,  "J.  Ii  in  i,'lrii  hfii  Mrii-^'fii 
•h  12/ —  netto  Ka^tta  ab  Werk.  Hieng-e  Warrant»* 
No.  8  ainii  zu  sh  49  H';;  d  Kasita  ircHueht.  —  Ein 
iraitercM  Stnhllilfcbui'rk  hnt  dpii  Kctrieb  ein|^(>Ht>>llt. 

I  nitcd  StuteH  Steel  Corporation.*  -  Nach 
dan>  ViiTtt'ljabrt'h-AuMW L'iao,  der  in  <ier  Sitzung  des 
VerwaltuntjBauimehuMdcM  vom  29.  v.  M.  vorf;i'li':;t  «urde, 
anleite  die  i^teol  <'or|Miration  nach  Verreehnunf;  hiinit- licher  Betriebakoston  unter  EinacbluB  der  laufenden 
Anagaben  fQr  Aasbeasemng  nnd  Unterhaltung  der 
Anlagaa,  sowie  der  Zinsen  aaf  die  SchnldTeracbrai- 
bnngen  aad  der  festen  Laetoa  der  Toehtergeselisehaflaa 
an  Rinnahmon  im  Juli  13804  167  (i.V.  12242098)|, 
im  AuK'UHt  15  279  173  (13  15H8t>0)  g  und  im  September 
14  72094.')  (12  7i:!t;(;(;i  in->-(Hrtiiit  alHo  4:iSiM2fi5 

tift*  1  14  ti24)  g.  Der  l'.rl'.s  ist  Hiimit  um  rund  .'i  i  .h  i oiK)  / 
j^rößer  f^ewohcn.  nl-i  in  di-ri  «•iit^iirfrlu-ndiMi  .Mmiaten 
des  Jahres  190*1,  während  er  um  gut  17UUUU0^ 
Unter  dem  Erj^cbnis  des  zweitea  Viertele  dieses  Jalireo 
snrOckgeblioben  ist.  Von  dem  ausgewiesenaa  Oewiaaa 
sind  zu  kanten :  fQr  Tilgung  der  SebaldTeraebNibaagOB 
dar  ToebtargoaalUehaftan  58»  858  (i.  T.  578088)  /, 
fftr  daaerada  Abnnttnng  nnd  regelmlBige  Rflek- 
atoilaagan  8519822  (i\o:i:,h:>9)  g,  für  niiüfrordent- 
liebe  Verbesserangen  und  Erneueriini;on  liMJDtHJO 
(liiOOÜOOi  g.  Ferner  sind  die  vierteljährlich»'!»  Zinsen 
für  die  auHMtcbenden  eit;eneu  SeiiuldviTHrhreibun^en 

der  Steel  Corporation  mit  .'t  ».l.")  r2'J  i:>  ),IM  .V21)  und 
die  Zowendun^en  für  den  Fonds  xnr  Tilgung  dieser 

Obligationen  mit  I  3o:!»40  (1  24.'>442)/  zu  bcKtreiten. 
Ana  den  ala  Ueingewian  Torblaibendea  28  Iba  1 43 
<t85437M)  t  wird  nalehat  dia  flblieha  TiertoljUir> 
Udia  Divideade  von  !*/«  auf  dia  Voraagsaktien  mit 
8S049I9  /  (wie  i.V.)  nnd  *}tOfo  anf  die  Stammaktien 
mit  2  54ir>l.T  g  (wie  I.V.)  auHireHrhüttet  unti  sodann 
ein  Hotrag  von  15000 MO  «II  iioooiio)  g  für  .Veuliaiiten 
und  Betriebacrweitoruntron  heri-iti^estidit,  so  daß  .Heliließ- 
lich  noch  ein  reiner  reberMchuli  von  4 '.'11  711 
(3  697  318)  /  auf  die  Oewinnrechnung  abi'rtra<;en 
werden  kann.  Die  Zahlen  zeigen,  daß  die  Einnahmen 
der  Steel  Corporation  im  Berichtszeiträume  sich  noch 
raeht  befriedigend  eatwiekelt  baben.  Dagegea  hat 
der  Anftragsbeataad,  der  Jedeafalli  den  beeseran  MaB- 
stab  fflr  die  Beorteilang  der  gegenwartigen  Lage  der 
nordamcrikanischen  Stahlindustrio  bildet,  merklich 
nacbgolansen  ;  denn  während  er  sich  Ende  September 
l!»Or.  auf  80t.:t»74  t,  Endo  Dezember  1906  auf 

8  tl2.')  .■>.').!  t  (die  bisher  ülifrliaujit  j^riiLitr  Ziffer),  Enile 
Milr/.  1907  auf  8  172  5*10  t  und  am  Si  hlu.nse  des  vor- 

letzten Vierteljahres  noch  auf  7  72."i  .'i40  t  belaufen 
hatte,  betrug  er  am:SO.  September  d.  J.  nur  6.'>278Uä  t. 
—  Aus  dea  MittaOaagaa,  die  der  PrSsident  des  StaU- 
troata»  E.  E.  Gary,  fm  AnachlaB  an  den  Recbnangs- 
lAaebluS  noeb  maebta,  babee  wir  herror,  dafi  die 
Leitung  der  Steel  Corporation  schon  seit  «inigea 
Monaten  mit  einer  .Vbnahme  der  KeHtellunifen  ge- 

rechnet und  danach  ihre  .Maßnahmen  getroffen  bat. 
Die  Vorräte  auf  den  Werken  nind  daher  auch  nicht 

groß,  beispielsweiBe  beziffert  >tii  h  die  Menge  deg  vnr- 
bandenen  Uoheiaous  auf  nur  89  885  t,  ungefähr  die 
gariagsta  ZabU  die  man  seit  Baatabaa  dea  StaUtraata 
aa  TaraalduiaB  gebabt  hat 
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FranxÖHiBche  EnsTerkaufsirest  llHchaft.  — Wie 
wir  dem  ̂ Echo  dea  Mines  et  de  la  .MtHallurgio"  * 
entnehmen,  haben  die  Eisenerzgrubonbesitzer  dea  Be- 
lirkea  Meiuthe-et-Moeelie  (Fraakraicb),  dia  naeb  dem 
Aoilaada  Uefarn,  eine  gameinsano  Vermitllangaaialla 
fttr  die  Enausfulir  eingeriebtot,  um  die  allgemeinen 
Unkosten  beim  Verkaufe  der  Eisenerze  von  Briey  zu 
vermindern  und  die  gesamten  einliiufindi'n  BeNtel- 
lunsren  durch  eine  Hand  gehen  fu  liifs.-n.  Die  Lei- 
tun:.'  ili'r  lu-iicn  VerkaufMir;^'aiiihutiuti  irit  dein  Ge- 

schäftsführer des  .('omite  di'H  l'or^'i'H  et  Minerals  de 
fer  de  Meurthe-et-.Moselle*',  Hrn.  de  Itougemont 
in  Nancy  (60  Fanbourg  Saint-Jeani  übertragen  worden. 

.4cti«ngeHellschaft  Oherbllker  Stahlwerk  ror- 
nials  C.  PoeaHgen,  (rieMbiirs  ^  Cie.,  DO.Hseldorf- 
Oberbilk.  —  Nach  dem  iierichte  des  VorHtande» 
wurde  im  ahgelanfaaaa OeHchAftsjabr«  die  eebon  früher 

begonnene**  Erneuerung  und  Erweiterung  der  Betriebs- 
anlagen in  groBem  MaBstabe  fortgesetzt  und  damit 

die  Lalatangafibigkait  dea  Warlcaa  bodautond  orbAbt. 
8o  wurde  das  Hammerwerk  mit  zwei  neuen  hydran- 
ÜHchen  SrhmiedepresHen  ausgeiitattet,  ein  den  heutigen 

Anforderuni^en  entHprechende«  Handatren-  und  Had- 
scheibenwnlzwerk  soweit  gef<ir<iert,  dal»  ch  vor  einigen 
Wochen  in  Betrieb  kommen  konnte,  und  ein  umfani,'- 
reicbiT  Aui<bau  der  Werkstätten  für  Eirtonbahnniaterial 
und  Schmiedestücke  forgcnommeti.  Flie  Neunnlagen 
bedingten  die  Anacbaffung  von  zwei  Hrdironke^aeln 
und  Eiariobtaagui  lar  Deckung  de«  Bedarfes  an 
eldctriteber  Kraft;  diesem  Zwecke  tn  dienen  ist  eine 
Damj^rbina  von  1100  P.S.  baitiaiaitt  die  mit  dam 
Abdampfe  der  Hlmmer  und  Preeaen  arbeiten  soll. 
firundstOckHfrwi  rtninu''  II.  die  mu  h  nicht  heeiiditjf  sind, 
«ichern  den  l'lai/  lur  die  erwähnten  und  <-twaige 
«pätere  Erwi'itcriiii:.'-imiiti>n,  deren  Kosten  cinschlieli- 
lii'h  iIi'H  I.andkaiili'H  und  der  Vermehrung  der  Ma- 
Hchinen  Hieb  in  der  Heriehta/.eit  auf  2  142  277,10  *' 
boliefen.  Die  Beschäftigung  war  daa  ganze  Jahr  hin- 
durch  in  allen  Abteilungen  des  Wantaa  gat,  auob 
blieb  dieees  tou  grötteren  BetriabaatSrugaa  TaiaeboBt; 
aar  Koblenmangel  machte  aieb  ampfiadlieb  ftthlbar. 
Nach  dem  Jahresabscblnsse  betrigt  der  Betriebatbar- 
achuB  991  96s,21  (i.  V.  609  596,08)  Jf.  Für  Oeseblfla- 
unkoHten  gehen  ab  1 '.»7 '*<;2,2!1  r,  für  Zinsen  und 
Miete  «21)24,46  fflr  Ali-*chreil.unK'<  ii  44n  277,10 
rJI2  ii.">.i.'i-M  ,  für  die  KQcklage  ;>0(_Hlü  .«  und  für 
das  Delkredere-Konto  25  000  so  daß  unter  Hinzu- 

rechnung von  92S,'p').44  .«  Vortrag  aus  1905  06  ein 
UeberschuB  von  2ä9  659,M0  .»'  verbleibt.  Nach  den 
Beecbl&ssen  der  Hauptversammlung  vom  5.  d.  M.  wird 
aaa  dieaem  Ergebaie  eine  Diridende  in  Hfibo  von 
80000  U(  (6  0^)  aaf  dia  Vonugaaklian  Tertotlt,  wlb- 
rend  die  Qbrigea  288858^0  aaf  naaa  Baehauig 
Obertragen  werden. 

AkUen-(i«Hellürhart  Warsteiner  Urnben-  aad 
HaUen-Vareia  iw  WarstaiBln  Waatfaleii. — Naeb  dem 
Berich  to  dea  Vorstandes  waren  die  Werke  der  Oesellsobafl 

im  Rechnungsjahre  1906/07  gut  boschttftigt,  und  wenn 
auch  die  VerkaufHpreiHC  noch  immer  nicht  im  rich- 

tigen VerhältnifiMc /u  di'u  Konten  der  HolmtDlTe  Atuudeu, 
HO  besserten  sie  »i<'h  doch  derart,  daß  ein  günstiger 
Abi«chluß  erzielt  \m  rden  konnte.  Für  Neuanschaffungen 
U8W.  wurden  131 9.12, 7s  i  verausgabt.  Da  die  Be- 

wertung der  am  Scblusne  des  Geschäftsjahres  Torhaa- 
donen  Materialien  und  Fabrikate  sehr  Toraicbtig  ar- 
folgt  ist,  so  soll  die  bisherige  «Reserto  fir  atwwga 
Wertvemuadaraag  von  Vorräten"  ia  HBba  tob  80000«* 
der  geaetzlichen  ROcklase  zugefflbrt  werden.  Die  Oe« 
winnrechnung  ergibt  bei  2.154^,97  Vortrag  und 
56  632,78  4:  Abschreibungen  einen  Iteinerlös  von 
225  831,21 .«.   Hiervon  aollon  dar  gaaetalieban  fUlek- 
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Uge  10  114.11  .4  üli.  ruil  h.  ti,  all  Tiintirmen  26223, »^S.« 
vorfftttot.  an  DiTidende  H&OOO.«  (lOO/o)  ausgoitcbatt«! 
und  auf«  neqe  Refihüvagfjahr  44498,S2^  iUMriragwi 
«(•rden. 

Annpner  (iuilNtahlwerk,  Actieu  •  («eselNchiift, 
Aiiiieu  i.  W.  —  Niich  iliMii  Kericbte  des  VnrhtandrB 

für  daB  (M'Hi'liäftHjahr  190(1 '07  »tand  mit  dem  leb- 
haften i\ur8<-hwun^e  der  f^esamtpn  Industrie  nicht  nur 

eine  allRemeint'  AiifbeH»orung:  der  Verksufspreiee, 
«ondern  auch  eiiu>  außergewühnliolie  Steigerung  der 
Nactafragfl  nach  den  EnancniMon  doa  Unlarnohmans 
im  Znaammanhanga.  InfolgedMMn  waren  alle  Ab. 
teilongen  de«  Workes  da8  ̂ anze  Jahr  hindurch  biH 
zur  Grenze  ihrer  LciHtun^afähiffkeit  in  Anspruch  (ge- 

nommen. Nehi'nher  ging  eine  Tmii^eHtallun);  und 
tweckentsprechendere  .XiiHniitzunc  de8  HetriebcH,  bo 
daß  »ii  ii  ili  ;  Iti  trai;  diT  nuH^fgHnj^onen  Ufchnungcn 
von  1  687  0ÜO,#  im  Vorjniire  auf  2  248  Duo  *  in  der 
HeriehtezL'it  erhöhte.  Do«  (iowiuncr;:t'liniH  ühertrifTt 
dann  auch  daa  des  Kcchuungsjahrea  1905,  oti  t-rhi  ldich 
und  gestattet,  auf  daa  mit  BeecbluB  der  lluuptver- 
•ammliiDg  vom  17.  November  1906  um  620000  Jt 

vermehrte  Aktieakapital  eine  Dividende  von  6  */•  n 
verteilen.  Aub  der  BilaUE  ist  ein  Zugang  von  15  420,61 
auf  Immobilien-  und  ein  solcher  von  I3G  040,04  -if 
auf  Mohilienkiinlo  hervorzuheln-n.  Hciilc  fitnl  durch 
Anlagen  für  fli  kirimhon  .\nlrifl>  und  dir  liiscIiutTunj; 
von  Work/i'Ui^iiiiisrfuufti  cnthtiiiHicii  iiiid  Urdi-utun 
eine  weaentUche  Erhöhung  drr  I.t  iHtuiigHriihigkt'it  deB 
Werkee.  Infolge  der  AubkkIh'  ili  r  neuen  .\ktien 
konnte  die  im  Vorjahre  vorhandene  Bankschuld  von 
370  771,70  ̂   abgelöst  werden.  Der  Reingewinn  bo- 
Iluft  Bich  bei  11 960.40  U  Yorteag  and  1 27S  100,36  Jl 
FabrikatioBaftberflehoB  elnereeila  sowie  923308,24  Jt 
Unkosten  aller  Art  und  143  320,31  AbBchreibunj;en 
andoniettS  anf  2t8  4:<2.20  .M.  Hiervon  «ollen  der 
Uruklage  1082.1. r>li  •  /.ullit'ßcn,  an  Tnntii-inen  im 
ganzrn  29  l95,V'o  M  vergütet,  an  Dividende  132 OOO  .« 
auhi:eKc'hüttet  und  anf  neae  Baehanng  46912,66  jH 
TorK"''traf,'en  werden. 

„ArchimPd««»",  .irtien-Ciesellsrhafl  für  Slnhl- 
■nd  FiHeuinduHtrIe  in  Kerltn  niid  lire^iiiu.  N\  ><■ 
auH  dt'in  l!rri<  liti.>  di'N  Vorstandi-M  crnirlitlii  h  \*\,  (T/ii  lte 
da>*  Unternehnu-n  im  K-t/ton  (ioMidiilftHiahre  lii'i  i  iiu'iti 

rmsaUe  von  Ö2:{ti  405,92  (i.V.  4  029  265.i',:>)  f  und 
6792,3&  Vortrae  einen  Robgwinn  von  1  \  W>  irM,l7 
Abtstiehen  aind  hiervon  die  Unkosten  mit  öo:t  778,k9  .a 
nnd  die  Obligationstinseo  mit  20688,75  Kar  die 
verbMbenden  691 699,A8  Jt  sehllgt  die  Verwaltong 
folgende  Verwendung  vor :  üeberweisung  an  das  DeN 

kredere-Konto  R.M'i'j.liö  an  das  UntprstützunpsfondH- 
Konto  lltii'i.TO  an  daB  Uau-  und  ErneuerungB- 
Konto  50000  '  .  Tiinti.-iiu'n  sH  •'.'js.siK«,  Dividende 
(110^)  2;tUKiU    •  und  l  i  licrlriii;  lH211,i.9  .«. 

Bismarckhatte /.n  Blsman  khiilte.  <>.-S.  —  Der 
Bericht  der  N'rrvMihuii.,-  für  nT  iT'.Miliiii  /'iniirlirtt 
den  von  on»  hcIjoii  fruhur'  au-lulirtli  li  iH'liuiidelten  An- 

Brhluli  der  Bcthlun-FalvahUtte  an  das  l'iitvrnubmon, 
durch  den  diesva  in  den  Stand  guttutzt  worden  ist,  den 
ganzen  Bedarf  an  KoheiBen  aus  rien  eigenen  Werken  ta 
decken,  und  bemerkt  dazu,  daß  die  geannitte  Hlltto 
In  Liquidation  g<-t  roten  nnd  der  von  in  eraielte  Baia- 
gewinn  nioht  in  die  Jahrearcchnung  der  Bismarek- 
hfltte  eingestellt  worden  sei.  Die  letztere  war,  wie 
iIiT  V.irr<taad  wi'it.  r  inilt-ilt.  waliri'nil  den  altfridaufriu  n 
Hi'l rii  Ii- ialircs  in  allen  .Mjteilun^en  zu  loliiii'ndfn 
l'ri'ihi'n  ::iit  Ii 'r<i  liafti;,'t,  wennK'eich  die  ICrIiiHi'  für 
HandcUiiihfu  nicht  den  Htark  ̂ 'entie^enen  KoHten  für 
dit<  KohHtoffe,  namentlich  für  Kohlen,  entsprachen.  FQr 
Walzfison  lictt  der  Umstand,  daß  dieser  wichtige 
Artikel  in  Htahlwerke« Verbände  nicht  ejmdiciert  ist. 
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bei  dem  großen  Wettbewerbe  der  Werke  unten  uiatidiT 

günstige  l'reiae  nicht  aufkommen.  Die  durcbHcliniU- 
itche  Anzahl  der  von  der  UesellHchaft  boBchäftigten 
Arbeitskräfte  betrag  45U4,  darunter  140  Arbeiterinnen; 
der  Jahresverdienst  stellte  sich  fQr  die  einzelne  Person 
im  Durchaehnitt  anf  1109,28  (L  V.  1044,99)^1.  FOr 
begonnene  nnd  fertiggeetellte  Kenbanten  md  Nen- 
einriohtnngen  zur  produktiven  Ausgestaltung  der  An« 
lagen  wurden  im  iterichtsjahre  insgesamt  I  537765.08  JL 
Terau8<;a)it.  Der  Reingewinn,  unter  KIiihi  liiiill  von 
29  2>H't,'.H>  *  Vortraf,',  In-ziffort  mIcH  luich  AliMctzung 
diT  ( k'»  ituianUilo  für  Vorstand  und  A  iii^cHtcIlto,  sowie 
nach  AbBchreibuufjen  in  Höhe  von  1  tsOOOOÜ  .*  auf 
3  026  704,78  <.  Die  Verwaltung  beantragt,  diesen 
Kotrag  wie  folgt  zu  verwenden:  125000 -.it  für  die 
Arbeiter-Fensionskaase,  75  000  .«  für  die  Beamten» 
Pensionskaaae,  60  000  Ji  fttr  Vergfitungen  an  Beamte 
nnd  Arbeiter,  insgesamt  21 000  Jt  für  gemeinnfltzige 
und  W'dilfahrtBzweckc,  262  142.09  ,4  als  Tanti&m« 
fQr  den  A  ufMichtMrat.  Auh  den  abri-;cu  2  493  562,69  Jt 
Bollen  "j:!."»».»!!!!»»  t  in  der  \S'i-i«c  alH  Dividende  bub- 
geschüttct  werden,  dnli  auf  ̂   smiUiKl  f  .Aktienkapital 

2.'i7»  (2  200  01)0  »  I  und  auf  die  weiteren  I  'JOÜ  000  *■ 
12' «"/o  (150000  «)  Ausbeute  entfallen;  als  Vortrag 
far  1907/08  bleiben  sodann  noeh  148562,69  Jt  la  ver^ buchen. 

I>ni8bnrger  .Hnnchinenbau-  Aktit-ngesellsrhaft 
vorm.  Bechern  A  Keetman  —  llochreldcr  Walz- 

werk Actien-Vereln  In  l)ni«)hnrg.  —  Wie  die  „Ivflin. 
Ztg."  mitteilt,  buII  die  WalzwerkHabteilung  des  Hoob- 
felder  Werkes  in  den  Besitz  der  Duisburger  MaeehineB- 
lMn*A.-0.  flbergehen.  Ueber  die  Bedingangea,  nntor 
denen  der  Besitswecbsel  «rfirigea  aoS,  winl  vanaa- 
sichtlich  die  am  23.  d.  M.  stattfindende  Hauptvoraamai- 
lung  der  DuiHl)ur;.'er  Mni'  liinciilinu  ■  A. -O.  AufteUnS 
geben,  da  sie  u.  a.  ülier  den  Antra::  der  Verwaltung, 
da«  Aktienkaiiital  der  i  u  hi  IUi  hafi  ilurcli  ,\uHv:Btio  von 
1500  neuen  Aktien  im  Nennwerte  von  je  1000  •*  una 
IV*  MUlionea  Mark  in  arfaShen,  in  beaeUleBoa  hak. 

Ilaspcr  FUen-  nnd  Stnhiwerk,  Hnspe  I.  \i , 
—  Dem  üericht»'  dei!  VorHtniuieB  für  dan-lahr  l'.'0(i  07 
cntnelimen  wir,  dali  die  unijenüi^ende  Hcteilij^ungB- 
zitfer  der  UeBelluchaft  im  Stahl werki»- Verbände,  ina- 
bcBiindere  fttr  Formeisen,  dem  Werke  eine  volle  Aua- 

nutzung seiner  Anlagen  trotz  der  gUnntigeu  alli;onieinen 
OeschSftalage  nicht  gestattete.  E.itBprecbend  der  ge- 

steigerten Leistnngsfihigkeit  erhShte  sich  die  Beteili- 
gung im  oenen  Verbmd«  anf  174812  t  Bohatahl- 

gewicht,  von  denen  18000  t  auf  Halbzeug,  42  883  t 
auf  l-nrnieinen,  69  085  t  auf  Stabeisen  und  49  344  t 
auf  NVftl/.drnht  entfallen.  In  .Stabeihcn  fehlte  cb  nicht 

an  Auftriivcen;  die  l'rei»e  zo^eii  lan^^ham  an,  j;aben 
aber  Rc^en  Ende  des  (icHchiiftMjabrcH  wieder  nach. 

Auch  in  Walzdrnht  konnte  die  (durch  den  l'mbau 
der  Drabtstraßen  verminderte)  Erzeujjung  auf  (irund 
der  Zuweisungen  des  Walzdrahtverbandes  zu  befriedi- 

genden PralsMi  nbgaaatil  «erden.  Der  Oeeamtnmsata 
ballef  sieh  anr  166629»  A  die  dnrcbsehaittUeba 
Arbeiterzabl  auf  1482  Mann.  Hergestellt  worden 
I.V.»  ü  iO  t  Roheisen.  142  31  7  t  RohHtahlbWcke,  131  358  t 

WalzwerkMer/.euu'nifi^c  und  "'.tso  t  feuerfeste  Steine. 
Der  He( rieli?<^ew  iiin  lie/itVert  Hicli  iHiti  r  l'iriHi  liUilS  von 
7('.  HUs.Th  «  Vdrtra;;  auf  2s.'i.iOt;i.  in  .  «  und  Irilit  iiarh 
.Mi/ui:  von  451413,73  «  all;,'eineluen  Unkoittcti  neli»t 
442  344, 4S  *  ZinBaufwendun>;en  einen  Rohertrag 
von  I '.».'»y  306,(>;'  *■ .  Hiervfm  werden  abgeBcliriclieti 
962  654,33  der  KBcklage  Ii  Oberwiesea  60000  U(, 
dem  Hoehofenemeaernngsbestaado  togefabrt  26000  JL 
nnd  an  Tanti&mon  vergütet  98785,40  .*.  Aua  dem 
Reste  sollen  dann  nach  dem  Vorschlage  der  Ver- 

waltung (iOOOOO  »  (12  V'l  «I*  Dividend.'  auBgeschOttct, 
je  2000«»  •  di'm  Heaniten-l'eiiMionK-  und  dem  Arbeiter- 

in nterNtüt/.unt;i' -  Uentande  zu^'.  » 1  luiet.  2S0tH)  .«  als 

Belobnungen  an  Beamte  verteilt,  .'HtOO  •*  an  alte 
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Arbeiter  und  Witwen  auttbesahlt,  OOOO  .«  für  ̂ omein- 
nOtztfto  Zwecke  ber<>it);cHtellt  und  153'.tlt;,:<ti  «  yor- 
ffetrsfjen  werden.  KlienHo  wii/  im  vorliLTi:olR'iiden, 
war  die  GeHellscbaft  aucli  im  letzton  (u'Hcbäfta jähre 
mit  umfangreichen  Neubauten  beachäfti^t.  Anf  dem 
Hocborenwerke  geht  der  dritte  Hochofen  »einer  YoU- 
endong  entgegen.  In  der  OaamMcliineDZODtrale  wurde 
die  dritte  Oea^bHeemMchioe  meatiert  vnd  mit  der 
Aeblellug  einer  Tierten  derartigen  MeeeUae  be> 
goanea;  tn  den  vorhandenen  beiden  itemen  noch  drei 
weitere  Oai- Dynamo -Maitcbinen  hinzu.  Im  Ben  iet 
außerdem  eine  durch  Hochofr h^'hs  lietrielione  Kon- 
verter-Geblä)*emB8chine.  Hstui  in  Hund  itiit  dicMcn 
Arbeiten  ginj;  die  Eiiit iihr.in:.:  'ii«  ili'kf rihdiun  Hc- 
triebos  der  WaizenatrnLu-ii.  Trutz  dur  .\eut>auten  ver- 

lief der  Betrieb  im  Stahl-  und  Walzwerke  bei  ge- 
steigerter Erzeugung  ohne  ätörung,  während  auf  dem 

liocliofenwerke  infolge  der  bekannten  (Sebläaexfdosion* 
der  Tod  von  vier  Ariwitern  und  die  eohwere  Ver> 
letnng  von  vreiteren  fünf  Leuten  n  beklagen  vrer. 

WeetnUlBche  DrahtiuduMtrie  r.n  Hamm  i.  W. 
—  Ana  dem  Itechenschaftsberichte  dos  Vorstandea  ist 
in  entnehmen,  daß  in  der  ersten  HUfle  des  abgelao* 
fenen  Qeeoiiiftajahrea  die  Naehfrage  aacb  dea  Er* 
lengniasen  der  Oeeellechaft  rege  war  und  daa  Aut- 
landitgoachAft  bei  lohnenden  I'reiwen,  clie  Hieb  t>iN  Knde 
Januar  1907  etwa«  Mteigerten,  gleicliniäUig  iiott  l>ii<-l>. 
diiü  (Imiii  aber  die  l*reine  bei  vfrininderter  K/iu;  ni-! 
langHAin  rittcblieüen.  Im  Ininnde  zc>};<.'m  die  l'roiM" 
bei  lelihaftem  Geschäfte  biw  Dezember  (in,  um  bIcIi 
bis  Ende  Juni  auf  deraelben  Hübe  zu  halten.  Von 

EinfluB  auf  die  VerhältnisBo  war  hierbei  die  Ungewiß- 
beit  aber  daa  Schicicaai  dea  Walsdrahtverbandea.  Daa 
Werk  kitte  im  enten  Halbjahre  aeiaen  Bettiebaabtei- 
hiagea  wdt  mehr  Arbeit  anfahren  nnd  die  gOnatig» 
Marktlage  berner  auanutzen  kSnnen,  ironn  ea  nicht 
aowobl  von  den  Krin[i]iellii'fi.TantiMi  iklo  auch  vom 
Walzdrahtverliandc,  der  den  Zukiiuliwiil/driiht  zur  Ver- 

fDgung  zu  htellüu  butie.  im  Stii'lie  iri'liifih.Mi  worden 
wftre.  Wenn  imtzdem  da«  tjrjjelitn.-i  der  Hericbtszeit 
gut  ist,  HO  haben  hierzu  in  nicljt  ̂ 'erint'eni  Maße  die 
Werke  in  Kiga  beigetragen.  Neanenawrrti'  Hetriebs- 
•törungen  hatte  da.s  Unternehmen  aieht  zu  M-r^'-lchnen. 
FOr  Kenbanten  und  Anachaffungen  mr  Verbeaaemag 
der  Betriehaeinrichtnngen  imrden  in  den  totsten  Jahren 
ftb«r  SOOOOOO  veraoigabt,  von  denen  auf  die  Be- 
riehtaieit  SS08S8,6TjK  entRelen.  Der  Umnatz  betrug 
für  l'J0(;,07im^'iin7.en21  S22  190,.3t;(i.  V.  J  ̂f;:!,:;*!  t, 
die  Krzeut^unp  an  l!t-<enknü[)peln,  Walzdnilit.  .Stiiln-iwen, 
;,'ez(if;f'nfn  Itniliteii,  I *rabt stiften  UBW.  2-18  t>79  i  "J  IT)  4  7  1 1. 
Die  Zahl  der  Arbeiter  (einBcblieUlich  der  jugendliehen) 
belief  sich  auf  2732  (2636)  mit  einem  durchMcbnitt- 
lichen  Jahrealohne  von  1330,75  (128:>).*.  An  Roh- 

gewinn einBchließlich  295  989,37  Ut  Vortrag  wurden 
S2Ö8$48,1S^  enielt,  ao  dafi  nach  Absng  von 
S80  809,4»  US  «ngemeinen  Vnkoaten,  281141,09.«  Ab- 
Schreibungen  nnd  106940  ■>!  Schuldenzinaen  ein  Hein- 
erlÖB  von  1  585  252,54  J(  verbleibt.  Hiervon  erhält 

der  Vorstand  90218,42.«.  der  Anfoicbtarat  439.'il,14.« 
Tantieme,  während  1  I9<<970  .«  (lö<>;o)  als  Dividende 
vorteilt  und  2.*)!  082,'.is  .«  hIh  Vortrag  fal  laafende 
Rechnung  verbuekt  werden  hoUen. 

Böhmische  Moutangest^llHcbiift  in  Wien.  — 

WenngK  ieh  die  ( '>e«ellKchaft.  deren  .Aktien  Iiis  uiif  zwei 
im  Hehitze  der  Traijer  KiHeninduittrip  nind,  laut  Kechen- 
Hchafthberii  lit  itii  Ui  hi  hSftiijahre  r.'Mi;  07  nur  drei  Hoch- 

öfen im  Feuer  halten  konnte  und  dadurch  einen  be- 
merkeaawerten  Ansfall  in  der  Erzeugung  von  Thomaa- 
mkeiaen  erlitt,  ̂ ataltete  aich  das  Betriebeergebnia 
doeh  redit  gflnatig,  da  der  Abeatt  an  OnSwaren  eo- 
wie  BaaMaluch  auch  an  Pelableehea  weaaatUdi  atieg 
nnd  die  Verkaafspreise  aowohl  dieser  Fabrikate  als 

*  Vergl.  „Stahl  und  Eisen'  19U7  Hr.  8  8.  2»7. 

aneh  des  I  ÜePiereirobeiHons  «ich  erheMieh  benserten. 
(jüwduiirn  Ik'zw.  berj;entellt  wurden  in  der  liericht»- 
zeit  iNKTsii  t  H.dierz,  137  3t;9  t  KalkHtein,  91  090  t 

TbomuMrobeiHen,  4.''>  730  t  ( •  ieliereiroheison,  15ö53  t 
O abwaren,  G9  r>.')9  t  KohstHliiblöcke  und  Uohschieneni 
32  6UI  t  gewalzte  Halbfabrikate,  19014  t  Walaeiaea, 
24  489  t  Urob-  und  Feinbleche,  15284  t  ThonuMflneU. 
Verglnohaxahlen  fOr  den  voranfgegaagenea  Beehanaga* 
abndlnitt  fehlen,  da  dieaer  nnr  sechs  Monate  (1.1.  nta 
W.  VI.  1906)  umfaßte.  Der  RetriebHj;ewinn  de«  Oe- 
BchSftfljah  rofl  beläuft  Hieb  unter  llerüeksicbtigung  von 
63  Or)!,-!.')  K  Vortrag  auf  5 TiSlf  210,49  K.  Hestritton 
werden  bierftu«  außer  Hümtlielien  allgemeinen  Unko«ten 
ndi  h  'iriOOOO  K,  die  einer  in  (Jemeinsebuft  mit  der 
Träger  Kiwenindustrie  -  Uesellsehaft  errichteten  Be- 

amten -  I'enidonsanstaU  zugewendet  werden,  sowie  die 
Abschreibungen  in  Höbe  von  1876438,66  K.  Es  ver- 

bleibt sodann  eia  ReiaerUa  von  1 896  440,83  K,  ana 
dem  maidMk  der  Yerwaltangerat  daa  Tantieme  von 
119888,95  R  erhitt,  wihMBd  toa  dem  Übrigen  Be- 

trage 1  600  000  K  112'  .'/•)  ala  Dividende  verleilt  und 
177  101,88  K  auf  neue  Uedtainag  vorgetragen  werden. 

Pnfwr  BliMHlB4istri*4toMl]8el«ft  Im  WI«b. 
—  Nach  dem  Beriehie  dea  Verwattaagmataa  war  di« 
Lage  des  Kohlenmarktes  Im  OeaokIfiBjahre  1906/D7 

derart  gQnntig,  daft  die  ( icsdNebaft  Irol/  erln'ihter 
Förderung  der  Kfdilen^Tulien  nicht  allen  an  iliege 
jjeHtellten  AnlVirdernnt;'.  ii  ̂ er4-el»t /n  werden  vernmelite. 
Da  üljerdieH  die  eingetretene  Erhöhung  der  Kobleu- 
preinie  voll  zur  Wirkung  kam,  so  war  dat«  i>gebnia 
dcN  Bergbaubetriebes  trotz  der  üteigenden  Kichtung 
in  den  Geatebungsitosten  erbeblich  besser  als  früher. 
Auch  die  Hattenwerke  hatten  aieh  dank  der  Lebliaftig- 
kait  deaBiaengeaehlfleB  einer  nnnnterbroehenen.  Tollen 
Beaehlflignng  zu  erfreuen,  die  sich  in  den  böherea 
Oewtnnzifrern  widerspiegelt.  In  den  ßetriehsabtei- 
ItmLren  wnr(ien  wahrend  deH  MerichtüjahreH  gefördert 

be/w.  er/eus:t:  1  r,.'.2;n0  li.  V.  1  592  250)  t  Braun-  und 
.•^teinkdhl.-n,  :i'.>.".  ."):U  i;!7!;oili  t  Roberz,  2Ü52I9 
(185Ü05(  t  Kalkstein,    171IS40  (135  138)  t  Koheinen, 
25  14.1  (IS  ISHI  t  Kihcuhalbfahrikate.  167  730  (157  627)  t 
fertige  Walzwaro  und  60  705  (54  819)  t  ThomasmchL 
Aus  der  KrlSuterung  cur  Bilanz  int  hervorzuheben, 
daß  die  Vermehrnng  der  Mobiliea  ihren  Omad  in  der 
fortgesetzten  An«geitaltnag  dee  KladiHwr  Eiaanwerkea 
hat.  Bemerkenawart  iet  femer  die  Erriehtnng  einer 
Beamten  -  Ponsionsanstalt  (siehe  auch  oben  unter 
BühnÜHcho  Moiiinniresi  tUi  baft  i,  für  die  .'»00  000  K 
iiereitijeKtollt  wuniiii.  Der  BetrielmUberHcbuß  der 
Kidiletiwerke  lietriitrt  271(i720,7M  K,  der  Gewinn  aus 
den  Hüttenwerken  12  H20  220,01  K.  Hierzu  kommen 
noch  1061171,36  K  Zinseinnahmen  und  ein  Gewinn- 

vortrag von  405  985,61  K,  so  daB  sich  ein  Kohertrag 
von  18504097,26  K  ergibt,  der  nach  Verrechnnng 
der  allgemeiaea  Unkoaten,  Btenam  nad  devg  1.,  der 
aehon  erwUinten  Znwendnnir  gur  PenaiönakaMe  nnd 
der  mit  1HIGI43,8fi  K  an^jeief/.ten  Abschreibungen 
einen  Reingewinn  von  1 2  1  n:!  ;(r>'.<,2',t  K  litlit  und  wie 
fol(,'t  verwendet  wiril  :  I  i*  1 1  JilT..!!'.  K  al-*  Gewinnanteil 
ili's  Verwaltungsrates,  10  922  .'iUO  K  l42';i  "yo)  als  Divi- 
demle  nnd  139891,99  K  ala  Vortrag  anfa  neu«  Beeh- 

nung-<jalir. 
Hociet«'  Anonjuit«  de!)  Haut«-lournoau\,  Forges 

pt  Acl«''rit"s  d«  Th; -Ie-("hat«>HU  &  MiircineDe  in 
.Marcinelle  ( Itdlgien).  —  .Nach  dem  in  der  Haupt- 
vcrsainmlunc  vom  19.  v.  .Mts.  vorgelegten  Berichte 
des  Verwaltungsrate»  erzielte  die  Gesellschaft  im  Oe- 
sohfiftsjahre  1906,07  einen  BetriebsQberschuß  von 
8  017  768,90  Fr.  Von  dienern  Betrage  werdeo 
1  890  411,68  Fr.  abgeaehrieben,  161  T85,Tt  Fr.  der  ge- 
aetzlichen  RQcklago  al)erwiesen,  159  500,11  Fr.  zu 
aonstigcn  Rilckstellungen  verwendet,  43  809,52  Fr.  ala 
Tantieme  an  die  Mit;^rwder  der  Verwaitiin;;  veririitet, 
1  275  000  Fr.  (25  u^o)  »Ih  Dividende  auf  das  Aktiun- 
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kspitnl  von  5100000  Fr.  AUHge8rhütt<>t  und  t<ndlii:b 
47  2Bl,90  Pr.  anf  neue  Kerhnung  Torjfctraj:«'?!.  In- 

folge der  Neubauten,  die  während  des  verHoHsenen 
Jahres  vorgenommen  wurden,  belauft  sich  der  Bnch- 

wiTt  der  Anlagen  usw.  auf  8i>U187('),ll  Fr.,  dsmn 
aUardiaga  6  208107,10  Fr.  Abaehratbuiigeo  gfigm- 
ObflratohsB.  Dia  Oaaallaehkfl  baaitzt  sonait  n  Xar- 
dnelle  drei  Hochofen,  «wei  Kolcsofenbatterien,  ein 
ThomaMtahlwerk  mit  rier  Konrertern,  fünf  WaUen- 

«traßen,  eine  N'iTffincrunL'fworkHtiitte  und  eine  Ma- 
l^(•hinpnbau^v<■rkst.ittl•  ni'bst  Uieiii'r«'ien  für  den  eigenen 
]U-<l)irf.  A iilii^-<'ii.  (lir  (iun  liau:-  lii  r  Neuzeit  •Dtspraohen 
und  iTHt  vor  kur/eiii  eiiuiuiiilen  »ind. 

Tbe  T«>nn<>H!4e(«  Coal,  Iron  and  lt«ilroad  (  om- 
>any  Unit  cd  Stat68  .St«el  Corporation.  — 

Ii  tcU-^'raphlHc-ben  Meldungen  Mt  Kew  Vurk  hat 
dt  r  MuliltruHt  etwa  70**/«  der  AktteD  der  TennexHite 
Coal,  Iron  and  Kailrod  CoinpnBjr  anrorban  nnd  aich 
imalt  dto  mMingaadirlnkte  GfiiwMiftd«kl  tiMr  dl«  Oe- 
aaUicluift  goaiehart  Da  diei«  in  dar  EiHnlndaatrie 

der  Vi  ri  inii,'t(>n  Staaten  vernirii;i'  ihrer  l.eiHtll^^^(»- 
falii^'keit  «ine  bedeutende  Stellutifr  einnimmt,  ko  hat 
der  BtabltruHt  durch  den  Kauf  der  Aktien,  von  denen 
er  fQr  etwa  20000  000  f  zum  Nennwerte  an  aich 
gebracht  haben  boU,  einen  wichtigen  Schritt  getan, 
nm  aeinan  £ioflu6  au  atlrkan  und  den  Znaamman- 
■ddnS  der  nordamerikaniaehen  Biaanwerke  in  (Srdern. 
Die  Tonneaaee  Coal,  Iron  and  Railroad  Co.  Terfilgt 
Ober  auHgedehnt«  Kohlen-  ond  Erzfelder  in  TennoMee, 
Alabama  und  (ienrgia,  beitit/t  in  lüiHley.  HeHHemor, 
Oxmoor  und  |lirmin;;ham  20  IhuhTifen  mit  einer 
(Jesamt  -  Iiei»tun>;9fShii;keit  viin  jiihrlu  h  iiu  hr  als 
einer  .Million  Tonnen  Itolicihen  und  hat  ferner  in 

Enaley  Stahl-  und  Walzwerke  im  Betriebe,  in  denen 
aia  jährlich  rund  35U0OU  t  Koh^tahl  und  360 ODO  t 

FertigcrzeugniHHe  herzuHtoUen  vormag.  L'eber  die tataieblieken  Erniebniaaa  der  Tätigkeit  der  Oeaellaobaft 
im  Terflocaeiiea  Oetebiflajahre  haben  wir  •.  Z.  an 
dieeer  Stelle  knn  berichtet.* 

•  TergL  .Stahl  nnd  Eiaen'  1907  Mr.  81  8.  765. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhütienleuie. 

Ehron-Promotion. 

Die  KQnigl.  Technische  Ilochaohale  an 
Aaehen  hat  das  XitgUed  dea  Direkterinma  der 
Firma  Fried.  Krapp,  A.-0.  ni  Eaaen,  Hm.  Oiabert 
OillhauHen,  der  auch  dem  Voratande  dea  Yareina 
deutscher  Fifenbüttcnleute  schon  seit  langen  Jahren 
Hn:,'ehöri,  in  Wiiriliijunj;  «einer  liervorra^-i  nih  il  I.ei- 
(»tungen  im  Uiuuitto  der  vaterlündittchen  Induatrie  zum 
Dektor-Ingeniear  ehrenhailwr  ernannt. 

Itornf^Bg  Im  den  Ijanden  -  Einenbahnrat. 
Der  Vorailxende  dea  Vereins  deutscher  Eisen- 

hUttenleate,  Hr.  Kommeniearat  Fr.  Springorum, 
Qeneraldirektor  dea  Eiaen*  StaUwerkea  Ueeeeh 
•tt  Dortmund,  iat  dnreh  Se.  Extettana  den  llhiiater 
fCr  Mandel  und  (Sewerbe  in  den Landaa-Eiaenbabnrat 
beruTen  wi>r<len. 

Für  die  Vereinabibliothek  sind  eingegangen: 
(M»  daMiadvr  rind  darek  *  baicfikast) 

11  o  r  d  w  e  M  f  1  i  (  Ii  e    Linen-  u  n  li    S  t  a  h  1  - 15  e  r  u  f  « - 

ge  n  o  H  H  e  n  »  e  h  a  f  t  *   zu   Hannover:  l'truallutii/s- 
hrrirht  für  da»  Jahr  nm. 

Nachriehtrn  der  Siemena-Sekuekertwtrkt  *  Cr.  m.  b.  U, 
MIHI    der   aUmen»  ^  BaMet  AktienffeulUdÜtft. 
Heft  II.    September  1907. 

Aenderongen  In  der  Mitgllederllfit«. 

ItrrltU,  Bofifrt,  Ingenieur,   Saarbrücken  Eiaeobaha- 
«traüe  18" 

Brückner,  Max,  COin,  Frieaenplats  2i. 
Danner,  Seb.,  i.  Fa.  Danner  «  Co.,  Wien  VI,  Theo- 

baldgaaae  18. 
DSrrenberg,  Richard,  i.  Fa.  Rohda  Dftrrenberg, 

O.  m.  b.  |{..  oberkaaiel  b.  Dflaaeldorf,  Dfiaeeldoif, 
FreiligratbstraOc  26. 

GiUhamen,  Gisbert,  Dr.-In^.  h.  c,  Mitglied  dea  Di- 
roktoriuniiH  der  Firma  Krieil.  Krupp,  Akt.>Oee,,  Eaeeo 
a.  d.  Ruhr,  Hohen/iillernHtr.  12. 

Ilirxchliiml,  FriDiz  ll'ihfrt,  Dr.-Ini;..  c,'o.  The  (told- 
Nrbniiiit  t'heniiral  Coinpanv,  tiO  Wall  Street,  New- 
York,  Citv,  U.  .S.  A. 

Kerlen,  Kurt,  Direktor  der  Siderurgica  Ligure  Oeci- 
dentale,  Oneglia  (Italien). 

LaH^Keinrieh,  JOrnaC,  Direktor,  mieinha»Ben«Bliera» 
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Qjialitative  Arbeit  in  der  Stahlerzeugung  und  elektrisches 
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arg  bedrängt.  In  allen  diesen  Fallen  finden 
wtr  lie  Srtlieh  dorthin  znrfickgezo^en,  wo  die 

Hrrstellun^sbc(lintrunfr<'n  für  sit-   noch  giinstifro 

Ich  schicke  voraus,  daü  es  sich  in  den  folgen- 
den AntflÜinuiKeii  nicht  um  ein  ahsehliefien* 

des  Urteil  handeln  kann,  well  ja  die  elektrischfn 

Schmelzverfahren  erst  beginnen,  praktisch  wirt- 

acbultnelie  Bedeutmag  sn  erlanf^'en.  Dieser  Be^ 
ginn  ist  aber  so  geartet,  daü  sich  daraus  sehr 

wohl  auf  die  Richtung  schließen  Iftßt,  in  wel- 
cher Toraussichtlich  die  elelctrischen  Schmelz- 

Terfabren  nutzbringend  zur  Geltung  gelangen 
werden.  Um  diese  Rlchtunf;  charakterisieren  zu 

kSnnen,  sind  einige,  wenngleich  bekauule  Tat- 
sachen al^i  Ausgangspunkt  zu  nehmen. 

Die  Zwecke,  welche  wir  in  allen  unseren 

Hüttenprozessen  verfolgen,  lassen  sich  in  ihren 
luBenten  Grenzen  dahin  kennzelebnen,  daß  man 
einerseits  in  ihnen  ein  technisch  verwerUwres 

Produkt  auf  dem  kürzesten  Wege  bei  nOgUebst 
geiteguten  Fabrüntionskosten,  anderseits  aber 
rbrnsnlc.he  Erzeugnisse  in  ihrer  höchsten  (^uaütflt. 

ohne  Ansehung  der  Fabrikationskosten  herzu- 
stellen sucht.  In  den  Zwischengliedern  ist  immer 

(las  Mali  der  c^iialitfltsfonierung  von  modifizieren- 
dem Einflüsse  auf  Selbstkosten  und  Preis,  aber 

anderseits  die  AbsatzHiliipkeit  des  qualitatiT 
hochwertigeren  Erzeugnisses  bei  gleichen  Preisen 

immer  auch  eine  erbeblich  größere.  Aus  dieser 
Ursache  liaben  unsere  Oewinnungsverfahren  fSr 

Stahl  und  Eisen  selbst  dann  nicht  d<-r  Ent- 

wicklung- nach  der  fjualitativen  Richtunjtr  hin 
entraten  künnt  n,  wenn  sie  auch  nur  das  :\!a.s.seu- 

Albrlicat,  die  Erzeugung  der  gewiihnllchen  Han- 

delsware, zum  Zwecke  hatten.  Die  l''ortschritte. 
welche  hierin  gezeitigt  wurden,  erwiesen  sieb 
als  so  erbebliehe,  daB  man  emstUeh  und  mit 

Erfnlir  daran  gehen  konnte,  die  (jualltativ  gut, 
aber  betriebswirtschaftlich  schlecht  arbeitenden 

Hflttenprezeese  ganz  oder  zum  Teil  zu  rer- 
drftnfTi'n.  .So  sehen  wir  Renn-  und  Herdfrisch- 

prozesse im  vermeintlichen  vollen  Aussterben, 

den  Pttddelprozeft  nahe  diesem,  die  Helzkoblen- 
hoehfifen  im  Yenehwinden  und  den  Tiegetprozefl 

XLTn.ar 

sind,  und  wo  sie  in  der  Erzeugung  höchst- 
wertiger Spezfakborten,  welche  qualitativ  gleich- 

wertig in  den  anderen  Prozessen  nicht  gewonnen 

werden  können,  ihr  Dasein  fristen.  Anderseite 

finden  wir  aber,  daß  manche  Verfahren  entstehen 

und  versehwinden,  welche  der  qualitati  i.  \  L-r^ 
hessemng  dienen  sollten,  bei  welchen  abt-r  der 
qualitative  Gewinn  nicht  im  richtigen  Verhalt- 

nisse zu  den  höheren  Sell)8tko8ten  stand.  Hier- 

her gehören  im  allgemeinen  die  Kombinations- 
verfahren. Diese  hatten  natürlich  auch  ihren 

Bntwieidungagang,  und  mu  darf  bei  Ihrer  Be- 
iirtcihintr  nicht  die  zeitliche  Stellung  übersehen, 

welche  ihnen  gegenüber  der  Entwicklung  jener 
Verfahren,  ans  weichen  sie  hervorgegangen  waren, 

zukam.  Sie  v«>rsclnvandi>n  nirlit  immer,  weil  sie 
zu  ihrer  Zeit  keine  Berechtigung  hatten,  sondern 

well  diese  Ihnen  die  Vervollkommnung  der  Ver> 

fahren  im  einzelnen  ,mit  der  Zeit*"  beiialim. 
Nur  dort,  wo  örtliche  und  besondere  Verb&ltni88& 
ihnen  gOnstig  waren,  konnten  sie  sich  erhalten. 

Hüttentechuiscli  ist  ilic  Kombination  Birne — 

Martinofen  auch  heute  nouli  g^ert  chtfertitrt,  wenn 
es  sich  darum  handelt,  etwaitrc  qualitative 

IdiUiK^el,  weleke  unter  gewissen  Verhaltnissen  den 
Erzeugnissen  aus  der  Birne  anhaften,  zu  ent- 

fernen; ebenso  gerechtfertigt  ist  die  Kombination 

Martinofen  — Tiegelofcn,  aber  kaum  SU  reehtfertigen 
dif  Kombination:  basischer  und  saurer  Martin- 

ofen, weil  deren  zu  demselben  Preis  erzielbaren 
I^eugalsse  im  einzelnen  heute  qualitativ  kaum 

erheldiclit'  T'nterschicdi-  besitzen.  Im  ilbriiren 
handelt  es  sich  in  allen  Kombinationsverfaliren 

nur  um  ein  einfaebes  Reebenezempel.  um  die 
Frage,  ob  die  einzelnen  Kombinationsniittel  für 

sich  in  ihrer  besten  qualitativen  und  wirtschaft- 
Uohen  Ausnutzung  nidit  gewinnbringendw  sind, 
als  in  ihrer  Kombtnation.    Zwei  komUnierte 

Digitized  by  Google 



1678   Stahl  und  Einen.    Qualität ivf  Arbeit  indrr  ̂ ftahhi  zniyuny  u.rhk  tr.Schmflzvtrfahren.    27.  Jahrff.  Nr.  47. 

Martinöfen  werden  niemals  die  Hälfte  der  Pro- 
duktion beider  für  sieb  arbeitenden  Oefen  Iier- 

stollen,  in  keinem  Falle  aber  etwas  anderes  als 
ein  Martiamaterial  erzeugen.  Diese  Verhältnisse 

andern  sieh  aber,  wenn  nicht  der  qualitative 
Gewinn  aus  der  Kombination  in  Hotrarlit  kommt, 

sondern  die  Vcrwertungsuiügiichkeiten  btisouderer 
BlMAtze  und  der  nar  in  der  KombliiaiUon  erziel- 

bare (iiiantit.ifi\ Gewinn.  Dann  ist  die  Kom- 
bination lediglich  ein  Mittel  zur  Arbeitsteilung, 

und  sie  hat  volle  hattenteehniBche  Bereehtlgun^. 

Die  qualitative  Verbesserung  der  Produkte 

aller  fiisenerzeugungtverfahren  kann  zwei  ver- 
sobledene  Grundlagen  haben,  und  zwar  einer- 

seits aus  der  Verwendung  chemisch  reiner  Ein- 
8atz-(Grund-)MaterialieD  herrorgeben,  anderseits 
aui  der  Verbeesemng  des  ArbdtsverfalirenB  in 
dem  betreffenden  Prozesse  selbst  zur  Erzielung 
besserer  chemischer  Reinheit  und  physikalischer 
Beschaffenheit.  Nach  beiden  Richtungen  sind 
Grensen  vorhanden,  welche  zurzeit  wohl  feste 

Lacp  erlan^'t  haben  werden.  So  erzeugt  heute 

Schweden  noch  einen  Bessemerstahl  hervorragen- 
dfir  Qualität  selbst  in  die  höchsten  Härten  hinein 
in  Kombination  mit  dem  Holzkolilenhochofen. 

Hier  findet  sich  tatsachlich  alles  zusammen:  die 

denkbar  besten  Orundstoffe  und  die  In  jahre- 
lanjrer  Arbeit  zu  frroßer  Vollkommenheit  pe- 
langte  Beherrschung  des  Prozesses  zur  Erzielung 

des  QuallMtafebrlkates.  Dabei  ist  die  Wirt- 
schaftUchkeit  des  Verfahrens  in  Scliwpilen  noch 

immer  so  groli,  daß  die  Uel>er tragung  desselben 
nach  Deutsehland  auf  Grundlage  der  Binfiihr  des 

schwedischen  Roheisens  nicht  die  geringste  Aot- 
sicht  auf  Erfolg  haben  würde. 

Anders  liegen  die  Verhlltntsse  fUr  den  Mar- 
tinofen. Hier  lohnt  die  Verwendung  schwe- 

discher Roheisensorten  größter  chemischer  Rein- 
heit, und  die  in  Deutschland  daraus  gewonnenen 

Erzeugnisse  sind  den  schwedischen  völlig  eben- 
bürtig geworden  bei  im  alltremeinen  gleichen 

Preisen.  Nun  muß  bedacht  werden,  daß  wir 

zwei  Arten  der  Stahlerzeugung  im  Martinofen 

besitzen,  und  zwar  die  eine  Art  in  der  soge- 
nannten direkten  Arbeit,  indem  vom  Roheisen 

zu  jenem  Kohlenstoffgehalt  bsrabgearbeltet  wird, 
welcher  pefordiTt  ist,  und  die  indirekte  .Xrbeit. 

indem  der  Einsatz  so  weich  wie  möglich  her- 
untergearbdtet  und  der  geforderte  Kohlenstoff- 

gehalt  (iiirch   K'iickkolihintr  h>Tb>'itrefiilirt  wird. 
Die  direkte  Arbeit  erfordert  natürlich  die 

VerwMidung  eines  ehemisch  sehr  reinen  Einsatzes, 
wenn  das  Endiirodukt  aueli  chemisch  rein  sein 
BoU.  Hierbei  ist  das  Einschmelzen  eines  Einsatzes 

vom  geforderten  Kohlenstoffgehalte  etwa  wie  im 

Tiegel  HO  gut  wie  unmöglich.  D*nn  einmal 
werden  mit  dem  Einsatz  erhebliche  Mengen  an 

Oxyden  eingebracht,  zum  andern  führt  die  Er- 
w.irmiiiiirsiieriode  i>is  zum  Schmelzpunkte  unter 
der  Einwirkung  durchstreichender  Luft  bezw. 

Feuergaae  eine  krflftige  Oxydation  herbei,  und 
zum  dritten  bleibt  diese  frischende  Wirkung  des 
Ofens  ununterbroclion  in  Geltung,  selbst  dann, 

weuu  eine  schützende  Schlackendecke  vorhanden  * 
ist.  Im  letzteren  Falle  wirkt  die  Schlacke  selbst 

frischend,  da  die  in  derselben  entlialteneu  erheb- 
lichen Mengen  an  Eiseuoxydul  oxydieren  und 

dieses  Oxydoloxyd  Sauerstoff  an  das  Eisen  des 
Pades  abzugeben  vermag.  Es  findet  daher  eine 

um  80  stärkere  Entkohiung  statt,  je  mangan- 
ftrmer  der  Einsatz  ist  (eine  Vorbedingung  der 

direkten  Arbeit),  und  diese  erscheint  otY  so  un- 
aufhaltsam, daB  in  dem  Augenblicke,  in  welchem 

der  Stahl  vei^eBbar  wird,  auch  der  gr56te 
Teil  des  KohlenstofTgohaltes  verschwunden  sein 
kann,  wodurch  dann  die  Riickkoblung  ndüg 
tiird.  üm  aber  rflekzukohlen,  ist  der  eheodsdi 

reine,  kohlenstolTarme  Einsatz  nicht  erforderlich 
und  wirtschaftlich  deshalb  zu  verwerfen,  weil 
er  ztuneist  sehr  viel  teurer  ist  als  das  chemisch 

reine  Roheisen,  und  dieselbe  chemische  Reinheit 

aus  einem  billiperen  Einsatz  gerintrerer  Reinheit 
im  Martinofen  uubediugt  erzieibar  ist,  weuu 
nberfrischt  werden  kann. 

Die  Verwendung  chemisch  reiner  Roheisen 

für  die  direkte  Arbeit  hat  nun  zwei  Vorbe- 

dlngakgen  und  zwar  Jene,  zu  entkoUea  und 

gleichzeitifr  '*in  j^ares  Produkt  zu  erzielen.  Be- 
kanntlich erfolgt  die  Entkohlung  unter  der 

Schlackendecke  sehr  langsam,  w(dl  diese  die 
frischende  Wirkung  der  Luft  vermindert,  auch 

wird  naturgemäß  der  Eisengebalt  der  Schlacke 
mit  fortsdirdtendem  Prozeß  waehsen  und  damit 

der  .\bi>rand  größer  werden.  Daher  ist  es  für 
einen  genügend  raschen  ChangeDgang  nötig,  mit 

geringsten  Sohlackenmengen  zu  arbeiten,  um 

stets  einen  großen  Teil  der  Oberfläche  des  Me- 

tallbades der  oxydierenden  Wirkung  der  durdi- 
strOmenden  Luft  darzubieten.  Diese  Absicht 

wird  sehr  erleichtert  durch  die  Verwendung 
mangan-  und  siliziumarmer  Roheisensorten.  Das 

letztere  deshalb,  weil  bei  Gegenwart  von  Si- 
lizium die  vorhandene  geringe  Schlackenmenge 

dünnflüssig  wini.  das  Bad  bedeckt  und  ihr  Phos« 

phorgehalt  mit  Sicherheit  reduziert  wird. 
Nun  ist  bei  gewSbnlieher  Ofenzustellung  das 

Mauerwerk  der  Köjife  und  des  Gewöllies  saures 

Material,  das  den  Angriffen  der  Ofengase  und 
damit  dem  Abschmelzen  direkt  ausgesetzt  ist. 

Es  findet  sich  also  tatsachlich  ne}ii>n  den  Schlacken- 
resten  der  vorhergegangenen  Charge  auch  bei 
chemisch  reinstem  Einsätze  um  so  mehr  Ursache 

zur  Schlafikenbildung.  als  ja  die  EinwirknnL'  des 
auUerordentUtd)  sauren  Abschmelzproduktes  mit 
dem  basischen  Herde  selbst  hinzukommt.  Zwi- 

schen dem  Kohlenstoff  des  Bades  und  dem  Eisen- 

oxyduloxyd  der  Schlacke  findet  also  nahe  der 

Oberfläche  Kohlcnoxydbildung  statt.  Das  Kohleu- 
0X3'd  entweicht  durch  die  dünnflüssige  Soli  lack  en- 
deoke  verhAltnSsmOßig  sehr  leicht,  aber  bei  zu- 
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nehmender  Basizitat  sehr  schwer,  so  daß  ea  dann 

In  der  Schlaeke  Oublasen  henromift,  sie  om  so 

filziger  und  som  Bl&hen  g^^noiii^t  macht,  je  wenifircr 
dUnnflüBRlg  ale  tot.  Hier  spielt  ihre  Batiizitftt 
and  Tempenitiir  eine  große  Rolle.  Natfirlieh 

verzögert  ein  solcher  Schlackenlilz  »It  ii  Charsen- 
gMg  and,  WM  wichtiger»  er  liillt  die  Wärme 

Tom  HetidllMde  ab,  eo  dafi  niedere  Vergieß- 

tampeiratlirea  sich  ergeben.  Diesen  Einwir- 
kungen kann  nicht  anders  begegnet  werden, 

als  durch  die  basische  Zustellung  des  ganzen 

Ofena,  wie  sie  ja  oft  versucht  wurde.  Nun  ist 
hier  wieder  bekannt,  daß  der  Magnesitziegel 

ungemein  empfindlich  für  Temperaturscb  wankungen 
Ijit;  er  zerspringt  so  rasch  und  voUttindlg,  daß 
Kfipfe  und  Gewölbe  bald  einstürzen.  Es  bedarf 

in  diesem  Falle  also  eines  l>asischen  Ziegels 

hodiater  QoaUtat,  and  dieser  Uatd  sieh  Im  grte- 
eUaehen  Magnesitsteine,  dem  sogenannten  weißen 

MagncaltalcgeU  Damit  war  natürlich  viel,  aber 
nleht  aUes  gewonnen.  Denn  je  weniger  Sehlaeke 
auf  dem  Motallbadc  vorhanden  ist.  um  so  mehr  wird 

dasselbe  zur  Aufnahme  des  Schwefeis  der  Feuer- 

gaae  befllüiigt.  Es  galt  also,  von  einer  reduzieren- 
den Flamme  ganz  abzusehen,  und  sie  so  oxydierend 

und  im  Interesse  einer  weitestgehenden  Ueber- 
hitznng  aneh  so  beiß  wie  mSglleb  zu  halten. 
Da  nun  das  Hetalliiad  um  so  weniger  Schwefel 

aufnehmen  kann,  je  weniger  in  den  Veriirennungs- 

ga.sen  vorhanden  ist,  so  wandte  man  Koksgene- 
ratoren an  und  diente  dabei  dem  Zwecke  naoh 

ln'iden  Kiclitnngen.  Das  K'oks-(  \Vas8er-)(Tas  er- 
gibt nun  tatsächlich  eine  schwefelarme,  kohlen- 

sMirereiehe  Flanme,  neben  welcher  freier  Sauer- 
stoff vorhanden  sein  kann,  und  von  einer  solchen 

Temperatur,  daß  ilir  nur  der  Magncsitziegel  auf 

die  Daner  widerstehen  kann,  das  iHnasmaner» 

werk  unter  ilirer  Einwirkung  aber  einfacli  ali- 

scbmilzL  Hierdurch  sind  die  Bedingungen  voll- 
sUndig  gegeben,  Sokdsen  verluUtnlsmlfilg  rasch 
herabzufrischen  und  die  Gescinvindigkeit  lios 

Frischens  selbst  durch  die  Ofenführuug  so  zu 

regeln,  daß  es  nicht  sn  rasoh  erfolgt,  gleich- 
zeitig aber  ein  an  Phosphor  nnd  Schwefel  außer- 

ordentlich reines  Produkt  zu  erzeugen.  Nat&r- 
Hch  gibt  man  auch  hier  Zuschlage  hSchster 

Basizitat:  schwefelfreien  Kalk  oder  Strontianit,* 
mit  dem  bekannten  Zwecke,  aber  vornehmlich 

im  Hinblick  auf  den  Schwefelgehalt  und  als  Au- 
gliederungspunkte  für  die  aus  dem  Bade  aus- 
scheideniien  Oxvdc.  Die  Frage,  wie  hier  die 

Kohlenstoti'verbrenuung  stattfindet  bezw.  wie  der 
Vorgang  bierbri  zu  erkllren  ist,  nniß  offen 

bleiben.  Wohl  wird  eine  starke  Oxydation  des 
Eisens  eintreten  und  diese  vielleicht  eine  inter- 

■oleknlare  Verbreunuif  des  KoUenstoffgehaltes 
bewirken,  dann  aber  wird  eben  oberflloblloh 

*  Die  ei»eDfreio  Schlack«  iat  nötig  zur  Knt- 
■ehwefliinf. 

Eisenoxjd  bezw.  Dxyduloxyd  entstehen  und  eine 

Stetige  Anrelchemag  des  Bades  odt  ISsenoxydul 

die  Folge  sein.  Anderseits  aber  scheint  die  Kon- 

taktverbreunung  bei  der  Entkohlung  die  wesent- 
liche RoUe  zu  spielen,  also  derselbe  Vorgang 

wie  beim  Tempern.  Die  Entkohlungsvorgange 

bei  direkter  Verbrennung  des  Kohlenstoffes  sind 

oberfllehUehe  und  infolge  der  durch  die  spezi- 
fischen Gewichtsdifferenzen  herbslgsführten  Zir- 

kulation auch  ununterbrochen;  es  wandert  ge- 
wissermaßen  der  Kohleastoff  nach  der  Ol>erflaohef 
also  nicht  wie  im  TompsrproiessB  dw  Sanarstoff 

nach  der  Tiefe.  Dieser  letztere  Vorgang  er- 
scheint deshalb  der  wahrscheinlichere,  weil  im 

ersten  Falle,  also  bei  der  intermolekularen  Ver- 
brennung, sich  mit  der  Zeit  ungeheure  Mengen 

von  Oxjdul  im  Metall  vorfinden,  dieses  also  vor 

erfolgter  Desoxydation  dnrdi  Mangan  und  Si- 
lizium unbedingt  rotbrflebig  und  nicht  schmiedbar 

sein  müßte.  Die  Tatsachen  der  Praxis  wider- 

spreeben  dem  aber  TollstBndlg.  Denn  die  Sdifipf- 
]iroben  vergießen  sich  in  jedem  Stadium  des 
Prozesses  sehr  gut,  ja  man  findet  sehr  oft,  daß 
diese  selbst  bei  rinem  mlitleren  Kohlenstoffgehalte 

von  3*''o  schon  gute  Scboledbarkeit  besitzen  und 

sie  bis  etwa  0,3°/o  auch  behalten.  Erst  hier  pflegt 
vor  dem  Manganzuschlag  Rotbmch  einzutreten 
sowie  das  Treiben  in  der  Probekokille.  Das 

letztere  setzt  bei  um  so  höherem  Koblenstoff- 

gchalte  ein,  je  kalter  die  Charge  Ist. 
Es  wird  aus  der  vorstehenden,  mit  Absidit 

ausführlicher  gehaltenen  Beschreibung  klar  wer- 

den, daß  die  qualitative  Richtung  im  Martin- 
proseß  ohne  große  Opfer  bis  in  Ihre  letzten 
Konse<|Ucnzen  nicht  verfolgt  werden  kann,  der 
Betrieb  wird  ho  teuer,  daß  die  Wirtschaftlichkeit 
des  Verffsbrens  in  Frage  gestellt  sein  wfirde,  wenn 

die  Qualität  des  erzielten  Fabrikates  die  j.Toßen 

Selbstkosten  nicht  gerechtfertigt  erscheinen  ließen. 

Dies  ist  Indessen  der  Fall,  da  es  bei  Ver- 
wendung chemisch  reinster  Roheisensorten,  andere 

können  fiir  die  direkte  Arbeit  und  das  <^ualitAts- 
produkt  ohnehin  nicht  in  Betracht  kommen, 

gelingt,  ein  Produkt  gleich  großer  chemischer 
Reinheit  zu  erzeugen.  Es  ist  praktisch  möglich, 

konstant,  also  unter  Ausschluß  aller  Zufällig- 

keiten, mit  unter  0.015  (jb  Phosphor  nnd  0,01 6  */o 
Schwefel  zu  arlieiten. 

Die  Frage  nach  der  Gesamtzusaminonsetzung 

der  erzeugten  Qnalittt  kann  nur  im  günstigsten 
Sinne  beantwortet  werden,  wenn  den  Schluß- 

operationen im  Gießen  usw.  die  gehörige  Sorg- 
ftlt  zageweadet  wird.  Das  Fabrikat  wird  dem 

Tiegel.stahl  .-tut'  iliesem  Wege  oagemein  ähnlich, 
aber  doch  mit  einem  Untersddede:  die  Charge 

muß  abgestoeheo  WCTden,  wenn  rie  fertiggemadht 
ist  und  die  richtige  Härte  hat.  Anderes  ist 
undenkbar  nnd  es  bleibt  lüer  das  Abstehen,  das 

ruhige  Ansgaren  unter  Luftabsehluß,  wie  es 
im  Tiegel  mVgUch  ist,  TSlIig  ansgeschlossen. 
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Dit>  Bedeutung,  welche  diesem  Abstehen  zukommt, 

wird  spater  berührt  werden;  sie  ist  überaus  groß. 
Die  Rückkohlarbeit  im  Martinofen  bietet  an 

sich  die  Möglichkeit,  das  Eisen  zu  reinigen, 
aber  dieae  Belnliriaig  «rfordert  die  möglichst 

weitgehende  Entkohhin^'.  und  wird  auch  durch 
hluflges  SclilackeDzieben  in  erster  Beziehung 
der  Phosidiorgehalt  stark  hentbirasetst,  so  wf  rd 

dapcgfn  ein  lioher  Gehalt  an  Oxyden  eiriL'-'^tansfht. 
Es  gelingt  sicher  nicht  leiciit,  den  sich  stets 

emeaeniden  Sehwefelgebalt  unter  0,09  herab- 
zusetzen, meist  wird  er,  je  ii.u  h  ilem  ver- 
wendeten Einsatzmaterial,  zwisclien  0,03  und 

0,07  «/»  betragen.  Ist  die  Charge  gut  auagear» 
beitet,  so  findet  die  Bückkohlung,  nachher  die 

Desoxydation  zumeist  mit  Ferromangan,  Ferro- 
silizium,  Siiiegeleisen  usw.  statt  und  ed  hangt 
dann  die  cbemlsche  Reinheit  des  Endproduktes 

von  jener  des  verwencieten  Rückkohleiscns  ab. 
Auch  hier  niuti  die  Charge  abgestochen  werden, 

sobald  sie  fertig  ist,  unter  Ausschluß  des  Ali- 

stebcns  bezw.  Nachparens  bei  Luftabschluß.* 
Hochwertige  Werkzeugstahlqualitftten  erzeugt 
man  in  diesem  VerMinm  oleht,  sehr  seltoi  Stahl 

mit  fiber  0.90/0  Kohlenstoff  und  meist  mit  mehr 

als  0,60  0/0  (bis  2,0  «jo)  Mangangebalt. 
Der  Gedanke,  im  MartiBofto  «hemiwdi  su 

r(  iiii<:en  und  dieses  chemisch  reine  Produkt  als 

Einsatz  für  den  Tiegel  zu  benutzen,  wurde  bald 

praktiseh  aasgefflhrt,  nnd  zwar  in  den  ver- 
schiedensten  Ausführunpsformen,  von  welchen 

die  Robstablerzeogung  durch  Darbysleren  und 

folgendes  GranoBeren  wohl  diefnteressanteate  war. 
Fhst  gleicbzei^  wurde  der  Gedanke  ausgeführt, 
das  chemisch  gereinigte,  flüssige  Uartinmetall 
in  den  Tiefrei  zu  gießen,  nachdem  es  yorher 

gekohlt  war,  und  hierin  nachzuschmclzen,  oder 
es  pleichzeititr  im  Tiegel  zu  kohlen.  Dieses  bildete 
einen  weiteren  wichtigen  Schritt  in  der  Raffination 
ihrer  ursprünglichen  Beschaffenheit  nach  zum 

Ticgelprdilnkt   nicht  peeiL'ncten  Hohmateriallen. 
Hierdurch  ergibt  sich  folgendes  schematische 

Bild  fOr  die  qualitatire  Riehtnng  In  den  ver^ 
Bchiedenen  .\rbeitsverfaliren : 

A.  Grundgedanke:  V'erhüttung  chemisch reinster  Erze  zn  einem  chemisch  reinsten  and 

qualitativ  Itestcn  Roheisen,  welches  den  Ausgang 

für  die  Erzielung  eines  qualitativ  böcbstwertigett 

Endproduktes  zu  bilden  rermag.  DieVerarbei« 
tung  hierzu  findet  statt ; 

a)  indirekt  durch  die  Erzeugung  eines  Zwischen- 
Produktes,  des  Rohstiüdes,  In  den  yer- 
sehiedenen  Herdfrischprozessen,  oder  eines 
Schweißeisens,  welches  durch  Zementation 

zu  Rohstahl  umgewandelt  wurde,  und  durch 

ümschmelzen   dieser  Produkte   im  Tiegel; 

b)  direkt  im  Martinofen  oder  der  Birne. 

*  Es  flndet  rieh  bei  hirtom  Borten  nllen  gute 
Gefngebesdi^enlMlt. 

B.  Grundgedanke:  iiat'tiuatiou  ihrer  dieml» 
sehen  Zusammensetzung  nach  qualitativ  ungeeig» 
neter  Materialien  zn  qualitativ  höchst  erzielbaren 
Werten.  Die  Verarbeitung  hierzu  tindet  immer 

indirekt  stalt,  und  zwar: 
n)  zum  Zwischenprodukt  im  Puddelofmi  fUr 

die  Verwendung  im  Tiegel  oder  Martlnefen; 
b)  zum  Zwischenprodukt  In  der  Thomaahlne 

■/.UV  Weiterverarbeitung  im  Martlnofon  und 
eventuell  von  hier  in  dem  Tiegel. 

C.  Ornndgedanke;  BafSnatlon  der  Abfall- 
])roi!ukte  der  Eisenfalirik.ition  bezw.  aus  der 

Elsen  Verarbeitung  im  allgemeinen,  also  Schrott 

und  Alteisen  kunweg  su  einem  hodiwertlgen 

Endprodukt. 
Besitzen  die  unter  A  und  B  bezeichneten 

Grundgedanken  vom  hüttentechnischen  Stand- 

punkt  aus  durchaus  feste  Gniti  lla^'^en  in  all  den 
metalluririsnlien  Prozessen,  weiche  sie  sicli  in 

der  (losiiiv  qualitativen  Richtung  nutzbar  macheu, 
so  liat  andersdts  der  Chrundgedanke  C  manehmi 

Erfindergeist  angeregt,  ihn  ausführbar  zu  ge- 
stalten. Der  Erfolg  blieb  aber  aus,  trotzdem 

iHe  tfirlehitsten  Ideen  ihre  Fttrderer  fluiden,  wdidie 

wilBg  Millionen  opferten,  denn  es  fand  sich  kein 

metallurgischer  ii'rozeß  als  Grundlage  für  die 
Ersiehmg  eines  glddunftßigen,  qualitativ  wer- 

tigen  Produktes. 
Wendet  man  sich  nun  der  WirtschaftUch- 

keit  der  Rafflnationsverfshren  im  allgemdnen 

zu,  so  fühlt  man  sich  unmittelbar  vor  die  Frage 

gestellt,  warum  denn  die  offenbar  unwlrtsohaft- 
fidttkan  und  tener  prodnslerenden  Verfhhren  der 

Gruppe  A  nicht  schon  lange  von  jenen  der 

Gruppe  B  hinweggefegt  sind  ?  Es  ist  gar  kein 
Grund  zu  finden,  warum  die  Verbraucher  ein 

Erzeugnis,  welches  qualitativ  einem  andern  gleich- 

wertig ist,  jahrzehntelang  doppelt  so  teuer  be- 
zahlen sollten,  und  so  kurzsichtig  sind,  dies  auch 

in  der  Folge  tun  lu  wollen  I  ffierauf  vermag 
man  nur  eine  einzige  .\ntwort  zu  fanden,  die 

sagt:  daß  die  qualitative  Gleichwertigkeit  tat- 
sächlich nicht  Torhanden  ist  nnd  der  Qualitits- 

unterschied  durch  den  Preisunterschied  nicht  auf- 

gehoben erscheint.  Es  entstehen  hieraus  zwei 
Fragen,  und  zwar  erstens:  Inwieweit  kommen 

die  Beziehungen  zwischen  chemischer  Zusammen- 
setzung und  Qualität  zur  Geltung,  und  zweitens : 

In  welehm  Beziehungen  stehen  Wirtschaftlich- 
keit dt's  Betriebes  und  qualitative  Arbeite  Die 

erste  Frage  ist,  mit  so  großen  Schritten  sich 
unsere  wissenschaftliche  Erkenntnis  im  Lauf» 

des  letzten  .Jahrzehntes  auch  erweitert  hat,  doch 

nur  mit  größter  Vorsicht  zu  beantworten.  Sehen 

wir  in  das  Analysenbuch  irgend  eines  Stalil- 
w.  1  k-1"  trielies,  so  finden  wir  Phosphor  durch- 

lu  nds  und  stets.  Schwefel  und  Kupfer  minder 

h-iutig,  recht  selten  Arsen  unter  chemische  Kon- 
trolle genommen,  als  die  romebrnsten  nnter  den 

UebeltAtem  an  den  von  uns  erzeugten  Quali- 
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tlten.  So  ist  es  auch  natürlich,  dena  den  Phos- 

phorgdialt  ,m«btoni*  ivtr  luiflrlMlb  der  ge- 
forderten Grenzen  vfUlig,  den  Schwefelpehalt 

zum  Teil,  den  Kupfer-  und  Arsengeh&lt  gar 
nielit.  Sind  letztere  für  die  betreffende  Qualität 

prsktlsch  belan^'los,  sn  interessieren  sie  uns  nur 
In  den  Mengen,  in  welchen  sie  positiv  schädlich 

werden,  und  dies  besagt  ans  der  in  der  Weiter» 

bearbeitunp  zutapc  tretendf-  Matt  rinlft  hler  oder 

Mangel.  Ist  ein  Gehalt  daran  überhaupt  schäd- 
lich, so  nrafi  nnbedingt  die  ebemisebe  Kontrolle 

am  Einsatzmaterial  vorgenommen  werden,  sie 

bleibt  dann  für  das  Fertig|)rodukt  von  sekun- 

därer Bedeutung.  Bezüglich  des  Kupfer-  und 

ArseogebaltM  haben  wissenschaftliche  Unter- 
suchungen enviesen.  daU  ihr  Einfluß  erst  bei 

gleichzeitiger  Gepeuwart  des  Schwefels  vou 
erbeblieh  schädlichem  Einflüsse  wird,  sonst  aber 

zumindest  Kupfer,  selbst  lioi  iioht-n  Gehalten, 

praktisch  bulanelos  ist.  Suil  in  chemisch  qualita- 
tiver Biehtnng  gearbdtet  werden,  w  tritt  daher 

die  Notwendigkeit  ein,  den  Scbwefeltrehalt  iuOmmi 
jenem  an  Phosphor  vorerst  zu  entfernen,  und 

zwar  so  ansretehend  als  mSglieb,  denn  wir  be- 
sitzen leider  kein  Mittel,  in  einfachen  clu  rni^clien 

Methoden  nachzuweisen,  ob  und  in  welcher  Porm 

Schwefel  etwa  In  LOsang  oder  in  ebemlseber 

Verbindung  als  Sclnvefileisen,  Schwefelknpfer, 

bchwefelarsen  anwesend  ist,  und  die  einfkohe 
cbemisehe  BesUmmung  lifit  ans  im  Stldi  über 

die  Art  der  Einlagerung  und  Bedeutung  des 

Schwefels  und  seiner  Verbindunpcn  für  die  physi- 
kalischen Eigenschaften;  dies  OJidert  sich  aber 

mit  dem  Augenblicke,  in  welchem  der  Schwofel- 
irch.ilt  ]>raktiach  als  nur  in  Spuren  vorliaaden. 
auzusehen  ist. 

Geht  man  einen  Sdiritt  weiter,  so  stSßt  man 

auf  andere  und  ungemein  einschneidende  Un- 
möglichkeiten, die  Ergebnisse  der  chemischen 

üntenndiang  ohne  weiteres  auf  die  ebemtselie 

Kontrolle  eines  reirelmnHip  und  in  reirel mäßiger 

Folge  gewissermaßen  unaufhaltsam  erzengtea 

QnaUtatsfbbrikates  aoszudehnen.  Im  ganz  be- 
sonderen verweise  ich  hier  auf  jene  Bestand- 

teile, welche  mit  Sicherheit  chemisch  überhaupt 

nidkt  nachweisbar  sind,  oder  welche  so  lang- 
wierige Untersuchungsmethoden  erfordern,  daü 

de  1b  der  Praxis  als  Kontroll-  und  dadurch  als 

qualitativer  Bewertnngs- Faktor  gar  nicht  in 
Betracht  kommen  können.  Als  wichtigater  dieser 
Bestandteile  ist  sicher  Sauerstoff  anzusprechen, 

wenn  man  die  ungeheure  Rolle  in  Betracht  zieht, 

walebe  derselbe  bei  allen  metallurgischen  Pro- 
zessen spielt.  Ohne  den  Sauerstoff  wflren  sie 

ja  fast  unmöglich.  Aber  gerade  aus  dieser  Ur- 
saohe  erseheint  es  nltlg,  seinen  Binflaß,  oder 

zumindest  ein  allgemeines  Bild  über  seine  physi- 
kalischen Einwirkungen  kennen  zu  lernen.  Leider 

versagt  Uer  die  Chemie,  ohne  daß  ihr  hieraos 

ein  Vorwurf  sa  naohen  wtre.  Die  Formen,  unter 

welchen  Sauerstotl  zur  Wirkung  gelangen  könnte, 

sind  so  mannigfaobe,  daß  sie  sieb  der  Brinantnis 
in  vollem  Umfan^xe  verschließt.  Mau  darf  nur 

darauf  verweisen,  daii  die  O-xydationsstufen  des 

Kohlenstoffs,  ffisens,  Mangans,  Siliziums,  Phos- 

{ihors,  Ku|ifers  usw.  doch  vii-l^.-sf rilti;r<'  iiriil  die 
Löslichkeitsverhaltnisse  hierfür  in  den  in  Betracht 

kommenden  Temperaturstnfen  zum  großen  Teil 

unbekannt  sind.  Hierzu  gesellt  sich  die  Un- 
möglichkeit  des  in  einfachen  kurzen  Verfaliren 

zu  fahrenden  Nachweises,  woher  der  etwa  be- 

stimmte Sauerstofl'gehalt  stammt,  aus  welcher 
chemischen  Verbindung  von  Eisen,  ob  aus  Lösun- 

gen. Emulsionen  oder  Schlackenresten,  aus  Gas- 
einschlüssen oder  0,xydfn.  M  iii  kann  dann  natür- 

lich auch  nicht  wissen,  welches  Maß  an  Schädlich- 
keit durch  seine  Gegenwart  lierbeigeführt  wurde. 

Hier  muß  man  indessen  in  Betracht  ziehen, 

daß  praktisch  nur  die  lösliche  Sauerstoftver- 
bindung  schädlich  sein  kann,  die  unlösliche  wird 
Ja  theoretisch  immer  als  Sdilacke  ausgeeehieden 
werden,  wenn  Zeit  hierzu  vorhanden  ist  und 

ihre  Entstehung  nicht  in  Temperaturintorvalle 
ftllt,  welche  die  Vereinigung  zu  Schlackenballen 

mit  genügender  Anftriehskraft  unmöglich  macht, 
so  daß  sie  als  Emulsion  im  Zustande  einer  un- 

gemein frinen,  selbst  mikroskopisch  nur  schwer 
nachweisbaren  Verteilung  vorhanden  bleibt. 

Aus  diesen  riden  Vorbehalten  ist  wohl  er- 
sichtlich, daß  vom  Standpunkte  des  praktisohm 

Hüttemnannes  aus  auch  der  emulgierten  Schlacke 
ein  positiv  schädlicher  Einfluß  zugeschrieben 

werden  muß,  daß  daher  alle  Mittel,  sie  zu  ent- 

fernen, angewendet  werden  müssen,  wenn  quali- 
tativ gearbeitet  wenlfu  soll.  Die  löslichen 

Oxyde  kennen  wir  niclit  annähernd,  auch  hier 
wieder  mit  Rücksicht  auf  Itire  LOslichkeitsver- 
hältnisse  in  den  in  Betracht  kommenden  hohen 

Temperaturen  und  in  ihrem  praktischen  Einfluß 

auf  die  physikaliseben  Btgensehaften.  Dem* 
gegenüber  pbt  die  ])raktischc  Heohnrlitung 
manchen  nützlichen  Anhalt  für  die  Beurteilung 
ihres  Einflusses.  Es  findet  sieh  hier,  daß  in 

allen  ( »xydationsprnzessi  n.  in  welchen  Eisen  bei 
hohen  Temperataren  durch  andere  Beimengungen 
gegen  die  Oxydation  nicht  kraftig  geschützt  ist, 
auch  die  Löslichkeit  der  Eisenoxyde  ungemein 

gesteigert  erscheint.  Im  Bessemer-  und  Thomas- 
prozeß  wie  im  Hartinprozeß  findet  sich  dieselbe 

Tatsache:  bei  bester  chemischer  Allgemeinkon- 
stitution als  springender  Punkt  für  die  Unzu- 

vcrblBsigkeit  in  die  streng  geprüften  qualitativen 

Eigenschaften  der  verschiedene  Gehalt  an  ge- 
lösten Oxyden.  Anders  liegen  die  Dinge  bei 

niederen  Temperaturen.  Bei  allen  lierdtrisch- 
Prozessen  steht  fest,  daß  Elsen  darin  zweifellos 
in  großen  Mengen  oxydiert  wird,  daß  diese 
Oxyde  aber  bei  den  in  Betracht  kommenden 
niederen  Temperaturen  niolii  Uobar  sind.  Sie 

bilden  Ja  trotidem  keine  Aimebmliahkelt,  da  sie 
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in  der  «äderen  Form,  als  Seblacke,  eine  nn- 
willkommenc  Beimengung  bilden;  aber  sie  sind 
in  dieser  Form  mit  Bücksiebt  dar&uf,  daß  man 

sie  zum  Teil  in  der  WetterrerarbeitungmechaniBoli, 
im  Tiegelprozeß  ganz  entfernen  kann,  wenigw 
schftdlich,  als  in  Li^sun^r.  Es  ist  bei  diesen 
Ueberlegungcn  der  Vermutung  kein  breiter  Kaum 

gegeben,  etwa  dieselben  Verhältnisse  sind  ja 
tatsächlich  für  Phosj»hor  vorhanden.  In  den 
niederen  Temperaturen  des  Frischfeuerprozesses 

wird  Fliosplior  oxydiert  and  geht  nrit  Mangan 
in  die  Schlacke :  die  Erhöhung  der  Temperatur 
im  Prozesse,  etwa  durch  Erwärmung  des  Windes, 
rednsiert  iliD  wieder. 

Daß  in  allen  Oxj'dations-Oefen  oder-Aiiiiaraten 
in  den  in  Betracht  kommenden  hoben  Tem- 

perataren reieblich  läsenoxyde  gelSst  werden, 

ist  gewiß  Tatsache,  das  lassen  uns  ja  die  auf- 
zuwendenden Mengen  von  Desoxydationsmitteln 

erkennen  nnd  das  Manko  daran,  welelieB  sieli 
in  der  Analyse  findet,  besonder!  dann,  wenn  es 
möglich  ist,  die  Desoxydation  zu  einer  möglichst 
vollständigen  zu  gestalten  und  ihr  Produkt,  die 
emulgiertc  Schlacke,  völlig  zu  entfernen.  Das 
DesoxydationsiiroJukt  muß  emultriert  sein,  weil 

es  ja  aus  einem  intermolekularen  Vorgang  her- 

Torging.  Deutlich  wird  dies  im  Versuche  walir- 
nehmbar.  in  der  Pfanne  und  nur  mit  Kohlen- 

stoff zu  desoxydiereu,  wenn  gleichzeitig  nur  ge- 

ringe Mengen  von  Mangan  nnd  SUiztum  vor^ 
lianden  sind.  Der  Stahl  wird  in  der  Pfanne 

wohl  ruhig,  aber  er  steigt  mit  positiver  Sicher- 
heit in  der  Koldlle,  and  swar  so  einem  Zeit» 

punkte,  wi)  man  ihn  bereits  erstarrt  wähnte. 

Die  Ursache  bierfür  ist  Idar,  das  Ueduktions- 
produkt  ist  Kolüenoxydgas;  solange  es  nnter 

dar  Ein'iVirkunfT  der  in  der  lietrefl'enil>-n  Tem- 
peratur vorhandenen  eigenen  Gasspannung  gegen- 

liber  dem  wachsenden  Sehwindnngsdmek  der  «r> 
starrenden  Masse  entweichen  kann,  so  lange  ge- 

schieht das.  Das  Gas  bildet  sich  seine  Wege 
in  der  Richtung  des  geringsten  Druckes  nach 
der  Blockmitte  zu  and  zeiclinet  sie  hier  in 

warmförmigen  Höhlungen  einerseits,  wie  die 
Nadeln  des  Tannenbaums  zum  Aestchen,  orientiert 

zu  den  größten  Abmessnngea  des  Blockes,  den 

Diagonalen,  anderseits  normal  zur  (»berfläche, 
im  Kern  normal  zur  iUockach»e.  Wenn  diese 

Kantle  doreh  die  Brstarrnng  im  tei^geo  Zn- 
stande  verschlossen  werden,  treil)t  der  Block. 
Dieses  Treiben  des  Blockes  ändet  indessen  nicht 

allein  statt  wegen  der  EntwieUang  ron  Kohlen- 
oxyilg.ns,  sondern  auch  wegen  d<T  .\nwesenheit 
im  schmelziiüssigen  Zustande  aufgenommener 
Gase.  Diese  Oase  finden  steh  nleht  nnr  als 

Einschluß  in  Blasen,  sondern  auch  als  Einlagerong 

zwischen  den  Molekülen.*   Die  Untersuchung  hat 

*  Vergl.  Japtner:  „Siderologie",  I.Teil,  8.237, 
sowie  Wedding:  „Einnbattenknnde",  1.  Anfl.,  8.  474 
■nd  Ledebnr:  .Eäsenhattankwide*,  4.  Asfl.,  8.  814. 

ergeben,  daß  hl  Etseo  recht  erhebUdie  Mengen 

CO},  CO,  H|,  N],  0|  vorhanden  sein  kUnnen, 
bezw.  daß  sie  nach  Dr.  F.  C.  G.  MUUers  umfang- 
reichen  üntersnehungen  dem  erstarrenden  Blocke 
in  großen  Mengen  entströmen.    Wir  liaben  Irier 
also  schädliche  Bestandteile  in  Menge,  welche 

wir  in  der  regelmäßigen  cliemiäcbeu  Kontroll- 
analyse  nteht  ttt  beachten  pflegen.  Es  wird 
eben  ancenommen.  und  dies  ist  ja  praktisch 

richtig,  daß  ihr  schädlicher  Einfluß  in  der  Blasen- 
bUdong  gelegen,  Im  blaaaufrelen  Bloek  aber 
nachweisbar  nicht  vorhanden  ist.  Betrachtet 

man  nun  die  Verbältnisse,  unter  welchen  die  . 
Kaaenbildnng  stattfindet,  so  ergibt  sich  in  aUen 

Prozessen,  daß  ihr  j'  des  Fabrikat  unterworfen 
ist,  wenn  nicht  in  genügend  hoher  Temperatur 
und  nicht  lange  genug  ausgesehmolsen  wurde, 

kurz,  wenn  lier  St.'ihl  nicht  gar  ist.  Dann 
nützen  nur  Desoxydationsmittel  in  sehr  großen 

Mengen,  wenn  nach  selten  ToUstAndig. 
Man  kann  einem  zu  knapp  geschmolzenen 

Stahl  nicht  den  Vorwurf  machen,  daß  die  auf- 

genommene Gasmenge  so  groß  sei,  weil  die  Auf- 
nahmefähigkeit hierfür  mit  der  Temperatur 

wachst,  sondern  man  muß  wohl  in  Betracht 

ziehen,  daß  der  Stalil  dann  vor  allem  Eisen- 
o.xydul  in  großen  Mengen  enthält  und  dnrch  dieses 
der  .\ntrieb  für  die  Blasenbildung  prceben  ist. 

Die  Frage,  ob  oxydfreier  Stahl  keine  Blasen- 

Uldang  nriga,  maß  mit  «nein*  beantwortet 
werden,  denn  vfillig  oxydfreier  Stahl  findet  sich 
nicht,  und  würde  er  sich  linden,  so  müßte  nach 
den  herrschend«!  Theorien,  besonders  in  benag 

auf  WassiTsf n)T<:as.  dennoch  die  plötzliche  Gas- 

entwicklung und  damit  die  Blasenbildung  ein- 
setzen. Ans  dieser  Ursache  mufi  bei  Wahr- 

nehmung der  (lualitativen  Richtung  der  Arbeit 

vor  allem  dem  Wasserstoffgebalt  unsere  Auf- 
morksaB^t  zugewendet  werten. 

Nun  lahrt  die  Praxis  des  Tiegelschmelzens, 

daß  ein  gares  blasenfreies  Produkt  um  so  schwerer 
erzielbar  ist,  je  weniger  Kohlenstoff  der  Tiegel 

enthält  und  je  weniger  davon  im  Einsätze  vor- 

handen ist.  Es  ist.  soll  das  Tiegelfabrikat*  sehr 
kohlensloffarui  sein,  auch  bei  höchst  erzielbarer 

Schmelztemperatur  und  Anwendung  lang  aus- 
gedehnter Schmelzdaucr  kaum  möglich,  dichte, 

blasenfreie  Blöcke  zu  erzielen.  Möglich  ist  es 

aber,  sobald  Mangan  nnd  Silisfaun  in  grSfieren 
Mengen  vorhanden  sind,  aber  es  erfolgt  auch, 

wenn  hochprozentiges  Ferrotitan,  Ferrotantal, 
Ferrovanadium  oder  Ferroalnmininm  zugesetzt 

wurde,  wenngleich  in  etw.-is  \  ersrhiedenem 

Maße.  Alles  aber  sind  , Desoxydationsmittel", 
ihre  Wirkung  kommt  hierin  In  «riter  Be- 

siehung zur  Oeltong  und  man  darf  dies  nicht 

*  Auf  diesen  Umstand  möchto  ich  besondere  aaf- 
RierkMm  machen,  da  ja  im  Tiegel  nar  geringitta 
Mengen  an  Ou  anfgenommen  werden  kftnnen  nnd 
dsr  Oaaozydation  gOastigste  Bfldingnagen  (egebea  sind. 
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auüer  acht  lassen,  in  Beurteilung  der  Anschauung, 
daß  Mangan,  Silizium  and  Aluminiom  durch 

,  Bindung*  des  Wasserstoftes  dessen  Austritt 
wahrend  der  Erstarrung  behindern,  bezw.  die  Le- 
gienmgsfkMKkeit  des  Eisens  für  Wasserstoff  er» 
bSlieil.  Dasseihr  müßt*»  fiir  Titan.  Tnntnl,  Va- 
OMlloin  und  Aluminium  gelten,  aber  sie  finden 

sieh  Baeb  BrfBHiinf  Ihrer  Aufgabe  als  Desoxy- 
dationsmittel  im  p]ison  nicht  mehr  vor.  Hat 

nun  vor  allem  die  Desoxydation  des  Eisens  die 

nasenbildnng  remiiiidert,  damit  auch  die  Wlr- 
JCQDg  des  Wasserstoffes,  so  muß  gefolgert  werden, 

daß  das  gelöste  Eisenoxydul,  der  vornehmste 

Trftger  des  Wasserstoffgeh&Ites,  die  TiCgierungs- 
flKhigkeit  des  Eisens  dafür  sehr  erheblich  erhöht. 
Ein  hoher  Kohlenstofftrehalt  erschwert  die  Auf- 

nahme des  Wa-sstTstoftes  erheblich,  während 
Mangan,  Nickel,  Kobalt  (wabnchdnlieb  auch 
Chrom)  sie  iiefördern. 

Nach  Wcddings  Vermutung  erhöht  sich  in  der 

Reibenfolge:  Mangan,  StUstam,  Ifangu-SIUsium, 
Aluminium  die  Lnirieruntrsfühigkelt  des  Eisens 
für  Wasserstot).  Wenn  wir  also  in  Anwendung 
anf  die  Beobaehtungstatsaehen  der  Praxis  diese 
Eigenschaften  auch  dem  Titan.  Tantal,  Vanadium 

zuschreiben  müssen,  so  kann  dies  nur  geschehen, 

indem  wir  auch  ihren  Oxyden  eine  erbShte  Anf- 
nahmefahigkeit  für  Wasserstoff  zuschreiben  und 
sie  als  die  Vermittler  für  den  bei  der  Reduktion 

des  Eüsenoxydnls  an  sie  Qbergehenden  Wasser- 
stoff betrachten.  Der  bei  Reduktion  des  Eiaen- 

oxydula  frei  werdende  Wasserstoff  wird  vom 

Oxyd  des  Reduktionsmittels  gebunden. 
Man  muß  hier  immer  an  die  hoben  in  Be- 

tracht kommenden  Temperaturen  denken,  daß 
sich  in  diesen  Kohlenstoff  und  Eiseuoxydul  in 

vollkommener  Lösung  befinden,  sowie  alle  vor- 
erwähnten Gase,  soweit  sie  legierunpsfahig  sind; 

anderseits  müssen  sie  als  Gaseinschluß  be- 
traohtet  werden  nnd  entfUlen  dann  fOr  unsere 

Erw&gnngen.  Wenn  also  einerseits  ein  hoher 

KohleostoflEgebalt  die  Aufnahmefähigkeit  für 
Waaserstoff  herabsetxt,  so  geschieht  dies  sieher 

auch  im  Hinblick  auf  den  (»xydulpchalt.  und  es 

wird  dann  diese  Aufnahmefähigkeit  um  so  größer 
sein,  je  geringerer  KohlenstoffgeliaU  vorbanden, 

also  je  prößer  die  LTisunpsfiihigkeit  für  Eisen- 
oxydul  an  sich  wird.  Betrachtet  man  diese 

Verblltnisse,  so  ergibt  aiefa,  dafi  htA  jeder  Be- 
doktion  von  Eisenoxydul  audi  Wasserstoff  frei 

werden  muß,  und  zwar  einerseits,  je  mehr  Eisen- 
ozydul  gelöst,  anderseits,  je  mehr  im  betreffenden 
Augenblicke  reduziert  wurde,  aber  es  folgt  dann 

auch,  daß  im  oxydulfreicn  Bade  der  Wasserstoff 
gelöst  bleiben  müßte,  wenn  kein  anderer  Antrieli 
für  dessen  plötzliche  Abscheidung  vorhanden  ist. 

Diesen  Antrieb  sucht  man  in  der  {ilötzliolien 

Umwandlung  von  metallischem  in  gasförmigen 
Wasserstoff  bei  Abkäblung  in  einer  bestimmten 
Tempentttrsone,  also  im  ebenlsehen  Zerfall  dner 

vorher  vorhanden  gewesenen  Lösung.*  Es  bleibt 
also  in  unserem  logischen  Kreise  die  vorher- 

gesetzte Annahme  richtiger,  daß  tiie  Metalloxyde 
ohne  Unterschied  der  Gattung  bedeutende  Mengen 

Waaserstoff  binden  besw.  gebunden  behalten.** 
Frei  können  diese  Wasserstoffin. n^ren  Ii--!  der 
Reduktion  der  Oxyde  nur  in  dem  Maße  werden, 
in  weldiem  das  redasierte  Metall  WaaserttoiF 

zu  binden  vermag.  '  Diese  AbsorptlonsfiLlligkelt 
des  Metalls  für  Wasserstoff  kann  kleiner,  gltieh 
oder  größer  sein  als  fttr  ihre  Oxyde,  und  die 

Folge  muß  sein,  daß  im  Aogenblicke  ihrer  Re- 
duktion der  vorhandene  Wasserstoff  entweder 

fni  oder  gebunden  wird.*** 
Soll  der  Einwirkung  des  Wasserstoffgases 

auf  die  Blasenbildung,  der  nachweisbar  srtiiidlichen 

Richtung  seiner  Einwirkung,  begegnet  werden, 
so  ist  das  sicherste  Kittel  die  Desoxydation,  und 

hiermit  stehen  alle  unsere  Beobachtungen  der 
Praxis  im  vollen  Einklang.  Welche  Rolle  hierbei 

KohlensAnre,  KoUeaoxyd  nnd  Sauerstoff  sjiielen, 
Ist  so  gut  wie  ganz  unbekannt.  Sie  scheinen 
als  reiner  Gaseinschluß  vorhanden  zu  sein  und 

vor  a]lMn  als  vom  Wasserstoffe  mechaniseb  ndt- 

gerlssener.  Nach  den  vorhergegangenen  Au.><- 

fUhrungen  Ober  Wasserstoff  würde  für  die  Auf- 
nahme des  Stickstoffes  in  das  Ssen  ebenfUls 

ein  Vermittler  nötig  sein,  wenn  man  an  die 

Untersuchungen  Ledeburs  denkt,  welcher  nach- 
anweisen  vermochte,  daß  eine  Stiokstoffianfliatane 

beim  Glühen  des  Kisens  bei  Rotglut  in  reinem, 
trockenem  Stickstoff,  nicht  statttindet.  Ebenso 

lindet  Wedding,  f  daß  nach  allen  bisher  durch- 
gelQhrten  Uatenoehnngen  Irgend  eine  Begel- 

•  So  beHtocheml  ilieoer  (irdankr  ist.  or  orscheiiU 
dennoch  ksurn  vereinbar  mit  ili  r  TuImih  lio,  daß  der 
plötzliche  Aaatritt  der  Oaao  iinnior  nur  durch  Des- 
oxjdationHmittel  hintangohaltcn  werden  kann,  gofern 
diese  Xittel  moht  Koblenatoff  sind.  £«  ist  nötig,  hier 
auf  die  Untenacbiagen  H ey  ns  su  verweisen,  weldie 
gewift  völlig  tirnnmUnli  und  fftr  die  Fnada  von 
größter  WIchticfcelt  dnd.  KTaeb  diesen  Vntersacbnngen 
venchwindot  der  in  Kotplut  aufgcnommono  WahHcr- 
•toff  w&hrend  lancrBamer  Abkiililiintr  fast  panr..  Durch 

die  rANcbe  AbkUhlunu'  «ini  er  iib<  r  l'chli:flialten  und 
i^elan^t  dann  zu  schihiliilier  KInwirkung  auf  die 
phyaikaliHcben  Eif^onBchafti'u.  FeHt^'ohalten  kann  er 
aber  nur  aus  zwei  Ursachen  wenlen,  and  zwar  wenn 
er  eberhalb  den  kritiscben  Punktes  in  Lösung  ist, 
oder  wenn  die  moieknlarfl  Lagerane  der  Molekfile 
leroh  die  rasshe  AfaUIhlang  eine  diätere  wurde. 

In  entea  Falle  wflrde  bewieMO  Min,  daß  die 

dareb  den  UBimgaz«rfaU  .Eiaen-Waanerstoff*  herbei- 
gpcfOhfts  fliBtdicho  Gasentw ieklutij;  mit  di'm  kritigrhon 
l'unkl  susammenfftllt,  demnach  in  viel  tieferen  Tem- 

peraturen Htatttindea  mftMe,  als  wir  de  n  baobaebtea 

gewohnt  sind. 
**  Ks  ist  nicht  nüti^.  daB  dies  daaemd  der  Fall 

ist,  aie  geben  ihn  während  des  Erkaltens  lan^fsam  ab. 
•••  Vergl.  bezüglich  Wasserstoff  We  d  d  i  n  g:  „ICiseB- 

hattankaode"  8.  469  bis  474  und  Ledebur:  »EImb- 
battenknnde'  8.  864  bis  86»,  sowie  •Stahl  and  Eisen* 
1900  Nr.  16  S.  887;  1901  Nr.  17  8. 918;  1903  Nr.  t» 
9.  1268. 

t  Wedding:  «EiseBhatteakaBde*  S.  485. 
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mtBtgkeit  zwiBchen  StlckstofTgehAlt  and  p1iysi> 
kalisclit-n  EifTfrischaftfri  aiisireschlossen  ist.  Dem 

stellen  allcrdin^js  nicht  die  Untersucbungsergeb- 

nisBe  Braunen,*  aber  die  Folgeningen  daraui 
cntfjegen.  Aus  dii^ser  Ursaclio  orscheint  deren 
Prüfung  dc^elt  nütig,  da  sich  letztere  vornehm« 
lieh  auf  d«i  qnaUtatSven  Einfluß  de«  Stfekstoifos 
erstrecken.  Braune  leitet  sein)  FMlirrrunisrcn 

eigcntUmlieherweise  nicht  durch  di-u  Nachweis 
ab,  weichen  Weddinir  ausgeschlossen  eraclitet, 

■ondem  ans  den  ErgehniHscn  von  Laboratoriums- 
versuchen.  Er  nitrierte  Kisen  lui  Hotplut  in 

reinem,  getrocknetem  Ammoniakgase  und  erzielte 
hierbei  Stickstoffgebaite  in  solcher  Höhe,  daß  sie 
Ledebur  sicher  nicht  entt'ehen  konnten,  wenn 

sie  sich  bei  gleicher  iiehandlung  in  reinem  Stick- 
stoffgase  und  in  derselben  Temperatur  vorfanden. 

Dies  besafrt  alles ;  denn  Braune  hat  den  Ein- 

fluß einer  Verbindung  zwischen  Stickstoft'  und 
Wasserstoff  geprüft  und  nicht  |«ne  des  reinen 
Stickstotti  s  allein,  denn  der  Vermittler  fiir  den 
Stickstoff  konnte  in  seinem  Falle  um  so  mehr 

nur  der  Waeserstoffgebalt  sein,  als  ja  nach  Heyns 
Untersuchuntren  Eisen  in  der  Teniii<  ratiir  zwisi  hen 

730  und  1000**  C.  begierig  Wasserstoli  aufnimmt. 
Diese  Anfnahmefftbtgkeit  fehlt  aber 

nach  Ledeburs  Untersuch u n e n  in  der- 
selben Tempcrntur  für  Stickstoff  allein 

^anz.  Wir  erzeugen  unser  Eisen  in  ungemein 

viel  höheren  TemiieratUren,  und  es  ist  sicher, 
daß  hierin  Ammoniak  nicht  bestflnditr  ist,  wo- 

durcii  die  Frage,  ob  WasserstotV  unter  diesen 

ganz  anderen  Verhältnissen  der  cliemische  Ver- 
mittler sein  kann,  eher  zu  verneinen,  als  zu  bejahen 

ist.  Nun  sind  die  Stickstutigehalte,  welche  sich 
im  Eisen  finden,  sehr  gering  und  man  Cand  keine 
besonderen  jresetzniilliigen  Einwirkungen  auf  die 

physikalischen  Eigenschaften  des  Eisens.  In- 
dessen ist  Braune  darttber  kaum  im  Zweifel,  daß 

der  u"'  l'iHHli'nc  StickBtotl'  aus  dem  Hochofen  her- 
über^'ennmmen  wird,  wo  einzig  die  Entstehungs- 

bedingungen dafür  gegeben  sind,  und  hier  ist  der 

Vermittler  fiir  den  Stickstotl'  nur  im  Kohlen- 
stoff zu  suchen.  Die«  allein  ist  schon  ein  Hin- 

weis darauf,  daß  Braunes  grandl«g«nda  Laborap 

toriums vorsuche  mit  Hilcksicht  auf  die  Trag- 
weite der  Folgerungen  daraus  nicht  vollständig 

genug  sind.  Denn  glüht  man,  wie  dies  in  der 

Zementation  oder  beim 'Einsatzhilrt>>a  -  suliii  Ist. 
Stahl  in  t^iner  Packung  aus  Knhle,  welche  dem 

tierischen  Organismus  enlstutnmt,  so  wandern 

ungemein  große  Kengen  StickstotVes  in  den  Stahl 
uiach  mir  gewordener  persönlicher  Mitteilung 
von  vertrauenswürdiger  Seite,  welche  hierüber 
eingehende  Versuche  durchfUhrte,  bi«  zu 0,70 

Aehnlielir^  ist  J.i  wolil  .•nicli  iineh  Braune  beim 
Einsetzen  mit  Ferrocyankalium  der  Fall.  Die 

Praxis  lehrt  hier  aber  nichts  von  einem  ungQn« 

•  VergL  .Stahl  ood  Uieea"  1»06  Nr.  22  8.  im. 

stigen  Einfluß  des  Stickatef^haltea,  es  findet 

sich  bei  rieht i^'O!-  Wrinnebehandlung  ein  tadellüs 
schönes  Üruchgefuge  und  höchste  Zähigkeit,  und 
sonderbar  besonders  dann,  wenn  animalische 
Kohle  zur  Zi  rni'ntation  verwendet  wurde. 

Es  darf  nicht  Uberseben  werden,  daß  Stick- 
stoff als  Chttetosehlttß,  wie  dies  fllr  Wasaenitoff 

gedacht,  vorkommen  kann  und  tatsachlich  vor- 
kommt, dann  wirkt  er  aber  wie  Wasserstoft  als  Ein- 

lagerung zwischen  den  Molekülen  des  Eisens  und 

führt  liierdurch  naturgemäß  zu  einem  SpaiUllllgS- 
zustande.  welcher  die  Koliftsion  mindert,  wenn  er 
nicht  wie  Wasserstoff  oder  mit  diesem  zusammen 

waademngsfflhig  ist  und  durch  thermische  Vor* 

gange  und  Einwirkungen  der  Bearbeitung  ent- 
fernt zu  werden  vermag.  Ist  letzteres  der  Fall, 

80  darf  dar  fiberwlagend  achttdliche  Einfluß  dee 

Stickstotl'es  eb-nfalls  nur  in  der  Blasenbildunir 
gesucht  werden,  dann  fragt  es  sich  aber,  wie 

die  Vorginge  hierbei  zu  denken  sind.  Ein  An- 
half  hierüber  fehlt  vollkommen,  wenn  man  nicht 

annehmen  will,  daß  Stickstofif  mit  Wasserstoff 

als  Gaseinsehlnß  aufgenommen  und  bei  Blasen- 
bildung von  Ii  t/ti  rem  einfach  nx  cli.anisch  mit- 
gerissen wird.  Der  gebundene  Stickstoff  allein 

vermag  Aenderungen  in  der  physikalischen  Be- 
schaffenheit des  EisenmolekUls  herbeizuführen, 

aber  es  ist  nicht  bewiesen,  daß  derselbe  ober- 
halb der  Schmelztemperatur  mit  Eisen  in  me- 

taUiseber  Form*  legiert  ist. 

Aus  der  Stic.kstort'gruppe  sind  nur  Phosphor 
und  Arsen  legierbar,  wiihrend  Versuche,  Antimon 

und  Wismut  in  den  EisenhUttenprozeMea  (aleo  nicht 
im  Laboratorium)  zu  legieren,  so  gut  wie  stets 

fehlschlagen,  und  zwar  selbst  auch  bei  aller 
Sorgfalt  im  Tiegel.  Man  macht  aber  dann  dl« 
besonders  für  Wismut  interessante  Beobachtung, 

daß  sie,  obwohl  im  Eisen  nicht  nachweisbar, 

dennoch  ein  selir  erhebliches  Maß  an  Rotbrflohlg- 
keit  zurücklassen.  Natürlich  entsteht  hier  die 

Frage  nach  dem  warum,  und  man  findet  kaum 
eine  andere  Erklärung  als  die,  daß  bei  ihrer 

tJeirenw.irt  «lie  Aufnahmefähigkeit  des  Eisens  fiir 

SauerstoH  bezw.  die  Löslichkeil  für  Eisenoxydul 
erhSht  worden  war. 

Wenn  wir  also  Stickstoff  gebunden  erachten, 

so  erscheint  es  richtiger,  ihn  an  Kohlenstoff,  als 
in  metallischer  Form  an  Eisen  gebunden  bezw. 

legiert  zu  denken,  trotzdem  Braune  behauptet 

und  zu  beweism  sucht,  daß  ,StickstotV  in  ib'n 
verschiedeiieu  Eisensorlen  der  Technik  iiiclit  in 

Form  von  Cyanverbindungen  vorkommt*.  Ander- 
seits machte  Braune  die  Entdeckung,  daU  ,Stlck- 

stoffaufnahmo  in  Eisen  sich  nicht  auf  den  Uoch- 

ofenprozeß  allein  beechrlnkt,  sondern  In  jedem 

nietallurgisclien  Prozeß  vor  sich  geht,  bii  di-m 
bei  hober  üitze  und  unter  Bildung  von  basischer 
Schlacke  Stlekatoff  und  Kohlautoff  Gelegenheit 

*  Oder  etwa  als  Argon. 
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haben,  auf  Bisen  efnzowlrken'.*  Die  Anwesen» 

heit  von  Kuhlensloft'  ist  also  Bedinji^un^.  damit 
das  Eisen  diircli  <len  Stickstott'goliaU  der  Luft nitriert  wordeu  kann. 

Wenn  wir  also  Im  MartinitrozeU  auf  die 

Schlacki-  t';ini;.'c  Schaufeln  Koks  oder  Holzkohlti 

werfen,  um  dat»  Ei-seu  daraus  zu  rt^-duzieren, 
oder  nm  das  Bad  zu  kohlen,  und  nun  tüchtig 

rQliren,  so  fülir.'«  wir  ̂ 'l*ieh/fitit;  Stickstoff  zu 
und  eriialteu  ein  leolmiscli  unverwertbares  oder 

mlnderwertti^  Erzeugnis.  Ein  solches  ist  dem 

Schreiber  di<>«cr  Zeilen  aus  d'r  aniri  fülirten  Ur- 
sache noch  nicht  vorgckomuiea.  Daher  erscheint 

die  vorerwiliBte  «Entdeekung*  Brauoes  doch 
keine  ̂ raaz  trosicherto  zu  sein.  Gesteht  nun 

Braune  zu,  daß  der  Kobienstotfgchalt  der  Ver- 
mittler fQr  den  Stieicstoif  ist,  so  entsteht  die 

Frage,  wio  in  den  hoben  Temperaturen  die 

nitrierende  Verbindung  besclialTen  sein  muß.  Aus 
allen  AusfQhmngen  Braunes  erhellt,  dali  diese 

unbekannte  Verbindung  zu  Eisennitrid  und  Eisen- 
karbid zerfallen  muß,  wie  dies  auch  tiej  K  ühlung 

mit  Cyankalium  angenommen  ist.  Diese  ündet 
lidnumtllcli  schon  in  sehr  tiefen  Temperaturen 

statt.  Stickstoff  würde  also  l'.'  AlKclieidung 
des  Karbids  befördern,  also  auü  diT^iclben  Ur- 

■aobe  wie  Phosplior  die  Hartbarkeit  ndndem. 
Die  Einsatzhilrtung  steht  dieser  .Vnnalinie  aber 

entgegen,  denn  sie  führt  auch  bei  hohem  ijtick- 
atoffg^lt  stet«  ta  guter  Hftrte. 

Nun  entstellt  das  Eisenkarbid  erst  unterhalii 

des  kritischen  Punktes,  oberhalb  desselben,  gar 
erst  in  der  Sehmelztemperatnr ,  ist  ja  aller 
KohlenstotT  in  Lßsuug,  also  umlonkljar.  daß 

anderes  vorbanden  ist,  als  Eisencyanid  in  Lösung. 

Al»er  «s  Ist  denkbar,  daA  die  LAaung  im  M- 
tiseh«D  Intervall  zu  Eisennitrid  und  Eisenkarbid 

zerfftllt.  Doch  welche  Perspektiven  eröffnen 

sich  dann;  ein  Bcssemer-  oder  Thomas|iro/.eß.  ja 
auch  der  Hartinproxeß  wilre  unmriglich.  denn 
wir  würden  ungeaMSflene  Mentren  Eisennitrid  in 

unseren  Stahl  bekommen,  und  da  wir  zu  ent- 
kohlen vermSebten,  ohne  das  Eisennitrid  zerstören 

zu  können,  sn  würde  ttberiuuipt  nur  glassprQdes 
FiuUeiseu  erfolgen. 

Welehe  Roll«  tpidt  bier  Qberdtes  die  basische 

Schlacke  y  Wenn  Stickstoffgchaltc  in  sauren  Er- 
zeugnissen sehr  gering,  in  basischen  aber  viel  höber 

sind,  so  kann  dies  nur  su  denken  sein,  indem 

SlUziuni  den  Stickstoff*  verdrangt,  oder  daß  die 
desoxydierende  Wirkung  des  Siliziums  gleichzeitig 
Stickstoff  entfernt. 

Nun  findet  Braune,  daß  die  Bedingungen  für 

die  Anreicherung  an  Kohlenstoff  gerade  im  Elek- 
trodenofen ganz  besonders  gute  sind,  weil  hier 

unter  der  Wirkung  des  J.ichtbogens  die  Bedin- 

gungen  far  die  EnUtehung  von  Cyanverbladun- 

*  Er  denkt  hier  also  gar  aloht  daran,  dea  Wasser- 
stoff als  Vermittler  tu  betraehteB. 

gen  sehr  günstige  seien.  Indessen  bleibt  Braune 
den  Beweis  hierfQr  absolut  sebttUIg,  obwohl  er 

vor  allem  dafiir  zu  fordern  wäre,  daß  t'yan- 
verbinduugen  in  der  Hitze  des  Lichtbogens  ent- 

stehen uiui  in  liii's.tr  beständig  .seien.  Denn 
wenn  wir  auch  annelnnen,  daß  die  Sclilacki>  eisen- 

frei und  hochkuiilenstoft'haltig  sei,  so  muß  doch 
beachtet  werden,  daß  dann  der  Kohlenstoff  nicht 
frei  in  der  Schlacke  lierumsclnviMunt.  sondern 

mit  ihr  Legierungen,  Kalzium-  und  äilizium- 
karbld,  bildet,  welche  im  Eisen  unlOslich  sind  und 

ihren  Kolilenstoffgehalr  nur  in  cheinisclien  l'tn- 
setzungeu  bei  tief  gelegenen  Tem{ieraturen  daran 
abgeben.  ICan  wflrde  also  an  die  Entstehung 

von  r'yaukalzium  oder  ('y.ansilizium  denki  n  mrissen. 
das  vom  Eüsen  begierig  aufgenommen  wird. 
Dann  würde  das  Bisen  davon  sehr  rasch  doroh- 

setzt  sein,  und  unsere  Chemiker  waren  daran  nicht 

jahrelang  blind  vorbeigegangen. 
Das  ist  aber  nicht  der  Fall.  Wir  linden 

lediglich,  daß  Kalzium-  und  Siliziumkarbid  das 
Eisenoxyd  der  Schlacke  reduziert,  wobei  Kohlen- 

oxydgas  entweicht,  aber  nicht  daß  etwa  der  frei- 
werdende  Ivohlenstoff  in  das  Bad  gebt.  Er  allein 
vermöclite  der  \  rrniittler  für  den  Stickstoff  zu 

sein.  Dies  betritVt  auch  dos  Cyaukalziuin,  es 

kann  nur  im  Kontakt  mit  dem  Stlekstoffgehalt 
iler  r.uft  entstehen  und  wie  dieser  speziftach 
leichte  Köri)er  durch  die  Schlackendecke  in  das 

Bad  gelangen;  wie  hier  sein  Stlekstoffgehalt  re- 
duziert werilcn  soll,  darüber  schweigt  sich  l^raune 

aus,  ebenso  darüber,  wie  Luft  zwischen  Schlacken- 
decke und  Bad  eindringen  soll. 

.\t)er  er  liringt  eine  andere  interessante  Tat- 

sache in  der  Bemerkung:  „'^b.ü  schwedischer 

Tiegelstahl,  z.  B.  Uchatiusstahl,  keinen  Stickstoff 
enthalt,  ebon.so  im  Induktionsofen  erzeugter 

ElektrostAhl".  Nun  ist  letzterer  Stahl  zumeist 

auch  l'chatiusstahl,  d.  h  Stahl,  welcher  durch 
Zusammenschmelzen  von  nniu'liclist  cliemiacb  reinem 
liolieisen  mit  ebenso  reinen  Krzliriketts  erzeugt 
ist.  Betrachtet  man  nun  diese,  Sache  uillier,  so 
findet  mau  die  Tatsache,  daß  der  Kohlenstoff« 

gebalt  des  Kolieisens  mit  dem  Sauerstoff  des 
Erzes  verbrennt,  und  zwar  zu  Kohienoxydgas, 
welches  entweicht.  Was  liegt  nun  nBher,  als 

anzunehmen,  daß  das  Kohienoxydgas  hierliel  auch 

den  Stickstoff  entfernt,  oder  daß  er  im  Keduk- 
tionsprozeB  f^iwerdcnd  entweicht  und  daß  die 

(.'yan\ erliindung.  in  welcher  er  vorhanden  war, 
wegen  ihrer  geringeren  Beständigkeit  in  hohen 
Temperaturen  hiervon  vorerst  betroffen  wird? 

Dann  stellt  sich  aber  das  Bild  so,  daß  wir 

in  allen  DesoxydatioasvorgOngen,  in  weichen 
der  Kohlenstoff  des  Stahb  als  Rodoktlons- 

mittel  dient,  auch  gebundenen  StickstoiT  entfernen, 
und  dies  fällt  hier  besonders  ins  Gewicht.  Ist 

es  Tatsache,  daß  im  l'chatiusprozeß  der  Stlek- 
stoffgehalt trotz  Gegenwart  erheblicher  Mengen 

von  Koiüenstoff  verschwindet,  so  darf  weiterhin 
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angenommen  werden,  daß  dies  nur  in  der  Ver> 
brennunf;  geschehen  kann.  Dadurch,  daß  in  der 
hohen  Schmelztemperatur  etwa  vorhandene  Cyanide 

den  o.xydierenden  Einflüssen  zuerst  erlietren,  wer- 
den etwa  mit  dem  Roheisen  horiDHT^'enommene 

Stic.kstotY^ehalte  in  den  fol^^cndcn  Sehtuelz|irozessen 
verschwinden.  Dann  hleilit  alter  nur  <ler  Stick- 

Stoffgehalt  als  QaselnschluQ,  und  ihn  bcmeistem 
wir  schließlich  durch  dieselben  Mittel,  wie  Wasser- 
Stoff  und  die  Oxyde.  Es  w&re  also  die  am 
UoIiatlusBtahl  ersehlosseoe  Tatsaelie  ^ifoet, 

einen  positiven  Fortschritt  herbeizuführen,  da 

nur  der  Ensusats  nStig  erscheint,  ein  stickstoff- 
freies FaMkat  au  erslelea,  aber  wir  dttrfen 

nieht  im  Zweifel  sein,  dann  Oxydnl  in  erlieb- 

lidien  Xen^n  einsntaDsolien,  nnd  von  diesem 
das  Erzeugnis  weitestgehend  an  bd^elett)  ist 

mir  im  Elektroofen  mfigrlieh. 

Hiermit  soU  der  Helgen  geschlossen  nnd  aus 
ihm  berrorgeboben  sein,  daß  der  praktische  Weg, 
welchen  uns  dii-  Meisterung  de.s  Phosphorgehaltes 
iui  Hinblick  auf  die  qualitative  Leistung  gewiesen 

hat,  der  richtige  ist.  Wir  liegegnen  der  Ein- 
w i r k II n p  d e r  a  1  s  s c h ä dl i c Ii  bekannten  oder 
vermuteten  lieimeugungen,  indem  wir 
sie  zu  entferneii  sneben,  am  siehersten. 
Wenn  wir  dies  auch  bezüglich  des  Schwefels, 

der  Schlacken  und  der  O.xyde  vermögen,  so  ist 

ein  großer,  bedentangsToUer  Schritt  asieb  vor^ 
wsrts  getan.  (SelilaB  folgt) 

Neues  in  österreichischen  Eisenhüttenwerken. 

Von  Dr.  Ing.  Theodor  Naske  in  Olm&tz. 

(FortMtsuag  von  Seite  1668.) 

8.  Btseawerk  TrsTnIets. 

I  |ieses  Werk  der  Oesterreichischen  Berg-  und 
■^-^  llüttenwerkstresellscliaft  ist  auf  dem  Krz- 
vorkommen  von  .Marien hiit  l  e  und  Uindt  inOber- 

ongam  (Ihnlieb  den  steiriscben  zusammengesetzte 
Spateisensteine)  und  auf  dem  Kohlenvorkommen 

im  Karwiner  Becken  gegriindca.  \'on  den  ruml 
120000  t  Koks,  welche  jihriidi  in  Trqniets 

benritijrf  werden,  erzeugen  die  Koksiifen  in 

Trzynietz  selbst  45  ODO  t,  während  der  Kest 

▼on  den  derselben  Oesellsehaft  gebSrenden  Koks- 
JJfeii  in  Karwin  lierirestellt  wird. 

Die  Hochofenanlage  umfaßt  drei  Hochöfen, 

yon  denen  gegenwärtig  nur  zwei  in  Betriebe 
sind.  Die  tUgliehe  Erzeugung  betragt  rund 
300  t  für  beide  Oefen.  Verhüttet  werden  vor^ 

ztigsweise  ungarische  Spateisensteinc,  sfidmsstscbe 
Roteisensteine,  bosnische  Ekmatite,  KiesabbrUlde, 

galizische  Brauneisenerze  und  Schlacken  ver- 
schiedener Herkunft.  .An  Geblflseniaschinen  sind 

vorhandoi  zwei  Dam]ifkolbengeblase  für  eine 

Windmenge  von  (»'JO  cbm  i.  d.  Minute,  ferner  ein 
Turbogeblase  (geliefert  von  der  Ersten  Briinner 
Hasohlnenfabrik),  welebes  520  cbm  Wind  in  der 

Minute  zu  liefern  in  der  Lage  ist.  Die  ftas- 

relnigung  erfolgt  nach  dem  System  Zschokke. 
Dem  Hochofenbetriebe  angeschlossen  ist  eine 

.Agglomerieranlage,  für  die  Sint-  rinifr  von  Kie.s- 

abbrttnden  und  hocbeisenhattigem  (iichtstaub  be- 
gtlnimt,  welche  den  Srtliehen  Verhttltnissen  an- 

gemessen vorzüi.'lielie  Betrielisresultate  liefert. 
Das  Stahlwerk  und  die  Stahlgießerei  um- 

fassen  fünf  basische  MartinSfen  zn  je  16  t  Ein- 
satz und  zwei  Konverter  zu  je  7  t  Inhalt.  Das 

Roheisen  wird  im  Konverter  vorgeblasen  und 

Im  Martinofen  fertiggemacht  (kombinierter  Wit- 
kowitzer  Prozeß».  In  der  Stahlgießerei  befindet 
sich  ein  saurer  Martinofen  zu  4  t  Einsatz.  Im 

Bau  ist  ein  neues  Stahlwerk  zu  vier  MartinSfea 

mit  je  30  t  Kinsatz. 
Das  Puddelwerk  ist  mit  sechs  Puddelöfen, 

einer  Luppenstreeke  und  zwei  Dampfhtmmem 
ausgestattet.  .Außerdem  finden  sich  daselbst  drei 

Gasdrebpuddelüfen,  System  Pietzka,  vor. 
StfmtUdie  Walzenstrafien  (mit  Ausnahme 

der  Luppeastrecke)  sind  elektrisch  angetrieben. 
Die  Reversierstraße  *  ist  das  erste  elektrisch 
betfltigte  Sevemierwalzwerk  und  umfaßt  vier 

Walzgerüste  von  750  mm  Walzendurchmesscr 
und  ein  Kammwalzgerüst.  Der  elektrische  An- 

trieb besteht  aus  einem  Hchwungraduraformer 

(Patent  Jlgner),  welcher  Drehstrom  von  8100 
Volt  und  Gleichstrom  bis  1000  Volt  Sjiannung 
umwandelt.  Ferner  sind  drei  Gleichstrommotoren 

mit  der  BeversierstraOe  direkt  gekuppelt.  Das 
Walzwerk  erzeugt  1  SO  t  Walz  wäre  in  der  Schicht 

aus  Blöcken  von  420  X  4öÜ  mm  (Querschnitt.  Das 
Wärmen  der  B15cke  gesefatoht  in  zwei  BoUSfen, 

welche  mit  einem  hydraullseh  betfttlgten  Block- 

zieher  ausgestattet  sind. 
Die  Orobstreeke  umfbßi  eine  Trioetrafie  mit 

vier  Gerüsten  zu  .')60  niB  ({)  und  erzeugt  haupt- 

sachlich Platinen,  TrOgOTf  Schienen  und  Eisen- 
bahnbedarfsmateiial.  Der  Antrieb  erfolgt  durch 

zwei  Drehstrommotoren  zu  je  750  P.  S.  bei 
8100  Volt  Spannuntr.  Die  Umdrehungszalil  der 
beiden  Motoren  ist  eine  verschiedene,  so  daß 

immer  nur  mit  einem  Motor  gewalzt  werden  kann. 

Die  Kraft  der  Motorwelle  wird  auf  die  Walzen- 
strecke mittels  Hanfseilen  übertragen.  Es  werden 

RohblSeke  von  200  bis  250 kg  Gewicht  verarbdfcet. 
Das  Feineiscnwalzwerk  l>estelit  aus  einer 

Mittel-  und  einer  Feinstrecke,  welche  beide  eben- 

fkUs  elektrisch  angetrieben  sind.   Jede  Walsen- 

^ffidir,Bishl  und  Bisen«  1907  Nr.  4  8. 121  und 
Nr.  5  &  162. 
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Straße  wird  durch  zwei  auf  einer  Achse  sitzende 

Drehstrommotoren  von  je  750  P.  S.  (3100  Volti 
Leistung  betfltifit.  Im  Betrleho  ist  imniiT  nur 

ein  Motor,  da  deren  Umdrehungszahl  auch  hier 
eine  verschiedene  ist.  Das  zu  verarbeifendo 
Material  wird  in  vier  SchweiIJöfcn  erwärmt.  Au 

sämtliche  Walzwerke  schließen  sich  Adjustafren 

mit  den  erforderlichen  Rieht-,  FrÄs-  und  Bohr- 
maschinen. Sapreu  usw.  an.  Ein  Walzeisenmagazin 

und  eine  Walzendrelicrci  vervollstündigen  die 
Einrichtung  der  Walzwerke. 

An  Nebenbetrieben  wftren  zu  erwilhnen :  Grau- 

gießerei  mit  .'i  Kupolöfen  und  H  Kranen  zu  3  bis 
15  t  Tragkraft,  einer  .Samlaufliereitung  un<l  20 

hydraulischen  und  .5  Hand-Formmaschinen:  eine 
sehr  schon  eingerichtete  elektrische  Zentrale  mit 

Stahl  und  Eiaen.  1687 

anstalt  und  Eisenkonstruktions-Werkstfltte);  die 

Maschinenfabrik  Ustron  (das  einzi|^e  W^erk 
(»estcrreichs  für  die  Erzeugung  von  Dampf- 
]*tlügen  und  Straßenwalzen»;  die  Isabellahiitte 
Haschka  bei  Friedek  (Gießerei  mit  4000  t 

Jahreserzeugung» :  die  Gießerei  Wenge  rska 

Gurka  in  (ializien  ( Köhrongießerei l  und  das 

vorwiegend  mit  Wasserkraft  betriebene  Fein- 
blediwalzwerkund  Verzinkerei  Friedrichshütte 

bei  Sayl>usch  in  Galizien.  Auf  allen  Werken 

der  Gesellschaft  sind  insgesamt  etwa  .5500  Ar- 
beiter beschäftigt.  Ein  Vergleich  der  Erzcugungs- 

ziftern  sämtlicher  Werke  die.ser  Gesellschaft  laßt 

erkennen,  daß  die  Produktionssteigerung  in 

dem  .Jahrzehnt  18'J7  bis  Ende  190r>  36,.^<*;o 
l»etragen  hat. 

Neuee  iV»  österreiehiirken  EisenhiHienwerken. 

Abbildung  7.    Gesamtanaicbt  dea  Eiaenwerkee  Trzyniet/. 

einer  Parsons-Turbodynamo  zu  '2')U0  KW.  (ge- 
liefert von  der  Ersten  Brünncr  Maschinenfabrik» 

und  zwei  Curtls-Turbodynamos  zu  1000  KW.  (ge- 

liefert von  der  A.  E.G.  in  Berlin».  Die  Dampt- 
turbinen  sind  mit  Oberflachenkoudensation  aus- 

gestattet. Weiter  sind  vorhanden  eine  mechanische 

Wcrkst&tte,  Schamottefabrik,  Ziegelei  und  Kalk- 
öfen und  zwei  miteinander  verbundene  Kessel- 

anlagen, welche  mit  1 7  L'ornwallkesseln,  4  Tisch- 
beinkesseln, 1  Willmannkessel  und  2  Eeonomisern 

die  ganze  Werksanlage  mit  Dampf  versorgen. 
Die  Kessel  werden  alle  mit  Hochofengas  geheizt. 

Schließlich  sei  bemerkt ,  daß  90  Beamtcn- 

und  455  .\rbeiterfamilien-Wohuungeu  sowie  eine 
Anzahl  anderweitiger  Wohlfahrtseinrichtungen 
vom  Werke  erhalten  werilen. 

Mit  dem  Eisenwerke  Trzynietz  stehen  in 

gemeinsamer  Verwaltung  der  Oesterreichischen 

Berg-  und  Hüttenwerksgesellschaft :  das  Eisen- 
werk Karlshütte  in  Schlesien  i Blechwalzwerk, 

Schaufelfabrik ,  Ptlugblechschmiede ,  Feinblech- 

verzinkerei  ,    Wellldcchwalzwcrk ,  Hriickenbau- 

Daa  Eisenwerk  Trzj-nietz  (  Abbildung  7)  hat 

in  den  letzten  Jahren  durchgreifende  Verände- 
rungen erfahren  und  dürfte  heute  gewiß  zu  den 

interessantesten  Hiittenanlagen  Oesterreichs  ge- 
zahlt werden.  An  bemerkenswerten  Nouherstel- 

lungen  wären  zu  erwflhnen : 

a)  Die  Materialtransportvorrichtung 
von  den  Lagerplätzen  zu  den  Hochofengichten. 

Diese  Transportvorrichtung  stellt  eine  kombi- 
nierte Elektrohängebahn  und  DrahtBeill)ahn  vor, 

so  zwar,  daß  die  Forti>cwegung  der  Förder- 
gefllße  in  horizontaler  Itichtung  mittels  Hilnge- 

bahn,  in  sehniger  Kiihtung  mittels  Drahtseil- 
bahn sich  vollzieht.  Wie  aus  dem  umstehenden 

Situationsplan  (  Abbildung  8»  ersichtlich  ist.  wird 

vorderhand  auf  diese  Weise  lediglich  Koks  von 
den  naheliegenden  Koksofenbatterien  zunächst 
nach  zwei  Hochöfen  befördert.  Die  Fortbewegung 

der  einzelnen  Fiirderkübel  erfolgt  in  horizontaler 
Ebene  mittels  kleiner  Elektromotoren,  welche 

an  der  .Aufhängevorrichtung  der  einzelnen  Kübel 

angeordnet  sind.    Beim  Uei)ergang  der  Hilnge- 

Google 
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I>ahn  in  den  Sclirftgaufziig  passieren  ilio  Waitren 
>äncn  Autiscbalter,  wolclior  die  Elektromotoren 

niitomatisch  nußer  Tiltifjkeit  setzt,  jrleiclizeitiiL: 
worden  die  erstereu  von  einer  Faupvorrichtnng 
gefaßt  und  durch  ein  Seil  ohne  Ende  auf  die 
Cricht  l>efiirdert  iAI)biId.  !h.  Die  Hochöfen  sind 

durch  eine  Laufbrücke  miteinander  verbunden, 

sr>  daß  der  Koks  für  beide  Oefen  mit  einem  Schrftg- 

den  Weg.  Wie  aus  dein  Sitimtionsplane  zu  ent- 
nehmen ist,  sind  die  einzelneu  Sturzbrucken  f[lr 

Erze  und  Zuschlft^^e  hintereinander  angeordnet, 

so  daß  der  Erzlagerplatz  hierdurch  in  mehrere 

Abteilungen  geschieden  ist,  aus  denen  die  Ent- 
nahme von  Material  mittels  Hangebahn  ziemlich 

schwierig  wird.  Außerdem  ist  ein  Ausgleich  in 
einer  Niveauditfercnz  zwischen  Sturzbriicke  und 

Abbildung'  8.    Lii^i-plan  den  i'ÜKenwcrkes  Trzyniotz. 

1  =  BaJinbof.  S  Tritgcr-  anil  Scbiracoliigerptuti.  .H  =  Kevmlrrwaliorrk.  4  KrwIhXuMr.  6  Zmiral-UrnrntorFDulaf c 
O'rojfkit.  6  =  Ornrratorra.  7  =  F«lBw»l«w»rli.  8  ̂   ru<ld<-lbaitr.  t  - Orobw^Uwrrk.  10  .--  Smhlurrk.  1 1  ̂   Turbo'lvnmmo- 
Kchllto,  12  —  PumprDhkuorr.  13  =  Hochnfi:!!.  14  r--  Agrlooirrlrranlagr.  =  nii«relnl;ungiiaiiliigr.  tc  =  N*u<>t  Oi-bikirhaut. 
17  -  RriplaK.  IS  =  KombloIrMi.-  SrU-  uod  IIIiiK<*b«bn  xom  Koki^lno^port  f.  d,  Hochürco.  19  =  Kobl«Dwi*<-fae  und  Koktörrn. 
2t  =  AnmontakrAbrik.  '."^  ̂   i^chloxuerci.  2»  =  LokoaiollTacbuppen.  it4  >=  Uacaiin.  =  Aml>i;rblkude.  X«  =  Laboratorium. 
87  —  Kallbad.  28 Warmbad.  29  =  AUr  Krartirniralr.  SO  —  l'rojrkdcric  ZenirBl.()rnrratorrnanla«e.  »I  c:  UaaleUuDH,  l,fk  m  0 . 
3ä  c=  Wobnhltutar.  83  -  Wa^e.  3«  —  ZcDtral- Ucnrratorenanlag«'  (Proj«kl|.  ;t.V  SandnurhrrFliuoK.  341b  ModcUraua. 
37  d  Klriniicarrcl.  3?«  =  Puticrcl.  39  =  KokiKcbuiiprn.  40  -=  Rohrlrfolagerplatx.  41  =  »lablglcOerrl.  42  =  iScblarkvnhaldc, 
48  e=  Walieo-  und  KoklHcacIeÜercL  44  Fonnka«|«D-Laf crplali.  \i  =  Röhrcnlagcr.  4U  =  HaopUlrmtte.  47  =  Oaaomct«r. 
4»  =  Burfan  ood  Wobobaui.   49  -c^  Plalt  fn-lg«ballrn  für  ̂ trtMtAvot  NcuaDlar«»-    W  =  Modellbau»,   il  =  Seblammtalch«. 

it  =  Ll>cbaiiia-Bac>i.    US  •=  ()l>a.l'r«r. 

aufzuge  über  die  Brücke  zu-reführt  wird.  Die  Ver- 
teihmg  «ler  einzelnen  Fürderkübcl  auf  die  Hoch- 

öfen erfolgt  von  unten.  Die  ßegiclitung  geschieht 
nicht  automatisch,  sondern  es  werden  die  auf- 

gezogenen, an  der  Gichtötl'nung  anlangenden  För- 
dergefäße von  daselbst  bi'findlicben  Arbeitern  ent- 

leert. Der  Transjtort  von  Erzen  vollzieht  sich 

heute  noch  mittels  Vertikalgichtaufzüge.  Der 

Durrlifiihrung  des  Projektes,  Erz  und  Zuschlage 
niittels  Elektrohängebahn  zur  Gicht  zu  befördern, 

sii'llen  sich  uicht  unerhebliche  Schwierigkeiten  in 

Hängebahn  auszuführen,  welcher  eine  bedeutende 

Erdbewegung  nach  sich  ziehen  dürfte.  Ein  vor- 
liegendes Projekt  hat  diese  beiden  Schwierig- 

keiten in  günstiger  Weise  beseitigt,  so  daß, 
wenn  auch  mit  Aufwand  großer  Geldmittel,  die 

Durchführung  des  Projektes,  Erz  mittels  Hänge- 
bahn auf  die  Gicht  der  Hochöfen  zu  befördern, 

in  naher  .Aussicht  steht. 

bi  Die  Agglomerier-Rohrofen-  oder 
Sinteranlage  bezweckt  die  Agglomerierung  und 
Entschweflung  von  Stauberzen.  Die  Einrichtung 
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besteht  aus  einer  Brenn-,  Kühl-  und  Koblen- 

trockentrornmel,  ferner  aus  einem  Roherz-,  Roh- 
kohlen-, Trockcnlcohlen-  und  Staubkohlonclovator, 

auK  Kohlenmiihlen  (Roulette  und  Do]i|ie1gries- 
mühlo  und  einem  Kohlenstaubapparat.  Der 
Apparat  arbeitet  nach  folgendem  Prinzipe:  Zwei 

guUeiserne,  innen  feuerfest  austfemauerle  Trom- 
meln, die  unter  einem  Winkel  von  etwa  30 " 

frefjeneinander  geneigt  sind,  werden  mittels  Zahn- 
kranzantrieb in  langsamer  drehender  Bewegung 

erhalten.  Die  obere  Trommel  dient  als  Brenn- 

trommcl,  die  untere  als  Kiihltrommel.  Das  staub- 
förmige Erz  wird  mittels  Elevator  in  die  höher 

gelegene  Oeffnung  der  Brenntrommel  eingetragen 

und  rutscht  infolge  der  drehenden  Trommel- 

bewegung gegen  das  untere  Ende.  An  der  Aus- 
laufstello  der  Erze  aus  der  Brenntrommel  in  die 

unterhalb  liegende  Kiihltrommel  ist  eine  Kohlen- 

Laufringe.  Die  Kohlcntrockentroramel  ist  12,7  m 
lang  und  mißt  1000  mm  in  lichter  Weite;  sie 
ist  auf  zwei  Laufringen  gelagert  und  im  Innern 
zum  Durchrühren  mit  Längswinkeleisen  versehen. 

Alle  Trommeln  sind  mit  Zahnkranzantrieb  aus- 

gerüstet. Die  Roherz-,  Rohkohlen-,  Trocken- 
kohlen- und  iSlaubkohlent'levatoren  sind  endlose 

Stahldraht  -  Gurtbftnder  mit  darauf  befestigten 
ßecliern.  Die  Anordnung  der  Elevatoren  ist 

vertikal  und  geschlossen. 

Die  Kugelmühle  besitzt  eine  stehende  An- 
triebswelle mit  Treiberkreuz  und  Mahlring  und 

sechs  Stück  .Stahlkugeln.  Die  Leistung  in  der 

Stunde  beträgt  SfiO  kg  bei  einem  Kraftverbraucho 

von  25  P.S.  bei  180  Umdrehungen  in  der  Mi- 
nute. Die  Doppelgriesmühle  umfaßt  zwei 

horizontale  Trommeln  mit  Zahnkranzantrieb  von 

700  mm  Durchmesser  und  4  m  Lange,  die  im  Innern 

St  «.E-im 

Abbildung  11.    Schnitt  durch  dae  neue  .Martinvrerk  in  Trzynicti. 

Staubfeuerung  angebracht,  welche  das  Sintern 
der  Stauberze  in  der  Sinterzone  fzwischeu  dem 

2.  ids  6.  m  vor  der  Auslaufstelle.l  bewirkt.  Das 

gesinterte  Erz  wird  von  der  rotierenden  Trommel- 
wand gehoi)en  und  fallt,  an  der  höchsten  Stellte 

angelangt,  in  zilliflüssigen  Tropfen  in  nachge- 
rut.schtes  noch  slauljförmiges  Material,  mit  diesem 

in  Fortsetzung  dieses  Vorganges  einen  homogenen 
Klumjien  von  dichtem  (Tefüge  bildend.  Die  so 
enistandenen  Erzstückc  von  verschiedenster  Größe 

gelangrn  schließlich  zur  Auslaufstelle  und  so  in 
die  Kühltrommel,  welche  das  Atikühlen  de.s 

.\irglomeratc8  besorgt. 

Die  zu  dieser  .\nlage  gehörenden  Haupt- 
uud  Nvbenajiparate  haben  folgende  Abmessungen: 

Die  Brenntrommel,  nii:  drei  Laufringen  aus- 

gcsiattel,  is«  '^^)  m  lanjj.  ix'sitzt  eine  lichte 
Weite  von  20U()  nun  oline  Ausmauerung  und 
von  IfiOOmni  mit  einer  solchen.  Die  Kühlt  rommcl 

ist  loni  lang,  bri  einem  Durchmesser  von  1000  mm; 
sie  ist  auf  3  in  ausgemauert  und  besitzt  zwei 

mit  Stahlplattcn  ausgekleidet  sind.  In  der  oberen 
sind  StAhlkugeln,  in  der  unteren  Lochputzen. 

Die  Leistung  betragt  1400  kg  i.  d.  Stunde  bei 
40  P.S.  Kraft  verbrauch  und  80  Umdrehungen 
i.  d.  Minute.  Die  getrocknete  und  vermahlene 

Kohle  wird  mittels  Elevator  und  Transport- 
schnecken der  Kohlen.staubfeuerung  zugeführt, 

wo  die  Kohle  mittels  Wind  durch  eine  Düse  in 

das  Ofeniunere  geblasen  wird.  Die  gesamte 

Anlage  erzeugt  80  bis  100  t  Agglomerat  in 
24  Stunden.  Der  Autrieb  erfolgt  elektrisch  und 
zwar  bei  der  Brenn-  und  Kühitroinmcl  mit  einem 

30  P.  S.  -  Motor,  bei  den  Nebenapparaten  mit 
einem  7.5  P.S. -Motor.  Die  Zahl  der  hierbei  lie- 

schilttigten  Arbeiter  betragt  für  die  Doppel- 
schiclit  20  Mann  einschließlich  Erzfahrer. 

Auf  die  angcgel>ene  Weise  werden  obcrun- 
g.irische  Kiesabbrände  sowie  Gichtstaub  der 

eigenen  Hochöfen,  welcher  sehr  eisenhaltig  ist, 

verarbeitet.  Durch  das  Sintern  erfolgt  eine  An- 

reicherung d<*s  Materials  an  Eisen  bis  zu  4  '/o,  so 
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daß  das  Endprodukt,  in  Stücken  von  Fauat-  liia 

Xußgröße,  einem  Eisenfrehalte  von  57  Idsfi'i^o 
entspricht.  Die  Bruchtiachc  des  Ag^^'lonierates 
zeigt  das  Gefüt^e  einer  Schweißschlacke.  Durch 

diesen  Prozeß  findet  eine  fast  (j^flnzliche  Ent- 
schweflung des  Rohmaterials  statt,  so  daß  iin 

Endprodukte  sich  nur  mehr  .Spuren  von  Schwefel 

nachw^eisen  lassen.  Der  Preis  für  die  Tonne  fro- 
sintertes  Material  stellt  sich  auf  'A  Kronen.  Die 
Hctriebsresultate  dieser  Anlage  sind  als  vorzüg- 

liche zu  bezeichnen,  so  daß  ein  neuer  Hohrofen  mit 

2,4  m  Durchmesser  sich  in  Ausführung  befindet. 

c)  Das  Turbinengebläse  von  (.'.  A.  Par- 
sons,  welches  als  Rcservchochofengcblase  dient. 

Hinsichtlich  der  Beschick-  und  sonstigen  Hebe- 
vorrichtungen ist  dahin  Vorsorge  gctroffon,  daß 

sowohl  mit  flüssigem  als  auch  mit  festem  Ein- 
sätze gearbeitet  werden  kann.  Aus  der  neben- 

stehenden Skizze  (Abbildung  11).  die  den  Quer- 
schnitt durch  das  neue  Martinstahlwerk  darstellt, 

ist  zu  entnehmen,  daß  die  Höhe  der  Halle  ein- 
schließlich des  Dachreiters  20,5  m  betrögt,  es 

wurde  demnach,  auch  mit  Rücksicht  auf  die 

Breitendimensionen,  eine  überaus  luftige  Anlage 
geschaffen.  Oberhalb  der  Beschickbühne  laufen 
übereinander  ange(»rdnet  zwei  Krane,  von  denen 

der  untere  2  t-Kran  als  Beschickvorrichtung 
für  festen  Einsatz,  der  obere  2.5  t-Kran  als 

Abbildung  12.    KantilevorkrAn  in  Trzyniotz. 

Dieses  erste  in  Bstcrrcichischen  Hüttenwerken 

zur  Ausführung  gelangte  Turbogebläse  (Abbil- 

dung 10),  wurde  in  der  Literatur  bereits  ein- 

gehend gewürdigt  und  sei  auf  die  betrefl'eude 
.\bbandlung'*  hiermit  verwiesen. 

d)  Der  elektrische  Antrieb  der  Re- 
versicrstraßc  auf  der  Hildegardehütte.  Auch 
diese  Einrichtung,  welche  in  ihrer  Art  als  die 

erste  überhaupt  genannt  zu  werden  verdient, 
ist  hinsichtlich  der  Anlage  und  Ausführung  der 

Oeffentlichkelt**  bereits  üiiergeben  worden,  so 
daß  eine  genauere  Beschreibung  dieser  Neuein- 

richtung hier  überflüssig  erscheint. 
e)  Daa  neue  M ar ti  n s l ah  1  w e  rk  geht 

seiner  Vollendung  entgegen  und  dürfte  wohl  zu 

den  schönsten  österreichischen  Martinanlagen  ge- 
zählt werden.  Die  ganze  Anlage  wird  vier 

basisch«  Martinöfen  zu  je  M)  t  Einsatz  umfassen. 

*  „ZeitHchrift  de»  Vereinen  dpulochor  Ing-enieurc" 
1907  Nr.  2;i  9.  Il2.'i. 

„StabI  und  Einen"  1907  Nr.  4  S.  121  u.  Nr..'.  u;2. 

Roheisonpfannenkran  zum  Einsätze  von  flüssigem 
Material  ausgebildet  ist.  Die  Gießhalle  wird 
ebenso  von  zwei  übereinander  laufenden  Kranen 

bestrichen,  und  zwar  besorgt  der  untere  bO  t- 
Kran  die  (üeßarbeit,  der  «i)cre  10  t-Kran  den 
Transport  der  Kokillen  usw. 

Das  neue  Stahlwerk  wird  an  die  im  Pro- 

jekte vorliegende  neue  Zcntralgeneratoranlage 
angeschlossen.  Die  letzterwalmte  soll  aus  1  <» 

Generatoren  (System  Kerpely)  bestehen  und 
sämtliche  im  Werke  befindlichen  Oefen  mit 

Gas  versorgen.  Im  Situationsplanc  des  Eisen- 
werkes Trzynietz  (.-Vbljilduug  8)  ist  die  neue 

Zentralgeneratoranlage  samt  den  erforderlichen 

Gasleitungen  bcreit.s  eingezeichnet,  und  wäre 
hierzu  zu  bemerken,  daß  der  Plan  vorherrscht, 

die  beiden  vor  der  .Anlage  stehenden  Wohn- 
gcbüude  abzutragen  und  an  dieser  Stelle  einen 
(rasbehfllter  zu  errichten,  welcher  sowohl  als 

Druckregler  wie  auch  als  Staubabscheider  die- 
nen soll. 
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Der  Kantilcverkran  <les  Trä(;erla{rer- 
platzos  in  Trzynietz  ist  darum  bemerkonswert, 

Wf'll  er  der  crsif  Kran  ist,  \v«^lcher  in  dieser 
Art  in  Oesterreich  konstruiert  und  ausgeführt 

wurde  ( Abltildiiii;;  l'lh  Der  Kran  l)estreicht  die 
Breite  des  Tra^'erplatzes  von  45  m  und  hat 
eine  Ilöcbattra^'kraft  von  2500  kg.  Die  elek- 

trische Aiisstattunfr  des  Kranes  bestellt  aus  drei 
Elektromotoren,  und  zwar  einem  Huhmotor  von 

22'/«  P.S.  ents|irechend  einer  Hubp'schwindig- 
keit  von  20  m  i.  d.  Minute:  einem  Katzenfahr- 

motor pleielier  Leistun^r  mit  einer  Katzenfahr- 
geschwindi^rkeit  von  KiO  m  i.  d.  Minute  und 
einem  Kranfahrmotor  von  45  P.S.  Die  Vor- 

teile dieses  von  der  Firma  Petra  vi  ein  aus- 

l^cfiihrten  Kranes  liegen  in  der  jrerin;;cn  Ent- 

fernung (10  m)  der  Radachsen,  wodurch  ein 
Ecken  des  Kranes  vermieden  wird,  und  in  dem 

(geringen  Stromverbrauch  durch  die  Anwendunt^ 
dreier  voneinander  unabhanpijr  und  jede  Be- 

wegung selbständig  ausführender  Elektromotoren. 
Vm  ein  Ueborfahren  der  Kranfahrbahn  zu  ver- 

meiden, sind  an  den  Enden  dos  Kranes  lange 
Puffer  angebracht,  welche  den  Stoli  des  mit 

voller  Geschwindigkeit  anfahrend^'n  Kranes  noch 
aufnehmen  können.  Der  beschriebene  Kantilev(r- 
kran  arbeitet  zur  vollsten  Zufriedenheit  und  hat 

die  österreichische  Industrie  hierdurch  den  Be- 

weis erbracht,  daß  sie  gegenüber  anderen  in 
dieser  Richtung  Gleichwertiges  zu  leisten  in  der 
^''^^'^  (Schluß  roiKU 

Das  Eisenhüttenwesen  im  Altertum. 

Von  Dr.  Ing.  F.  Freise  in  Frankfurt  a.  M. 

(BchlaB  Ton  Seite  1659.) 

Wie  aus  Notizen  bei  römischen  und  griechi- 
schen Autoren  und  seit  einigen  Jahren  auch 

aus  unzweifelhaft  antiken  Funden  aus  Gußeisen  zu 

beweisen  ist,  hat  auch  das  europaische  Altertum 
schon  Gußeisen  gekannt.  Der  erste  alte  Autor, 

der  uns  mit  dem  Begriffe  Gußeisen  bekannt 
macht,  ist  Aristoteles,  der  (met.  4,6) 
Eisen  erwähnt,  welches  zuerst  flüssig  sei,  dann 

fest  werde.  Das  flU.ssige  Kisen  nennt  er  aus- 
drücklich T,  OTTifwv,  Tropfen. 

Pausanias,  der  im  III.  Buche  seiner  um 

150  n.  Chr.  verfaßten  Beschreibung  von  Griechen- 
land, deren  Daten  und  Details  durch  die  neue 

Forschung  sich  als  äußerst  genau  und  zuver- 
lässig erwiesen  haben,  den  zur  Zeit  des  Poly- 

krates  von  Samos  im  6.  .lahrhundert  v.Chr.  leben- 
den Sohn  des  Telekles,  Theodoros  von  Samos, 

als  den  Erlinder  des  P^lsengusses  zu  bildlichen 

Darstellungen  nennt,  gebraucht  hei  seiner  Aus- 
einandersetzung (Laconica  III,  12)  in  den  Worten 

rf<e>-:n;  V-rt/in:  stor^^ov  z'j^,i  /oti  d*;"^-!^"' 
«OtoO  -Xaja-  das  Wort  oia/srv  „gießen,  ausgießen* 
ohne  Jeden  Zweifel  in  demselben  Sinne,  wie  man 
es  vom  Wasser  sagen  würde;  es  kann  demnach 
nur  von  Gußeisen  die  Rede  sein.  Als  Pausanias 

schrieb,  wäre  also  der  Tradition  gemäß  der 

Eisenguß  schon  700  .Tahre  alt  gewesen.  Große 
Massen  von  (rußeisen  sind  von  den  Griechen 

schwerlich  auf  einmal  hergestellt  worden,  sonst 

würden  wir  wohl  Itcdeutendere  Reste  aus  eigener 
Anschauung  kennen.  Da  man  bei  den  Griechen 
Schmelztiegel  und  Blasbülge  kannte,  so  wird 

die  wahrselieinlicliHte  Darstellungsweise  die  Re- 
duktion in  Tiegeln  gewesen  sein.  Dabei  konnte 

man  aber  nur  kleine  Könige,  etwa  bis  zu  zwei 
Pfund  Gewicht,  bekommen,  und  zur  Herstellung 

eines  grolien  Gusses  mußte  man  eine  Reihe  von 

Königen  vereinigen.  In  der  Tat  scheint  man 
größere  Güsse  im  Altertum  gekannt  zu  haben, 
da  Pausanias,  dessen  Genauigkeit  schon  oben 
hervorgehoben  wurde,  als  in  Delj)hi  ausgestellte 
Weihgeschenke  der  Lydierkönigc  eine  Hydra  und 
einen  Herakles  aus  Gußeisen,  Werke  des  Tisa- 

goras,  des  weiteren  den  Kopf  eines  Löwen  und 
den  eines  Wildschweines  als  Gaben  für  den 

Dionysos  aus  Pergamon  nennt. 

I.U.C.  4M 

Abbildung  16. 

Wie  den  Griechen,  so  war  auch  sicher  den 
Römern  das  Gußeisen  nicht  unbekannt,  denn 

Plinins  sagt  in  seiner  Naturgeschichte  (34,41), 
es  sei  wunderbar,  daß  das  Eisen,  wenn  es  aus 

den  Erzen  ausgeschmolzen  werde,  flüssig  werde 
wie  Wasser:  mirumquc  cum  excoquatur  vena, 

ai|uae  modo  liquari  ferrum. 
Eins  der  interessantesten  auf  unsere  Zeit 

gekommenen  Beispiele  antiker  Eiaentechuik  ist 
ein  mutmaßlich  von  einem  Künstler  aus  dem 

Volke  der  im  ̂ Lunawalde"  in  Mahren  wohnen- 
den Gotiner  hergestellter  Gußeisen  ho  hl  ring, 

von  dem  wir  in  Abbildung  16  eine  Darstellung 
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nach  t'inem  Aufsätze  von  l>r.  A.  *Jurlt*  brinjrou. 
Das  Fiindsf ück  stjunnit  aus  th'T  Hyciskalaliölile 

in  dem  Josctstak*,  einem  tief  eiugeacbniUeueu 
Sdteotale  der  ZIttawa,  und  ist  einer  groBen 
Schiniodcstflttc  entnommen,  die  i\cr  . Hallstatt- 

periode"  zuzurechnen  ist.  Der  liin;^  hat  43  mm 
infieren  asd  SO  nra  iDoeren  Darohmesser,  also 
ein»>  Wulststflrke  von  23  nun.  F>  ist  hohl  und 

wei«t  2  mm  mittlere  Wandj$türke  auf.  Das  Ua- 
terial  ist  ein  sehr  feinltfimiges  graues  Oaßelsen 

mit  lii'tr.lolitlicliciii  tiehalt  an  I'li(»sphor,  weshall» 
der  King  selir  sprüdo  ist  und  beim  Ausgraben, 
jedenCslls  durch  einen  Haokenselilag  zwei  LSeber 
bekommen  hat  i  siehe  Abltild.  Ifi).  Rechts  von  dor 

vorderen  Oeflfnung  siebt  man  die  Qußnaht  und  »ranz 
links  am  Rande  eine  helle,  ebene  ovale  Stelle,  an 

^v<'l('h(■r  der  Einguß  gesessen  hat  (siehe  Abbll- 
dun;;  hei  ai.  Man  muß  daher  voran^-j-f zcn. 

daß  der  Kin;jr  in  einer  zweiteiligen  Form  iu  uui- 
reehter  Stellung  j^egossen  worden  ist.  An  seiner 

initerMl  Peripherio  ist  er  offen  und  weist  einen 

ta
uf
  
  der    A

bbildu
ng  deu

tlich kenntli
chen   

lUngseh
litz  

von 

:!  mm   St.'lrki'
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Hohlgüs
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In  den  Waldungen  von  Mud'ir  und  Habnivka. 
drei  Stunden  nördlich  von  Urünn,  wurden  bei  großen 
Halden  von  Ksensehlacken  dfinne  Kneben  von 

hartem,  weißem,  feinkörni^^ein  Gußeist>n  jrefumleii, 
die  aus  dem  Ton-  und  Brauneisenstein  des  Jura 

gewonnen  worden  sind.  Aileh  in  dem  gewalti- 
gen gallischen  Arsenale  von  Conie-Chaudron, 

dessen  Zerstörung  in  die  Zeit  des  Augustus  fallt, 
bat  rieh  GnBelsen  neben  OnftstsM  gefbnden; 

ein  viereckiger  rechtkantiger  Block  besteht  aus 

hochgekohltem  weichem  Gußstahl,  ferner  hat 

man  1866  bei  Autun,  nahe  dem  alten  Eisen- 
hüttenplatze Bibracte  (Mt.  Beux  rav)  einen  un- 

förmlichen Eisenklumpen  von  derscltu  n  (Qualität, 

wie  sie  der  Block  von  (  ome  -  Cliaudruu  zeigte, 

in  einem  römischen  Fundamente  eingemauert  tat' 

gefunden.**  Diese  i^telleii  das  tlteste  bekannte 
Gußstahlniaterial  Kiiroims  dar. 

•  „Bonner  Jnlirbiit  he^^  H.  ft  Hl,  Igsi;.  H.  221) 
bil  223. 

**  Beck:  nUescbicbte  de»  Eiacns*,  L  S.  666. 
XLVJIji 

Damit  zur  Behandlung  der  Frage  übergehend, 

inwieweit  die  alten  Völker  mit  der  Herstellunfj 

und  Verarbeitung  des  Stahles  bekannt  waren, 
sei  xanoelist  daran  erinnert,  daß  in  Spanien 

schon  sehr  früh  die  Keltiberer  einen  vorzüg- 
lichen WatTenstalü  dadurch  herzustellen  wußten, 

daß  sie  das  Luppeneisn  einige  Zeit  lang  in  die 
Erde  vergruben,  wodowii  das  weichere  Eisen 

fortrostete,  das  härtbare  indessen  xurückblieb. 
Naeh  Swedenborgs  1787  erschienenem  latei- 

nischem Werke  ,de  ferro"  sollte  diese  Methode 
bei  den  Japanern  zu  seiner  Zeit  noch  in  Be- 

trieb gewesen  sdn.  JedenfUIs  bekam  man  da- 

durch nur  ndt  großem  Zeit-  und  Materialauf- 
wande  ein  stahlartiges  Eisen.  In  Italien  stellten 
die  Sequaner  bei  Bergamuni  und  Brixia  sowie 
bei  Comum  einen  vorzüglloheD  Stahl  her,  nach 

welchem  X'erfahren.  wird  uns  von  dem  Atttor* 
leider  nicht  gesagt. 

Don  Griechen  war  schon  zur  Zeit  Heeiods 

und  der  Kntsteliun^r  der  homerischen  Gesftnge 

der  Stahl  bekannt;  Hesiod  laüt**  dem  Kronos 
eine  Sichel  aus  grauschimmemdem  Stahl  an- 

fertijjen  ( o'/s'-ctV/V  -'jÄi'yO  otoajMt/to;).  f'cm  He- 
rakles legt  er  einen  Helm  aus  Stahl  und  ein 

Sehwert  aus  Stahl  xn.  Aehillens  setzt  dem  besten 

Bogenschützen  als  Kampfpreis  .veilchenblaues 

Eisen",  also  Stahl,  aus.***  Den  Namen  gaben 
die  Griechen  dem  Stahl  als  yjik'r^  von  den  an 
den  Küsten  di's  Pontiis  tluxinus  wohnenden  Cha- 

lybicrn,  bei  denen,  wie  uns  Xenophon  be- 
richtet, alle  Volksgenossen  mit  der  Herstellung 

von  Eisen  und  Stahl  beschäftigt  waren. 
Wie  die  Griechen  den  Stahl  herzustellen 

pflegten,  ist  im%  nirgends  Qberliefert;  aus  der 
anf  manrlieii  Gebieten  der  Kunst,  der  Industrie 

und  der  Wissenschafi  /.wisrln-n  den  Griechen 

und  den  .\egyptern  vorliaudeuen  \'erwandtschaft 
mag  es  aber  viellddit  nicht  unrichtig  sein,  hier 
die  Annahme  zu  machen,  daß  die  Griechen  auf 

dieselbe  Weise  aus  Eisen  Stahl  zu  liereiten 

pflegten,  die  uns  Agatharehides  von  den 
Aetryptem  berlobtet.  Diese  stellten  den  Stahl 
durch  Kohlnng  von  Eisen  mit  itLamelduug  her.f 
Eine  diesen  Frosessen  analoge  Arbeitsweise 

m&g  auch  bei  den  Ct riechen  gehemcht  haben. 

Nach  Da'fmachos  untersohleden  die  Griechen 
folgende  vier  Horten  von  Stahl:  den  chalj- 
bischen,  den  sinopischen,  den  lakonischen  und 

den  Ijdisohen,  davon  Itenutzte  man  den  chaly- 
bisehen  zor  Anfertigung  von  Zimmermanns- 
gerlltcn,  den  lakonischen  zur  Herstellung  von 
Feilen  und  Bolirern  (er  muß  sich  also  durch 

große  Harte  ausgezeiclinet  haben),  und  aus  dem 

*  Pliniui  NatorgeBchieU«,  84,  41. 
Theog.  T.  181. •••  JliaB  23,  850. 

t  Von    Wieland,   dein   Schmied   der  doutaehon 
lleldensn^e,  wisMtt  wir,  daS  er  mit  Qlnsekot  Stahl 
bereitete. 

t 
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IjiHschcn  inadkte  innn  Si;hwerter.  Wie  weit 

man  den  Vorgang  des  Hartons  zu  treiben  ver- 
gtand,  geht  aus  der  Notiz  bei  Theophrast 

hervor  (de  lap.  §  72  cd.  Wü^  1746»,  wo  es  heißt: 

.den  Ma^rnetelsenstein  kann  man  mit  Eisen  nchnei- 

den",  denn  nur  der  härteste  Staiil  t^reift  die- 
sen an. 

Das  Hilrten  dfs  Slalilci^  j^oschah  zuHifist 

in  Wasser,  und  einige  Eisenliüttcnstadte  erfreuten 
lieh  im  Altertame  deswegen  eines  besonderen 

Rufes,  weil  ihr  Wasser  i-ini-n  ausp-zeiehlieten 
EiulluU  auf  das  Eisen  hahon  sollte.  So  sehrei- 

ben Plinius  nnd  Justinns  dem  Wasser  von 

Bilbilis  (Bilbao  in  Spanif-ni  die  berühmte  Härte 
der  Vascouerschwerter  zu,  auch  Comum  (Como) 
in  Oberitalien  sollte  aas  einem  Bhnlichen  Omnde 

über  seinen  so  ausgezeichneten  Stahl  verfügen. 

Selten  nur  wandte  man  Oel  im  Uartungsbade 

«n,  dodb  kennt  das  Altertum  den  G«bnnidb  des- 
selben sowohl  zum  Hirten  wie  zum  Anlassen, 

wie  uns  der  Lexikograph  Suidas  aus  alten 
Schriftstellem  versichert. 

In  Asien  blühte  di«'  Stahlindustrie  vor  allem 
in  China,  ferner  in  Indien  und  Persien,  von  wo 

die  Griechen  und  liöuier  den  bL-stcn  Stalil  be- 

zogen, den  sie  iiberhatipt  kannten.  Die  Stahl- 
industrie in  Xordindien.  besonders  in  (iolkonda. 

die  von  den  daselbst  als  Bodenbedeckuug  weithin 
vorkommenden  HagneteismiMiidea  ausgeht,  stellt 
zunächst  in  Stiicköfen  auf  die  oben  erwfihnte 

Art  Luppen  im  Gewichte  von  etwa  4ü  Pfund 
her,  die  gehämmert,  zerschroten,  auf  offenen 

Feiii-rri  pefrliiht  uml  von  neuem  trehammert  wer- 
den. Daun  tragt  man  die  Stücke  in  sehr  kleine 

Tiegel  ein,  die  oben  7'/t  ̂ ^■i  QQten  6  cm  weit 
umi  10  cm  lioch  sind.  Man  gibt  Spilne  von 
Ca.ssialiolz  hinzu  und  schlieUt  die  Tiegel  durch 

Tonpfropfen.  80  Ms  84  solcher  Tiegel  werden 

in  einem  Gebloseofen  erst  einige  Stunden  ge- 
glüht, dann  vier  bis  sechs  Stunden  scharf  erliitzt. 

In  jedem  Tiegel  erfolgt  ein  kleiner  halbrunder 
Stahlregulus  von  kaum  einem  Pfund  Qewicbt. 

I>ii  sc  IJi'guH  werden  zu  mehreren  vereint  in 
euieiii  Holzkohleufeuer  unter  oftmaligem  Wenden 

maßig  ausgebeizt.  Dann  kommt  der  nun  schmied- 
bare Slabl.  der  seit  Jahrtausenden  in  lien  Htern- 

ri»chen  (Quellen  berühmte  Wootz  =  vadschra,  Dia- 
mant, DottBsrkdl  (panlleie  Bei «idnungsn  »Bafiac« 

Stahl  und  Diamant  beib  iitcnd'i  hei  mäßiger  Tem- 
peratur unter  dcu  Schmiedehammer.  Gegenstände 

ans  diesem  fast  aBQbertroiSBiieu  Katerial  sind  in 

den  aliinili><hen  (resängen  häufif.'  und  wie  ge- 
wöiiniiche  Gegenstände  genannt.  Wir  lesen  in 
den  Veden  von  Panzern  ans  Stahl,  glänzenden 

Lanzen  und  Helmen,  von  Scliwerlern  und  Sjieeren 

usw.,  allgemein  sehen  wir  das  Material  vor 
SOOO  Jahren  lo  den  yeraddedensten  Formen  an- 

gewandt. Mit  den  nördlichen  [.ändern  stand 
Indien  in  sehr  frühem  und  regem  Verkehr.  Ueber 
Khotan  erhielt  es  aus  dem  Gebiete  des  oberen 

.Taxartes  und  aus  Baktrien  Seide,  seidene  2Mge, 

Gold,  Edelsteine,  l'fcrdc,  Felle  und  Eisenwaren 
(in  Khotan  blUhte  ebenfalls  die  Eisenverarbei- 

tung, die  Eingeborenen  konnten  das  Eisen  gießen, 

und  ein  Schreibzeug  aus  „blauem  Eisen'  wurde 
von  einem  khotanischen  licrrsclier  einem  chine- 

sischen Kaiser  zugesandt).*  Von  der  Aosflihr 
der  trefllichen  Schwerter  nach  dem  Westen  hSren 

wir  bei  Ktesias  in  sehr  überschwenglichen 
Worten  reden  and  auch  die  Heere  Alexanders  des 
Großen  führten  Waften  ans  inilisebem  Stahl. 

■  In  Pcrsien  pflegt  man  einheimischen  Stahl 
mit  indischem  zu  mischen,  um  dem  Erzeugnisse 
die  Härte  des  einen  zusammen  mit  der  Elastizität 

des  andern  zu  geben.  Die  Abkühlung  geschieht 
anflerordentUeh  langsam,  nnd  zwar  widcelt  man 
den  rotglühenden  Stahl  in  nasse  Tücher  ein,  die 

man  bis  8  Tage,  von  Kubdung  umgeben,  einer 
ganz  mäßigen  Wärme  aussetzt.  Dieser  Dung 
soll  auch  die  Salze  enthalten,  die  nim  tur  die 

Damaszierung  als  nötig  ansieht.  Nach  dem  Her- 
ausnehmen aus  der  Erhitzungszone  läßt  man  den 

Stahl  ruhig  kühlen  und  poliert  ihn  dann.  Den 

Damast  bekommt  das  (Jerät  nach  dem  Fertig- 
stellen durch  Auiltzen  mit  Vitriol  und  anderen 

Aetzmitteln. 

Hei  den  (.'hinesen  kommt  Stahl.  In  und  lowe, 
schon  in  der  ums  Jahr  484  v.  Chr.  von  Con- 

fii-tse  nach  den  bis  dahin  anfgezeichneten  Reicbs- 
annalen  verfaßten  Sehu-king-Chronik  vor, die  vom 
Jalire  220ö  bis  zum  Jahre  625  gebt  und  in 
dem  ersten  von  58  Kapiteln,  welches  dem  Kaiser 

Vu  gewidmet  ist.  Stahl  und  Eisen  als  Tribut- 

gegenstande  aufzaiüt.  Den  sog.  twaog-kang 
oder  Kugelatahl  stellten  die  Chinesen  nach  dem 

Buche  des  um  400  v.  Chr.  lebenden  Lei-tse, 
dessen  um  1700  von  neuem  herausgegebene 

Schriften  in  der  Kang-hi-Encyklopadie  ge- 
sammelt sind,  dadurch  her,  daß  sie  Schmiede- 

eisen mit  flüssigem  Gußeisen  zusammenschmolzen. 
Bei  den  als  die  vorzüjrlichsten  Metallarbeiter 

in  Nordwestafrika  bekannten  Mandingos,  deren 
Sklaven  auch  Itei  den  Kullahs  die  besten  Eisen- 

arbeiten verrichten,  stellt  man  gleichfalls  seit 
.Fahrhunderten  einen  guten  Stahl  dar,  wie  uns 

durch  Mungo  J'ark  liericlilet  ist.  .Auch  die 
Ashanti  kennen  den  Eisen-  und  Stalüguß  seit  alter 
Zeit,  sind  aber  idcht  imstande,  das  Bisen  aas  dem 
Erz  zu  schmelzen.  Im  alljrenieinen  kann  man 

wohl  annehmen,  daß  diese  Stamme  wie  die  übrige 
Bevölkerung  des  Westens  und  Nordens  von  Afiika 
die  Kunst  der  Eisenverarbsiton^  von  den  Aegyp- 
tern  bekommen  haben. 

IV.   Die  Erzeugnifise  des  Elsenhlttenbetrlehst* 

Die  Rohprodukt«'  zur  Herstellung  eiserner 
oder  stählerner  Waren  verließen  die  Hütte  teils 

als  Luppe,  teils  als  Barren.  Die  ersteren,  schon 

*  l.aescn:  j,Id«1.  Altertumiikurtde''  Ii,  ö(iti  u. 567. 
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von  Diodoros  (V.  13»  Ijczeichncnd  als  .frrolie 

Scbwilmme''  l>eschrifben.  sind  infol«:»'  ihres  manch- 
mal his  auf  dio  Unlfte  steitri  ini.n  Sclilackcn- 

gehaltes  uoch  nicht  zum  Auäscliuiiedeu  eiues  Ge- 
rate« oder  daer  Waffe  geeignet;  sie  finden  eich, 

da  sie  nur  scltm  die  Fa^rikationsstntte  vor- 

lassen, weist  nur  dort,  und  au8  dem  Altertum 
kennen  wir  nur  den  einen  g^nteiligen  Fall, 

den  von  Elba,  dessen  Luppen  von  den  Kanf- 

AbbUduug  18. 

lenten  aufgekauft  und  naeh  Untoitalfen  ▼erhan- 
delt uiir  li  n.  „Einipe  Kauflente  erhandeln  {ranze 

Sehitläiadungeu  und  bringen  sie  in  ihre  zahl- 
relehen  Eisenhatten  nach  ItaUen,  allwo  sie  dar» 
ans  allerlei  Eisenwerk  machen. *"  In  I.iistin  in 

Belgien  sowie  auf  dem  der  römischen  Zeit  an- 
gehSrigen  Betriebe  am  Dreimfiblenhom  auf  dem 
Taunus  haben  sich  solche  T.ii]>jien  irefunden. 
Weit  öfter  kommen  JJarrenfunde  vor,  die  zwecks 
Entfernung  der  Scktaeken  nnd  Verdichtung  des 

lanermi  Gerüßcs  ein-  odw  mebreremal  den  Ham- 
mer passiert  hatten. 

Bei  den  mit  l'nte.rstiitziinv'  des  um  die  tech- 
ni-  In  Archäologie  hochv.  riiicnten  Kaisers  Na- 

lioleon  III.  vom  damalipMi  K'esideuten  von  Moasul. 
Victor  Place,  gemachten  .\us{:rabun?en  von 
Korsabad  fanden  sieh  insgesamt  IbO  t  Eisen  in 

Rarrenform,  wie  sie  durch  die  Ahhildun^r  18* 
dargestellt  wird,  alle  mit  einem  otienbar  in  der 

Hitze  hergestellten  Loeh  In  der  Nahe  des  einen 
Endes  veiNelien.  welches  nur  zum  Transporte 

am  Kiemen  ̂ ^edient  haben  kann.  Die  römischer 
Zeit  aniorehSrigen  Barren,  die  sieh  in  vielen 

Altertumssanunlungen  hi-linden,  haben  eine  ana- 
loge Form.  1866  fand  man  z.  B.  bei  Monzen- 

heim  in  Rheinhessen  26  zusammenli^ende  Barren 

von  der  Gestalt  der  Abbildung  19,  die  sich  jetzt 
meist  im  Kömisch-Germanischen  Museum  von 

Mainz  befinden,**  .Sie  sind  fast  alle  5  kg 
(10  röm.  Pfund)  schwer,  was  uubedinjcrt  an  die 

Notiz  Cai'sars  (Bell.  Uall.  V  von  den  auf  ein 

bestimmtes  (jewicht  geeichten  Barreu  (.talcac  fcr- 
reae  ad  certum  pondus  examinatae)  bei  den 
Briten  erinnert.   Ao  beiden  £nden  sind  sie  von 

der  mittleren  Dicke  von  5  bis  6  cm  Quadrat- 
seite auf  1  cm  hwab  ausgereckt,  und  so  betrügt 

ihre  (iesamtlAnge  etwa  .50  cm.  Mancherlei  Miß- 
deutungen seinerzeit  ausgesetzt,  indem  man  die 

Dinge  für  Gewichte  oder  gar  Steinmetswerkzeuge 
ansjirechen  wollte,  ist  die  Korni  nur  ans  zwcck- 

maüigkeitsgründen  die  beschriebene,  indem  ge- 
rade diese  dieHandhabong  im  Feuer,  den  Trans- 

port In  zwei  Riemen  und  auch  die  Abnahme- 
prüfung auf  Bruch 

und  Biegung  seitens 

des  Kaufers  leicht  er» 

möglicbte.  Nicht  an- ders werden  wir  uns 

das  Elsen^reld  der 

Spartaner,  deren  Land 
bekanntlich  im  hohen 
Altertum    sehr  viel 

Eisenhüttenbetrieb 

hatte ,  vorzustellen 
haben,  beißt  der  Name 
des    (Ibolus,  '/iz).i;, 

docb.Spicü.  Auch  dem 
Di  oder  ist  diese  Form  der  Barren  begegnet, 

sa^rt  I  r  iloch  bei  Schilderung^  des  Elbaner  Eisen- 

hültenbetriebes:  «Man  schmiedet  das  Eisen  teil- 
weise in  Vogelfiguren  und  verarbeitet  anderes 

zu    Hacken,    Slobein    und    amlerem  .Arbeits- 

gerät.*' Dieser  Ausdruck  „Vogeltiguren",  öj>vso)v 
T^t.  ist  entweder  aus  einem  Vergleich  mit 

iler  mitf(>n  dicken,    am   Ende  dünner  werden- 
den Gestalt  eines  Vogels  entnommen  oder  die 

UeVersetzung  eines  flramden  llteren  Knnstaus- 
r.oCm 

•  Nach  Beek:  ,0.  d.  mä."  I,  8. 185  and  53& 

••Beek:  .aesehiehte  desEiMoe«,  I.  Bd.  8.  53S. 

AbblUnng  10. 

dmekes;*  er  steht  in  vollkommener  Parallele 
zu  unseren  hüttenmännischen  .\iisdriickeii :  AVolf. 

Luppe  (lupus=Wolf  l:-*];,  Sau,  salmon,  renard. 
Neben  diesen  Barren  kommen  aueh  WOrfel-  nnd 
Plattenformen  vor.  jedoch  ist  es  nicht  sicher, 
ob  diese  nicht  bereits  einem  bestimmten  Zweck 

(Amboß.  Klo]<i platte)  zuliebe  umgearbeitete  Er- 
zeu<;niKse  darstellen,  also  nicht  mdir  als  Roh- 

material znr  Eisenfierntherstellunir  angesehen 
werden  können.  Das  (iuüeisen  kommt  meistens 

in  Kuchen-  oder  Halbkugelform  vor,  je  nach 
dem  Grade  der  Flüssigkeit  oder  der  Form  des 
Gefälles. 

*  Beek:  .Oeseb.  d.  Eiaem"  I,  536. 
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T.  Sebenprothikte. 

AU  Nelteuiirodukte  dt^s  uulikeu  Eiseuhütteu- 
b«tri«be8  hab«n  die  Selilaek«n  onddieOfen- 

8  ;t  n  I'  fitü'  lu'sondore  Bedtnitun;.'.  die  hier  nicht 
uut^esiirociicn  bleiben  soll.  Erütere  lassen  durch 
ihre  Beschaffenbelt  und  Zaiammeneetzanf  eioen 

Rücksc^lili!!')  auf  die  Erit wielilunt:  il<'s  l'i<izfsses 
und  damit  eine  relative  Alteräbestiiuinung  zu, 
die  Ofemane  dagr«^c:en  f^ostatten,  die  Maße  alter 

Schmelzeinriclitiin^ren.  aiirh  oline  daß  man  eine 
Spur  davon  kennt,  zu  beatimmen,  und  ferner 

kann  man  ans  ihrer  Form  entnehmen,  ob  das  Er* 
Zeugnis  einem  Ofen  oder  einem  Herd  entstammt, 
wie  auch  ihre  Zusammensetzung  die  Ursache 

ihrer  ungewollten  Entstehung  zeigt.  Unter  den 
Sdilacken  kann  man  deutlich  zweierlei  Arten 

unterscheiden.  Die  eine  ist  lilasig.  zellijr.  matt, 

in  Fladen  |u:etios8eu  oder  in  Troptcn  entstanden; 
sie  ist  meistens  tiefächwarz  und  ftufierst  eisen* 

reich,  also  älteren  Betriebsepochen  ztizureehnen. 

die  mit  recht  grollen,  off  bis  zu  <iO"i'o  des  Eisen- 
gehaltes im  Erz 

reichenden  ^'er- lusten  arbeite- 
ten. Die  ande- 
ren Scliincken 

sind  dichter,  von 
hellerer  Farbe 

und  steini;.'.  wei- 
sen auf  voUkom- 

menereSchraelz- 
einrichtungen  mit  starkereu  Gcbluen  hin  und 
sind  um  ein  Drittel  im  ̂ ttel  ehwnlnaer.  Geht 

in  den  jüngeren  Schlacken  der  Gehalt  an  Eisen 

selten  unter  82  bis  3.'>  7»  herunter,  so  steigt 
er  in  den  alteren  Schlacken  nicht  selten  bis  auf 

50  bis  .'1.5 "  o  hinauf,  ein  Grund,  weshalb  man 
80  oft  alte  .Schlackenhaldcn,  wie  z.  B.  In  dar 

Eifel,  in  dr-r  lihcinpfalz.  mit  Nutzen  ron  neuem 
com  Eisenhüttenbetrieb  verwendet  hat. 

Die  Ofensftue  stellen  ein  Oemenge  von 

Elsenerzen,  halbgoschmolzeneni  Eisen.  .Schlacken 
und  Kotüenresten  dar  und  sind  stets  als  durch 

sn  geringe  Hitze  vemnglOeIcte  Kampagnen  an- 
zusehen. .\m  Kuri'r  lui  Podsemel  in  Krain. 

an  der  Kulpa  gelegen,  fand  Mit  Huer*  eine  zu 
den  grSBten  nachweislich  antiken  Ofenslnen 

gehörit,'e  Eisenmasse  von  45  cm  Ltlnge.  40  cm 
Breite  und  IH  cm  Dicke;  die  obere  Seite  ist 
eben,  die  untere  gewSlbt  nach  der  Form  des 
Herdes.  In  St.  Michel  bei  Hrenowetz  unweit 

Adelsiierg  fanden  sich  auf  kleinere  Herde  iiin- 
wei.se udü  SAue  (Abbildung  20>.  Sehr  rtltselhaft 
war  einst  das  nach  den  Fumlumstrinden  sicher 

aus  römischer  Zeit  stammende  Oiijekt  in  Gestalt 

einer  etwa  3UÜ0  i'fund  schweren  Eiseusau,  die 
1802  bei  der  Ahlbaeher  Hfihle  an  der  Kyll 

*  «Berg-  und  liattonminn.  Jahrbuch'  1^05  S.  357. 

Abbildung  20. 

gefunden  wurde  zwischen  Bitburg,  dem  alten 

Heda  vicus  und  'Standort  der  12.  Legion,  und 
dem  Dörfchen  Mötsch,  in  dem  man  das  M&rtia- 
oum  de«  Itinerariiua  Antonini  erkminen  mi  dürfen 

glaubte.  In  der  nächsten  T't!i;re'»un;r  finden  sich 
unzfthllge  Häufchen  von  Eiseuschlacken,  die  den 
Boden  eine  weite  Strecke  fSrmlleh  fliberaien. 

Hier  fand  mau  1802  die  Sau,  von  der  N'öggo- 
rath  und  Bischof  in  Bonn  ausflibrliche  Ab- 

handlungen verltffentliditen  und  die  sie  als  He- 

teoreisen*  anspraclien,  indes  Steinin  l' er.  ihren 
kosmischen  Ursprung  bestreitend^  sie  als  Kunst- 
produht  ansah.  1807  wnrde  das  St&ek  an  den 

Eigentümer  des  Eisenhammers  zu  Pluwig  ver- 
kauft (d.  Eiflia  .Tllustrata  berichtet  so),  dort 

eingeschmolzen,  indessen  zur  Fabrikation  un- 

tauglich funden  nnd  ver^'rahen.  Sie  mag  ̂ st 
einem  lierde  von  etwa  1  ni  I  Hirclimesser  an- 

gehört haben,  wie  mau  sie  in  röuiischeo  Landen 
allerorts,  wo  Eisen  erblasen  wurde,  gefunden 

hat,  und  so  verliert  sie  für  die  heutige  tech- 
nische Archäologie  vieles,  wenn  nicht  alles  von 

dem  Sein  des  Rätselhaften,  mit  dem  rina  fkthere 
Zeit  mit  weit  geriiiir>  rer  AnschadnogSflbung  fQr 
solche  Dinge  sie  umgeben  hat. 

Zum  Schlüsse  dieses  Absebatttes  mSgen  einl^ 

allgemein''  lirtniTkiingen  Platz  finden. 
In  den  vorliegenden  Zeilen  zeichneten  wir 

aus  den  auf  uns  gekommenen  Spuren  aus  dem 

Altertum  und  den  ergäaxenden  und  klärenden 
Beobacbtungeu  neuerer  Forscher  an  alten  Stätten 
des  EisenhOttenbetriebes  ein  wenn  auch  knap]>cs. 
nicht  auf  Vollständigkeit  Anspruch  erhebendes 
Bild  von  dem  Können  der  Alten,  die  mit  oft 
außerordentlich  einfachen  Kitteln,  dafür  aber 

mit  einer  ausgezeichneten  zAhen  Beharrliciikeit 

Werke  schufen,  die  auch  heute  noch  als  Kuu^t- 
werke  angesehen  werden  dürfen.  Wohl  nicht 
zu  sanguinisch  ist  es,  wenn  wir  der  Hofhnng 
Ausdnick  verleihen,  daß  unsere  Kenntnisse  von 

dem  Stande  der  antiken  Technik  des  Hütten- 

wesens steh  durch  nraere  Untersuchungen  ver- 
tiefen möchten ,  eltensoselir  ist  es  aber  auch 

wünschenswert,  daü  gesauraclt  und  untersucht 

wird,  was  noch  vorhanden  ist,  ehe  es  auf  immer 
von  dem  Schauplatz  vcrsclnvindi  t.  Schon  heute 

sind  nur  wenige  Flecke  Erde  mehr  wirkliche 
terra  Incognita,  und  die  Technik  der  auf  der 
untersten  Stufe  der  Vrdkerlciter  stellenden  Natio- 

nen und  Stamme  wird  mehr  und  mehr  von  den 

Importerzeugnissen  unswer  Kultur  zurückge- 
drängt un<l  verniciitet,  indem  sie  einerseits  euro- 

päische Werkzeuge  und  Materialien  annimmt, 
anderseits  vor  den  einströmenden  europaisdien 
und  amerikanisclieu  Waren  nicht  mehr  konkur- 

renzfällig ist.  Solinger  Klingen,  steirisclie  Ixasii-r- 
messer  finden  iliren  Weg  liciite  bis  in  lias  Herz 

•  Vcrtrl.  Otto   Vojjel:  Meteoreinen   und  Hfiiie 
lip/iehungt-n  zum  küriHtlichen  Eisen.    .Stahl  ti. 
1890  Xr.  12  8.  444.  ÜU  liedaktion. 
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Afrikas,  untl  anders  Ist  es  nicht  bezflg^Iich  der 
übripcn  Erdteile. 

Doch  wir  brauchen  kaum  in  die  Irctiide» 

Erdteile  hinaus,  um  uu8  von  Spuren  itrimitiven 

Eisenhttttenbetriebw  ein  Kapitel  technischer  Ge- 
schirlife  Ichrf'M  zu  lassen,  aucli  bei  uns  in 

DeuUclilaud,  diesen  Begrit)  im  weitesten  Sinne 
irefkßt,  dnd  die  antUcen  Beste  gar  nleht  lo 

leiten,  und  Ihre  eorgsane  Beobacbtuag  und  tech- 

nisch einwandfreie  I)«'utung:  wurde  anip^etan  sein, 

manche  Mißverstundnis-ie  zu  beseitigen  und  ein- 
deutif?  zu  lösen.  Auch  die  umfanpreiche  Ge- 

schichte des  Bergwesens  würde  dadurch  indirekt 

gewinnen  und  sich  vielleicht  einen  wenn  auch 
nelienfrenrdneten  Platz  in  der  Reihe  der  Hoehschul- 
wissenschafteu  erobern,  statt  wie  seither  nur  als 

Luxe  soperlla  aageeehen  and  ndt  nur  wenigen,  oft 

gar  abq^reehenden  Worten  bedacht  zu  weiden. 

Baukörper  von  geringem  Wärmeleitungsvermögen 

für  die  Hattenindustrie. 

Von  Dr.  Steger  in  CSiarlottenburg. 

Handelt  es  sich  darum,  In  einem  abgescUof- 
senen  Räume  eine  bestimmte  Temperatur« 

die  von  der  Aulli-ntemperatur  um  ein  Gewisses 
abweicht,  dauernd  zu  erhalfen,  so  ist  für  die 

Ausfillirung  der  Winde  ein  Material  zu  wühlen, 
welches  den  Wärmeaustausch  zwischen  dem  Me- 

dium des  lunearaumes  und  der  Außenluft  mög- 
lldist  Torhindert.  Daher  erwiehat  die  Aufgabe, 

die  Wände  und  Kaiipen  der  verschiedenen  Ofen- 
syateme,  die  W  ände  der  Winderhitzer  und  der 

Windleitungen  für  HochVfen,  die  Dampfkeesel- 
elnnauerungen  und  Schornsteine,  die  Leitunps- 
rohre  für  külilluft  usw.  aus  Stoffen  herzustellen, 
dnreb  welehe  der  Fortpflanzung  der  Wärme  der 

niö;4-Iiclist  grrößte  Widerstand  entgegengesetzt 
wird.  Allerdings  ist  die  Zahl  solcher  Stoffe  niclit 
groB.  AuBerdem  eignen  eich  nur  wenige  nur 
Anwendung  in  industriollen  Betrieben.  Auch  gebt 

allen  die  Eigenschaft  ab,  größerem  Gras-  oder 
Dampfdruck  zu  widerstehen.  Man  ist  daher  nach 

wie  vor  gezwungen,  für  di.  Fortlcitung  von 
Mitteln,  die  unter  hohem  Druck  stehen,  z.  B. 

von  gespanntem  Wasserdampf  oder  ges|iannten 

Gasen,  BBhren  aus  Metall,  d.  i.  aus  guten  Wärme- 
leitern zu  wählen.  In  diesem  Falle  wird  aber 

zur  VerbQtUJig  von  Abkühlung  der  schlechte 
Wanneleiter  um  die  RShren  berumgelegt,  und 

dadurch  ebenfall-i  das  erstrebte  Ziel  erreicht. 
Das  einfachste  Wärmcschutzmittel  ist  die 

ruhende  atmoapharieehe  Luft.  Das  7er> 
fahren,  die  Körper  mit  einem  Doppelmantel  zu 
versehen  und  zwischen  den  Wandungen  einen 
antrdehenden  Luftraum  zu  belauen,  ist  nicht 
filierall  anwendbar.  Man  hilft  eich  dadurch,  d  ii) 

man  poröse  Körper,  d.  Ii.  KOiper,  welche  von 
zahfareieben  HohlriufflMi  durchsetzt  und  mit  Luft 

gefßllt  sind,  zur  Bekl^nng  sehntibedflrftlger 
Bäume  heranzieht. 

Schon  lange  bekanntist  die  Herstellung  leichter 
Steine  aus  Kieselgur  oder  Infusorienerde.  Sie 

besteht  aus  fast  reiner  Kieselsaure.  Ihre  Eigen- 
schaft, die  Wärme  schlecht  zu  leiten,  verdankt 

sie  ihrer  dgenartigen  Struktur,  der  flächenreichen 

Ausgestaltung  ilurer  BinzellcSrper,  die  bekaant- 

Beh  die  Panzer  abgestorbener  Diatomeen  dar- 
stellen. Die  Infusorienerde  wird  unter  Zusatz 

von  Bindemitteln,  wie  Ton  oder  Wassergla.s,  zu 

Steinen  geformt  und  gebrannt.  Es  empöeblt 
sich,  den  Ton  mit  Infusorienerde  ilurch  Zusammen» 
sclilämmen  zu  vereinigen.  Beim  Brennen  ist 

Vorsicht  geboten.  Zu  weit  getriebene  Hitze 

bringt  die  Masse  zum  Dichtsintern,  und  sie  ver^ 
liert  dann  ilire  Riirenschaff ,  die  W/lrme  schlecht 
zu  leiten.  \\  eichen  Widerstand  ein  Stein  aus 

Lifttsorienerde  der  WärmeforUdtung  entgegen- 

setzt, geht  daraus  hervor,  daß.  wnhrond  da'^  «  ine 
Endo  eines  solchen  Steines  von  Xormalformat 

(260  mm  Länge)  auf  Rotglut  erhitzt  wird,  das 
andere  Ende  si<  !i  nur  so  tnalMg  erwärmt,  daß 
man  es  mit  der  Hand  aafassea  kann. 

Da  die  InfusorimuH^e  nicht  fiberaU  billig 
genug  zu  haben  l.st,  hat  man  wohlfeilere  Isolier- 

körper aus  anderen  Stoffen  dargestellt,  die  an 
und  für  sich  bessere  Wärmeleiter  sind,  und  sie 
dadurch  zu  sclilechteren  gemacht,  daß  man  sie 

auf  künstlichem  Wege  mit  zahlreichen  Poren  ver- 

sah. Die  bekanntesten  Krsatzkiirper  dieser  Art 
werden  aus  einem  innigen  Gemenge  Ton  Ton  und 
fein  verteilten  oriranischen  .Stoffen  erzeugt.  Die 
letzteren  verbrennen  beim  Erhitzen  der  Ton- 

waren  unter  dem  Einfluß  der  atmosphärlsehen 
Luft,  welche  durch  die  in  der  Tonmas.se  sich 

zahlreich  bildenden  Scbwindrisse  zuströmt,  und 
bewfarken  dadureh  das  Entstehen  der  Poren  in 

der  Steinmasssc.  Als  verbrennbare  Zuschlage 

verwendet  man  Torf,  Braun-  und  äteinkolüen, 
Sägespäne,  Stroh,  Lohe,  Rfidntände  tou  der 
Flachs-  und  Hanfverarbeitung,  Widlabfalle.  ge- 

brauchtes Farbholz,  Teer,  ja  selbst  Blut.  Die 
Auflockemngsmittel  werden,  sofern  sie  nleht 

Flüssigkeiten  sind,  als  feines  Pulver  eingebracht.' 
Damit  sich  die  Poren  durch  die  Masse  regel- 

mäßig verteilen,  sind  Tonschlamm  undLockerungs- 
mittel  gruudlich  durchzurühren.  Der  Ton  muß 

fett  sein,  damit  er  eine  groLie  Menjre  organischer 

Substanzen  aufzunehmen  vermag.  Der  Zuschlag 

an  letzteren  läßt  sich  bis  zu  75  o'o  ansetzen. 
Andere  Magerungsmittel,  wie  z.  B.  Sand  oder 
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Brocken  febnutn  Tonet,  bruelmi  dem  Toa« 

teig  niclit  btMt^emischt  zu  worden,  da  die  organi- 

schen BüimcnguDgen  Ut-r  Schwlndnog  der  Toa- 
k9rper  eotgofenwlrken.  Die  orgaBiBehen  Stoffe 

traj^en  zum  L'nti>n  l>nr:  !ibr'  nneii  der  Tonwaren 
bei  und  ersetzen  einen  Teil  des  aufzuwendenden 

Heizmaterials. 

Sind  jioriisi:  Körper  dieser  Art  zur  Hekli'idunf^ 
von  Apparaten  oder  Leitungen  besümmt,  in  denen 
außergewöhalleli  hohe  Temperaturen  hemehen. 

dann  wird  nicht  nur  ein  guter,  feuerfester  T<ui. 
sondern  aucli  ein  Zuschlag  solcher  organischer 

Stoffe  zu  wählen  sein,  die  möglichst  wenig  Asclie 
hinterlassen.  Denn  die  Asclie  ist  ein  Ver- 

schlacliunpsTnittel  und  setzt  die  Fenerfi'sti;rlct'it 
der  Steine  licral».  Die  reinsten  Steine  sind  aus 

84debeD  Tonniasst'ii  /u  t  rlialten.  denen  nl!<  Loclce- 

rungsmittel  ein  sicii  vollstilndiLr  V(  rtl(icliti[:i'nder 
Stoff  wie  Naphthalin,  Harz,  Erdwach«,  Teer 

oder  AnunoniumlHn-bonat  zagesetct  tat.  Indeseen 
rind  die  Mittel  zu  kostliar  und  sie  haben  nur 

dann  Aussicht  auf  Heranziehung,  wenn  zugleich 
Vorkehrangen  getroffen  sind,  sie  beim  Brennen 

der  Steine  wie(b'rzii^'ewinnen.  Zu  diesem 
hufe  wären  die  Steine  vor  dem  eigentlichen 
Brennen  ent  in  Muffelofen  mißig  zn  erhitzen, 

and  die  ül)erde8tUliereuden  flüchtigen  StotTe  in  Vor- 
lagen für  neue  Verwendung  wieder  aufzufangen. 

Unter  Umstanden  kann  es  von  Vortdl  sein, 

den  beigemengten  organischen  Stoff  nicht  voll- 
ständig, sondern  nur  zum  Teil  auszubrennen  und 

mit  der  Porosität  der  erzeugten  Steine  auch  noch 
andere  Vorteile,  insbesondere  eine  gesteigerte 
Haltiiarlielt  zu  gewinnen.  Die  westdeutschen 

Zinlüiütten  setzen  ihrer  iletortenniasse  fast  all- 

gemdn  gemalllenen  Kotes  zu.  Dieser  Zuschlag; 

bctrftgt  zwar  nur  10*/o.  filrbt  aber  die  Masse 
ganz  duuliel.  Die  Rotorten  erhalten  nach  der 

Pressung  einen  glasurartigen  Ueberzug,  der  im 
Ofenfeuer  schmilzt  und  das  Ausbrennen  der  Koks- 

teilcheu  verhütet.  Von  einer  solchen  Kohlen- 

belmengsng  Im  Ton  sagt  BIsehof  (nDie  feuw- 
fehlten  Tone"  18!».'»  S.  2or,i:  ,Ut  ein  Ton  er- 

heblich kohlehaltig,  so  schützt  die  vorhandene 
oder  selbst  ans  den  Fenergasen  aufgenommene 

Kohl«',  solang:«'  dit'srlbr  nicht  weirtrfhrannt  wird, 
den  Ton  vor  dem  Schmelzen.  Jeder  Ton  oder 

ein  tonabnllehcs  Gemenge  llflt  sieh  auf  ̂ ese 
Weise  mittels  eines  KoUozusatzes  für  eine  gi> 
wisse  Zeit  entschieden  mehr  schwerschmelzbar 

oder  feuerfester  machen."  Ebenda  (9.  292)  beißt 
es:  „Anthrazit,  liierauf  Koks  k'hI  noch  mehr 
die  Holzkohle  sind  bedeutend  leichter  entzünd- 

lich und  vcrbrcnnlich  als  der  (fraphlt :  doch  so- 
lange dieselben,  be^ünsti^t  durch  die  Tonein- 

hüllunfr.  sidi  uiivt-rlirannt  erhalten,  erhöhen  sif  die 

Feuerbestilndigkeit  des  Tones  und  wirken  uauient- 

Ueh  dem  Springen  entgegen."  Diese  Stellen  be- 
stätigen, daß  sich  aus  toni>ren  Steinmassen,  die 

einen  Zusatz  von  Kolcs,  .\nthrazil  oder  anderen 

rdnen  KoUeasteffart«i  erbalten,  durch  vorsich- 

tiges Brennen  KJJrper  gewinnen  lassen,  deren  brenn- 
bare Bestandteile  nur  zum  Teil  entfernt  sind, 

und  die  daher  zugleldi  porOs  sind  und  hSberea  Tem- 
peraturen  standhalten  und  wenirer  zum  Springen 

neigen  als  das  tonige  Ausgangsniaterial  für  sich 
allein  genommen. 

Eine  andere  Methodik  bietet  die  Möjrlirliki  it , 
Steine  zu  erzeugen,  die  nur  auf  einer  Seite  dicht 
und  sonst  porSs  sind.  Zu  diesem  Zweek  tdrd 
iuf  diejenige  Fläche  der  Form,  welche  der  dichten 

Außenseite  der  Kßrper  entspricht,  ein  dünn  ge- 

haltener  Ueberzug  von  plastischem  Material,  be- 
stehend aus  Ton  und  Schamotte,  ohne  Lockerungs- 

inittel  {;ei)racht  und  fest  gepreßt.  Darauf  legt 
man  Ton  von  derselben  Uescliaffeuhcit  und  dem- 

selben Wassergehalt,  der  mit  Lockerungsmittel, 

z.  H.  S.'i^fcspilnen.  ?emenpt  ist,  preßt  noch  ein- 
mal, trocknet  und  brennt.  Derjenige  Teil  der 

Hasse,  welcher  mit  Sägespänen  versetzt  war, 

winl  durch  d'-n  HrennvorLrang  porös  pemacht, 

wuhrend  die  aus  reinem  Ton  hergestellte  Außen- 
fliehe  ein  dichteres  GefDge  erhalt.  Steine  dieser 

Art  bildiii  eine  ausp'ozeiclunte  Isolierung  für 

metallurgische  Uel'eu  und  Winderhitzer.  Die 
dichte  AuBenseite  sehfitzt  zagleich  die  Ofen- 

"Wünde  und  -Decken  gegen  zu  starke  Aljnutzunp. 
£s  ist  ganz  Idar,  daß  sich  der  höchste  Grad 

von  Porosität  in  Steinen  erreichen  llBt,  wenn 
die  Verfahren  kombiniert  werden,  d,  h.  wenn 

Kieselgur  und  organische  Stoffe  mit  sehr  geringen 
Mengen  Bindemittel  wie  Ton  oder  Wasserglas 

aageriUvi  werden.  Heim  Hrcnnen  wirkt  die  ein- 
gelegte organische  Substanz  der  Zu.sanitnensinte- 

rung  und  dem  Dichtwerden  der  Masse  entgegen. 
Erst  wenn  sie  ausgebrannt  ist,  muß  die  alte 
Vorsicht  Iteim  Garbrennen  weiter  Iteobachtet  wer- 

den. Die  fortig  gebrannte  Masse  zeigt  die  Summe 

der  Poren,  welche  die  organischen  Stoffe  hinter- 
lassen  hallen,  und  dcrjeniiren.  welche  den  Dia- 

tomeenkürpern  zukommen.  Als  besonders  vorteil- 
haft hat  sldi  der  ZuscUaf  ganz  fein  gepulverten 

Korkkleins  zui-  lnf:isoricnerde  erwiesen.  Denn 
der  Kork  ist  schon  an  und  für  sich  und  zwar 

auch  in  den  kleinsten  Partikeln  von  feinen  Poren 

durcli^f  t/t.  und  durch  die  weittrehende  Zerkleine- 

rung werden  die  kleinen  Teilchen  zu  vielseitigen 
Trttmmem  zerrissen.  Sollen  regelmiBig  dtireh- 
laufende  pDren  oder  Oeffnungen  in  den  Toa- 

waren  erzeugt  werden,  dann  legt  man  in  der 
veriangten  Sichtung  dünne  Holzstabe  oder  Fäden 
in  geeigneten  Aliständen  voneinander  ein.  Für 

feinporige  Waren,  die  nach  zwei  sich  kreuzenden 
Richtungen  porös  gemacht  werden  sollen,  ist  ein 
passendes  Gewebe  von  Holz  oder  AbfUlgam  oder 

tlertrleichen  als  Füllunu'  anzuwenden. 
Es  ist  eine  große  Anzahl  von  Deckeukon- 

struktionen  bekannt,  die  aus  Hohlsteinen  mit  oder 
ohne  Zuhilfenahme  von  Profileisenstäben  als  Tr.l- 

gern  besteben.  Unter  diesen  Hoblsleinen  zeichnen 
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sich  vor  allem  die  besonders  in  Italien,  Frank- 
nleb,  SBdileutsehUuid  und  In  der  Schwele  viel 
verwen<|pteu  Hourdis  als  wirksames  Isolier- 

material aus.  Die  Wandstärke  dieser  Steine  lie- 

trlgrk  nur  7  mm,  die  Breite  25,  die  HShe  6  bie 

10  cm:  die  T.rin^'c  schwankt  zwischen  50  bis 
100  cm.  Die  Hohlräume  Bind  der  Länge  nach 
▼on  Bchnuden  Stegren  dorelutogen,  so  dafl  eine 
Anzahl  Kan.llc  von  quadratisrhem  (^lorschnitt 

entstehen.  Die  Hourdis  werden  auf  Strangpressen 

IwrgMtelU.  Sie  zeigen  sieb  naeb  dem  Brennen 
dnnlc  der  Beschaffenheit  des  verwendeten  Tones 

Hiebt  im  g:erinp<ten  verzogen.  Durch  Anbringung 
▼on  Nut  und  Feder  greifen  die  einzelnen  Stucke 
fest  ineinander  und  sichern  dir  Stahilitüt  ddS 
Mauerwerks.  Die  Hourdis  werden  aus  Tonen 

hergestellt,  die  einen  gewissen  Maguesiagehalt 

—  etwa  5  •/«  —  und  daneben  7  bis  8  »/o  Eisen- 

«zyd  und  ffw.i  12°i'o  Kalk  aufweisen.  So  ./it.t 
die  „Tonindustriu-Zoituug''  *  für  zwei  Hourdis 
▼on  Lncdiini  in  Gremonn  (I)  nnd  von  Eradi 

Frazzi  in  Cremona  (II)  die  folgende  Znsanmen- 
Setzung  an : 

I  :i 
GlQhverluit  ....      1,78  »/o      l.U.  »/c 
KiegelaAu«  ....    54,02  .     ■'^.'^^  m 
Tonerde  17,«0  „     15,00  „ 
Eiaenoxyd   7,46  ,  8,90  « 
Kalkerde   12,48  „  12.70  , 
Mi«n«eU   5,27  ,  5,25  „ 
AUuUon   1.H5  .  2,51  . 

zoBammea    100,41  */•  100,00«;^ 

Daß  die  Hourdis  wegen  der  von  ihnen  ein- 
geschloRsenfin  Hohlräume  ein  ausgezeichnetes 
Schutzniaterial  gegen  Wärmeausstrahlungen  sind, 
bedarf  nach  <len  bisherigen  Darletriintren  l<einer 
weiteren  Begründung.  Die  Hourdis,  aus  einem 
4o  ond  für  sieb  nicht  als  feuerfest  geltenden 

Tonmaterial  fabriziert,  halten  immerliln  Tempe- 
raturen bis  zu  lOüü  ürad  aus.  Sie  können  da- 

lier  selbst  zum  Bau  von  Hdßwlndleltungen  heran- 

•  1902  s.  ;ov. 

Mitteilungen  aus  dem 

Amerikanische  Leitmethoden  für  die  Be- 

stimmung von  Silizium,  Schwefel,  Phos- 

phor, Mangan,  Kohlenstoff,  Graphit  im 
Roheisen. 

Auf  der  leisten  Versaramlnng  der  American 

Fo  u  n  <1  r  y  in  e  n  A  -  s  i.  r  i  ;i  t  i  n  n  hat  H.K.  D  1 1 1  n  er 

Uber  die  Arbeiten  oiuer  Koinmisäioa  boriclitot,* 
▼reldie  fUr  SohfedsanaljnMn  Leitmethoden  auf- 
^OBteUt  hat.  Du  die  Kenntnis  dieser  .Methmlen 
AUidi  für  deutsche  EisenliUttencheiuiker  vou  luter- 
«S80  ist^  so  sind  die  Einsehnetboden  naobsteheod 

•  ̂ n  Tiadaa  Review«  1907  Bd.  40  S.  91-L 

Bi$e>MUt0»lai9rat9rium.  IttsU  ond  Hsen.  1M9 

gezogen  werden.  Wo  aber  die  Temperaturen 
hSber  anwaehsen,  ist  snr  Oarstellang  der  HoM- 
steine  ein  piiter,  feuerfester  Ton  zu  wühlen.  Es 

wird  sich  stets  empfehlen,  der  erhöhten  Wirkung 
wegen  den  Seberben  soleber  Hoblstelne  aneb 

noch  p0r<H  zti  inarlien,  indciii  man  dem  Ton- 

matorial  die  bekannten  brennbaren  StoÜ'e  ent- 
weder tn  der  gansen  Ifasse  oder  nur  in  dem 

Teile  heimengt,  der  spater  nach  der  Innenseite 
zu  liegen  kommt,  das  letztere  zu  dem  Zwecke, 
der  Außenseite  eine  festere  Struktur  zu  erteilen. 

Hier  kann  auch  daranf  anfnerksam  gemacht 

worden,  daß  sich  in  der  aus  Hohlsteinen  ge- 
bildeten Bekleidung  durch  passende  Verbindung 

der  Holilr.iiiiite  untereinander  fortlaufende  Kanäle 

schaffen  lassen,  die  besonderen  Zwecken,  z.  B.  der 

Gewinnung  reiner,  erwärmter  Trocken-  oder  Ver- 
brennungsluft, dienstbar  gemacht  werden  kOnnen. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  daß  die  Her- 
anziehung solcher  üaukörper  von  geringem 

WanadettungsvennOgen  mit  erhöhten  Kosten 

verknüpft  ist.  Indessen  werden  diese  Mehrkosten 
nur  einmal  ausgegeben.  Der  (jewinn  aber  ist 
ein  daaemder,  denn  Winde  nnd  Decken  der 
gedachten  Art  gewahren  bleilpcnden  Schutz  gegen 

unnötige  Wormeverluste.  Dadurch  erwoclist  zu- 
gleich der  Vorteil,  daß  die  Arbeitsrftnme  vor  zu 

starker  Dvrebwarmung  bewahrt  bleiben,  ein  Vor- 
teil, den  Arbeiter  und  Ingenieure  sicherlich  mit 

Beifall  begrOflen  werden. 

Die  hohlen  und  porösen  Baukörper  dienen 
wegen  ihres  geringen  spezitischen  Gewichts  auch 
zur  .Aufführung  leichter,  nicht  tragender  Bauten, 

insbesondere  leichter  Gewnn>e.  Viel  angewendet 
sind  sie  ferner  als  schalldämpfendes  Material. 

Ger  de  in  neuerer  Zeit  geht  man  in  der  In- 
doatrie  dazu  Uber,  von  den  Arbeitern  aUe 
störenden  Geräusche  nach  Mfiirliclikeit  fern  zu 

halten,  nicht  allein  um  ihr  Wohibetindcn  zu  er^ 
halten  nnd  zu  fBrdem,  Nndem  auch  nm  ihre 
Aufmerksamkeit  in  erhöhtem  Ifafle  der  Arbelt 

zuzuwenden. 

Eisenhflttenlaboratorium. 

kurz  wiedergegeben,  zumal  einige  -  davon  von 
den  bei  uns  Üblichen  uliwei«  hon. 

A.  Silizium.  1  g  <ier  i'rolie  wird  mit 
iV)  ccm   Salpetersüure  .spez.   Gew.)  und 

*>  cein  kons.  Schwefelsäure  golüst,  auf  einor 
heitleii  IMatle  zur  Verfreilmtig  fler  Siiureciämpfe 

abgediunpli,  mit  Wasser  uufgeuommou  und  ge- 
koeht^  bie  alles  Ferrosulfat  gelöst  ist.  Man  fil- 

triert, wäscht  einmal  mit  heißem  Wasser,  einmal 

mit  Salzsäure,  drei-  bis  viermal  mit  lieiUem 
Wasser,  vcfbrennt,  wSgt,  verdampft  dann  mit 

einiiron  Tropfen  Schwefelsäure  und  4  bis  n  rcra 
FluUsäuro,  glüht,  wägt  und  multipliziert  die 
Differenz  mit  (V4T08,  wodarob  man  den  Prozent» 
gehalt  an  Silizium  erbilt. 
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B.  Schwefel.  Hg  SpHne  werden  in  einer 

PUltinschalo  in  kon/.  S,il/>:iurc  golöst,  2  g  Ka- 
liumoitnit  zugesetzt,  zur  Trocluie  verdampft  und 

Uber  einer  Spiritaelatnpe  mr  Rotglut  erhitat. 

Dann  setzt  man  50  ccni  einprozentige  Soda- 
IlSlung  hinzu,  kocht  einige  Minuten,  nitriert, 
wSscIit  mit  heißer  einprozentiger  Sodalüsung, 
säuert  das  Filtrat  mit  Salzsäure  an,  vordamprt, 
nimmt  mit  öO  ceni  Wasser  und  2  com  Salzsäure 

auf,  filtriert,  wäscht  und  fällt  in  dem  auf  UX)cfra 

verdünnten  kuohenden  Filtrate  njit  Bnryum- 
Chlorid.  Hurvunisulfut  enthält  1  !,7M.iOo  Schwefel. 

C.  P  h  0  »  p  h  o  r.  2  g  Metall  werden  in  iiO  ccm 
SalpetefbKure  (1,13)  und  10  com  SalwUure  gelSet 
und  zur  Tro«  kno  vordampft.  (Hol  viel  Phosphor 

oimuit  man  halbe  Mengen).  Man  nimmt  mit  25 
bis  80  ocm  kons.  SalxeKtire  auf,  verdOnnt  auf 

(K)  ocm,  filtriert  und  wivsfht  aus.  Nach  dorn  Ein- 
engen auf  25  ocm  und  Zusatz  von  20  com  konz. 

Salpetersflure  verdampft  man  bis  zur  Salzhaut, 

versetzt  mit  W  ccm  Salpetersäure  il.2<»i.  wieder- 
holt die  Operation,  verdünnt  auf  löü  ccm,  kUlUt 

•Of  70  bis  80*  ab  und  versetzt  mit  *iü  ccm  Mo- 
lybdattSsung.  Die  Lüsung  wird  einige  Minuten 

gesohUttolt,  dann  durch  einen  Otioch-Tiepol  TJiit 
einer  Filter-scheihe  am  Boden  iiltriert,  dreimal  mit 

dreiprozontigor  Salpetersäure  und  zweimal  mit 

Alkohol  gewji.<ohen  und  der  Nioderpclilap  liei 

lÜO  bis  105"  getrocknet«  Niederschlagsgowicbt 
X  0|0168  gibt  den  Proxent«ehalt  an  Phosphor  in 

einem  (Tnitiiu'. 
(Zur  Herstellung  der  Mol>  bdänlösung  nimmt 

man  folgende  MengenverhSItnisse:  100  g  Mo- 
lybdänsnuro,  2FiO  ccm  \Va.sser,  I  V)  ccm  Ammoniak, 

f)5  ocm  Salpetersäure  (1,42  spez.  Gew.)  ferner 
400 com  konsentrierte  Salpetenilnre  und  1100  ocm 
Wa«sor.| 

D.  Mangan.     Ij!  g  Späne  löst  man  in 
ccm  SaipetenBure  (1,13  spez.  Gew.),  filtriert 

in  einen  Erletmioyorkulben,  wäscht  mit  HO  ccm 

derselben  Säure,  kühlt,  setzt  '/*  g  Natrium- 
bismuthat  bis  zur  bleibenden  Färbung  zu,  und 

erhitzt  bis  zum  Vor.><chwinden  der  Farbe  (mit 
oder  ohne  MnO»- .Niederschlagt.  Dann  sotzt  man 
öchwellige  Säure  oder  Forrosulfat  bis  zur  Klärung 
SO,  treibt  durch  Erhitsen  die  Stiokoxyd^impfa 

aus,  kühlt  auf  15"  ah.  si>t/t  einen  Ueherschuf» 
(etwa  1  g)  von  Natriumbisuuithat  zu,  rührt  2  bis 
3  Minuten  um,  setat  SO  com  einer  dreiprosentigen 
Salpoton<äuro  zu,  filtriert  diinli  Asbest  und 

wäscht  mit  öü  bis  IW  ccm  der  dreipruzontigon 
SalpetersllardL  Die  Lösung  giefit  man  in  einen 

Uehersr  huß  von  '  lo  N'-Ferrosulfat  und  titriert 

mit  Permanganat  zurück.  1  ccm  'jtt  N-Ferro- 
snlfat  =  0,1  Mn. 

K.  (Josnmtkohlenst  off.  Die  für  dioKohlen- 

stotfbesiimmung  vorgeschlagene  Apparatur  setzt 
sich  wie  folgt  zusammen:  1  Vorwürmer  mit 

Kupferoxyd,  Htihrtm  mit  .Aot/kali  (1,20  spes. 

Gewicht),  Kakiumcblorid,  dann  ein  Verbrennungs- 

ofen mit  Ponellan-  oder  Platinrohr  mit  einer  6 

Iiis  7  cm  langen  Schicht  Kujiferoxyd  zwischen 

Hatinnetastöpseln  und  einem  ö  cm  langen 
Silberbteeh  am  Bnd».  lOnter  dem  Ofen  folgt 

wa.sKerfreies  Kupf(Malfat,  KupferchlorUr,  Chlor- 
kalzium, der  Kfdiapparat  (KOH  1,27  spez.  (Sew.) 

und  ein  Chlorkalziumrohr. 

Man  löst  1  g  Spüne  in  lUO  com  Kuliumkupfer^ 
chloridlüaung  imd  7,5  ccm  konz.  Salzsäure,  filtriert 

durch  .Asbest,  wäscht  das  Gefäß  mit  2Ü  ccm  Sidz- 
s8ure(l,l|  und  den  Niederschlag  mit  derselben 
Säuro  und  Wasser  aus  und  trocknet  den  Kohlen* 
Stoff  bei      bis  lUU 

Ein  blinder  Versuch  im  Ofen  soll  nicht  mehr 

als  0,5  mir  '  !e\\  iclitszunahiuo  geben.  Die  Ver- 
brennung geschieht  dann  in  dem  Kohr  mit  Luft 

in  30  Minuten,  mit  Sauerstoff  in  20  Minuten. 

Man  saugt  noch  10  Minuten  Luft  na<'h  der 
Verbrennung  hindurch.  Die  Gewichtszunahme 

X  0,27273  gibt  den  Prozentgehalt  an  Kohlenstoff. 
An  Stolle  de-s  Verbrennungsofens  ist  auch 

die  Verwendung  eines  Shi  mm  er -Tiegels  oder 

ähnlicher  Tiegel  lulässig,*  auf  den  Tiegel  muC 

aber  dann  ein  '/*  cm  weites  und  7,">  cni  langes 
Kupferrohr  folgen,  welches  an  den  Enden  mit 
Wasser  gekühlt  wird  und  innen  Platindrahtnetz 

und  eine  Silberfolie,  auf  der  andern  Seite  Kupfer- 

oxyd  enthält. 
F.  (Jru|ihit.  lg  Eisen  in  Sj  ccm  Salpeter- 

säure (l,i:s  spez.  Gew.)  gelöst,  wird  dnroh  Asbeat 
filtriert,  mit  Wasser,  Kalilauge  (1,1  spez.  Gew.) 

und  heißem  Wasser  gewuschen  und  der  Graphit 
wie  der  GeeamtkoUenstoff  Terbrannt.  N. 

Stickstüftbestimmung  in  Eisen  und  Stahl. 

Zur  Stickst  ofn)ostimmung  in  Kisenmaieriuliea 

haben  Petrin  und  Grabe*  zwei  Methoden,  eine 
koh»rimetrische  uiul  oiru»  jodomotrischo  Metlmdo, 
empfohlen.  Dio  kolorimetrische  .Methude 
führt  man  wie  folgt  aus:  In  einen  gerSumigen 
Destillationskolben  bringt  man  10  g  Aotznatron 
und  30Og  Wasser  und  setzt  hierzu  etwas  Graphit, 
den  man  rorher  durch  Kochen  mit  konz.  Salz- 

siüire  goreinigt  hat.  Der  Kolbon  wird  mit  einem 

doppelt  durchbohrten  Stopfen  verschlossen,  durch 
welchen  ein  Trichterrohr  und  ein  mit  einem 

Kühler  vorsohonois  .Ableitungsrohr  gehen.  Man 

kocht  nun  die  Lösung,  bis  das  Destillat  mit 
Neilers  Reagens  keine  Färbung  mehr  gibt. 

(Bigibt  dieser  Versuch,  daß  das  Aetznatron  merk- 
liche StickstolTmengon  abgibt,  so  reinigt  man  das 

.\etznatron  in  folgender  Weise:  Man  lüst  300  g 
in  TiOO  ccm  Wasser  und  digeriert  24  Stunden  bei 

60*  mit  Kupfer-Zink,  hergestellt  durch  Eintauchen 

*  Eine  Boschroibung  dieser  bei  uns  fast  un- 
bekannten  und  nicht  verwendeten  amerikanischen 

Verbrennungstiegel  soll  in  einer  der  nächsten 
Nummern  folgen. 

*  »Jernkont.  Annaler"  1907  Bd.  Cl  S.  27. 
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von  Zinkblech  in  Kupfeisuiratlöming.)  Zu  der 

LQWnig:  im  Knlhon  liilit  iiiun  nun  die  Eisoiiliisun^ 
fliefian  (1  g  Kison  in  20  ocm  SaizsUure  von  1,12 
apes.  Gew.  golüsti,  destilliert  allee  Ammoniak 

ab,  fallt  das  Destillat  in  ninon  graduierten  Zy- 
linder, setzt  2  ccm  Neßlers  lieagens  zu  und 

Tergleirht  mit  einer  KontrollOsung,  die  0,01381  g 

Chlorammon  im  Liter  (1  »u  m  =  O.Ol  mg  Stick- 
BtofTt  enthüll  und  mit  ebensoviel  NeCler-Heagens 
versetzt  ist.  —  Di«  .1  (»dmethode  beruht  eben- 

falb  anf  einer  Dostilhitinii.  Man  vernrendet  20g 

Aotznatron,  Klsi  'i  ̂   in  1"»  ci  in  SrhwefolHäiiro 
(1,5  spez.  (iew.j  und  100  ecni  \Vi«.s.sor,  und  destil- 

liert wie  vorher  Ammoniak  ab.  Zum  Destillat 

setzt'  man  n  rom  '  r  .  \-Sr  liwofolsiiuro,  ein  kloinps 
Stückchen  Judkuliuni  uud  einige  Kubikzoutimeier 

vierprosentiger  Kaliurnjodatldeuni;;  dann  titriert 
man  mit  '  -.■»  Thiosiilfat  froio  .I'kI  inu  li  Zu--.it/. 
von  älürke  zurück.  1  ccni  verbrauchter  Schwofoi- 

«ilwra  »  0,014  «jb  StlcketoiT.  * 

Neuer  Gasentwicklungsapparat 
nach  A.  Kleine. 

Der  in  nebenstehender  Abbildung  dargestellte 

Gasentwickluiigsapparat  bestellt  aus  oimun  Siiuro- 
bebälter  D,  den  Süuredruckgefä&en  B  und  C  und 
dem  Geffiße  A,  dessen  Rohr  10  bis  20  mm  in  die 

SäurofitLselio  D  ragt.  Das  Kohr  «lo  l)ru<  kco- 
filflee  C  reicht  bis  zum  Boden,  wohingegen  das 
Rohr  des  Gefäßes  B  nur  bis  zur  Mitte  in  die 

Flasche  ragt.  Nachdem  das  Gefäß  A  mit  SL-hwefel- 
eisen,  Zink  oder  Marmor  beecbickt  ist,  wird  durch 

*  Diosn  Art   dor  S.'iiiremessung  beruht  auf 
der  wenig  benutzten  Reaktion: 

KJOi + 5  J + 3  HtSO«      J + 3  K1SO4  +  3  HtO. 

das  Gefltfl  B  die  verdünnte  SMure  eingeführt,  bis 

der  RiMiiiUer  D  ganz  uü  I  i\\<-  (ii-Hilio  H  und  C 

etwa  bis  '/«  gefüllt  bind.  Durch  üeffaen  des 
Hahnes  findet  die  Entwicklung  des  Gases  statt. 
Sobald  dor  Hahn  gOKchlosscn  wird,  tritt  <lio  Siiuro 

zurück  und  die  Gasentwicklung  hört  sofort  auf. 
In  dem  Bshilter  D  trennt  sieh  die  gesättigte  und 

ungesättigte  Säure,  indem  <iic  gesättigte  schwere 
Säure  sich  in  dem  unteren  Teil 

der  Flas«!he  nammelt  und  die 

ungesättigte  frische  Süuro  iiix-h 
olioii  stoitrt,  so  dal)  boim  l'!iit- 
wii-keln  des  Uases  intmer  die 

frisohe  Säure  aur  Reaktion 
kiiitimt.  Um  nun  dip  in  den 

Druckgol'iiUen  B  und  l'  befind- 
liche ungesättigte  Säure,  naoh- 

doiii  liii'  Säuri'  in  liciu  Hcliiil- 

ter  D  verbraucht  i^t,  zur  Reak- 
tion zu  bringen,  wird  das 

Dnickiiofär»  ("  mit  oinoni  fland- 
gummigebläse  verbunden  und 

es  wird  hiermit  die  in  diesem  ' 
(iofiilio  liciiiuiliclio  Säviro  in  den 

Behälter  L)  gedrückt,  worauf  man  das  Gefäß  C 

schließt  und  den  .\pparat  einige  Zeit  ruhen  iBfit. 

Ivs  wird  dann  das  Gefäß  geöffnet  und  da.s  Kaiil- 
s(  liiikf^oMäse  mit  <lem  (iofäßo  B  verbunden  und 
die  hier  heliudliche  Siiuro  wird  in  «ien  Behälter  D 

geführt.  Hierbei  stoigi,  da  das  Rohr  des  Druck- 
beliälters  f  bis  zum  Hodiwi  reif  lit,  die  verbrauchte 
Säure  iu  C.  Damit  die  Säure  im  Druokgefäß  B 

nicht  mehr  steigen  kanot  wird  dieses  GeOft  ge- 
schlossen. Ztir  Druckgcliung  liei  der  Kntwicklung 

dient  jetzt  die  ausgenutzte  Säure,  die  durch  den 
am  Apparat  beflndliohen  Tubus  abgelassen  wird. 

Bericht  Ober  in-  und  auslindische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

welche  von  den  aageed»enea  Tage  sn  wihrend 
zweierMontte  zur  Einsichtnahme  für  jedemuuill 

im  Ksiterlicben  Patentamt  in  Berlin  ausliefen. 

31.  Oktober  1907.  Kl.  7e,  E  1S89I.  B0rdel> 
vorriclitun);  fttr  Rokro.  Fs.  Roddf  TOm  IUg«ii,  Wsld 
bei  Holinu'i'n. 

Kl.  7  c,  L  -0(352.  Maschine  zum  Einwalzen  dor 
Röhrenden  in  Flanactaringo.  Lathor  Daniol  Lovekin, 
PhUadeIpbie;  Yerlr.:  A.  BUiot,  Pst-Aewalt,  Berlia 
8W.  48. 

Kl.  19a,  M  28  254.  Verfahren  zur  HerHtellung 
von  BlattatSlea  bei  EiMababaseliieBeB  mitteis  Feder 

aad  Hat.  Frans  Mehna,  Chariolteiilnrg,  Hardeabetg- 

Ki.  24  a,  B  43  888.  Feuorungaanlage  mit  Ab- 
führung dor  Verbrennun^gaao  durch  ein  mittlere« 

mit  !>urch))rerhun|fen  TcrHüheno.-t  Kohr.    Luther  Si- 
iiit'oii    Hunh,    N(  w  ̂  Drk  ;     \  >  rtr.  :    Dr.  B.  AleSSadef» 
Katz,  Pat.-Anwalt,  Berlin  ̂ NV.  13. 

Kl.  86  d,  8  240»».  YerfdirsB  aar  Oewbiaaag 
Ton  CjanTerbindnn^en  aus  Oasea.  Wliilam  Edgar 
Sima  und  Harry  Bowes,  JCaaoheeter,  EagL;  Vsrlr.: 
£.  W.  Hepkios  oad  K.O«fla,  Pat-Anwtlt«,  BsrUn  SW.t  1. 

Für  dieie  Aumeldung  int  Itei  dor  Prüfung  gemftB 

dem  Unionavertrage  Tom     '  .-J-^r^  die  PrioriMt  aeC 14.  Ib.  00 

Oraad  der  Anmetdaag  ia  GroSbiitanaiea  vom  7.  t.  06 
anerkannt. 

Kl.  nie,  TU  S9e.  Steoerrorricbtang  für  Pressen 
snm  Verdii-hten  von  QiiBblöcken  mit  zwei  getrennt 
gcBteaerten  PreUkoUien.  Thyssen  &  t.'omp.,  Mülheim a.  d.  Ruhr. 

Kl.  4ao,  A  13848.  Durch  Federkraft  vorffe- 
Bchnclltor  mcchanisehor  Hammer.  Akt.-OeH.  Mix 

&  Üeneat,  Telephon-  und  Telegraphen- Werke,  Kerlin. 
KL  49f,  A  18943.  Vorrichtung  zum  Schweißen 

TOB  Biageo,  Oesan,  KettoagUedera  eder,dergL  mittela 
elektrisehea  Streraos.  AUgeraeiae  Elektriritlts.Oo- 
Seilschaft,  Berlin. 

Kl.  49f,  P  19  250.  Schwoißofen  für  Rohre  und 

8tfibo  mit  an  zwei  geci'nüberliegondi'ii  Stellen  ilur 
rmtlüche  dcH  OferiH  v<iri;eHehenen  OetTniinpen,  durch 
die  cl»8  SchweitS^t ii.  k  in  den  Ofen  eini:>  fuhrt  wird. 

Josef  l'ikal,  Nimbur»;,  und  Franz  Lejeune,  Klagen- 
fart:  Vertr. :  II.  Neubart,  Pat  -Aaw.,  Berlin  SW.  61. 

Kl.  60  c,  M  29  855.  Zorkleinarangamaachine  mit 
selbattitig  aehüal  beweglichem  Mahlkfirper.  William 
MiddleloB  aad  HerTie  Nugeat  Qrabame  Cobbo,  Kal> 
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goorlie,  Auatr. ;  Vertr.:  U.  Doißler,  Dr.  (ieorg  DSUnar 
and  JL  SBilsr,  PaL-Anwalte,  fierUn  SW.  61. 

4.  NoT«mber  1907.  Kl.  18s,  A  14150.  Stenerun;; 
für  elektriach  hotri<'t)*-ne  Trichterdrehwerke  von  Ilorh- 
«jfen.    All(renieiiHj  F.!i?ktrizitätn-(ieBell»cbaft,  Herlin. 

Kl.  24  f.  K  :i:!t;Tri.  Schrfi^roHt  mit  an  ihr.  ni 

unteren  l'.nde  ahwcihnelnd  in  senkrechter  Uichtunj; 
beweijlii  h  (;ela>;erten  8täl>en.  Franciszck  Kaczynski. 
BrowkUw  Rudnitzki  und  Oeorgo  de  Soflnowaki«  War- 
lehaii;  Yerlr. :  H.  Nenlurt,  PsL-Anwalt,  Berlin  BW.  61. 

Kl.  31c,  H  41119.  Verfahren  zum  Herstellen 
liegender  Formen  für  caßciserne  Säulen  nach  Mo- 
dcllon :  /us.  /..  Anm.  H:t.iT81.  Robert  Heinin;nrtner, 
Sohn,  Httdfii,  .Si  hwoi/,  Vcrtr. :  U.  Dedruu\  und  A. 
Weickmann,  rat.-.Viiwiilii',  München. 

Kl.  49  b,  B  44  457.  Locbatanzo  mit  vom  .\ntrieb 
xn  iQBondeni  I.ochstompcltrftgcr.  Berlin-Erfurter  .Ma- 
•chioenfabrik  Henry  Polt  &  Co.,  JItreregebofen. 

KI.  49h,  Sch  27067.  Ywfahren  »ir  HeratelluDK: 
von  K>  ttengliadem.  F«.  Ewald  BrOkinf,  Oevelaberg 
1.  WeHtf. 

7.  NiiVL-mber  lltii7.  Kl.  1  S  a,  St  1 2  O'iO.  .Sunk- 
oinricbtuni;  für  KoHchickun^'bkUbel  von  UorhofenscbrAg- 
aufzü^'cn  mit  uliercr  CioleiHgabelung;  'Au».  %.  Anm. 
dt  8700.   Fa.  UeiDr.  äUbIcr,  Miederjeuta  i.  Lotbr. 

Kl.  28  a,  P  18574.  Verfahren  sur  Bneengung  von 
Leucht-,  Koch-  und  Heizgas  durch  Ent^^anen  von  ki>lile- 
haltti;en  fcHten  Stoffen,  bei  dem  das  (ias  au»  dem 
BeHchirkungKgut  der  Retorte  an  einer  dieses  der  Länge 
nach  durchsetzenden,  inneren  KecrenzungaflSche  aus- 

tritt.   Oskar  l'icron.  Ma^'<i>-I>uri,',  Ludolfstr.  1. 
Kl.  2tia,  St  lUlJl.  Verfahren  and  Yorrichtung 

zur  Erzeugung  von  Miscfagas  aus  Leuchtgas  und 
Waiaergaa.  Dr.  Ungo  Stracke,  Wien;  Vertr.:  Qnetav 
A.  F.  Maller,  Pat.-Anw.,  Berlin  8W.  61. 

Kl.  MI  c,  W  '.''.''2.  roriiiktthtonfilhruni;,  beson- 
ders für  Furriikaiiteii,  Modelljilattun  und  dergl.,  diu 

anf  Fontiiii  INI  Linon  verwendet  werden.  Emil  Wieb- 
king. Sr  liwi'lm  i.  W. 

Kl.  49  b,  V  0387.  Blochscbere.  Arthur  Vemet, 
IHjon^  Frankr.;  Vertr.:  C.  Oroaert  and  W.  Zimmer- 

mann, Pal-Anwllte,  BwHb  8W.  61. 
FQr  diese  Anmeldung  ist  bei  der  Prüfung  gemäß 

20.  3.  8!) 
dem  rnionhvi-rtrn^e  vom  "  '    •    '  {jj^  Priorität  auf 14.12.00 
Grund  der  .\nnieldung  in  Frankreich  vom  S.  2.  05 
anerkannt. 

Jü.  49  b,  0  2S2&9.  Vorrichtung  aar  Ueratellung 
VOB  Ketten;  2nn.  t.  Pat  ISOOSQ.  Joie^  Oirfartt 
LndtMi;  Terlr.:  C  Qnmart  md  W.  ZinmermanB,  Pat- 
Anwllie,  Berlin  8W.  61. 

11.  Nevember  l'.>07.  Kl.  lisa.  Sch  26  68:i.  Dich- 
tongsrint;  für  Heißwindscfaieber.  August  Schäfer,  Neu- 
Oelhliur;;  b.  Peine. 

Kl.  31c,  8  23  918.  Vorfahren  zur  Ilerstellang 
von  UuBstficken  ana  Onfteisen  oder  Stahl.  Cbariea 
Spitikopf  SsdkelTar.«  New  York;  Vertr.:  F.COlaaer, 
L.  Olaaer,  O.  Hering  und  B.  Peits,  Pat  -  Anwilte, 
Berlin  SW.  fis 

Kl.  3f)h.  .M  32119.  Blecbtransporikran.  Mar- 
kiiü<  liu  -Mii^riiinenbananatalt  Lndwig  Staekenholi  A.4!l., 
Wetter,  Ruhr. 

Kl.  35  b.  M  32  639.  Mssselbrecbanlage.  Mir- 
kiache  Maachinenbananatalt  Ludwig  Stnekmhola  Ad-O., 
Wetter,  Rehr. 

Kl.  40a,  K  3!  72«.  V.  rfalin  n  zur  narstellnng 
Ton  Metallen,  Metalloiden  oiier  Lepienmgen ;  Zus.  z. 
Pat  179  403.    Titan-(Jen.  m.  b.  IL,  Dresden. 

Kl.  48f,  D  17  437.  WaHHorverschluß-Sichorheits- 
TOalil  fOr  Leitungen  briMinliar>'r  Uase  mit  einem  ge- 
■ehloaaenen  and  einem  offenen  Waaeerbebllter.  Drftger- 
werfe  Helnr.  &  Benb.  Drflger,  Laboek«  Drigerverk, 
ond  Emst  WiB,  Orielbeim  b.  Frankfiirt  H. 

GebniaditmmieKilitnigaiifMi. 

4.  November  1907.  Kl.  1  a,  Xr.S20  760.  Scbleuder- 
Torrichtung  für  Zentrifu;;alsortierer,  deren  Auatritta- 
öiTnungen  gegen  das  Sieb  in  Hichtiiag  eiiiCH  Sebraulien- 
iranges  verlaufen.  Krich  Scliri'ilipr,  Herlin,  Lynar- stralie  24  25. 

Kl.  7a.  Nr.  M2U783.  Vorrichtung  an  Rohrwalz- 
maschim  n  zum  Abschneiden  Ton  Behren.  Otto  VIetae, 
Menden,  Bez.  Arnsberg. 

KL  10  a,  Nr.  320  5S5.  BefestigungsTorrichtang 
iwiaeken  Kokeefeot&r  «nd  PlaniertOr.  Fa.  0.  Wolff  jr.. 
Linden  a.  d.  Kubr. 

Kl.  10a,  Nr.  :t20784.  Schoner  aus  Oummi  für 
Si  liluiK  Ii,-  /um  .Xblüscbcn  von  heißem  Koks  und  fQr 

O.  Eioerliardt,  Oelaenkirehen, 
(triiloNtraUo  1.7. 

Kl.  24f,  Nr.  320  101.  Durch  Düsen  verbesserter 

Polygon-liohl-Koslstab.    Paul  Ureulich  &  l'o..  Herlin. 
Kl.  24f,  Nr.  820861.  Doppolrostsiab  mit  gegen- 

einander gerichteten,  swieebeneinander  greifenden 
Zungen.   A.  Joe.  Halatg,  Vierten. 

Kl.  24  f,  Nr.  SSIO»«.  Roetatab  mit  an  hochkuit 
gestollten,  die  Roctbalken  bildenden  Bleehetrelfen 

seitlich  li"i«har  utiil  mittels  Laschen  (jriiiipenweisc  ver- 
setzt /II  einaniler  nn;:eordiieten  znliuförinigen  Kopf- 

stücken.   O.  Loi  bner,  tiera-K. 
Kl.  49e,  Nr.  32o9s7.  FuBhammer  mit  verstell- 

barom  Hammerstiel  und  Vorrichtung  zum  Abxtelli  ii 
des  Hammers.  Wilh.  Kalbreier,  Beierstedt  b.  Jerxheim. 

11.  November  1907.  Kl.  7  a,  Nr.  321311.  Vor- 
riehtang  mit  aeche  im  Winkel  znebiander  versetzten, 
in  ihrer  Kiüibriemng  aieh  n  efaiem  vollen  Kreise 
vereinigenden,  mit  einem  auswecbeelbarea  Triebtor 
verbundenen  Rollen  zur  Herstellung  slumpfgeaehwelBter 
Rohre.    Hudolt  Hackbaus,  Krefeld,  Ontwall. 

Kl.  19  a,  Nr.  321  557.  Scbrii^jer  «toUfreier  Schicneu- 
Htoü.    Felix  Thomas,  Berlin-Te^,'el,  S<  lilicptrbir.  IC. 

Kl.  21h,  Nr.  321  770.  Klektriscber  Subniclzofen 
zum  Schmelzen  kleiner  Mengen  aehmolslMirer  Stoffe. 

Friedrieb,  Freiberg  i.  S. 
KL  84«,  Nr.  821188.  Sehiebersteuerungaartig 

•nagobildete  Keaerviorronriebtnag  für  Regenerativ« 
fenemngen.   E.  Sehmatolla,  Berlin,  Hedemannatr.  12. 

Kl.  24  e,  Nr.  321  410.  Sauggasgenorator  mit  einem 
aus  ScbvreiSeiHenrohr  gebildeten  Feuorungaschacht. 
D.  Kftiluweit,  Obertürkbeim  b.  Stuttgart. 

Kl.  24  f,  Nr.  :i21  427.  Schlackenatilaliklnppe  mit 
über  ihr  auf  einer  Achse  ant^ioril c rten  Srblacken- 
brecbarmen.    Oito  Vent,  <  barloitenliurg,  LQtzow  17. 

B.  49b,  Nr.  :i21  243.  Linienführung  für  Tafel- 
■dMren,  beetehend  aas  einem  an  letzterer  bell-  und 
•enkbar  angeordnetem  LineaL  Werkzeug^JCaaehlaeii- 
fabrlk  A.  Sehirfl'o  Haobfolger,  Manchen. 

Kl.  48  b,  Mr.  821608.  Heholaeber«.  Dlodrieh 
Brauck  mann,  Holzwickede  i.  W. 

Kl.  49  b,  Nr.  321509.  Handblecbacherc.  Diodrieh 
Brauekmaaa,  Holzwiekede  L  W. 

Deuttche  Rdehspatente. 
KL  24  e.  Nr.  18Ü6SÖ, 

vom  15.  Februar  190«. 

MauritsDanielCbar- 

looie  in  S'Oraven- 
hago,  Haag,  Hollaad. Omvrt€ugung»anlage. 

Der  Gaserzeuger  a  ist 
mit  seinem  Reiniger  oder 
Kühler  h  durch  einen  Ka- 

nal ('  unmittelbar  verbunden  so  daß  einerseita  die  in 
dein  (ta.terzeuger  entwickelten  (läse  auf  ihrem  Wojro 
zum  Reiniger  nicht  verdichtet  zu  werden  brauchen 
und  dadurch  sehr  grAndlich  gekahlt  und  gereinigt 
werden  kAnnen,  und  aaderaeita  daa  ana  dem  Kttbler  b 
abflieleade  Waaaer  fir  d«n  Otamonter  benatafemr 
wird  nad  hierfllr  keine  baaondere  Bediennag  aMg  lot. 
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n*  l>«a,  Nr.  ISKi«;-.'.  vom  22.  De/ember  lt08. 
Kaat«  Bkckland  und  Birger  Fritiof  BvrniAa 
in  Baltinor«,  T.  8k  fahriare  BttdUekHHff»' 
Vorrichtung  für  HoekSfat,  M  fmeielcr  dtr  Ofenab- 
teUufi während  des  BeMhieken» durch dtu  BtKhiekung*- 
gtfäß  xrlbut  hfri/mlrllt  irirti. 
-  ~  daH  (iiclitjjut  ÄufiH-hincndc  (ii'fiiß  a  i«t  liol«- 
und  Bcnkhar  in  einem  W«>;en  /'  aii;:t>ordiii't,  Jcr  üIut 
die  Gicht  de«  Ofen8  <-  gefahren  iiiul  auf  ilen  ilan  (ie- 
iU  nach  Boseilipung  de«  Ofenderkcl«  mit  oiiu-m  vor- 
3irillg«oden  HanJc  d  abdichtend  gesenkt  und  in  den 
f«a  entleert  wird.    Dm  G«fU  m,  «elcbea  an  durch 

F«d«ni  gettütstea  8UBg«n  c  sowie  swUcben  Rollen  f 

im  Wageneertell  gefllhrt  wird,  ellit  mit  niaein  «Bieren 
Kegel  auf  der  aaterea  Oloeke  g  enf,  die  «a  der  €^ 
wiadeepiadel  h  «nffrehlngt  ist.   Letzter«  wird  oiKtele 

eiaes  besonderen  Molon«  durch  da«  f{nd  i'  gehobun 
and  >je»enkt.  Iliorhei  l>ev\e);t  Hich  auch  da«  (lufäß  n 
und  tic'izt  hicii  KehliuUlich  auf  den  Hand  der  Uirht  auf. 
Bei  weiterem  f;enkc>n  der  Spindel  A  gebt  die  Glorke  >/ 
allein  weiter  nach  unten  und  gibt  den  (iofüBinhalt  an 
den  Ofen  ab.  Nach  oben  ist  das  OefiA  a  durch  eine 
xwoite  kleinere  Glocke  k  ubgeHchloieeB,  die  durch  ein 
Oewioht  l  abdichtend  aach  oboa  gesevea  wird»  sich 
aber  Aalgebea  ren  Otehtgnt  la  dea  Triehter  m 
eelbek  aeakt  nad  aa^  dem  Berabglettea  de*  Ontee  ia 
das  OefBB  a  wieder  ■chlleBt. 

Kl.  S4r,  Nr.  18184fi,  Tom  81.  Dezember  1905. 
Friedrich  Kireeb  ia  Oemfladea,  Uaterfraakea. 
JJoppdrMttlab,  deatm  EinteUlUe  xuinhm  äirem  JSh- 
«icM  «a  Meftrrrva  Aellen  miteiHmmUr  «erftaad«»  nad. 

Der  DoppelrostHtiili  int  ahss ei'hiteliui  mit  (Jucr- 
echlitzen  a  b  c  d  vernebcn,  durch  die  jeder  Kostetab 
ia  mehrere  kurze  Roatstibe  aufgelöst  ist,  die  sich 
nicht  kroinm  ziehen.  Oberhalb  der  QoerochUtie  eind 
die  beiden  Stäbe  durch  Qnerreratetfiiagea  c  feal  mlt- 
«iaaader  verbunden. 

Kl.  4»g,  Nr.  1S1681,  vom  1.  September  1904. 
Haalei  &  Lueg  ia  Oaeaeldorf  -  Orafeaberg. 
VorridUnnf  aar  Ifereteflaa^  von  AiMila^flnWttfei* 
au»  nur  eitmtd  erhitzten  BlSeken  in  ununterbrodtnur 
Reihenfolge  bi$  zum  Fertiifwahen  dertdhen. 

IMi'  |iarftlli'!cn  A rlif  itiillliclien  de«  Ober-  uml  l'nter- 
MuttulH  der  bjdraulinchen  l'reHHe  sind  »o  breit  gewählt, 

ilaß  nach  dem  in  der  AehMe  der  l'rei-se  i^tatttindenden 
MreitdrUcken  und  Vorloehen  den  Blocke»  a  (Abbil- 

dung 1  und  2)  sofort  da«  Durehlocbea  über  eiaer  seit- 
lichen Locbmatriie  h  aneführbar  ist  (Abbild.  8).  Dana 

wird  die  geteekte  Sofaetbe  fiber  ein  venttellbareH  Horn  e 
aaf  dem  eehrlgen  Rficken  des  irnterHattel»  geschoben 
und  durch  einen  >  iit''|iroi  hi'iui  iiroliliiTtiMi  Ansatz  d 
am  Obersattel  t'iM  t;;,'  „-.■SL-jimieiiet  i  AMiildunt;  \). 

Kl.  INb,  Nr.  l!!«204\  vom  4.  .lull  191»:.  Ferdi- 
nand Vahlkampf  in  St.  In^'bert,  l'ful/.  Form 

fir  da»  Brenne»  bosisäier  BeuemerbirnenbSden^ 

DaH  Kretinen  di-r  batiiitcben  IteHsemerbirnenböden 
wird  in  Formen  a  mit  doppelten  Wänden  auH^eführt. 
Ks  «oll  hierdurch  ein  eindeiti^jeH  und  zu  plützliche» 
Erhitzen  Torhindert  und  iler  ganze  Boden  allmählich 
gleidimlBig  von  innen  und  auBea  aaf  die  gewOaichla 

Temperatar  gebracht  werden. 

KI.  ll>»  Sr.  Ittttl,  vom  12.  September  1905. 
Onetaf  Abraham  GranatrSm  in  Sala,  Sehwed., 
iiiul  Ilj.ilniar  I.nniihnhm  in  Kiruna,  Srbwed. 
Verfahren  2ui>t  Linien  und  Ablndcn  mai/iiftiacht  r  Erze 
oder  dergl.  mittels  eitifs  eleltromai/m  ti.'chfn  Kranrn. 

Das  den  uIcklrnmotoriAcbcn  llelickrunen  zu^^runde 
liegende  Prinzip  hoU  dn/.u  bcnutj^i  »erden,  magnetische 
Erze  zu  lortieren.  Der  Klcktrumagnet  wird  entweder 
mehrfach  Aber  du  Erz  bewegt  und  da»  erste  Mal 
ein  Strom  von  aar  eoloher  Stirke  durch  die  Wicklaag 
dee  Elektromagaotea  geeehickt,  daB  anr  die  am 
stXrksten  magnotiach  erregbaren  Qntteilchen  feit* 
gehalten  werden,  und  dann  unter  stufenweieer  Stei- 

gerung der  Stromstärke  dm*  Frz  wiederholt  gesondert 
ausgezogen,  oder  aber  ch  wird  beim  Ausziehen  sofort 
ein  inü^jlicliMt  ntnrkor  Strom  angewandt  uiul  lillc 
magnetisch  erregbaren  Guttoilchon  mit  einonimal  au- 

gezogen und  festgehalten  und  dann  die  Stromstirke 
etafenweise  herabgemindert,  eo  daB  die  angesogeaea 
Enetdcke  nach  Gewicht  nad  Haltigkelt  geamidert 
aaeheiaaader  abfallea. 
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Statistisches. 

Altewen  
Roheisen  
KiHl'tlL'uß  
.Stuhlj,'uB  
HchmiedoHtücke  
StfthlschiniedeBtQcke  .............. 
Sehwcißeiscn  (Stab-,  Winkel-,  ProÜ-)  

^  SUhlstfibe,  Winkel  und  Profil«  
,  OoBolaon,  nicht  besonders  gentOOl  ....... 
SchmiedeUen,  nicht  bMondu»  ganMiiit  
RohblScke,  vorgewalito  BlSek«,  Knflppel  .... 
Tr&nr  
SoliMnen  
Sdiienensttthle  und  Schwellen   
Rsdaltzo  
Radreifen,  Achsen  
Sonstiges  Eisenbahnmaterial,  nicht  bes.  genannt  . 

Bloche,  nicbt  unter  ''nZoll  ........... 
Deaffleichen  unter  Zoll  

Veninkto  us«.  Rieche  
Sehirnnbleobe  tarn  Veninnen  
Tnr^at*  Bledte  
PaiiMipIfellen  
Draht  (einsehlieUich  Telegraphen-  n.  Telaplundrabt) 
Driihtfal.rikate  
Wal/ilraht  
DrahtMtifti'  

>'&gel,  Holzschrauben,  Nieten   Schrnnben  und  Muttern  
Bandeisen  nnd  RShrenatraifeB  
Rfihren  nnd  BShmiTwbiaidniifni  ana  SohwaUriäaa 

Deaglaichaa  ana  QaMaM  
KeMaa,  Anker,  Kabel  
Bettstellen  
Fabrikate  von  Eiien  and  Stahl,  nicht  bee.  genannt 

Oktober 

Insgesamt  Eiiea-  «od  Stahlwaran  .  
Im  Werte  von  

IMT IMM 

1 
 IWT 

88  898 €  MM  KAV 
1      1*1 9W 

78  561 BK  KAA 86  680 4  A4  A  AK  ■ 
1  818  851 

4  A4A  4AA I  TIS  188 

2  9<'i7 

A  VAJ 8  784 

6  00!^ 

J  AA  A 
4  87« 

2  403 8  450 1  225 1  000 
V57 1  418 

788 

1  104 A  Jon 5  240 
1  730 

2  136 92  063 
57  22!^ 124  423 a  OK  *9 oo 185  788 

51  678 18  9G9 
15()  478 

200  741 

-~ 

3(J  144 34  246 

48  080 ISZlOIIS 861  448 A  KAt 4A  UKA 
12  888 186188 78  121 AA  AAA 

91 880 
AA  KA*V 
90  807 9  966 

16  985 
AAK  ar^n 

898  749 
878  967 

-~ 

KB  AA  ä 
68964 77  159 963 

1  885 AK  AKO 
8z  zoS 39  397 

3  939 
A  IVAA 
8  780 10  959 19  548 ■ 

CiG  802 

54  855 

'}H  639 

30  893 155  940 202  795 
16  144 13  148 62  728 57  984 

861  766 
408  814 

68  741 60464 
804  469 887807 

7 770 
48  987 49  022 86687 46  747 

48678 89  627 
40  039 28  339 
3.')  r.69 

88  955 

8  2.')4 
6  111 

24  532 24  329 
4  357 3  723 18  298 22  147 

12  006 14  606 86  674 45  662 

11088 15  627 
91  819 101  287 

2488 
8866 

148  482 187  414 
28082 27897 

16  212 

15  882  ' 

23  267 20  843 60  138 68  419  . 

1  u9t;  731; 
7  886  536 

7Ü7  117 

5  854  276 

:!  015 

32  842  248 
4  593  147 

40  224  995 

BlMaera4lewlwnnf  mii  •Tarbravek  dar  wiehtlfstMi  StMtea.' 

Xaai*  de*  Laad«* 

Ur.amt-KU<!nrr<rördrrnn|r 0  e.«  m  1-  BlMMRTCtlMMk 

IM«       '  1MI& 
1         1  » 

19M 
t t t 

itoe 

* 

Vereinigte  Staaten  von  Amerika  
Dentachee  Raieb  (einachl.  Lnxenibarg)  .  . 

28  086  000 
22  047  898 
18  994  000 
7  962  000 
7  080  600 
5  270  000 
4  084  000 

3  2  412  oi  in 207  000 

43  206  000 
28  451  168 
14  884  000 
9078600 
7  892000 
C  502  000 
4  363  500 
:;  .')T4  000 

1 7  7  500 

50  4t,  4  50(  » 
26  741  897 
16  748  000 
10 141  600 

4  499  500 

4  150  itOO 
200  OUO 

2K  304  500 

24  667  675 
80  178  500 

678  600 
7  689  600 
4  606  600 
1  018  000 
3  1 30  000 
3  125  000 

43  854  500 
25  837  801 
23  260  500 

486  600 
8188  000 
5  989  000 
1048  000 
8  478  600 
8117  000 

51  272  000 
30  519  475 

28  676  600 
884000 

•*   

— 
840  000 

4  090  500 8312000 

•  Die  iiiiclisti'bciKloti,  für  ilji«  .Iiihr  1906  größten- 
teils noch  nicht  fiiiU'iiltii.'  friiiittcltcn  Ziffern  cnt- 

rii'liiiii'n  wir  einem  vimi  „Hiinr<i  of  Triuli'"  für  ilaw 
en;,'lihihe  ('nterbauH  «UHanimi'ni;e-<tclltfn  lli'ritlitc,  der 
unter  dem|  Titel  «Iren  and  Steel,  190('."'  vor  kurzem  im 
Ittirbhandel  erschienen  ist.  Da  diese  YerütTcntlichung 
nur  (engliache)  tons  zn  1016  kg  kennt  nnd  die  Uowicbte 
in  abgerandeten  Zahlen  angibt,  aa  haben  vir  bei  der  Um- 

rci  hnuiip  in  Tonnen  zu  lOOO  kt:  dii>  Kr^joUnisHi'  clieiifalln 
abcirundet ;  0»  wQrdcn  itiinst  /aliliMi  eiiti*teht'n,  dii-  an- 
h  I'  Ii  I'  i  ti  I'  n  il  sehr  f^enau  sind,  der  Wirklichkt^it  aber 
iIdcIi  nifht  Ran/,  entisprechen.  Zudem  spielen  im  vor- 
liejjendiMi  Kalle  Mruchteile  von  1000  t  kaum  eine  Rolle. 
Für  Ik-uiNc-hUnd  haben  wir  die  mattgebenden  Ziffern 

den  amtlichen  Statiatiken  all 

**  Die  Angab«  fehlt  aoch. 
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Berichte  Aber  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Verein  deutscher  Portland -Zement- 

Fabrikanten  (E.  V.). 

Dm  Protokoll  flbsr  di»  Verhandlongeu  der  difH- 
jllirigeB  ÖoDonüiTonMiinlang  deutocber  Portland- 
Zonieiit>F«l»rlkuteii,  dM  in  dar  ToninduBtrM-Zeitaog 
Kr.  62  8.  1001—88  •nehiaami  bt,  oDlIitlt  nuuicbea 
Bemerkenswerte. 

I  >  II  I  ̂  I'  I'.  ■*  II  -  II  in  V  II  n  M  !■  1  J ;  •■  r  «  r  k  r  ii  il  c  r 
^<  n  t  u  r  w  1 «  (•  II  ̂.  >■  ti  ti  i  t  und  1  <■  i- h  n  i  k  /u  Miinrlipii. 
Auf  Antru;^  Av^  \  nrhitziMidfri  li.it  nii  Ii  .|i  r  Vnit-in  eiit- 
■chloMen,  dum  Muiii-uin  unter  <ier  VoraoHNetzuug,  daß 
M  Ihm  in  Beinen  AuABtL'llutigL'n  zweckeDtopracbende 
Btnme  g«wibrt|  20Uuo  Mark  zu  bcwillif^en.  In  diesen 
Rlnman  soll  nan  demo&chst  die  l'ortUnd/finint- 
Fnbrikfttion  ao  TaraiuicbaaUobt  wardaOt  daB  man  «icli 
von  dam  Haratollnngigang  nnd  daa  Anwandangamog- 
licbkeitpn  dic-iti-r  Ware  einen  dentUoban  Begriff  bilden 
kann.  K«  i»t  t;e|>Unt,  ein  Modell  der  ernten  deatscbou 
I'ortlandzomf'ntfdlirili,  Jlt  Stottiiuir,  iiuf/.U!»tflli'n  und 
auBerdem  Mimtliclio  ( (feuMyMtt'im-  der  Ki'ihc  iiarli  dur<'h 
Schnitte  zur  Darstellung  zu  lirintceii. 

Betunausschuß.  Dieees  Thema  hat  durcti  die 

von  Jahr  /u  Jahr  wachsende  Bedeutung  der  Beton- 
bstttan  ain  allgemeines  Intoreue.  Um  dem  Mangel 
an  iwatdtantapreohenden  Haadelanormen  abzubelfen, 
Bind  bainuiiidiah  torlinflg  Laltaltse  aurg(-<tellt  worden, 
mit  denen  man  fleh  ainatweilan  liej^nügen  muii,  hi» 
ni.'in  ̂ i'  Ii  nhor  dienen  wichti:,'en  Punkt  »li.-icitig  ver- 
einbiirt  und  VnrschrifteTi  auHi;earbeitet  hat,  die  ho 
zurerliUrii;,'  »itnl,  liati  nmn  ihnen  abiaD  amtlleban 
Charakter  beizulc^on  vermag. 

Die  mit  der  AuHarbuitung  beauftragte  Kum- 
misRion  tagte  aU  ,l)eut8rhur  AuHNohuB  für  Kiiten- 
iieton"  am  8.  und  9.  Januar  zum  er!<tenmal,  und  zwar 
in  Berlin.  Dia  45  Mitglieder  dieaer  Veraammlang 
gahdrlen  ideht  nur  prenBlaohen,  aondom  bay- 
riaeben,  badiitehen  und  wOrttembergischen  Bahfirden 
an.  Daa  Protokoll  betont,  daß  die  Ministerien,  die 

RoicbsAmter,  das  MaterialprOfunt'Hiirnt  /n  <lr«)ll-l,irlitiT- 
felde.  der  Befonveri'in,  der  VitIhuiI  liciif.*!  Ii.t  Arclii- 
tckteu  und  In^jL'niciiri' ,  ünwic  lIit  N  iTi'iii  deutdcher 
l'ortland-Zemont-Falirikanten  zu;;e^'en  ^-■»wim  n  «eien. 
Die  Komminsion  wSblto  einen  eiigeri-n  Aurthi  huli  von 
17  Mitgliedern,  der  mit  der  Ausarbeitung  eines  um> 
foagreicben  ArbeitapIlMt  betraut  wurde. 

Das  Arbeitaprogramm  besieht  aieh  «at  alle  die» 
jenigen  Aufgaben  oaf  dem  Gebiet  dei  BiaeDbetoa» 
«eecns,  die  zum  Aufstellen  allgemein  gflUiger  Normen 
notwenditr  sind.*  Auch  sollen  durch  diese  Arbeiten 
die  7.UMI  ̂ TÖtiteii  Teil  noch  fehlenden  (irumllagen  für 
die  stiitlHi  lie  Hereehnnng  der  Hetonimuwerke  i;ewonnen 
werden.  Ilciiri  da  die  neue  iJetniilmu weist'  mit  l'jnen- 
einlagen  nach  jeder  Uichcung  die  gröbten  Vorteile 
Ueteii  iat  es  sehr  mißlich,  daß  die  Behörden  die 
ihnen  vorgelegten  fierecbnnngen  nicht  nachprüfen 
kBBBen  nnd  aus  dieaem  Ornnde  leicht  geneigt  aind, 
der  Ausfahrung  von  Biaeabetonbaaten  ihre  Oeaeb» 
miguDg  zu  Tersngpn. 

•  Vergi.  auch  «Stahl  und  Kisen"  TJOT  Nr.  lü  8.355. 
Der  Verein  deutscher  Kisenbüttenleuta  hat  dank  der 

ihm  durch  den  8tabl«erka- Verband  gewordenen  L'nter- 
■tatzuug  zu  den  erbeblichen  Eoetea  dieser  Verancba 
•nch  einen  Beitrag  von  iOOOO  Jl  cor  TarrOgnag  ge> 
atallt.  Famer  bat  der  Yerdn  dentaeher  Eieen-PorHand- 
lomentwerke  e.  V.  beantragt,  den  Kisen-Portlandzemont 
in  die  Versuchareiheu  eiuzufQgeo,  und  sich  auch  er- 

boten, hierzu  antapvecheada  Mittel  zur  Verfügung 
SU  «teilen.  1).  Red. 

Die  Arbeiten  der  Meerwaaaerkom- 
miaaion.  Bekanntlieh  iat  anf  Sylt  im  Jahre  1894 
eine  Teranchsstation  errichtet  worden,  die  den  Etnfluft 
ili'M  Mi'i  rw  n?(^n  r!*  iiuf  I'iirthindzement,  I{(iimin-  und  PuS- 
zolrtii/.onient  und  Tnilik.'ilk  durcli  oino  l'rQfung  Ton 
zehnjährig  im  .Meerwii.<H,.r  i^ebiiriTten  l'rohek>irpern 
foftutoilen  Holl.  In  den  vericangenon  Jahren  sind  diese 
Versuche  durch  verschiedene  Hindernisse  vereitelt 
worden.  Daher  sind  die  diosj&hrigcn,  Tom  König- 

lichen MaterialprQfungsamt  Torgenommenen  Prnfungea 
die  eratea.  Sie  haben  im  Oegenaatz  an  den  ia  ihn» 
Ucher  Weiae  in  Frankreich  gemaebten  nnd  nnf  dem 
internationalen  KongreB  in  BrOaeel  Torgolegten  Erfah- 

rungen gezeigt,  daß  man  mit  gntom  Portlandzetnent 
bei  Bacli;,'i  mäliiT  Vcrurtioitun^'  ilauerbafle  Seehauten 
ausfuhren  kitnn.  I'ic  uu»  TniUknlkmürtel,  aus  l'uz- 
zolan-  und  Kortianzenient  gemiii  liti'n  ProbekSrper  TOr^ 
sagten  dHi;egcn  inelir  oder  minder. 

Tätigkeit  des  Laboratoriums  und  die 
Kc b la c  k  e  n  misr  h  frage.  Im  Yereinalaboratoriam 
wurden  im  Tergangenm  Jahre  88  ana  dem  Hoadel 
onfgekonfte  Tereinazeneate  aaterandtt.  Unter  dieaea 
befand  aieh  eine  Marke,  die  ancb  bei  einer  Wieder^ 
holung  der  Zug-  und  Druckfestigkeit  au  i  im  r  zn.  iten 
und  dritten  Probe  die  N'ormalfestigkcit  nii  ht  erreichte. 
Im  allirenieinen  aber  ertjab  die  mittlere  Zii;:fi'htii;keit 
der  ViTi'in.'izemente  liei  einem  Ver<;leiche  mit  den 
VDrjührit^en  i'ine  .Steitreruu;,'  von  rund  1  h  v.  II.  Mrii.'- 
licherweise  steht  dieser  Aufstieg  mit  der  zunehmenden 
Verbreitung  de»  Drehofena  in  /usammenhAn<;. 

Vergleichen  wir,  wie  im  Vorjahre,  die  Doreb- 
aduiittaergebniaae  der  im  Vereiaalaboraterinm  dent- 

aeher Portlaad^Semeat-FoMkaaten  angeatellten  I'ort- 
landzement-TTnterenehnngen  mit  den  Prüfungen,  die  in 

srlcichor  'Wci'-e  und  zu  gleicher  Zeit  mit  den  Kisen- 
i'ortlandzemcntcn  nn^reticllt  wurden,  ho  zeigt  sich 
kein  Unterschied  zwi^^chen  dem  Verhalten  dieser 
beiden  hydraullHi  hen  Bindemittel.  Die  nachstehende, 
in  Mittelwerten  aufgestellte  Tabelle  zeigt  im  (iegeii- 
teil,  datt  beide  Zementmarken  auf  der  nftmlichen  Ktufe 
atelien.  Dieae  Tabelle  ist,  soweit  aie  den  Portland- 
semeat  betrifft,  dem  Protokoll  eataommea.  Die 
Ziffern  dea  Eiaen-Portlaadie««Btea  atommea  nua  dem 
Journal  dea  Laboratorinma  dea  Yerelaea  dentaeher 
Eiaen-Portiandze  ment  werke. 

Perllaad' ■•nwit BiatD- 
Pertlaad. 

Spez.  (Jewicht    im  Anliofe- 
rungszustande  

Lit  re.  wicht  i  • 
^  gerilttelt  .  . Bindezeit  

Wasserzusatz  

Zngfeatigkeit  1:3  25,52 
Dmckfeatigkeit  1:3....  !250,S 
TerUUlaia  von  Zof>  an  Ihtiok-  i 
featigkeit  I   1 : 9,7 

3.058  3.02« 
ll.l.'i  c  1111  g 

17S4  -  15'J8  g 
itiSt.ia.M.  0St.5:<M., 

8,72  « 
I 

24^ 

S7S 

1 : 11,1 

Außer  der  alljährlich  einmal  vorgenommenen 
Normenprilfung  der  Vereinszemente  hatte  das  liabora- 
torinm  auch  in  dem  verBoaeenen  Jahre  eine  Fülle 
uderer  Anfjgaben  zu  eiMigea.  Es  hatte  niebt 
weniger  ab  844  Prttfnagaaatr^e  anaiafOluen.  So- 

dann beteiUgte  ea  eich  an  den  Arbeiten  dea  Ana- 
Schusses  des  Deutschon  Verbandes  zur  Auffindung 
allgekürzter  Verfahren  zur  Prüfung  der  Volumen- 
bcHtiitiiii^'kcit  hvtlraulischer  Bindemittel  und  an  deti 
Vorarbeiten  der  Kommission  zur  Hevision  der  >iormen. 
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Aocli  untt-rwarf  ch  die  Verrinszenicnti'  vi'rj^lcirlieniii'ii 
FetttigkeitHprQfangen  und  beendete  den  1^05  begon- 

nenen Arbeitsplan  Dyokarhoffa  nr  B«leoehtaag  d*r 
SchlackenmiacbfraKe. 

Diese  letst^nannto,  völlii;  varfehlto  Arbeit  be- 
•Mpniehte  viel  Zni  und  w«r  «ehr  mObeToU.  Dt«  Zeifc» 
Bchrifl  ,Z«m«itiiiid  Beton*  b«huptet  H«ft  6 1907  8. 78, 

»ei  erfolifretefa  gewesen.  Sie  »hk^i  n^^i'  (ii'Hamt- 
or^eliniH  dieser  Versocho  gipfelte  darin,  daU  die  mit 
liocbofpnmlilai'ke  RenuMrliten  Zemente  Bich  fjrund- 
lepend  in  iliroin  ganzen  Verhalten  und  ilirer  Zii- 
«aniineiiHti'llunp  nach  von  den  I'ortlandzemcnten  uiitcr- 
Bciioidon  und  dem  i'ortlandzomcnt  gegenüber  erbob- 
licbo  Nacbtoilo  bei  ihrer  Verwendung  zeigen".  Ich 
habe  in  den  Referaten  der  Protokolle  voa  1806  and 

1906*  die  BebMptavg,  daß  der  EiMB^Por&uidseBMai 
infolge  eebee  dreiBigpromntigen  Hooliofettieblneken- 
gehaltet  enf  dem  Harkt  nicht  mit  dem  PortUnd- 
zenunt  der  l'ortland-Zement-P'ubrikaiiton  konkurrieren 
könne,  mit  zahlreichen  Iti'le^'en  »m  ein^'i-lutid  zuriiek- 
gewieeen,  dall  ic  h  mir  diesmal  die  Erw  iili  ruiii;  K|>art>ii 
kann,  /.umal  die  liandclHerfnli^H  dicHeH  liiNlier  ver^eli- 
lieh  von  dem  Verein  deutHclier  I'ortland-Zement-Knbri- 
kanten  ani^M  fi«  htt  tien  Fabrikates  auf  festem  Unter- 
Emde  Hteli>  tu  Auch  aber  die  Bestrebungen,  die  der 

iter  des  Laboratoriame  rar  Verbenerang  der 
Sebwobeaaalyse  gemnebt  bat,  braaeben  vir  kein  Wort 
an  Tflrlieren,  da  er  selbe*  ragibti  daH  er  nnr  Bega* 
tire  Resaltal«  ersielt  habe.** 

V  n  I  u  m  beet  ft  n  d  i  g  I(  e  i  t  und  liinde/eit 
de»*  1*  u  r  1 1  an  d  ice  ni  e  n  t  e  H.  Direktor  Schindler. 
Weiüeniiu,  eratattete  i-inen  sehr  intercBsautcri  ItiTicbt 
über  die  Krfahrungen,  die  er  in  BetrelT  de»  nojio- 

nannten  l'mgchlagens  der  Abbindezoit  dos  Portland- 
Zementes  geHammett  liat.  In  der  Kegel  «cbiebt  man 
dieeea  Umschlagen  auf  TemperatureinflÜBHe,  und  daU 
dieae  einen  bedeutenden  Einflafi  darauf  baben,  iet 
ohne  Frage.  Doch  werden  aueb  hinUg  ander«  Vr^ 
aachen  dafOr  angegeben,  z.  H.  der  elektriache  Span- 
nungszai<tAnd  der  l^uft,  Ntarker  Sonnenschein  sowie 
Ozon-  und  Kuhlensäureijehnlt  li.  r  Luft.  FerniT  muH 
da»  Vorhandenm-in  vi>n  l.eii  htiirunil  dnet  Ahliiiidm 
beMi'lileu  nit^en. 

Direktor  Schindler  bcra<^k»ichtigtc  bei  seinen  Ar- 
beiten alle  geunntiti-n  Faktoren  und  fertigte  aneeban- 

liche  Kurven-  utid  Zahientabellen  ui.  Er  kam  aber 
trotz  der  sorgfältigHten  Forschungen  n  keinem  be- 

friedigenden Ergebnis.  Doch  wir«  ea  in  hoben» 
Grade  wflnsehenswert  gewesen,  bitte  er  die  Orlhide 

de«  beim  l'nrflnndzeinent  hilutig,  beim  F-incn-Portland- 
zenient  dnt^cfjen  fii^t  nie  beobachteten  l'mHchlaRens 
der  A l)liinili  /cit  gefunden.  I.ie;;t  ck  d<ich  im  Ititercise 

der  l'ortlatidzeiMi  iitvi  riiraiicber  und  der  Lieferanten, 
die  l'rHache  die-,  h  liinlier  unberei  henliaren  und  in  der 
l'raxii,  xelir  unangenehmen  Vorganges  kennen  zu 
lernen  und  feüte  Regeln  ra  seiner  Verbiaderang  auf» 
ttellen  zu  können. 

Die  Kommission  bat  nun  beeddoeMn,  den  Sohtrer- 
pnnkt  ihrer  Arbeiten  naeh  einer  andom  Blebtang  sa 
▼erlegen.  Sie  will  erstens  unterenehen,  ob  man  ans 
der  BinJc/eit  eine«  Zementes  entnehmen  kann,  wiiti- 
rend  welcher  Zeit  ein  .Mörtel  in  augetnaihtcin  Zu- 
Htande  in  der  Verarbeitimi;  lagern  kann,  ohne  iluli  il;e 
KndfeNtigkeit  leidet.  Zweitens  hofft  -iv  i-im-  .Methode 
austindig  zu  machon,  mit  deren  Hille  man  die  Zemente 
MO  zu  eharakterittieren  vertnag,  datt  ch  jedem  Ver- 

braucher möglich  ist,  sich  das  in  betreif  Heiner  An- 
fangsfestigkeiten SU  seinen  Bauzwecken  am  besten 

«igneade  Fabrikat  aasaawiblen.    Sodana  richtet  sie 

•  Vergl.  .Stahl  und  Eisen«  1908  Jfr.  16  S.  971. 
1900  Nr.  18  S.  IH,',. 

Wir  werden  an  anderer  Stelle  dieser  Zeit»i  hrift 

anf  die  Angelegenheit  aasfahrlich  zuriickknmmen. 
J}ie  ItedaktioH. 

an  tlie  KomtiiinMion  /ur  KevlMiun  tler  Normen  die 

Bitte,  »ich  mit  der  bis  jetzt  noch  nicht  wirldicb  for- 
bandenen  FeatateUong  dot  »Begriffe*  dar  Biadaidfe zu  befassen. 

Die  Verhandlung  Qber  die  KeTiHion 
der  Normen  oimmt  in  dem  vorliegenden  Protokoll 
etwa  sieben  Seiten  ein,  ohne  jedoeb  den  eigontllehen 
Zweck  der  Sache  aneb  nnr  im  geringsten  zu  fördern. 
ICb  ist  mit  den  Normen  eine  eigene  Sache.  Allüberall 
hört  man  die  Klage,  datJ  hIc  den  jetzigen  Anforde- 

rungen nicht  mehr  entHprecheri,  und  aui'li  der  Verein 
deutscher  rortland-Zement-Kahrikantcti  hat  fli  ;i  liriti- 
gonden  \Vun»cb,  sie  durch  zeitgemalle  Vorschriften 
ersetzt  zu  sehen.  Dannocb  benutzt  gerade  dieser 
Vereia  im  Kampf«  gegen  di«enig«n  hydraulischen 
Blndttatttel,  di«  ri«h  Um  anf  d«m  Ihrkt«  zur  Seite 
stellen,  die  Nomen  nnauRgenetzt,  ala  wiren  ei«  im 
Nachweis  für  die  Borerhti;:ung  seiner  Sonderttelhmg 
ein  ganz  untrClu'licber  MaBhtab.  Immer  auf»  neue  be- 

haupten die  l'ortlaiid-Zonient-l'abrikanten,  man  könne 
ihren  i'urtlandzemunt  sehr  wohl  nach  den  Normen 
j)rüfen  ;  sobald  man  diese  aber  auf  F-isenportland- 
zement  anwende,  md  komme  man  zu  Tni^'^cblüiisen. 
Bei  dieser  Gelegenheit  nagte  der  Zentraldirektor  1'  i  e  r  n  s , 
Wien:  „Die  normengemlB«  Prflfang  gilt  nur  für  den 
Portlandsement,  und  wenn  man  sebon  ein  andere« 
bjdranliaebes  Bnid«mittel  aneb  naeb  die««r  normen- 
gemlSen  Prflfnng  prüft,  so  mOge  man  «a  mdBetwagan 
tun.  Die  so  ermittelten  QualitStsziffern  Terscbledener 
Bindemittel  darf  man  dann  aber  nieni.ilt«  ntiteinander 

vprirleicben."  Dic-se,  im  l.at'er  der  INtrllanii-Zotnent- 
Fabrikanten  Uald  iilier  die  Urauchharkeit,  bald  üIkt 
die  rnhrauchharkcit  der  Nonnen  auHgcHprocbennn 
Ansichten  Htchen  nicht  im  Einklang  miteinander. 

l>aU  aber  die  Revision  der  Normen,  besonders 
wenn  man  sie  nicht  nur  auf  Deutschland  beschränken, 
sondern  sie  anch  noch  aufierdem  fUr  international« 
Zwecke  brancbbar  machen  will,  anf  auSerordenHleh« 
Schwierigkeiten  «tSIt,  liegt  auf  der  Hand.  Daher  ist 
es  hcgrciflicb,  daß  die  Arbeitea  der  mit  dieser  Re- 
viKi<ln^aufi^'a^L'  li.  trauten  KonuniisloB  keluo  a«Bn«na- 
werti  ii   FiirlKchrittc  machen. 

I  jii:  II  hclir  mutvulleu  Ton  hcblilgt  die  Kommission 
in  ihrem  Bericht  nicht  an.  .\hcr  dennoch  bestrebt 

eie  sich,  und  das  ist  anerkennem^wert,  ihre  Vor- 
arbeitnngsTersnebe  nicht  fallen  zu  lassen.  Sie  bat 
einen  groBen  Arbeitaplan  anagsarbeltet,  denmfolg« 
dSOOO  ProbakOrper  rar  UBtoraachnng  g«laagMi  «oUen. 
Diener  Arbeltsplan  ist  noch  in  seinen  Anfingen  be- 

griffen. Die  bis  jetzt  erzielten  Ergebnisse  sind  nicht 
ülier  90  Tatje  alt.  Interchsant  ist  ea,  daß  die  Kom- 
micHion.  weil  die  Lnftlagerung  in  den  Finzelwerten 
auch  bei  gröüter  Vorsicht  .Schwankun;c<'n  zu  ergeben 
pflegt,  einen  Kn-tcn  konstruiert  hat,  mit  dem  nie 
gleichmäßigere  Kr^elmisse  zu  erzielen  (glaubt.  Der 
Deckel  diesics  Kastens  taucht  in  eine  OelMMAt» 
•o  daH  die  Inftere  Luft  nicht  in  den  Innenranm 
eindringt  Di«  betr«ff«Bd«n  Prob«fc8rp«r  werden 
■aob  alebaBtlglgar  Srhirtaog  a»t«r  WaM«r  in  d«a 
Kasten  gnbradit  nnd  tagem  In  demselben  anf  einer 
■'Schicht  TOB  15  kg  frisrh  ;,-f'hraiintr  in  Kalk.  .\uf  diese 
Weise  soll  man  eiru'  in  ilrn  Fiii/.clwerlen  recht  gute 
UebereiilHtiiiununi;  crluilti  n. 

(lewinnung  und  Darstellung  des  Sieb- 
teinsten  in  hydraulischen  Bindemitteln.  Pro- 

fessor ti  ary  zeigte  der  Versammlung  einen  Windsichter, 
den  er  in  Uemeinschaft  mit  einem  ehemaligen  Atal- 
stenten  des  KgL  MaterialprOfoBgaamtea  Dr.  Linda«r, 
erftenden  bat.  Mit  diesem  aebr  bnastroll  konstnderlen 
Apparat  können  die  Fabrikanten  ihren  Kundnn  neigen, 
bis  zu  welchem  Feinheitsgrad  ihr  Fabrikat  vermählen 
i-if,  iiml  <lni>  ist  für  alle  /..  nientfahrikantcn  von  grolicr 

\\'iclitif,'ki  lt.  Namendn  h  alii  r  ist  es  für  die  liisen- 
l'ortlaiiii-Zement-l'alM  ikanti  n  wertvoll,  denn  alle  l'abri- 
kate,  zu  denen  Hochofenschlacke  verwendet  wird,  be- 
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dürfen  «ur  Entfaltung  ihrer  vitllfii  LclHtungsfühig-kcit 
einer  besondem  feinen  .Mablun^;.  Daher  wird  ein, 
dun  Äußersten  KeinheitcigrBd  do»  zu  terkaufonden 
Zenento*  ugebender  AppMst,  Uüa  er  leicht  zu  hand- 

haben ist  «od  dwohMt  ssYerliatig  artwitet,  da« 

•beiMt  jritiHtiK*  AafiBal»«  la  der  Zementiadiittrie 
fiadeo.  Dm  Protokoll  gibt  nicht  an,  wo  er  zo  be- 
si«h«i  iat  and  was  er  kosiet. 

Der  Windsichlor  Uary-l-indner  untorsrheidet  n\i:U 
▼on  seinen  Vor^ünf^ern  in  vicifitt  iicr  liiii!-i<  hi  lU-i 
allen  biHherif^en  zur  AusHcheidun^'  lii'h  Sii-l)teiiiHten  nus 
dem  Zement  benutzten  Methoden  erreichte  man 
bei  jeder  Scheidung  nur  eine  Zweiteilung  des  zu 
trennenden  ätofre§;  man  erhielt  lifickutand  und  Abge- 
Behlimmtea.  Der  neu«  Winduduter  dagegen  liewirkt 
in  wenigen  Minuten  nnd  täa*  nmetlndiiehe  Tor- 
bereitnng  oder  nachtrftgliehe  Trocknung  der  Mate- 

rialien eine  Zerteilung  dea  Zementes  in  vier  ver- 
Hchii'i'.iTK'  l'inlieitsgrade.  Doch  tirtmit  Prof.  (inr\ 
«iisdrürkUi  li,  (iiil?  diene  Term'hii'iliMicii  i''eitilieit«^rudo 
nicht,  wie  man  cij;ciitlh  h  crwiirti  ii  sollte,  auaschiieli- 

lich  nach  ihrer  Korii>;rulie  ̂ cHichtct  i*ind.  I'rof.  Oary 
gianbt,  daß  man  durch  dienen  Apparat  neue  Unter- 
•cheidungitmorkmaie  fUr  die  Terscbiedoncn  Zemente 
gewinnen  und  «in  stetnllcll  geBMOS  l^ild  von  der 
graaolometriechen  Znnunmensetsnng  einee  Zementea 
erhaltan  kann,  nnd  dnB  ee  Tielleielit  M«h  mSglldi  ist, 
nntor  Zngranddegang  ein  nnd  denellxn  Matoriala 
die  Wirkungsweise  Teraehicdcner  Mahlapparato  zur 
bildlichen  Darstellung'  lu  liriiitcon.  SchlirUlirli  bicti  i 
noch  die  auf  die  vier  Tcrs<  liicdeneii  •Siehleinheitagrade 
angewendete  chemiHclH'  AiliIvhc  ein  Mittel  rar  Er» 
kennung  von  Fremdkörpern  im  Zement. 

Ueber  neue  Anlagen  in  der  Zementindu- 
■  trie.  Hit  der  ilim  eigenen  Gewandtheit  hielt  Dr. 
BrnhUf  Chnrlottenbnrg,  einen  längeren  Vortrag  Aber 
die  Entwiekinng  der  ZMMiitfnbrikntion.  £r  wies 
daranf  hin,  daß  die  Elsenlndnstrie  bereits  sehr  frfih 

zu  Macht  und  AnHoben  ^elnnj^t  ist,  während  die  l'urt- 
landzement  -  Fabrikation  lanpe  Zeit  )janz  und  <;iir  im 
IlinterRrundc  ^entanden  hat.  Noch  vor  kurzer  Zeit 
war  der  Kindruck,  den  man  heim  Diircliaehreiten  eineh 
großen  Einenwerkea  erhielt,  ein  weit  iniponiereinlercr 
als  der,  den  man  hei  der  Hetiichti^'un^'  einer  in  den 
achtziger  ilahrcn  erbauten  Zementfalirik  erhielt  Ein 
gfoBer  Fortschritt  in  der  £ntwiekiuig  der  Portland- 
i«BiMi>Fkbi1katioii  trat  dn,  als  dar  Uebergang  von 
d«i  alten  OberllniscniaUglagMi  n  dm  Untarlinforn 
and  den  heute  viel  wirksameren  Zefkleinerongs- 
maschinen  fQr  die  iCnhmateriul-  utnl  Klinkorvermahlung 

gemacht  wurde.  Wurde  hierdiir<  h  duH  Mnhh erl'aliren für  den  harten  Zement  liedeutcnd  rnlifinclh^r  und  ein- 
facher, «0  wurde  dem  Verfahren  zum  ürennen  de» 

Zementklinker«  durch  die  Einführung  des  l>rehofen8 
eine  neue  und  an  Erfol<;on  reiche  Kichtung  frcgcben. 
Es  gibt  Jetzt  in  Deutschland  etwa  125  Drohöfen,  di« 
taila  im  Betrieb,  teils  im  Bao  sind.  Woiü  liat  der 
Drehofen  im  Yergleioh  su  den  llteren  Oefen  die 
Nachteila  höheren  KoblenTerbrauehs  and  einer  sebwe» 
reren  Mahlbarkeit  dea  Klinkers.  Aber  diesen  beiden 
Nachteilen  stehen  viele  Vorteile  i^egenQber.  Vor  allen 
Dingen  erspart  er  durch  »eine  leii'hte  Bedienunj;  eine 
fjroLic  SidiHr  m>ii  Arbeiter!).  Zum  ̂ ichlul5  seineB  Vor- 

trages teilte  der  Keduer  der  VorHanimlunc  mit,  dati 
sich  Werke  mit  veralteten  .Maachinen  aehr  gut  oo 
umwandeln  lassen,  daB  sie  allen  Anforderungen  der 
Nenseit  vollkoBunen  entapreeben. 

Einwirkung  Ton  Zementmassen  auf  feuer- 
feste Steine.  Hierzu  gab  Dr.-Ing.  L8aer  einen 

Beitrag,  indem  er  Ober  den  Einfluß  von  Zementmasao 
auf  feuerfeste  Ziegel  berichtete  und  den  Hat  »ab,  die 
Zie|.;cl  zum  Schutze  t;ei;en  daH  .\uHbreanen  mit  einem 
l'eberzu;;  von  Diamantine  zu  verHehen. 

Die  Krhörtunjf  der  ti  \  d  r  a  u  1  i  b  >■  h  e  n  Binde- 
mittel. Dr.  M  i  c  h  a  e  1  i  s,  Berlin,  Stellte  in  einem  Y  ortrage 

üher  diese«  Thema  eine  Theorie  ouf,  die  er  die  „(iol- 
Tbeorie"  nennt.  Sein  Vortrag  enthielt  mineralogische 
Untersuchungen  und  Mynthetiscbe  DaiatoUingeil  TOD 

Kalktonerdesilikaten,  d.'  h.  von  gnuialierlar,  gUulger nnd  unter  Znsats  von  Kalkbydrat  bydraaUsdi  eniirten- 
der  Hoobefenaehlaeke,  die  er  ala  ein  Kidloid  beaeiebnei. 
Sodann  folgten  Beobachtungen  zahlreicher  Quellnnga* 
crscheinunicron  von  Lclatiit;  trcHchmol/enen  Tonerdo- 
silikaten,  sowie  Miitciluiitreti  au»  einem  vor  Jahren 
und  einem  vor  zehn  .Jnhrcu  trchaitenen  Vortrap,  die 
lieweiaen  aollen,  daU  Dr.  .Micluf üh  Hieb  Hchnn  damals 
auf  dem  Wege  zu  «einer  jet/,if;en  Theorie  befunden 
habe,  deren  Kernpunkt  in  der  Behauptung  bestehe, 
daß  nur  Kieselsäure,  Kalk  und  Wasser  nötig  sn, 
um  ein  TonAgliches  hydraulisches  Bindemittel  au  er» 
zeugen,  und  daS  dieses  KalkhTdrosDikat  eine  eratarfle 
Gallerte  sei.  Er  betonte,  da6  er  schon  1874  das  reine 
Kalkhydrosilikat  als  den  Frvater  des  Zementes  be- 
/ciciuiet  halii',  und  bedauert,  daß  trotz  dicHer  schon 
d.imal»  von  ilitn  gegebenen  li<'lehrun;r  noch  »ehr  oft 
unrichtige  liten  ausfrctprochen  würden.    So  habe 
z.  B.  Dr.  Uohlaud  in  der  „Tonindustrie  -  Zeitung' 
Xr.  18  d.  J.  den  Iftngitt  veralteten  .Satz  aufgoatcUt: 
„Bisher  ut  es  wenigstens  noch  nicht  mit  Sicherheit 
geglQckt,  ein  Silikat,  Aluminat  oder  eine  Mischung 
derselben  bennatellen«  die  aueb  nur  annibemd  die 
Fiblgkeit  des  Brblrtens  und  die  Bigenaebaften  in 
besag  auf  Zug  und  Druck  beritzen,  wie  sie  der  Port- 

landzement bat."  Zum  SchluB  seines  Vortrages  zeigte 
Dr.  Mii'h.'iriih  einen  interessanten,  aus  dem  Kunathand- 
htein  KtttiHonie«  vor  .33  .lahren  hergestellten  Fennter- 
i>turz  KDwie  ein  ganz  eigenarti:;eh,  iin^'eniein  fewte» 
neuea  Fabrikat,  die  /ementpappe  Eternit,  und  wies 
sodann  auf  den  bereit»  rOhmlichst  beluuultea  Btl- 
zement  hin.  .\u8  allen  diesen  Hitteilungon  sog  er  die 
SchluBfolgerung,  daft  die  ErhBrtong  des  Zementen  nnd 
aller  hjdnnUaebea  Bindemittel  in  der  Hanptaadie  das 
Rrgebnis  einer  Qel-Rildnng  sei,  wobei  die  Hlrte  nnd 
Festigkeit  des  Hei,  abgesehen  von  den  KriHtallisations- 
prozeHson  nebenher,  von  der  dichten  Zusammenlage- 
riin;:  der  liel  reilc  lunl  von  der  nrh|,rrirjL;lichen  Dichte 
dcH  Itindemitteih  atjhiingo.  Dr.  .Miclui.  lih  i-n  der  .Mei- 

nung, daÜ  die  Bildung  einer  erKtnrrren  (iallerte  als 
OrundiiiaHHe  der  hydraulischen  Bindemittel  das  Eigen- 

artige nnd  das  alieln  Veaentlichc  an  dem  hydrau- 
lischen LrhirtnngSTorgange  sei,  nnd  daß  infolgedesaea 

die  Kolleide,  tob  deren  Wesen  nai  Mlier  fast  niebts 
bannt«,  and  vt»  dem  man  aueb  jetst  nur  lebr  wenig 
wisse,  dabei  eine  groSe  Rolle  spielen. 

D  !■  h  n  1 1  e  Q  h  e  r  d  e  n  Vort  rag  von  Dr.  Micha- 
elis. Daß  i'ui  Vortrag,  der  ein  U'hhaftes  Interesse 

fClr  da«  Studium  der  HoidiolenHchlaeke  VürauBMct/t 

und  in  dem  der  l'ortlanil/ernent  nur  gestreift  wird, 
nicht  den  unbedingten  Beifall  der  deutschen  l'ortland- 
Zement-Fabrikantcn  linden  würde,  iHt  begreiflich.  Es 
war  vielmehr  natürlich,  daß  >  r  .lu:  Koharfen  Wider- 
aprueh  atieB.  Der  Vorsitzende  bemerkte,  er  sei  nieht 
der  Meinung,  daB  der  ganze  Eiblrtangarorgang  der 
hydraulischen  Bindemittel  durch  die  Kolloidtheorie 
vollkommen  uud  endgOltig  erklärt  werde,  doch  mflsse 
er  zugehen,  <lal5  die  Kidloide  eine  grolle  Kolle  hei  den 
F.rhärtnngH Vorgängen  Hpielen.  Dr.  Kanter,  München. 
:,-ing  noch  einen  Schritt  weiter.  Kr  Itehauptete,  es 
sei  all^■^dille■•^  möglich,  daß  Kolloide  im  Schlacken- 
/enicnt  >  in  -  lüdlo  spielen;  bewiesen  sei  das  aber 
nicht.  Sodann  fOgte  er,  wohl  sehr  zur  Freude  der 
vielen  in  der  Versammlung  anwesenden  Uegnor  der 
Uoobofenscblaeke,  blara:  .Anf  Grand  Wissenschaft» 
lieber  Foraehungen  iat  bisher  niemand  berechtigt,  die 
Erhärtung  von  PortlandsemeDt  und  Schlackenxement 
in  einen  Topf  zu  werfen.  Daa  von  Dr.  Michaelis 
iieutc  mitgeteilte  tatsächliclie  Material  gibt  aucli  dafür 
gar  keinen  (irund  und  deshalb  darf  weine  Theorie 
andi  nicht  ohne  Widors]iruch  in«  Land  gehen,  Kchon 

der  Konsequenz  wegen,  die  das  haben  könnte." 
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Dil»  K  o  n  8  t  i  t  u  ( i  11  II  rt  f  ■*  I'  o  r  1 1  a  n  d  /  n  m  p  u  t  p 
Di'ii  Si  hUill  lies  l'rolokolli*  liililon  zwi'i  VortriUiP,  ilif  iIhh 
DiiiiKii  iir  'riiriiitt  villi  voracliiedt'iien  Si-ii.-ii  l'flpurbtDn. 

l>r.  K  Hilter,  Müiicbon,  gab  eiiion  klaren  Ueber- 
blirk  über  alleH,  waM  bUher  Ubor  die  KonHlitution  de§ 
l'ortlandzemento«  ffe»chrtebeit  irit.  Die  An(;abo  der 
betreffenden  FkchlnarBtur  und  die  Mitteilung  der  aus 
den  Teraehiedenen,  mm  Teil  sehr  gelehrten  Arbeiten 
•ieh  ergebenden  SeUnBrolgerungen  Ist  T«rdieaetU<h. 
Dr.  Knnter  hAlt  keine  dieser  Arbeiten  fflr  ein« 
wnndfrei.  Er  teilt  der  Versammlang  mit,  er  bebe 
snr  Bntdoekuni;  iIit  I'i>rtlandzoniontkon8ci(ution  im 
"Vorein  mit  Dr.  Jordirt  einen  ganz  neuen  We<j 
oinjff»<'lilnx'i;i.  V.t  beabsicbtipe  die  dulinlirtpn,  zum 
Teil  kriiitallitiierteii  i'ortlandziMnenttnineralii'n  inittela 
Abicflblangakurven  in  der  Art  /u  ermitteln,  wie  ea 
Vogt  in  «einer  Arbeit  aber  die  SilikatechmelzlüHuni^en 
«ttgegeben^halM. 

Bohr  fateroMMift  war  der  Vortrag  Ton  Dr.  Otto 
Sohott,  Offinbaefa.  Dr.  Sehott  wiee  daranf  hin,  daB 

die  Erforaehnng  der  Konstitution  des  I'ortlandsemeatca 
bisher  so  ̂ erin^o  Fortechritto  gemacht  habe,  weit  es 
biti  vor  kur/.ctn  luiiiiilii'  uiimöt^lirh  ̂ ('weHen  Bei,  die 
zur  llerHti'lluni:  hurliliasitcber  KiilkHilikntc  unln'dinfjt 
notwendigen  boh-Mi  rpmjipraturi'n  zu  cr/iplen,  und  weil 
es  an  Tiegeln  fehle,  die  eine  starke  Hitze  vertragen 
können.  Dr.  Schott  war  in  dw  glacklicbon  Lage, 
einen  für  seine  Untersuchungen  passenden  Ofen,  einen 
elektrischen  Liehtbogenofen  mit  aenkret-ht  stehendem 
Sehnitt,  benat/en  und  dabei  obaa  Timl  arheitan  n 
kSnnen.  K»  h'^)'""?  ihm  auf  diese  ▼eise,  swel  Mono» 
kal/iuinitilikatmodilikationeD  zu  f^ewinnen.  Die  Kif^on- 

««•bal'tcn  de«  eroten  SchmelzproduktcM  stimmten  voll- 
Rtändi^'  damit  iiberein,  wa«  biwhcr  ülier  das  Mnnokal/iiiiti 
niitt:''fpiit  ist.  Ks  ist  nicht  liyiirauliach  und  erbüriet 
bei  KolilcnsiiiirenbwchhiLi  nlicrhaupt  nicht.  An  iler 
hxiii  nimmt  os  eine  geringe  Festigkeit  an,  lÜHt  «icb 
aber,  unter  Waamr  gaiegt,  m  einem  Brei  auf.  Unter 
dem  Mikroskop  wiee  es  eine  atenglige  Struktur  auf. 
Die  zweite  Modililution  hat  zwar  tm  allgemefaiea  die 
BimUebaa  ElMoaebalfeaa  «!•  4i«  trat«,  ■atarMhaidat 
•ich  aber  iaMrliob  «MiBUieli  daduroh  von  £«aar, 

(I.iU  Hin  nirht  mehr  kriHtalliniacb  ist,  siMidern  line 
vDllKttindi;;  f^laxii^e  Struktur  angenomnieii  hat.  Im 
l'ortbiiid/.i  nipntklinker  kann  aliO  da«  Moookalunm» 
Silikat  keine  KnlU-  Hpiolen. 

Sodann  gelant;  e»  Dr.  Schott,  narli  vielen  MiB- 
orfolgon  festzustellen,  daß  tataftchiii  h  ein  liiknlzium- 
ailikat  existiert,  das  ebenso  wie  der  l'ortlandzemeut 
hjdranUaohe  Eigenschaften  hat.  Auch  aber  daa  Tri- 
kaUinmiilikat,  das  viala  Foraeimr  für  den  Hanpt- 
beatandtoii  des  Portlandsenientes  erklirt  halten,  ̂ anlrt 
er  AuHknnft  geben  zu  kfinnon.  Er  behauptet 
nämlich  mit  i^mlier  .Sielierlieit,  er  hiilte  B!*  für  auB- 
geachloHsen,  rtali  <•*  ein  weüentlirln  r  Kuktor  beim  Kr- 
härtungsprozell  li' ^  l'm  tian  l/i  mente»  Hci,  weil  e«  «tark 
treibende  Ei>;enHebiittett  babe.  Das  Uesaintergebni^« 
dicHOH  Vortrages  iHt  in  dem  Satze  zu  finden :  „Eh 

spricht  alles  dafür,  dalS  wir  os  im  l'ortlaudzcment- 
klinker  mit  einer  festen  Lösung  von  '  <  Aeijuivalent  L'aO im  BikaLüumaüUut  und  Bikaiaiamalnminat  oder  mit 

einer  ent^aehenden  Doppalverblndoag  ta  taa  habaa." 
Blaakaneaa,  den  5.  November  1907. 

Dr.  Hermann  Pattow, 

Wasservinschaftlicher  Verband  der  west- 
deutschen Industrie. 

Der  Vorliand  beabsichtigt,  auf  die  Bildung  eines 
Vereinet  hincawirken,  der  die  gewerblichen  Abwisaer- 
nufUl^aM  Ja  nahtUchar,  wirtsehaftlieher,  toehniaehar 
und  wlaaeaaehaftlieher  lleiiehnng  studieren  aoll,  um 
sowohl  unherechtigten  Anforderungen  auf  dein  be- 

regten Gebiete  enttrefrentreten  zu  können,  aU  auch 
II  tu  Mitr--I  und  Wege  zu  su<'hen,  damit  .Si  büdigungen 
iu  wirkiiamer.  wirtschaftlich  autiführbarer  Weise  ver- 

mieden werden.  Alle  Kreiüe ,  die  Mich  für  derartige 
Vereinahestrohungeu  interessieren,  ersucht  der  waaser- 
wirtschaftliche  Verband,  eine  zustimmende  Erkl&rnng 

an  die  von  ihm  zur  Torltatigen  Bearbeitung  der  ein- 
aehllgigaa  Fragen  eingeriehtoto  „  Avaknnfta-  nad  Uater- 
anfhnafartalla  fBr  gewerbUehe  Abwasser-AflfdegaB* 
hmtan*  in  DiaaaMorf,  Kariator  6,  gelangen  n  laaaan. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Fi  Bland.  In  jOngster  Zeit  wurde  in  Fach- 
kraliaa  wladarhalt  die  Frage  des  Hftrtana  dar  8taU- 
aeUamMi  aiOitoit,  nnd  Terschiedena  aroBa  Werke 
haben  auch  bereite  efaHohlAgigo  Veranda  angestellt. 
Sic  Heheiterten  indesaen  in  der  Bagal  daran,  dataaaa 
einem  geeigneten 

Ofira  nn  Sekfeneiibirtoa 

biaher  gefelilt  bat.  Da  es  bei  Anwendung  von  Oene- 
ratorgaH  schwer,  wenn  nicht  gar  unmöglich  ist.  die 

'Wärme  so  zu  regeln,  daß  sie  stets  konstant  bleibt nnd  sich  gleiohmiBig  Ober  die  ganze  Sohiane  verteilt, 
aa  maSte  Ttrancht  werden,  den  gewflnaehtoa  Zweek 
auf  anderem  Wega  als  bisher  zu  erreichen. 

Ingenieur  A.  toh  Forselles.  der  sich  schon 
seit  einer  Reibe  von  .Jahren  mit  der  Ausgestaltung 
der  l'-f  roleumfeuorung  beseli«rtii,'t  bat,  und  deaseu 
Nai'btliiiTergaHermittlcrweilc  auf verHcliiedonen  Werken 
zur  Anwendung  gekommen  sind,  hat  diese  Feuerungs- 

art nunmehr  auch  zum  Betriebe  eines  Schicnenhirte» 
ofens  in  Vorschlag  gebracht  und  die  vollständigen 
Zeichnungen  eines  solchen  der  tinischen  Eisenbahn- 
dirofction  vorgelegt.  Die  nebenstehende  Abbildung, 
waleha  eine  Torkleinerto  Wiedergahe  der  Seiehnnngen 
darstellt,  die  TOn  Fers  eil  es  in  den  in  Helaingfors 
erscheinenden  Verbandlungen  dos   Technisehon  Ver> 

eines  für  Finland  verCflentliiht  hat,*  lüUt  die  Ein- 
richtnaa  ̂   neuen  Härteofens  zur  UenOge  erkenaaa. 
Wie  man  anadem  Schnitt  od  araiaht,lMatehtdergaaia 
Ofen  ans  awai  Abteilungen,  van  danea  die  obara  A 
zum  Erhitaan  dar  Sehianan  Tor  dem  Härten  und  die 
untere  B  zum  Anwirmen  der  bereite  gehirteten 
Schienen  dient.  r)i<r  Arl.i  iu^-mi.;  ist  kurz  fol^jender; 
Dil)  Schienen  werden  auf  muHrhinelle  Weise  von 

ihrem  l.au'er  auf  einen  l^ollganu'  gebracht,  mitteln 
dessen  «ie  in  den  Ofenteil  A  gelangen  (vergl.  die 
Pfeilrichtung  im  Grundriß  der  Anlage).  Hier  werden 
sie  mit  Hilfe  einer  zweiten,  mit  Wasserkühlung  und 
konischen  Rollen  ('  versehenen  KoUhabn  weiter- 
bewegt.  Dia  Konizitat  der  KoUen  bewirkt,  dafi  die 
Sebienen  aicbt  van  der  Rollbalm  haraltCtllatt,  aich 
vielmehr  etwas  gegen  die  Wand  zu  neigen.  Die 
(iuerbewegung  der  Schienen  im  Ofen  beaorgt  eine 
Vi ir^ttili Vorrichtung,  die  auH  einem  ^chminleiHerneO 
Uahirien  D  besteht,  der  »ich  über  die  gan/e  '  »fenlänge 
erstreckt  und  mit  fünf  symmetrisch  aM„->Mrdneten 
Zalinstengen  K  vorsehen  ist  Letztere  ruheu,  wie  aus 
dar  Zeichnung  ersichtlich  ist,  auf  einem  Rost  nn 
TrAgem.  Vier  Dampf  winden  F,  die  an  eine  gaairia^ 
same  LSngs welle  0  gekuppelt  sind,  bewagan  dieae 
und  damit  gleiehzaitig  die  in  die  fünf  ZsinaataBgaa 

*  „Tekniska  FSreningens  i  Finland  FSrluuid» 
Ungar"  1907,  Oktoberbeft,  S.  lt>7  bis  169. 
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oin^Tcifonden  ZahnrSder  H.  Die  ZAhnsUnj^en  nind  «o 
Ung.  daB  nie  bin  an  die  an<l«>re  I.HiiKiiwsnd  de« 
Ofen»  A  rtMchcn.  Der  Kemauerto  Hfeiiboden  ruht 
auf  ifuCififiTnon  i'lattcD,  welche  von  kleinen  Gewölbori 
geatützt  uiul  HO  gleichzeitig  ̂ 'okülilt  werden;  er  iut 
uBordem  mit  «ehrMglaufundun  /ie<:ell)ulken  J  ver- 
Mkan,  auf  deuen  nich  in  der  Mitt«  aageordnete 
Rohr«  K  betinden,  in  welchen  da«  snm  Kflhien  dee 
anteren  Rollgange«  L  benatito  Waaser  lum  Holl, 
gang  C  binaufgepreBl  wird;  tob  dort  gelangt  es 
In  den  WasaerbehÜter  X. 

Nachdem  der  obere  Ofen  A  mit  Seliietien  gefüllt 
i«t    lind  die  zuerst  l  iu^i  lcgten  Schienen  Ms  nuf  1M)0 
bi(t  lUtH)"  ('.  erwarnit  nind.  werden  diese  mit  liilfo 
der   Vor»toBvorrirhtiing  1) 
•nf  den  anteren  Kuligang  L 

f »Behoben,  der  Hie  in  der 
fmbiflhtaiig  Mt  dem  Ofen 

brin^  Bin  nit  L  In  Yw^ 
bindnn^  stehender  nroitw, 
nber  nicht  mit  KllUnng  Tor- 
■ehener  Knllgimg  M  be- 

fördert die  hfillen  Schienen 
/.um  Waägerliebälter  N,  in 
welchem  das  Härten  erfolgt. 
Von  hier  aua  gelangen  die 
nnnmefar  gehärteten  Schie- 

nen in  die  untere  Ofenabtei- 
lonf  B.  DioM  atehk  durch 
den  Kanal  0  mit  A  in  T«r- 
bindung  md  wird  dorch  die 
aaii  A  abgehenden  Yerbron- 
nungsprodakto  gehei/t.  In 
diesen  Ofenteil,  der  eine 
Temperatur  von  etwa  5(>0 
blH  C'OO"  C.  bexitzt,  bringt 
man  nun  die  abgeachroek- 
ten  und  beim  Hirten  etwas 

knuBm  gewordenen  Schie- 
nen. Das  EiniMtten  and 

Ausziehen  der  Schienen  ge- 
Bchieht  durch  die  breite 
Oeffnung  die  durch  eine 
cnt»|ireclictid  hewegliche 
TQr  verricliloHHon  ist.  Aus 
dem  unteren  Ofen  strömen 

die  Oaae  durch  die  ZOge  Q 
nnd  R  in  den  Kanal  S  nnd 
•o  mm  Behomitein. 

Die  Beheiiang  des  gan- 
m  Ofeno  erfolgt  mitRohSl. 
Wie  man  auM  dem  Schnitt 
ab  ersieht,  nind  12  Oel- 

Tcrgasor  (System  v.  I'or- Mellcü)  angcurdnot,  denen 
die  erforderliche  Luft  von 

einem  RootM  -  UehläHe  ge- 
finforl  wird.  Dm  Flammen  der  Tergaeer  gelangen 
dwrdi  die  OeflkrangMi  V  in  den  Ofen  and  rerteilen 
sieb  gleich  mftfiig  al>er  die  ganm  mtt  dm  Kopf  nach 
unten  gelagerte  Schiene  (vcrgl.  die  Detail-Slrixze).  Ab- 

teilung W  wird  durch  eine  besondere  Hilfsfcuorung  V 
gleichf.ille  mit  retrolenni  gclici/t.  Iler  Foucruhg'i- 
kniKil  W  kann  dal>ei  an  beiden  l.änf^hHi  itcn  viT-i  hlns-i  n 

.  und  sowohl  die  Luft-  ala  auch  die  l'etrolenmzufübrung 
von  nnlen  geregalt  werden.  — 

Portugal  int  vcrhältnismSßig  rciih  an  l.ihcn- 
erxen,*  und  die  l,iigcr»tiitten  i*ind  iiiilcliti:,'  genug,  um 
während  langer  .lahre  einen  tlotteil  Hetrieh  zu  ge- 

statten, der  den  Bedarf  des  Landes  decicen  und  noch 
••lir  hedmitendo  Mengen  sar  Anefniir  bringen  IcOnnte. 

*  VTergl.  „Jahrbuch  fflr  da«  EisenbütteuweMen" 
L  Bd.  &  144. 

XLTILei 

Aus  diesem  Omndo  dürften  einige  Mitteilungen  Aber 
die  Entwielüang  und  den  gegenwärtigen  Stud  der 

Eisenindustrie  PortOfal* 

gan7.  an^remessen  erscheinen. 
.NhcIi  einer  Angabe  aus  dem  Jahre  1900  sollen 

in  Portugal  48  Eisenerigruben  und  68  Eisen-  nnd 
MangaaengmlMii  lieatehen,  doch  wurden  damala  nnr  die 
Eisenerze  Ton  Ayree  nnd  fian  Barthatomao  sowie  die 
Hangangruben  von  Freizal,  Perragvdo  nnd  Cerro  da» 
Camas  Kreixas  ausgebeutet.*  Nach  einer  RpAtoren 
.Mitteilung  Ton  Wernccke**  beHchäftigto  sich  die 
in  Dortmund  ansässige  (Jewerkschnft  KniihUmtin  (iraf 
mit  dem  Abbau  einer  Eisenerzlagorstatto   bei  dem 

tMutt  a-k 

Orte  VilU  de  Fradee  im  Distrikt  lioja  der  nortngie- 
siachen  Provinz  Alemtejo,  rines  Vorkommene,  dM|  Mail 

den  ToriiandeMn  Sparen  in  aobliaften,  eehon  aar  mnori- 
a«hen  Zelt  abgebaut  worden  ist  Die  Erm  der  Grub« 
l'ichntn.  die  «einerzeit  auch  auf  rhcinisch-woetfUieehen 
Hocbofonwcrken  verschmolzen  wurden,  bestehen  im 
^^e^ontlichen  ftu«  krlHtnllinisch-kcirnigem  Maguetoison- 
steiu  mit  eivsa  Tjewo  Kisen  und  ü.(i|2  0o  l'hosphor.  Im 
Ausgebenden  treten  die  llr/e  als  Kotcisenstein  auf. 

Wie  Hilgen  Ackermann  nun  kürzlich  be- 
richtet hat,***  liegen  die  hauptsächlichsten  Eisenera- 

nalwn  Portngnla  in  der  Sierra  de  Monoorvo  (Provini 
Traana  lldiites)i,  iwiaehen  dm  Fltaaea  Snbor  nnd •  Vergl. 

Vergl. ,Btahl  und  Eiaen*  1901  Nr.  1»  8.  888. 
„Jabrbneh  für  daa  EiaanlriMtaiiwaaain* 

DL  Bd.  S.  lyy. 

,Tlia 
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Dura.   Di«  bfltraffonde  Tja(^ritftttfl  boU  eine  Lln^n- 
ausdcbiiunp  von  10  km  l)oi  I  km  Bruitt"  iin  i  (>iti(<  MSch- 
ti(;kuit  von  niin(ii>Hten»  1  ;u)  iii  haben.  Eiria  aii^'esehene 
■panische  ZeitBchrift*  hält  indoHHen  ilieN«?  Antrabe 
—  insofern  sie  nicht  auf  einem  Irrtum  horuht  —  für 

eine  starke  Uebertreibung.  Nach  Dr.  Ahl  barg**  soll 
der  Vorrat  an  ̂ owinnbarein  Erz  ( Koteiaenstein  mit 

40  bis  60 ''/o  KiHcn)  51  Milliuneo  Tonnen  betragen. 
Der  größte  Teil  dar  Ens  befindet  aieh  im  BeeitM 
der  Firme  Scbneider  in  Crenaot.  Die  leiolite  Ge- 

winnung der  Erze  im  Tagebau  und  die  günstige  Lage 
zur  Düuro-Eisonbahn  machen  dieite  ErzTorkommen  sehr 
auesichtun  ich,  immerbin  wird  ihre  (»ewinnung  erst 
narh  AiiHiTt'staltung  des  dortigen  EiHcnbahnnetzes  er- 
folk't  n  können.  Die  Erze  enthalten  Uti  S(  I^iwenoxyd, 

Eigenoxfdnloxyd,  '/< ''/o  Kalk  und  nur  Spuren 
von  Phosphor.  Der  durchschnittliche  flehalt  an  me- 
tnlliaehein  Eiaea  betrigi  ftOn^.  2a  arwihn«!  aind 
Moh  Dook  dl*  BiaanaiiforkomMB  dea  BaalrlMB 

]IoaleBMr>»-Nova,  Ylanaa  oad  AUilto  Bowie  die  Gmlm 
in  den  Bezirken  Odemira  nnd  Santiago  de  Cacem. 

Im  ii<~rdliehcn  Ti-ilo  de«  I.findita  bcfindpn  sich  die 
fjrzltti^erHtiitttMi  der  SiiTrii  de  Hate»,  nördlich  von 
l'orto,  die  huIi  üIht  5  km  hinziehen  und  einen 
Bcbwarzen,  glänzenden  Eisenstein  enthalten.  In  dem 
Gebiete  von  Leiria  sind  weiter  hervorzuheben  die 

Erze  des  Valli  Verde,  dee  Valli  I'egneno  und  von 
Fontimhas,  die  sieh  lOfar  OlMr  6  km  erstrecken.  Die 
En*  dea  VoUi  Pa(B*a*  Mitbalten  Aber  60  >  metoUi- 
•ehaa  Blaaa.  Im  iCdliehan  Pwtngal  nnd  iwar  im 
Gebiete  von  Beije  liegen  die  Gruben  von  Ovada  und 
▼on  Albito,  deren  Erze  Ober  50  7o  metalliacheH  EiHen 
aufweinen;  gleiche  Erz«  treten  nuch  in  den  tlniln>n 
von  Cova  do  Monpe  nnd  von  .Santiago  do  Kücmiiimal 
in  den  Bezirken  Alandroal  und  Montemor-o-Novo  auf. 
Sie  erstrocken  sich  Aber  15  km,  und  daa  En  bcatebt 
in  der  Hauptsache  aus  Magneteisenstein  aebtt  Bia*a' 
glänz.  Die  En*  von  Santiago  de  Coeem  uid  von 
Odemira  nmfaa*eii  du*  Zone  von  M  km  LInge  und 
4  km  Breite,  sie  enthalten  anob  Mangan,  doch  nur 
in  geringeren  Mcng:en.  Nach  Ahlburg  sind  die 
Erzvorkommen  di  r  Sierra  de  ItaieH,  viin  Kel^ueira 
im  Distrikt  Hrairan/a  ur-.d  (uiadramir  in  Trazos 
MoDteB  nur  unlieileuterul  und  /um  Teil  par  nii  ht  it> 
Betrieb.  Trotz  des  geschilderten  Erzrcichtumi^  dett 
Landes  iat  die  EiaeuBtein-FArderung  und  -Auhfuhr 
snrzeit  noch  sehr  gering.  Erstere  betrug  nach  Dr. 
Ahlburg  1892  11330  t,  1900  19  803  t  und  IMl 
21 M9  t;  sie  ist  somit  im  Tarcleieh  sn  der  Eia*n*r>* 
fewlnanng  Spaniens,  die  eieh  nn  Jabre  1906  anf  fast 
9'/t  Millionen  Tonnen   bclicf,   vorschwindend  klein. 

Eine  heimische  EiReninduHtrie  ^iht  ei<  sozusagen 

Oberhaupt  iiidit,  oliHrhi>n  l'ortiif^al  «uwnhl  ,\nthrftzit- 
als  auch  .Iura-  bezw,  Kreide-Kuhlen  lionitzt,  \on  denen 
erstere  im  TrIo  iIi  h  Huero.  letztere  aber  in  der  (ie>;end 
von  Coimbra  und  I.uiria  auftreten.  Die  letztgenannten 
Kohlen  wurden  zur  Zeit,  als  noch  der  Hochofen  von 
LmtI*  in  Betrieb  stand,  abgebaut;  henta  Bind  aowohl 
dl*  dortlgso  Bn-  nnd  Kohlengmben  als  andi  dos 
Htttsawerk  aaSer  Betrieb. 

IHe  Crriehtnng  von  Hochofen  bei  Porto,  die  auf  die 
Erze  der  Sierra  de  Kates  zu  gründen  waren,  würde  sieh 
aller  Wahrsehcinliehkeit  nach  lohnen,  denn  die  (lesto- 
hun;;Bko»ten  de».  KDlieiMcuh  dürften  BU  h  tiii  ilrii^^er  stellen, 
oIb  der  Preis  für  das  einf^eführte  Material.  Was  die 
Bisenverarbeitung  anbelangt,  so  ist  auch  diese  in  For- 
tngal  zurzeit  noch  sehr  schwach  vertreten;  aie  be- 
ecbrinkt  sich  auf  eine  Kleinbeaaemerei-Anlage  in  der 
OieBerei  der  Emjtresa  Indnatriol  F^ertafiieBa  mit  einem 
Konverter  von  1 1  Inhalt,  ferner  anf  die  Heratellong  von 
Material  für  landwirtschaftUchi*  Oeräte  und  die  Zement 

atahlerzeu^'iiiig  für  den  Maschinenitau.     Otto  Vogel. 

*  .Uevista  minera"  1907.  8.  A'ovembor,  8.  Ö2Ö. 
*•  pZeitaehrift  Ar  pralttiaehe  Geologe'  1907  &  199. 

»üore  Tersücho  mit  Fisenboton.* 

Kwi  VeranlaHsunp  von  Cendron  hat  l'rofeHtior 
De  I' u  y  in  i  tiii'ripn  eidr  Krihe  vnn  ViT*uehon  über 
die  UaftfeHtigkcit  des  Eisens  im  Heton  angestellt,  von 
denen  uns  besondere  die  interessieren,  die  sich  mit 
den  verachiedenen  Formen  der  im  Elaenlwtonbaa 

verwendeten  Sondereisen  beBoblfUgaa  und  siami  Y*r- 
gleieb  flb*r  ihi*  Wirkaamkait  (eatattea. 

AMOSaa«  1.  Kaileashsa  vea  naBhi*. 

Auf  Grund  derselben  kann  man  sagen,  daB  die 

ilteet*  nad  «iBfaebst*  Form  der  aondereJosn^  dl*  so- 
Kiannten  RaDa*gM«ISa*n  (Qnadralelaen  mit  einem 

oll),  eieh  als  die  am  wenigsten  wirkaamen  erwieeea 
haben.  Ihre  BchranbenfSrmige  Form  begünstigt  eine 
ähnliche  Bew .'>,Minp,  wie  bei  f^ewähnlichen  glatten 
Kundeisen,  die  auf  ili'ii  Hoton  in  hiihcrem  Maße  zor- 

«paltend  wirkt.  I'erner  kninrnt  in  Helrucbt,  daß  der 
Drall  allgemein  durch  Handarbeit  hergeatellt  wird 

AbbUdBDC  S.  AbMIdaBS  ». 
DereelMa  bH  Drall.  UnfriraalelirD. 

und  daher  höchst  ungleichmäßig  vorhanden  iat.  In 
gleicher  Weise  minderwertig  haben  sich  die  thaoretiaeb 
aaapreobenden  Tbaeher- Eisen  (Abbildung  1)  geseift, 
indem  moa  dnrdi  d*B  gleiebmifligen  Qnereelmltt  be* 
aondera  deutliche  Keilfliehen  seufi  und,  wie  aueb 

Bach  nachgevrieaen  hat,**  die  Zersprengung  be- 

günstigt. Besser  als  die  vorgenannten  haben  sich  die  Dor- 
naneiaen  mit  Drall  and  die  eogenoonten  Univeraoleisea 

AbMMsBC  «.  J«ihaMa>Walftebta. 

erwieaen  (Abbildung  2  und  ft).  Am  besten  haben  die 
Johnson-Eiaen  (Abbild.  4),  (juadrateisen  mit  Wülsten, 
und  die  nsne  fiAndeisenform  von  Mflser  (AbbUdnag  5), 

die  Bogenanaien  „Diamaateisen'',  sieh  bewibrt.  "Wie ersichtlich,  rührt  dies  daher,  daß  bei  der  Bewegung 
dea  Eisens  im  Beton  eine  keilfSrmige  Wirkung  tun- 
Uebst  T*rmi*d«B  iriid  nnd  bi  «bism  Fdl  das  Eisen 

in  den  Beton,  in  dem  letzteren  Falle  umgekehrt  in 
die  Form  einer  Wulnt  mit  deutlicher  Ecke  einschneidet. 
<  ondron  sagt  in  seinen  Schlußfolgerungen,  datt  er  liei 
dieser  Form  der  Eisoa  nnd  einer  vollen  Ausaalnaf  d*r 
Verbnndfestigkeit,  welchen  Hamen  v.  Bmp*rf«r  als 

*  Nach  „Beton  und  Eisen"  1907  Heft  X  S.  205. 
**  Siehe  Heft  22  der  ,Forschcrarbeiten  auf  dem 

GeblotttdesIofsalmirweaeaB".  BerUa,y«rlagJ.^ilBg*r. 
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M.  November  1907. BteU       Bmb.  ITH 

■ttattlVr  dtohmtalbnebcHcflfetligkeit  Torg^osrhlagon 
hat,  bei  lufttrockenem  Beton  einen  drc^ilii^'facbun, 
bei  Bauton  im  Waaaer  einen  Ticrzif^raihuti  Durch- 
nioAttor  als  lIobergrifT  fOr  nfitig  Torsicht.  Es  «ei  bei 
(Iteour  (lelejfenlipit  bemerkt,  daß  Helb^tTeratfindlicb 
auch  glatti'  Rundfiseti  bei  ihrer  Byweijung  im  Beton 
diesen  zersprengen  mflaeon,  weil  sie  keine  niatbema- 
tiacho  Zylinderform  haben.  Der  Unterschied  Unfl 
«l«o  darauf  binan»,  daB  gewdbalicbe  RuideiaaB  M 
nicht  immer  (aiabo  die  weiter  unten  aagef(Uirlaa  fnun- 
iMMhan  Tanaohe),  Jedanf alle  nicht  immer  de  nt  Ii  eh 
tnOf  nnd  m  bVebe  nnr  sa  entscheiden,  ob  es  besser  sei, 

einen  Fehler  deutlich  »ahrtmlniii'n     kiinnen  oder  n'u  lit. 
CondrOD  hat  auch  VurHuchi^  mit  trockenem  und 

naatem  Beton  Torgesehen,  and  ist  ex  vielleicht  )><■■ 
daverlich,  dafi  seine  nassen  Versuche  35  l'^K^  alt 
•ind,  während  die  trocicenen  bereits  nach  26  Tagen 
vorgenommen  worden  sind.  Diese«  MiftTerbftltnis  ist 
jedoch  dem  Nachweis  gQnstig,  weil  die  nassen  Ver- 
■aobe  trati  des  grSfieren  Alten  eine  Minderfeetifticeit 
geieigt  halMm.  Die  Terraebe  blieben  iwei  Tage  In 
ihren  guBciRorncn  Formen,  worauf  die  einen  an  der 
Luft,  die  anderen  unter  WaHHer  ihre  Krbärtung  fort- 
getzten.  Der  Heton  war  in  allen  FAllen  1  :  2  :  4,  nur 
wurde  bei  der  dritten  Reihe  eine  andere  Marke  l'ort- 
landzemcnt  Torwendot.  Um  eine  l  eherMicht  öher  ilieHc 

KeMultatc  zu  erzielen,  die  ungemein  amfangreich  nnd 
nicht  »ehr  ̂ luichmiiUig  Bind,  ganflgk  es  in  der  Folge, 
drei  Yenuohe  beiapielewaiia  heranaragreifen. 

Dia  nalgebnHnien  Wtrfel  seigen  im  allgemeinen, 
da  der  Beton  nicht  darch  YolomTermindernng  an  dat 
Eisen  angepreßt  wurde,  einen  baldigen  Eintritt  der  Be- 
wef^iinp,  größere  Bewegungen  inni  einen  frühen  Hriich. 
Die  t^uadrateisen  gelien  ent»i>reihend  ihrer  gröberen 
Oberfläche  hes«erc  Iti-'ultate  aU  die  Rundeixen.  Ein 
Vergleich  der  erHteu  zwei  Formen  auH  FluBeisen 
(4800  kg/qcm)  mit  dem  JohuHon-WulxteiHen  aas  Stahl 
(etwa  7000  kg/qom  Zogfestigkoit)  ist  nicht  ohne  weiteres 
zulässig,  da  hier  nicht  die  Form  allein  Sebald  an  den 
beben  lUfliam  Mft.  Die  letzteren  hatten,  bei  F1«B> 
eisen,  die  Werte  ven  6000  kg/qcm  nie  erretcbt, 

sondern  höchsteng  3C00  kg'i|cm  tragen  können,  d.  h. 
die  Eiaenzugfestigkeit  wird  nie  erreicht.  Inti-reBHaut 
ist  ferner  der  bedeutende  Abfall,  der  hui  VerMuclien 
mit  den  größeren  Würfeln  eintritt.  Doppelt  so  hohe 
Würfel  zeigen  die  ballten  Werte  (riebe  die  «i^ 
wähnten  Yeraache  von  Bach). 
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zur  Nedden,  F.,  Dipl.- lug. :  Das  praktitiche 
Jahrie$MawkiimAttM^rolmtar9,  Berlin  1907, 

Julius  Springer.    4       geb.  h  . 

Das  vorliegende  Buch  wird  jedem  Mauchiuenbau- 
Volontär  Hehr  willkommen  sein.  Eit  bietet  ihm  neben 

der  praktischen  Arbeit  in  den  WerkittAtten  die  nötigen 
Erllnterangen  in  zweckmttlger  Kürze.  Es  regt  zu 
•ingebenden  Beobachtangen  an  nnd  gibt  wertroUe 
Ftngertelge,  die  dem  Yolontlr  Ton  soiten  seiner  Ter* 
gesetzten  wegen  Mangel»  an  Zeit  oder  Interesse  selten 
zuteil  werden.  I>er  VerfaHHer  hat  Hehr  eingehend  die 
Notwendigkeit  «ier  iiraktirtchen  WiTknlatterfahrung 
behandelt  und  auf  die  N'Qtzliehkeit  iliTselhen  für  den 
Beruf  deH  Ingenieurs  hingowieüeii,  no  daß  die  An- 
scbalTuug  und  daH  Lesen  des  Buches  jedem,  der  Ma- 

schinenbau studieren  will,  anf  das  angelegentlielisto 
empfohlen  werden  kann.  Fram  l<''Ufilhr. 

Großmaan,  Dr.  U.,  Privatdozeut  an  der  üui- 
YersiUt  Berlin:  DU  Bedtutung  der  ehemi$rhm 
Tiekmk  für  dag  dnUch»  Wirüekaß$l€bt». 

(Monographien  über  chemisch  -  technische  Fa- 
briliationsmethoden.    Band  VIII.)  Halle  a.  8. 
1907.  WiHielm  Knapp.  4,50 

Yerfasser  hat  sieb  die  Aufgabe  gestellt,  auf  ver- 
UUtnlsmABig  kleinem  Bannte  die  Bedeatnng  der  cbe- 
mlscben  Tecbaik  and  ihrer  tieUiftebea  5inmomtseban 
nnd  reohtUeben  Betlebangen  n  den  ̂ reebiedenen 
Gebieten  liei^  wirtHi  hnftlichen  Lebens  Sbarbaupt  f.u 
schildern.  Kas  hierbei  zur  Verfügung  stehende  .Mate- 

rial i^t  natürli.  h  an  sich  verschiedenartig  und  lidher 

H|iröde,  wenn  e»  gilt,  es  nach  einheitlichen  (iciiichta- 
punktea  zu  bearbeiten.  Nach  .VuffasMung  des  Refe- 

renten bat  Verfasser  das  Ziel,  dem  er  in  den  ersten 
tiecba  Kapiteln  zustrebt  —  das  ist  die  SeUldernng  der 
allgemeinen  YerliUtnisse  —  n  weit  gestoekt; 
sweekmlSiger  dftrfle  es  Tielleiebt  gewesen  sein,  dafBr 
die  einzelnen  Zweige  (Kapitel  vll)  eingehender  sn 
behandeln,  als  dies  jetzt  der  Fall  int,  wo  z.  B.  der 
EiHeninduHtrie  nur  drei  Seiten  gewidmet  sind.  An- 

gehängt sind  dem  Buche  eine  kurze  Froduktionsstati- stik  nr  daa  Jahr  1806  nnd  ein  Literafeufenelehais. 
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Penzler.  Johanning:  Juijendgesfhichte  des 
Fürsten  Bismarek  (bis  1851/.  Berlin  S.  1907, 

Eduard  Tnnvendt.  (i.  li.  4.50       <;eb.  5,75 

In  der  auf  20  ISüinio  aii::i>li>gt«ii  (ioHchirhte  doH 
FQraton  Bismarck  in  l!in/>'Uiar8tellangpn  bildet  die 
Torliegende  Uetchichtu  der  Kindheit,  Jugend  nnd 
TorMraitanfMett  den  zweiten  B«ad.  Er  bozwMikt 
—  wl«  dM  gum  W»rk  —  Mm  draen,  du  di«  tt/an 
QaeHcDlitaratar  fibcr  Biamweks  Leben  nicht  «ntehftfTen 

«ollen,  zu  billi^om  I'rüiae  —  hol  Alinahtrio  df«  j^an/.en 
W<>rk<>(i  iHt  der  I'reis  den  einzelnen  HnndeH  auf  :i,7r>  « 
feHtt,'e«i't/t  -  ciiioii  llr^ati  zw  liictt'ii.  Die-*  ist  ini->'  rL'r 
Meiiiiiiii,'  iifti  li  auch  in  di'in  vnrliii^i'mli'n  Hamli»  voll- 

auf ^'(  hiiij,'!'!!,  der  oint<  fri»eli  ̂ eHclirielmtie  l)ar»tullun^ 
der  Ju),'(  iiiU'i'Hchiehte  de»  .Vltreichnkanzler»  bietet  und 
an  den  wichtigsten  Stellen  reiche  Aaszüge  umh  den 
(Quellen  bringt.  Der  Unteneiebnete  het  du  Werk 
in  einen  Zuge  geleien,  nunebee  Bekannte,  elwr  aneh 
menchei  Nene  gefanden,  nnd  im  ganzen  den  erfreu- 

lichen Eindrnek  gewonnen,  daB  hier  dem  deatBchen 
Volke  eine  volhverti>fe  Oabo  geboten  wird,  für  die  es 
dem  Verfasser  und  dem  Vorleser  aufrii-htii;  dankbar 
Hein  kiuiM.  DhU  die  l.ci.ii'iL  l'rüfuii^'rtarticiten  HiMiiiurcks 
zum  Kvaiiieti  aIh  Hegierungsroferenilar  in  extenso  als 
Anhang  bei^ri'fflgt  sind,  sichert  dem  Unebc  noch  ein 
beiwndereii  IntereBae.  Nicht  minder  die  Derstelinng 
•eines  Oöttinger  Studentenlebens,  «u  dem  liier  nnr 
der  eine  hnnwrfidle  Znf  erwühBt  eei,  d»il  Bienwrck 
•iamnl  nneh  damali  Oblleber  fflHe  beim  Rempeln 

•iMD  Studenten  einen  „dummen  Junten"  nannte  an<l, 
eis  dteeer  dann  zu  ihm  schickte,  ihm  i^n^^on  lietl,  „mit 
dem  dummen  Jungen  habe  or  ihti  tiielit  beleidigen 
wollen,  aoudern  bloli  »eine  Ueberzeugung  auszusprechen 
b««biiehtigt*.  Dr.  W.  Bttmer. 

Toa  Festenberg-Paekiich,  Hermann:  Der 
Brautsrhlfii'r.  Bcrfjmänniscliis  Sclinii«|iiel  in 
fünf  Aufzügen  mit  Gusang.  Waldenburg  IliUü, 

ST.  Jahv«.  Kr.4T. 

1'.  ScIimidlH  Druckerei.  —  Betrarhtunijen 
Mtd  ErinnentHgen  eines  alten  Bergknappen. 
Zweite  Aiiflri^rc.  C.  bis  1 5.  Tausend.  Lissa  1.  P. 

l'JüI,  Friedrich  Eijbcckes  Verlag.    0,30  cS. 
Dieee  »ne  ebeaeo  eterker  peetiielier  Veranlagung 

wie  tiefem  OemtUe  kervorgegaagraen  DiohtaDgen 
sind  leider  nicht  so  bekannt,  wie  ate  ea  Terdtenen. 

Das  erstf^enannto  Srhriftrhen  wurd.-  den  Teilnehmern 
am  Her^jmaniiHtiii;  in  Ki-'i  narli  aU  lie-^otniere  Festgabe 
Ülierroii  hl.  Wir  le'hineii  hier  niw  lmiiil-i  AnlaB,  die 
Werkeheu,  deren  Verfasser  uns  überall  als  ein  echter 
liergmaaa  und  warmheniger  Patriot  enlgegentrilt, 
bestens  zn  empfehlen. 

Bei  der  Redaktion  sind  nachatehende  Werke  ein- 
gegangen, deren  Bcsprechnng  Torbehalten  bleibt: 

(1  ö  r  k  ,  I' r  i  li  r  I  I  h  ,  iliir(jii.il(i'r  :  Lihrblich  der 
deutschen  Uoinn'ltrn  lUnhführung.  .Neue,  ein- 

fachste und  Qbersiehtlicbste  Form  der  doppelten 
BuchfUbruni;.  Zweite  Auflage.  Leipzig,  Verlag 
der  modernen  kaufmilnniseheu  Bibliothek  (vormals 
Dr.  jar.  Ludwig  lluberti),  U.  m.  b.  H.  Geb.  2,75 

yeMC  Preußia^  Jagdordnung  vom  17,  JuU  1907. 
Amtliche  Fassung.  Berlin  8.  (DreedeneretraB«  80), 
I..  Sehwarz  &  (  o.    1  «. 

H  z  e  h  u  1  k  a  ,  A.  :  /'c  Tone  uml  ihrr  ]'<  rii  rndung 
für  den  llüttexlittrirli.  Honderabdruck  auH  der 

«Borg-  und  llüttenmännisrhen  Uundsehau'*.  iSumin- 
lung  Berg-  und  Hüttenmännischer  Abhandlungen, 
lieft  H.)  Kattowitz  i).-S.  19U7,  Oebtflder  BOhm.  1  Jk 

Weinscheak,  Dr.  £rnat.  a.  o.  ProfeMor  der 
Petrographia  aa  der  UalTMaitit  Mtaehaa:  Graml» 
zttge  der  OmUtnütmide.  IL  Teil:  Spezielle  Oe- 
steinskondo  mit  iieaonderer  BerBckaichtigung  der 
geolti^;iselu>n  Ve^hi^Ulli^(^e.  Zweite,  «iiiü:üarbeitote 
Aufla^'e.  .Mit  lt$(>  Te-vtliguren  und  t>  Tafeln.  Frei- 

burg i.  it.  1907,  Herdereehe  Verlagahaadlnnf.  9,60  ̂ , 

geb.  10,aO<il. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte Industrielle  Rundschau. 

Taa  englisrhen  Koheisenumrlite.  —  Aus 
Middleabrongh  wird  uns  unterm  14.  d.  M.  Nacbstehen- 
dai  barlebtet:  Die  Preise  fOr  Qieliereirobeieen  haben 

aidi  aadi  fai  dteiar  WodM  weiter  gebenil.  IHa  War> 
raatalager  atad  sariMcMgaagen  aia  anf  102  604  toat 
(daTon  nur  94  845  tona  Xr.  S),  und  der  Preis  stieg  seit 

Ende  viiri':er  Woche  von  sh  49i'7'  s  d  bis  heute  auf 
sh  51 '2  d  Knrtsa  Käufer.  Die  VerMehiffungen  blieben 
nur  um  etwa  4U0ll  tons  i:e(fen  Oktolier  zurück.  Zwei 
Hochöfen  arbeiten  wenijjer,  und  die  Erzeugung  der 
Hotten  genügt  nicht  für  die  Nachfra^re,  denn  di'r  llahn- 
Teraand  ist  ebenfalls  recht  groß.  FQr  spAterc  Lieferung 
ist  die  Lage  unklar,  in  der  Voraussetzung,  daB  die  Aus- 
bilir  saraolcgehen  niaA,  aind  Wariaata  fOr  Abnabme 
in  1  bezw.  8  Monaten  unter  dem  Kaaaaprelae  aa  bd>en. 
HImatit-tjualitulen  bleiben  flau  und  sind  in  gleichen 
Mengen   I,  2  und  3  zu  sh  70/—  ab  Werk  käuflich. 

Oberschlesiseiiea  BahelflanBjndlkat)  Zabria»  — 
Die  am  12.  d.  M.  ia  Beutbea  abgeiialteneB  Hauptver- 
aammlung  des  Hyndikatea  hat  beschloaaen,  dieaes  auf 
ein  weiteres  Jahr.  d.  h.  tiis  Knde  lyos,  zu  verlangern. 

Tersand  dea  StahlwerlufVarbaadaa  In  Oktober 
1907*  —  Der  Veraand  dee  Stahlwerke-VerliaBdeB  aa 
Produkten  A  betrag  im  Berichtsmonate  438  988  t 
(Kohstahlgewirht)  nnd  AhertrilTt  damit  den  Septcmber- 
versand  (419  ».'i;*  tl  um  I'.'.'ilO  t,  wäbrciid  er  hinter 
dem  Vernande  itii  Oktid.er  1 '.tori  tl  um  r.2  <;'2'.t  t 
BUrflckl'lelht. 

Versandt  wurden  im  Oktober  an  Halbzeug  120014  t 
gegen  125  2BI  t  in  September  d.  J  und  158284  t  in 

Oktober  190ti.  an  Kisenbahnmaterial  lHhi9'J8t  gegen 
17t]l)7;j  t  im  September  d.  J.  und  170  974  t  im  Oktober 
1906  und  an  Formeiaon  129921  t  gegen  117  359  t  im 
September  d.  J.  und  166804  t  im  Oktober  1906. 
Dar  Oktoberreiaand  war  aamit  ia  Eiseabahanaterial 
um  12025  t  ond  In  Formeieen  um  12562  t  b6her,  in 

Halbzeug  da^jegen  um  ."i'J!77  t  niedriger  als  im  vor- 
hergehenden Monate.  (icjjenQlier  dem  tjleii'hpn  Mo- 

nate des  Vorjahres  wurden  /.«iir  ^  iIu■r^.  it>^  an  1. ii.cn- 
bahnmatertal  12  024  t  mehr,  anderneitt*  aber  an  Forin- 

eisen  .(6  itH.'l  t  und  an  Halbzeug  88  270  t  weniger  Ter» 
aandt.  Der  Ualbzeugversand  fihertrifl't  die  Beteiligung 
fBr  Oktober  noch  um  etwa  S'/t'/o» 

Auf  die  etuelnea  Hoaate  verteilt  sich  der  Ver- 
aand folgendermaBen: 

158  284 
150  077 
142008 

154  815 
141  847 
147  769 
142516 
180868 
136  942 
121  r.74 

139  ♦■.45 
12ä  291 
120014 

Oktober .  . 

November . 
Dezember  , 

I!»07 
Januar  .  , 

Februar.  . 
Hin  .  .  . 
AarO  .  •  . 
Mal   .  .  . 
Juni  .  .  , 
Juli    .  .  . 

.\ugUKt    .  . 

September. Oktober.  . 

'■MsriaT* 

Fom- 

Or««nt- 
( t produkte  A 1 

176  974 IC. 6  304 
501  562 

181  S81 
155  385 482  798 

175  144 181 878 449  026 

18S  386 146  370 489  571 

188111 124  806 449  264 
206168 162872 

508  809 

178818 
166248 481  974 

188916 175028 

489  807 

200  124 177  597 

514  668 

lft7  151 179  701 488  426 

195  718 186  106 
521  469 

176  978 117  359 
419  628 

188  998 1S992I 488988 
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Stahlwerks* Verband,  Aktien -(»eHellHctiaft  in 
BlAMldorf.  —  In  der  am  14.  li.  M.  aliK'dmUciK  ti 
HanptTerBammlani^  des  Vorbsades  wurde  Ober  die 
Geacii&ftalage  folgendes  mitgeteilt:  Der  Versand  iat 
in  Oktober  aowoU  ia  Eieeobahnimterial  ala  io  Fom- 
•ii«B  am  raad  Je  ISOOO  t  beeser  ceweaen  ab  im  to^ 
hergehenden  Hoaaie,  wfthread  in  Halbzeug  ein  leichter 
Rflckgang  vorliegt.  —  Bei  Halbzeug  muß  leider 
featgostollt  werden,  dtib  ilic  den  Abnelimern  letzthin 
eingeräumten  Eriiiiilii;,'uti;;en  niilit  den  !;owQD8chton 
Erfolg;  gehabt  imhcti,  weil  die  gi'i^i  ii  uri'^eren  Wunsch 
durch  die  l'resHe  erfol;,'te  Veroffentliehung,  wie  von 
reinen  Walzwerken  mitgeteilt  wird,  den  ihnen  inge- 
dacbten  Vorteil  iUaaorisch  gemacht  hat.  Anderaeita 
Italien  nnaere  lakadabnehmer  in  Halbseug  aelbat  mit 
flu«  Siadeekaaf  fBr  daa  letate  Vierteijalu  aaBor- 
ordentUoh  nirflck  und  iwiogen  dadareh  die  Stahlwerke, 
sich  demont.>i|ireelicnd  im  Betrifdc  anders  einzurichten, 
»o  daß  0»  bei  w  iedereintretenilem  Bedürfe  «ebu  or 

werden  dürfte,  das  mitijje  lliiili/eni,'  zu  liemliall'en. 
Im  ZuBammenhaoge  damit  wäre  noch  zu  erklären, 

daß  die  im  vorigen  Berichte*  enthaltene,  nur  bedin- 
gongaweiee  geltende  Bemerkung  Qber  die  angeblich 
vom  Verbanm  Tencbuldete  Notlage  der  reinea  Werke 
gogoa  jmriaM  ainaeitige  Preßanalaeauagaa  gerichtet 
war,  m»  in  vemnnf^mlBer  Folgerichtlglceit  die 
Dividendonpolitik  der  reinen  Werke  herabsetzen 
maßten.  Diene  Diflkreditierung  tritt  um  no  klarer 
hervor,  wenn  man  erwiigt,  dal!  der  überwiegende  Teil 
der  Halbzeuglicferungen  de»  Verbandes,  d.  h.  die 
großen  Mengen  tatsAchlich  an  Molelie  Almehtner  trehon, 
die  aebr  reichliche  Uewinne  zahlen  und  die  auch 

ebenso  wie  die  Mitglieder  dea  Stablwerka-Verliundoa 
einatweilen  nooh  rmiht  erhabUoha  Mengen  Auftriga 
an  guten  Preiaen  gebaebt  hallen  dflrflan.  —  In  Form- 

el sen  wird  die  dwrch  den  hohen  Geldatand  bcgran- 
dete  Znriickhaltung  der  Verbraucher  von  der  allge- 

meinen gleich  ungünstigen  l/age  auf  dem  Weltmarkte 
nnteratfltzt-  Sur  der  dringendste  liedart  wird  ge- 
dealrt;  nm  so  mehr  füllt  die  Tat'urhe.  daß  der  Ver- 
eand  im  Oktober  gegenüber  dem  Vormonate  zuge- 

nommen bat,  ina  Oewioht.  Dia  yanteifang  anf  dem 
Geldmärkte  iat  von  Anfang  an  vom  Verbände  nach 
Oel>flhr  Iwrttelcaiobtigk  wo^en;  und  wenn  der  Ver- 

band aich  eoaat  aar  darauf  liaacbriaktt  nackte  Zahlen 
zu  geben  nnd  ananfeehtbare  Tateaehen  an  berichten, 
ao  haben  ihn  die  Verbfiltninse  auf  dem  (leldmarkte 
wiederholt  und  Mihon  nebr  frühzeitig  verfinlnlit,  im 

Oegenftatze  zu  «Her  ScbrmfilrliiTei  vor  l'eliertreibiingen 
in  der  Preissteigerung  /.u  warnen  und  zur  Miitiigung 
an  mahnen.  Heute  Hcheint  man  nun  wieder  umge- 

kehrt von  dem  8tahlwerks-Verbande  an  mehreren 

Stellen  zu  erwarten,  daB  er  kopflos  den  l'roisnach- 
liaaen  in  B-Produkten  voraaaeilen  aoUe.  Da  er  bia- 
lang  aeine  Aufgabe,  die  Prelabildnng  mSBigend  sa  be» 
ainflaaaan,  wlbrend  der  herrachenden  wirtschaftUohea 
Hoeh1>ewegnng  auch  nach  Ansicht  grundsätzlicher 
(Jegner  des  Syndikatsiri'dnriki  iis  erfüllt  hut,  HU  dürfen 
die  Mitglieder  den  Verliamie-)  angeKiclits  der  (ijifer, 
die  dieser  ihnen  bei  der  günstigen  Marktlage  auf- 

erlegt bat,  wohl  mit  Recht  erwarten,  daß  er  ihnen 
jetzt  dafflr  den  entH|>recheuden  Nutzen  bringt.  Die 
Preiafeataetxnng  fOr  daa  erata  Viertetjahr  1908  aoU 
in  dar  al^taa  Haaptvanamaüanr  aatM  BatHakiiehf 
tigni»  ollar  in  Frage  knmmaadaa  uoutlada  artalgaa. 
Der  verband  wird  ea  aidi  nach  wie  Tor  aar  Pflicht 
maeben,  in  neinem  fleschäftsberoiche  allen  Bpekulativen 

Auswüi  bsen  /u  steuern,  »n  daB  das  'rrügergeHehaft 
gegen  krisenhafte  Erhchiitteriiiv^'i'n  ^-.--iihert  lileiUt. 
Hinzu  kommt,  daß  die  fast  jede  Woche  einlaufenden 
Unglücksnochrichton  Qber  den  Einsturz  von  Eisen- 
Betonbaaten,  die  biibar,  wie  noch  Jetat  karzlich  in 
Stallgact  aad  Hamborg,  aabliaielie  Opfer  aa  Maaaehaa« 
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leben  t'i'fordert  haben,  den  Terbrauch  an  Trägern 
bei  Hiiuteti  leider  nur  zu  sehr  zu  empfehlen  geeignet 
aind.  tiichlieülieh  ist  noch  za  bemerken,  daU  die  im 
Olctober  im  Vergleiche  zum  vorhergehenden  Monate 
■B  baobaehtende  Steigerung  der  TrAgerauafuhr  be- 
waiat,  wie  berechtigt  noiar  Hlawaia  aaf  den  aebid- 
liehen  Einfloß  dea  .\ua8tandeB  der  Antwarpenar  Hafen- 

arbeiter auf  die  Aasfubr  im  September  geweaen  iat. 
—  In  i  s  c  n  b  a hn  m  a  t  er  i  al  ist  die  Hcschäftigung 
infolge  der  jetzt  einlaufenden  grolSen  Inlandsbestol- 
lungen  derart,  daß  sie  den  Wt^rken  über  den  jetzigen 
stilleren  .'Vrbeitozeitabschnitt  in  F'ormeisen  ohne 
größere  Schwierigkeiten  hinwegzukommen  goatattet. 
AuBerdem  konnten  in  Oberbaumaterialien  wieder 
maluare  größere  außereuropiUaehe  Anftrflge  aa  den 
alteo,  «aaantlieli  tbar  deaan  dea  lalaodaa  atahaadaa 
Preiaen  hereingenommen  werden.  Aneb  !n  Zukunft 
ist  in  Eisenbahnmaterial  futer  Absatz  /u  -rwarten, 
da  alle  nicht  unbedingt  nutssetidigen  und  uiiaufscbieb- 
baren  l'läno  weL,a>ii  des  gegenwärtigen  hoben  Qold* 
atandea  fär  apiitere  Zeit  zurückgeatellt  werden. 

Daiilnirgar  ■aaekfa«Bba«-Attl«ii4l«Mnsciaft 
Tormals  Bechern  &  Keetman.  Dnisbarg.*  —  Laat 
(Jeschartsbericht  erzielte  die  Qesellschaft  im  Rech- 

nungsjahre r.*o<;  07  bei  pineni  Umaatze  von  8  600  ;tO'J,09 
(i.  V.  5  993  710,41))  .*  nach  .\bzug  der  .Abschreibungen 
in  Höhe  von  170  388,58  -if  einen  BetriebaQberscbal 
von  377  071,39  .4t.  Die  Verwaltung  schlägt  vor, 
hiervon  147  959,90  .4  der  KQcklage  zu  Uberweisen, 
27  221,16  ̂   ala  Oewinnanteile  an  den  Aufaiobtarai 
aad  YoiBtaad  la  Teigdten,  180000  (6i||(i)  ala  13M- 
dende  anazaachfltten  und  die  flbiigan  tl  8I0,B4  aaf 
neue  Rechnung  vorzutragen. 

(»aHmoteron  -  Fabrik  Dentz  ,  Aktien  -  Gnsoll- 
sehaft  CÖln-Deatx.  —  Nach  dem  Berichte  des  Vor- 

standes erzielte  das  Untcruehnicn  im  üoscbAftsjabro 
im/07,  bat  18081080  (i.V.  11613  916).^»  Umaats  dea 
Deutser  Warhaa,  aatar  Binadiluß  vod  179  459,M«#yar> 
trag  einen  Rohgewinn  von  4  727 116,06  (41744«6,68)  A 
Beigetragen  haben  hierzu  die  aaawtrngen  ITnterOeb- 
mungen  mit  601  627,29.^*,  die  Berliner  Fabrik  mit 
41293,30.«,  die  Klekfriscbe  Bloekstationen  -  Gesell- 

schaft mit  HTöOO  *'  und  ilic  1  ̂•utzer  WerkHtfittPM  mit 
3  867  236,(>4  '  A.  Nach  Abzug  aller  Unkosten,  Zinsen, 
Steuern  uaw.  aowio  nach  Yerrechnung  von  580520,27 

(511810,80)  ordentlichen  und  250000.«  auBer- 
ordentiicben  Abachreibungen  verbleibt  ein  ReinerlOa 
von  1679130,52  (1 488 «28,86)  UL  Der  Anfaichtarat 
schlagt  vor,  ana  dieaem  VabaraehaMe  25000.4(  der 
llilfskasse  und  25*000  «  der  Debitoren-Racklage  zu 
überweisen,  177  710.«  vertrage-  und  satzungsgetiiftß 
an  Tantiemen  zu  vergüten,  I  04s  :i20  «  (wie  im  Vor- 

jahre 6  i';o)  ala  Dif  ideudo  zu  verteilen  and  die  übrigen 
178094,62^  aaf  aaaa  Reebaaaf  vanatragaa. 

Hagener  GnBatahlwerke,  Hagen.  —  Wla  dar 
Bericht  dea  Vomtandea  mitteilt,  waren  die  Werka- 
betriebo  der  (tesellHi  haft  im  abgelaufenen  Rechnnoga- 
juhru  gut,  teilweise  sogar  bi*  an  die  (trenze  ihrer 
l/eiHtungsfähigkeit  beschältiLjt ;  lin  aur.ordMiii  die  Ver- 
kanfspreiae  der  Erzeugnisse  ents|ireelieii(i  ili  r  Marktlage 
aliegen,  ao  stellte  sich  der  BctrieliKgewiiui  t<ei  einem 
Umaatse  von  1 86»  794,55  (L  T.  1 628  üüi>,84)  mit 
220888,88  Jt  bedeutend  hftbar  ah  im  Torjahia 

(277782,41  •*).  Aa  Miete  wurden  687,89  Jf  verein- 
nahmt.    Demnaeb  ergibt  aich  ein  üeberacIniB  von 
H"iloTT.'<T  ■  oder  unter  Hinzuri'clinnng  des  letzt- 

jäiiri;,'en  V, irt  r.'iireH  ein  f  ieHiiintroliertrag  von  'i'i'Ji  1 10,37ul hie  geHjiiiit.  il  rnk.i^ti'ii  )ii'laufen  sieh  dagegen  auf 
i:i2  147,20  die  Absellreibungen  auf  lÜ(j7,S2,62  Jl, 
so  daß  ein  Reinerlös  von  94  230,55  .«  verbleibt,  von 
denen  4950,25  u4  ala  Tantieme  sa  vergüten  aind  und 
76476  <«  (5«yb)  ala  Dtvidenda  wtaBt  warden  aallan, 
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während  die  flbrigen  12  800,S0  Jt  anf  neoe  Beehnnng 
vorzutragen  wären.  —  Da  dio  nlto  Martinofenanlage 
zu  verBB^en  drohte,  ko  wurde  iiri  Herichtsjahre  mit 
einem  weiteren  Au^*liau  der  OfenanlHf^ü  l)t>i:i)nnen  and 
dabei  durch  eine  vorteilhaft«  YerbesKenintr  der  Qeleia- 
aalagan  eine  Yerbilligang  dee  Betrieben  angabaluil» 
TorgeMheo  und  «ilM  nene  Oeneratorenanlage,  ein 
buiteher  MartiBofea  Ton  15  t  und  der  EreaU  des 
■IteB  ohiw  Bloflkgwtet  wbaitMiden  W«1sw«^m  dardi 
•In  Tollittndig  modeniee  mit  Bloclcgorüit. 

Maschineubau-AlitienireHt^llsohaftTormalsStarlie 
&  HoflTniann  in  Hlrschbt^rg  (Schles.).  —  Der  Um- 

satz do8  Geachäftsjahres  1Ö06  07  belief  sich  auf  rund 
1 402  000  Jt.  Das  Gewinn-  und  Yerlnatlconto  acblieSt 
Mdh  Twreehnang  tob  48460,19  ordentlichen  und 
Mn9  Jt  aaftaroidentUehen  Abechr^aana  aiit  «iarai 
üeberaehQMe  von  09  656.46  Jl,  der  wie  folgt  yerwendet 

wird;  ;tlo:i.'-;a  «'  für  die  Hürklage,  6419,65  .«  7n  (iewinn- 
aiiluileu  und  l}olohuuuk;i'ii,  51  930,*  (4'i'«''/o>  als  1  Dividende 
and  2203,50  .4  uIh  Vortrag'  auf  neue  Kcehnung. 

Nieabarger  ElMBglefterei  aad  Mascbiaea» 
fiibrlk  la  Nlaabarg  a.  d«  Saale.  —  Laut  Rechen- 
aehaftabariebt  war  daa  Werk  wibread  daa  Oaaohftft»* 
jabraa  190e/07  ia  alaitiieben  BatriabtabtailoBgaa  f« 
lohn  enden  Pralaaa  vollauf  bescbtiftigt,  so  daß  der  Um- 
aatz  nenneniwert  erhOht  werden  konnte.  Der  Rein- 

erlös einBchließlieb  40:-!0  .«  Vortra.^:  1  i/.iiuft  «ich  nach 
▲bang  Ton  117  788,39      Unkoateu  sowie  24031,18  .i( 

Abichreibnngen  auf  68  429,99  J(;  dieaea  Ergebnis  er- 

laulii,  nelien  der  Vergütung  von  2322,65  .*  fürTaiuii'Ttu'n und  20360,18.*  Ueberweivang  an  die  verschiedenen 
Rücklagen  auf  die  Vorzugaaktien  Lit.  Ä  eine  Divi- 

dende von  24080  Jt  (4  7*)  lu  Terteilen  und  6660,50  Jf 
ia  a«B«  Badfaaag  wm  vairbadMii. 

Soci('t«''  Anonyme  des  Acit'nes  d'Anglenr  in 
Renorr-Angleur  (Belgien).  —  Wie  der  Vorwaltunga- 
rat  in  der  Generalveriiammlung  vom  1 1.d.  M.  Iierichtete, 
erzielte  die  Uesellschaft  im  letzten  UescbaftHjahre 
(1.  Aug.  1906  bis  81.  Juli  1907)  unter  Hinzurechnung  des 
OewiBBTortnigaa  einen  fiobgawinn  vea  2848222,61  Fr. 
aad  aaob  Abiag  f«B  881 887,68  Fr.  fBr  allgamaina  17b- 
koalaa  aowia  788  878,66  Fr.  fOr  geldUebe  Lasten  einen 
RetnerlSs  von  1  788076,80  Fr.  Abgeschrieben  werden 
1  250000  Fr.  und  der  Rücklage  überwiesen  24  103,f<2  Fr., 
80  daß  noch  400  000  Fr.  (Af>!o)  Dividende  vorteilt  und 
57  972.48  Fr.  auf  neue  Rechnung  vorgetragen  vrcrden 
können.  Die  Bergwerke  in  Luxemburg  und  Auduu- 
le-Tiche  förderten  258  727  (i.  V.  240  8«S2)  t;  die  Ab- 

teilung TUlenr  steUte  119666  (100782)  t  Koks,  145225 
(199  774)  t  Roheisen  aad  17881«  t  ThomasstahlblScka 
her ;  da  auSerdem  noab  806M  t  8*abIblS«ka  in  Baaon 
erzeugt  wurden,  so  ballef  ateb  die  GeaamVRobstabw 
menge  auf  197  202  (135  148)  t.  An  Halb-  und  Fertif:- 
fabrikaton  aller  Art  wurden  181  223 1 144  301)  t  hergostellt. 
Die  Summe  aller  Verkaufe  stieg  von  21  121  698,96  Fr. 
im  Vorjahre  auf  91200  978,50  Fr.  im  Berichtsjahre. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhüttenleute. 
Protokoll 

tb«r  die  Tontaadaaltiaag  am  18.  Noreiaber  1807 
la  d«r  Trahall«  n  Diiialdarr. 

AnweHt'nd  «ind  ilii'  IUI.:  Kommerzienrat  Sprin- 
gorum  (VorHit/ender),  Oeheimrat  Haare.  Bau- 
ral  Beukenborg,  Dr.  Beumer,  K"inmerzien- 
rat  Brügmann,  Doworg,  Dr.-Ing.  h.  c.  üill- 
haasen,  Ilelmholtz,  Kommerzienrat  Kamp, 
Kintzlt^,  üelioimrat  IC  rabler,  Dr.-Ing.  h.  c. 
Fritz  W.  Lfirmann,Macco,  Meier, Reusch, 

H.  ROebliBg,  Dr.-Iiig.  h.  c  Schrfidter,  Oe- 
baimrat  Bervaaa,  Waialig,  Vogel,  Dr.-Iag. 
P  et  e  r  H  0  n  (ProtokiälKtpUarDrv'lBg.b.  e.  Sbraaa- 
b  e  rg  e  r. 

Entschuldigt  sind  die  HII. :  AsthSwar,  KoDuaaniaB- 
rat  Böker,  Kommerzienrat  Braoas,  Oeheimrat 
Dr.-Ing.  h.  c.  Ilaarmann,  Koninianienrat  Klein, 
Oabaimrat  I<nag,  Haaaeaai,  Meti,  Kiadt, 
Schal  tenbr  an  dt,8chaidtwailar,BebBatar, 

Tuli.  KiiiiiriHTzifttrut  i's''.  CWiafaBia» Waylaad. 
Die  Tago»ordnung  lautet: 

I.  Tag  aad  Tttgaandanag  dar  nlchaiaa  Haaptrar- 
•ammlnng. 

8.  Verleihung  der  Karl  Laaf'Daakmaaaa  für  daa 
Jahr  1907.- 

8.  Knner  Bariefat  Obar  daa  Staad  dar  Teraebiadaaieia 
KommisMionBarbaUaB. 

4.  Verschiedenea. 

Der  Vorsitzende  begrüßt  die  Anwesenden  und  be- 
glückwünscht die  HH.  Geheimrat  Baare,  Dr.-Ing. b. c. 

Oillbaneen,  Generaldirektor  Kintzl^  namens  des 
Voratandaa  an  den  ihnen  kOralieh  antatl  gewordanaa 
Anaxeiduinngett.  Hm.  Oeh^mmt  K  r  a  b  1  a  r  wird  an- 
läQIich  seine«  am  12.  Oktober  d.  J.  gefeierten  50  jäh- 

rigen Bergmanns-JubilAnma  nochmaU  herzlicher  niück- 
Wun^rh  nuH^,'«'-<[irorhen. 

Zu  l'unkt  1  wird  liPschloKüen  ;  l*iij  Ilauptver- 
aammlung  soll  am  8.  Dezeitiburd.  .1.  nachrnittagH  12'/i  Uhr 
in  Düsseldorf  abgehalten  werden  mit  folgender 
TagtsordBaag: 

1.  Geschifilieba  Hittailnagaa. 
2.  Wahlaa  lam  Yomtaad. 
8.  Dia  Elaaaaebwalla.  Torlrag  daa  Hra.  Oahaiaiaa 

Konmardanratafl  Dr.-Ing.  h.  o.  Haarmann. 
4.  Die  Wärmetechnik  des  Siemens-Martinofena.  Tor» 

trag  (Ich  Hrn.  IVfifcHHor»  Fr.  M  a  \  e  r. 

Zu  Punkt  2  wird  ein  Beschluß  gefaßt 
Za  Poakt  8  barlabtat  Hr.  Dr.  SahrSdtar  kan 

ftbar  den  Stand  der  Axbeitan  dar  waobladeBea  Kom- 
missionen : 

a)  KommisBionznrUntor8nchungde8Kraft- 
bedar fes  an  WalzenstraBen.  Die  Versuchsarbeiten 

sind  in  ToUam  Gange  und  werden  nach  Ansicht  der  Kom- 
nüaaion  wertroUa  Ergabaiiaa  liefara.  Zar  BeaebaSaag 

Mefizylinda»  tarn  Maaaaa  dar  an  WalMaatrataa 
anftratanden  Vertikaldrflcke  wardaa  die  aAtigaa  MUM 
Tom  Vorstande  bevrilligt. 

b)  II  och  of  en-KommiBsion.  Der  geinerzi'itauH- 
gesandte  Fragebogen  ist  mit  wonigen  Ausnahmen  be- 

antwortet worden.  Das  darauf  eingegangene  Material 
wird  jetst  baarbaitat  Zar  Darebfabraog  vea  Ye^ 
aaebea,  die  Iber  wMm  Yenraodaagaartna  der  Hoeh* 
ofanadilaflke  Aufschluß  geben  sollen,  werden  die  tob 
der  Koramlaaion  beantragten  Mittel  bewilligt. 

c)  RrikettierungB -Kommission.  Der  von 
dlaier  Kommission  heransgegebeno  Fragabogen  bat 
aebitmoBwertoa  Material  geUweit. 

d)  Chemiker-Koram  ission.  Die  jetzt  ferti^j- 
geatollten  Berichte  über  die  Hcbwefellicatimmang  und 
den  Einfluß  fremder  Beimonguniri'n  bei  der  Boatimiiuiiif,- 
den  EiaenB  nach  Reinhardt  ttolK'U  dcmtiilchHt  in 

„HtabI  und  KiHen'  veröffentlicht  werden.  Weitere 
Arbeiten  befassen  aich  mit  vergleichenden  Maattan- 
beatimmungen  in  Haaganerzen  und  geaaaaa  Ve^ 
gloichBunterauchungen  von  Rpozialatählen. 

Zu  Punkt  4  teilt  Hr.  Dr.  Schrödter  mit.  dali 

die  Neuauflage  der  .Gemeinfaßlichen  1  >ar>itellnng  des 
RiaenbUttenwoaens"  ao  weit  vorboroitot  itit,  duS  ihr 
Krscbeinen  im  Dezember  orfolg«>ii  wird.  Für  die  Er- 
richtnng  eines  Ledebnr-Denkmales  in  Freiberg  be- 

willigt Yontead  oiBea  Betraf  tob  800.4. 
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Oskar  Hahn  f. 

Am  28.  Okiober  d.  J.  vorschied  nach  ISngcrom 
Leiden  zu  Herlin  un«er  laiigjftbri|;«s  Mitglied  O  h  k  a  r 
Hahn,  Direktor  der  llahnscben  Werk«,  Actien^^eHell- 
Bchaft,  and  Mitinhaber  der  Firma  Albert  Uahn,  Röhren- 
walzwerk. 

Geboren  am  1.  Mai  1860  zu  Berlin,  trat  er  nach 
BeendigoDK  geiner  Schalzeit  auf  dem  Königlichen 
Wilhelme -Gymnasium  zu  Berlin  schon  frühzeitig  in 
daa  Unternehmen  aeinca  Vater«,  dea  Ooheimon  Koni- 
merzienrata  Albert  Hahn,  ein,  um  Hieb  dem  Kauf- 
mannMHtande  za  widmen.  Nachdem  er  oeint-  Lehrzeit 
beendet  hatte,  ging  er  im  Alter  Ton  20  Jahren  nach 
England.  Während  er  dort  in  einem  der  bedoutond- 
8t«n  ExportgeBchäfto  tfltig  war,  machte  er  sich  nicht 
nur  mit  der  Sprache,  den  Sitten 
und  Gewohnheiten  der  KnglAn- 
der  eingehend  vertraut,  son- 

dern legte  auch  den  Grund 
zu  seiner  ausgedehnten  Waren- 
kenntnii«. 

In  die  Heimat  zurOrkgc- 
kehrt,  wurde  der  Verstorbene 
Teilhaber  der  Firma  Albort 
Hahn,  Köhronwalzwerk ,  und 
begann  damit,  einen  bentim- 
menden  KinfluB  aaf  die  weitere 
Entwicklung  des  Unternehmens 
auszuüben.  So  erricbloto  dieses 
im  Jahre  1885  eine  Köhren- 

fabrik in  Oesterreich  -  Oder- 
berg, die,  schon  vorher  mehr- 

fach erweitert,  im  Jahre  IB98 
durch  ein  Puddolwork  nobst 

Martin-Stahlwerk  und  ausge- 
dehnte Walzwerksanlagen  we- 

sentlich ausgebaut  wurde  und 
heute  einen  Betrieb  darstellt, 
der  etwa  1400  Arbeiter  be- 
scbAftigt.  Danebon  beteiligte 
■ich  die  Firma  im  Jahre  18HS 

an  der  Gründung  der  Russi- 
schen Gesellschaft  für  Kührenfabrikation.  Auch  hier- 

bei handelte  es  »ich  zunAchst  um  eine  Köhrenfabrik, 
die  in  Jekaterinoslaw  (Südrußland)  erbaut  und  bald 
durch  die  Anlage  eines  Martin  -  Stahlwerkes  sowie 
eines  Universal-  und  Blechwalzwerkes  vergrößert 
wurde.  Im  gleichen  Jahre  mit  dem  Oderherger  Werke 
durch  die  Errichtung  eines  Foinblechwalzwerkes  aus- 

gestaltet, zAhlen  die  russischen  Unternehmungen  im 
Lande  za  den  bedeutendsten  Werken  für  die  Her 
Stellung  von  Feinblechen  und  Köhren.  Aber  nicht 
allein  den  Gründungen  im  Auslande,  auch  den  deut- 

schen Werken  der  Familie  Hahn  galt  das  lebhafte 
Interesse  und  die  Mitarbeit  des  Verstorbenen.  Dabin 
gehört,  daß  neben  dem  bestehenden  Röhrenwalzwerke 
in  Düsseldorf-Oberbilk  während  der  Jahre  1IS89  and 
1890  das  Paddel-  und  Stahlwerk  in  QroBenbaum  bei 
Duisburg  erbaut  und  im  Laufe  der  Zeit  durch  Anlage 
eines  großen  Martin-Stahlwerkes  und  neuer  Walz- 
werksanlagen  erheblich  erweitert  wurde.    In  Großen- 

bäum  wurde  ferner  in  den  letzton  Jahren  eine  ganz 
neue,  modern  eingerichtete  Fabrik  zur  Herstellung 
von  Gas-  und  Siedoröhren  errichtet. 

Wenngleich  der  Vortttorbene  bei  allen  diesen 
Unternehmungen,  da  er  von  Haus  aus  Kaufmann 
war,  seine  Tätigkeit  haaptHÜchlich  der  kaufniAnnischon 
Seite  der  Dinge  zuwandte,  so  besati  er  doch  in  hohem 
Maße  technisches  Verständnis,  das  ihm  bei  der  Lei- 

tung der  Werke  sehr  zustatten  kam  und  seinem  Rate 

auch  in  dieser  Richtung  jederzeit  williges  Gehör  vor- BchafTte. 

An  dem  Einflüsse,  den  Oskar  Hahn  auf  die  Ge- 
schäftsführung ausübte,  änderte  auch  der  Umstand, 

daB  die  deutschen  Gründungen,  denen  er  angehörte, 
im  Jabre  1896  in  eine  Aktien- 

gesellschaft unter  der  Firma 
Hahnsche  Werke,  Actiengesell- 
Schaft,  umgewandelt  wurden, 
insofern  nicht«,  als  die  Aktien 
ausMchlioBlich  in  den  Händen 

der  Familie  und  der  bisherig(>n Teilhaber  blieben. 

Der  Heimgegangene  widmete 
sich  schon  in  jungen  Jahren 
in  hervorragender  Weise  allen 
Verbandsfragen,  die  für  seine 
Werke  nicht  nur  in  Deatsch- 

land,  sondern  auch  in  Oester- 
reich und  Kußland  eine  wich- 

tige Rolle  spielten,  und  nament- 
lich für  das  deutsche  Rübren- 

syndikat war  er  wiederholt  in 
der  Lage,  durch  seine  große 
.Sachkenntnis,  Gewandtheit  und 
umfassende  UeberrMohnng  der 
englischen  und  französischen 
Sprache  die  Verhandlungen  mit 
Vertretern  anderer  Länder  zu 
führen  und  an  der  Bildung  der 
Verbände  erfolgreichen  Anteil 
za  nehmen.  Somit  verlieren 

seine  Borufsgenossen  in  Oskar  Hahn  einen  stet«  tat- 
kräftigen und  liebenswürdigen  Mitarbeiter,  der  nn- 

ermüdlich  auch  für  die  gemeinsamen  Bestrebungen 
der  Industrie  tätig  war. 

Sein  frühzeitiger  Tod  hinterlBBt  eine  große  LDcke 
sowohl  bei  den  von  ihm  geleiteten  Unternehmungen, 
als  auch  an  der  Seite  seiner  Gattin,  die  er  als  junger 
Mann  von  vierundzwanzig  Jahren  heimgeführt  hatte, 
sowie  im  Kreise  seiner  drei  Sühne  und  sonstigen 

Kamilienglieder.  Die  zahlreichen  Beamten  und  Ar- 
beiter der  Werke  bedauern  den  Heimgang  eines 

freandlichon,  stets  hilfsbereiten  Vorgesetzten,  der 
durch  Fleiß  and  strenge  Pflichterfüllung  allen  als 
Vorbild  dienen  konnte. 

Vielen  .Mitgliedern  unseres  Vereines  dürfte  der  Ver- 
ewigte seit  der  gemeinsamen  Fahrt  nach  Amerika, 

die  ihm  wie  vielfache  andere  Auslandsreisen  dazu 
diente,  seine  Kenntnisse  immer  mehr  zu  erweitern, 
noch  in  freundlicher  Erinnerung  stehen. 
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Aend«rungeD  in  der  NltfliederllBt«. 

Caro,  Otkar,  Qehoimer  Kommerzionrat,  General- 
direktor, Hirtctaberg  0.-9clil^  Scliiofl  Panlinam. 

H*dtH,  M,,  KSidgL  BergneMer,  Bktbentedt,  SeydUts- 
etmli«  II. 

JItiet,  Hamann,  Techniecher  Direktor  der  7a.  de  Wendel 
&  Co.,  Hayingon,  Knoattiiiiren  i.  I.othr.,  droli-ttr.  .^1. 

Klrinheistfrkamp,  H.,  Ingenieur,  lietriubitluitur  der 
MeUülwtrk«  Akt'O«*.,  DSm,  Biinwrelc- 

Btralie  28. 
EUintchmidt,  Theodor,  Ingenieur,  Hankow,  Cliin*. 
Kunz,   Rudolf,  Ingenieur,  OeorgR - Marienhfltto  bei 

OsnabrOck. 

Langt,  f.,  Hattendirektor,  Bredeney  Ii.  Euen  a.  d.  B. 
hung,  Erich,  Dipl.  Uütteningenieor,  HUlbeim    d.  Rohr, 

Angaitaetr.  12. 
Panniger,  Karl,  Ingenieur  der  F«.  ThvsHon  &  Oo., 

Abt.  V,  .Mülheim  a.  d.  Kühr 

Po^otfin,  JoAann,Ingi-nieur,Hfltten-n.WaliirMitDinn^ 
Jurjewka,  Jurjewiikv-^awod,  Oout.  I1iir>lll>rlll0llliw 

Rehhock,  CAr., '  Prokurist  der  Fa.  Seheidhnner  9t riiii;,',  Akt.-fieH..  DiiiHlturtr.  Katharinenstr.  6. 
SrhüUfr,  A.,  Dr.  iihii.,  Berlin  W.  15.  Uhlandetr.  28. 

M'inifi-,    IV.,  Dr.,  ItihaliLT  dur  Fa.  Dr.  Lohmano 
Dr.  kircbaer,  £iM«a  a.  d.  Kühr,  Uorcuieeslr.  9, 

Nene  Miti^lieder. 

Becker,  lle.mutun ,  lii^irrMcur,  I>iisHi'|dorf,  luklmi  liptr.  1. 
Esser,  Ingenieur  der  Krtlker  Werk/eugmaHrliini'iifaljrik 

Breuer,  Hchumacber  &  Co.,  Kalk  bei  Köln. 
JMederici,  Obcringonieur  der  Kalker  WerkzeuE^ma- 

•ehinenfabrik  Breuer,  8cbuniacber&Co.,  Kalkb.  Küln. 
OttTf  Ingenienr  der  Knlker  WerkfennuM«binenfabrik 

Brener,  Sefanmaeher     Co.,  Kalk  bei  KUb. 
de  Temple,  R.,  Direktor  der  Firma  Hartang,  Kuhn 

&   (  '<).,    MaHohinonfabrik    Akt,  •  Oee.,  Dfleseldorf, 
Satiiltr.iiL^i>r-iW<»Lr  7. 

HauptvBPHinluii  in  ileniu  diiitsBlur  EisnhuttmlNrtB 

am  Sonntag,  den  8.  Dezember  1007,  nschmittags  12Vt  Uhr 

in  der  Städtischen  Tonhalle  zii  Dflsseidorf. 

Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mitteilungen. 

2.  Wahlen  zum  Vorstande. 

3»  Die  Eisenschwelle.  Vortrag  von  Geh.  Kommmtenrat  Dr.-Ing.  h.  c. 
A.  Haarmann,  Osnabrflck. 

4.  Die  Wirmetechnik  des  Siemens-Martinofens.  Vortrag  von  Proibssor 

Fr.  Mayer,  Aachen. 

Zur  gefälligen  Beachtung!  Nach  elnam  Beschlüsse  des  Vorstandes  ist  der  Zutritt  zu  den- 
jenigen Riumen  der  Städtischen  Tonhalle,  die  der  Verein  am  Versammlungstage  belegt,  nur  gegen  einen 

Ausweis  gestattet,  den  die  Mllglleder  zugleich  mit  der  Einiadunf  eriialten  werden.  —  ElnfBliningskarten 
für  GSste  werden  wegen  des  gewöbnüch  sehr  starken  Andranges  zu  den  Versammlungen  an  die  Mit- 

glieder nur  in  beschränkter  Zahl  und  nur  auf  vorherige  schriftliche  Anmeldung  bei  der  Geschäftsführung 

misgefeben;  keinem  Mitgllede  kann  mehr  alt  eine  EinfOlirungskaile  zviesianden  «erden.  —  Des  Aue- 
legen von  Prospekten  und  das  AufMellen  von  ReklamegegenstiBden  in  den  Venemminngsrlnmea  und 

Vorhallen  wird  nicht  erlaubt. 

Der  Hauptversammlung  geht  am  7.  Dezember  1907,  nachmittags  6  Uhr,  in  der 
Sttdtieeiien  Tonhalle  sn  Dfisseldorf  eine 

Versammlung  deutscher  Gießereifachleute 

voraus,  zu  der  die  Mitglieder  des  Vereins  deutscher  Blsenhittenlente  und  des  Vereins 
deutscher  Eisenf  leGereien  hierdurch  elncelsden  «erden. 

Tagesordnung: 

1.  Ueber  Verwendung  von  Preßluft  im  GieOerelbetrlebe.  Vonrag 

von  Dipl.-Ingenieur  Otto  S.  Schmidt,  Sterkrade. 
2.  Zur  geschichtlichen  Entwicklung  des  Eisenkunstgusses.  Vortrag 

von  Architekt  Julius  Lasius,  Direktions -Assistent  des  Central  -  Gewerbe- 
Vereins  zu  Düsseldorf. 

Nsch  der  Versammlung  gemStliehes  Zusammensein  in  den  oberen  Riumen  der  Tonhalle. 

Die  nächste  Hauptversammlung  der  Eisenhütte  Südwest*  findet  am  Sonntag, 
den  9.  Februar  1908,  statt. 

*  Laut  Beschluß  des  Vorstandes  jetzige  Bezeichnung  statt  der  bisherigen:  .Südwestdeutsch- 

Luxemburgische  Eisenhütte'. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  48. 27.  November  1907. 27.  Jahrgang. 

Ein  Denkmal  für  Friedrich  Alfred  Krupp. 

Wohlgeliingcn,  künstlerisch  vollcmlet,  steht 
das  Standbild  des  Verewigten  vor  uua, 

ein  eherner  Beweis  von  Liebe,  von  Freundschaft, 

von  Anhänglichkeit,  die  Uber  das  (rrali  hinauH 

sich  erhalten.  Wie  lobendig  ruft  das  Denkmal 
in  una  daH  Bild  von  Friedrich  Alfred  Krupp 

Leben  ihm  gestellt  hat,  war  ein  Trost  in 
schweren  Zeiten,  die  er  hat  durchkämpfen  müssen. 

Weitgehende  Anerkennung,  warme  Dankbarkeit 
und  herzer<|uickende  Freundschaft  hat  er  schon 

in  seinem  Leben  erfahren;  aber  wie  würde  er, 
dessen  schlichter  und  bescheidener  Sinn  nie  auf 

V 

Uai  neu«  Krupp -Denkmal  in  Emoii. 

herauf,  ein  Bild  seines  äußeren  wie  seine.s  inneren 

Wesens  I  Was  er  getan  und  gewirkt,  entsprang 
der  üeberzeugung,  daß  bei  der  Größe  der  ihm 

von  seinem  Vater  hintcrlasscnen  Aufgaben  er 
mehr  noch  als  jeder  andere  in  allem  und  jedem 
auf  das  Wohl  der  CrcBamthcit  bedacht  sein  müsse. 

Diese  Pflicht  nie  aus  den  Augen  gelassen  zu 

haben  bei  den  mannigfachen  Aufgaben,  die  das 

XLVin.tT 

Dank  und  Anerkennung  rechnete,  heute  aufs 

tiefste  bewegt  sein  ob  dieses  Beweise»  so  weit- 
gehender Verehrung,  zu  dem  so  viele  Tausende 

beigetragen,  ob  dieser  köstlichen  Frucht  der 
•Anerkennung  seines  Strebens,  die  selbst  noch 

nach  .seinem  Tode  gereift  ist.  Tiefe  Dankbar- 
keit bewegt  die  Herzen  der  Seinen,  und  im 

Xamen  der  Witwe,  der  Töchter  und  Schwieger- 

1 
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söhne  bitte  ich  di6Mm  Danke  Aasdruck  ver- 
leihen zu  dürfen,  so  schwer  es  mir  auch  fällt, 

Worte  hierfür  zu  linden.  Wir  daukea  für  diese 

to  großartig«  Ehrang,  die  dem  Ventorbenen  zu- 
teil wird,  und  danken  für  dieses  erneute  Zeichen 

der  festen  Gemoinsohaft,  die  zwischen  dem  Da- 
blBgeseliledeiBeB  and  letBen  Werken,  swieeben 
ilini  und  il'>r  Stailt,  zwischen  ihm  und  seinen 
teilweise  so  weit  zerstreuten  Freunden  bestanden 

hat.  Wie  es  stete  Im  Sinne  Ihres  Mannes  la?, 

werktfltifre  Nilchstenliiiie,  soziale  Fürsorge  aus- 
zuüben, so  möchte  auch  Frau  Krupp  den  beutigen 

Tag  nicht  vergehen  lassen,  ohne  aneh  ihrerseits 

in  diesem  Sinne  Neues  zu  schaffen  und  das  ge- 
meinsame Band,  das  uns  mit  den  Werken  und 

der  Stadt  verknüpft,  erneut  zu  bekräftigen.  In 

dieser  Absicht  hat  Frau  Kru|ip  ein  Kapital  aus- 

gesetzt, welches  zur  Förderung  der  Gesund- 
heitspflege und  besonders  zur  Unterstützung  der 

httusUchen  Krankenpflege  im  Kreise  der  W  rk- 
angehörigen  dienen  soll.  Sie  hat  außerdem  be- 

stimmt, daß  aus  ihrem  Grundbesitz  in  Rütten- 
scheid die  Wald-  and  Talstreifen,  die  jenes  G«- 

Iflnde  durchziehen,  der  Stadt  gemeinde  mit  der 

Bestimmung  übereignet  werden,  dieselben  dauernd 

als  Slfentliehe  Anlagen  und  Spazierwege  zu  ver> 

wenden.  Wie  diese  Verfügungen  Sulieri-  Zi  irhen 
sein  sollen  für  den  Fortbestand  der  guten  Tra- 

ditionen, die  Friedrieb  Alfred  Krujtp  von  sdnem 

Vater  Obemommen  und  so  getreulich  weiter- 
gepflegt hat,  so  versprecben  wir  erneut,  auch 

künftighin  an  ihnen  festzuhalten  und  unseres 
Lebens  Zweck  In  dem  zu  sehen,  was  ütter  die 

Grenzen  des  gegenwärtigen,  des  Einzellehens 
hinaus  auch  für  die  Zukunft  Bedeutung  und 

Wirkung  haben  muß." 
Mit  diesen  Worten  stattete  am  IT.  November 

St.  Krupp  von  Bohlen  und  Ualbach  den 

Dank  der  Familie  fllr  das  von  WerksangdiSrlgen, 
Freunden  und  der  Vaterstadt  Kssen  dem  zu  früh 

Verewigten  F.  A.  Kru]ip  errichtete,  von  der 
KUnstlerhand  des  Hflnchener  BUdhaoers  Lederer 

geschaffene  Denkmal  ab,  das  auf  dem  Limbecker 
Platz  inmitten  des  flutenden  Verkehrs  taglich 
Tausende  und  Abertausende  an  den  Essener 

Phllanthmiien  erinnern  wird. 

Finanzrat  Klüpfel  hatte  es  in  einer  ebenso 
feiarinnfgen  als  irarmherzigen  Bede  geweiht, 

die  der  Persönlichkeit  F.  A.  Krupps  aus  der 
Kenntnis  jahrelangen  Verkehrs  in  meisterhafter 

Weise  gerecht  wurde.  0ie  Fülle  der  geschäft- 

lichen Betätigung  des  Verewigten,  die  Kigcn- 
art  der  von  ihm  unternommenen  Weilerbildung 

der  vom  Vater  überkommenen  Schöpfungen  und 

seine  persönliche  herzgewinnende  Liebenswürdig- 
keit fanden  in  den  Darlegungen  des  Redners 

eine  Würdigung,  die  allen  Teilnehmern  tief  ins 

Hers  griff.  lUt  Worten  wannen  Dankes  Uber* 

müun  dann  der  Essener  OberbOrgermdster  6c- 

beimrat  Holle  das  Denkmal  in  den  Schutz  der 

Stadt,  deren  beispielloser  Aufschwung  ein  ge- 
treues Spiegelbild  der  Entwicklung  bilde,  das 

Friedrich  AlfM  Krupp  seinen  Werken  ge- 

geben habe. Das  Denkmal  ist  ein  überlebensgroUes  ehernes 
Standbild  Krapps;  dieser  Mtt  ans  entgegen  im 
Gehrock,  die  Hlinde  auf  dem  Rücken  gefaltet, 

entblößten  Hauptes.  Das  Eigenartige  dieser 

Dantellttttg  schwindet,  wenn  man  welB,  daO 

Kru|>ii  immer  so  auftrat,  wenn  er  in  der  Oeffent- 
licbkeit  bei  einer  Beratung  vor  seinen  liit- 

arbeitem,  Werksangehörigen  und  Freunden  er- 
schien und  mit  ihnen  sprach.  Das  Standbild 

erhebt  sich  in  einer  üaibrotunde  aus  Kalkstein- 

quadern.  Die  Unke  Seite  der  Rotunde  zieren 
zwei  sehnige  Arbcitergestalten,  die  rechte  Seite 
eine  Frau,  die  ihr  Kind  an  der  Brust  nährt, 

und  eine  dritte  Arbeitergestalt.  So  sind  die 

Arbeit  und  die  Charitas,  die  GnindzUge  Krupp- 

scher T.'ltigkeit,  sehr  wirkungsvoll  zur  Seite  des 
dritten  Krupp  zum  Ausdruck  gekommen. 

Der  Kaiser  hatte  zu  der  Fder  als  seinen 

Vertreter  den  General  von  Scholl  gesandt,  der 
zu  den  Füßen  des  Denkmals  den  ersten  Kranz 

nlederiegte.  Ihm  folgten  mit  herrlichen  Blumen- 
spenden  Frau  Krupp,  ihre  beiden  Töchter  und 

Schwiegersöhne,  dann  Landrat  Rötger  als  Vor^ 
sitzender  des  Direktorinms,  Generalkonsol  Mens- 
h  au  s  e  n  als  Vertreter  des  Aufsichtsrats,  zahlreiche 

Abordnungen  des  Werket  und  anderer  Körper- 
schaften sowie  OeneratsekretBr  Bneek,  der  im 

Namen  des  Zentralverliandes  Deutscher  Inda- 
strieller.  und  Abg.  Dr.  Beumer,  der  im  Namen 

der  rheinisch-westfälischen  Industrie  die  Stufen 

des  Standinldes  mit  grünendem  Lorbeer  schmückte. 

Ks  war  i'ine  erirreit'ende  Feier,  der  eine 
naeli  vieleu  Tausenden  zälklende  Menge  beiwohnte 

und  die  die  Erinneraag  an  die  unvergeßliche 
Persönlichkeit  tnnehtig  wieder  aufleben  ließf  die 

wir  in  F.  A.  Kru])p  verloren  haben. 

Ein  festUches  Uahl  auf  der  ,Vllla  Hagel* 
lie.xcliloß  den  Tag.  Hr.  Kruiip  vi>n  Bohlen  und 
Ualbach  feierte  hier  unter  nochmaligem  Dank 

für  die  Errichtung  des  Denkmals  an  alle  Hit- 
beteiligten  den  Kaiser  Wilhelm  IT.,  der  Krupp 

seinen  besten  Freund  genannt  iiat;  General  von 
Scholl  wdhte  den  Manen  F.  A.  Krupps  dn  «ttUei 

Glas,  und  Finanzrat  Klüpfel  fand  noch  einmal 
in  einer  meisterhaften  Hede  den  warmherzigen 

Ton,  um  das  Wohl  der  Familie  Krupp  und  Ihrer 

Zukunft  auszubringen.  Wehmut  um  den  Ver- 
ewigten paarten  sich  hier  mit  froher  Zuversicht, 

daß  die  Saat,  die  F.  A.  Krupp  gesäet,  nicht 

untergehen  wird,  und  dafl  andi  von  Ihm  daa 
Wort  des  Horaz  gilt: 

Exegi  monumentum 
Aere  poreaniaa. 

DU  Beäaktfom. 
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Wärmeverbrauch  von  Gas-  und  Turbodynamos  in  Hflttenzentralen. 

Von  Ingonieur  E.  Kiccke.  (X.ebdruck  »«boi«.) 

/k  Is  in  den  letzten  Jahren  der  Bau  von  Turbo- 

dyoAmos  groüo  Fortschritte  gemacht  hatte, 

mufden  bd  Projekttomiiir  Ton  dektrisohen  Zen- 
tralen auf  Hüttinwerkcn  in  mam  luMi  F'lUen  Ver- 
gleiche zur  Klärung  der  Frage  augestellt,  ob  die  zu 

erbmende  elektrleehe  Zentrale  bei  Anwendung 

von  Gasdynamus  oder  von  Turbodyn.imos  (Aus- 
nutzung der  üochofengaae  zum  Uelzen  von 

Keeeelo)  bfUigere  elektxiselie  Enei^e  liefert. 
Fast  all  diesen  Vergleldien  lag  die  Annahme 

zugrunde,  daO  die  fllr  den  Betrieb  erforderlichen 

Gm-  oder  Tnrbodynamos  ▼ollbclastct  laufen. 
Diese  Annahme  trifft  annähernd  zu,  wenn  die 
elektrische  Zentrale  bestimmt  ist.  kiiiirli«  h  alle 

Hilfsmaschiuen  eines  Hüttenwerkes  mit  elek- 

trieeher  Energie  zu  vwFsorgen,  nicht  aber  mehr, 
wenn  auch  Wal  zt'nstraßen  elektrisch  be- 

trieben werden,  da  der  durchschnittliche  Euergie- 
Terbraneh  von  Wateeoatraßen  mit  seltenen  Aus- 

nahnn  n  nur  rund  '  a  bis  des  vorübergehend 
erfordcrliclieu  Energieuiaximums  beträgt.  Die 
Leiatnngsknrve  einer  HOttenwerkisentral«,  welche 
außer  den  üilfsinaschinen  aueh  dSB  vorhandenen 

Walzenstraüen  Energie  zu  liefeni  liat,  wird  also 
größerra  SoliwaokinigeB  ooterworfeB  aehi  und 
infolgedessen  muß  man  den  W.irnieverbraucli 

der  Gasdynamo  in  dem  einen  und  der  Turbo- 
dynamo in  dem  anderen  Falle  unter  Berfick- 

dohMgang  des  bei  Teilbelastungen  den  zwei  Kft- 
•ddnenarten  eijcfcntümlichen  spezifischen  Wanne- 
Terbrauehes  ermitteln. 

Die  stark  ausgezogene  Kurve  des  Sdiaubildes 
Atihildun;;  1  8tcIU  eine  derartitre  Tieistunpskurve 

dar;  dieselbe  ist  aufgenommen  in  der  Zentrale 

des  Eisenwerkes  Trsynlets  (Hlldegardehlitte)* 
der  Oesterr.  Berg-  und  Tf  ii  1 1  o n \verks-(^  c- 
selUchaft,  wahrend  außer  den  üilfsmascbincn 

das  Wsflkes  folgende  vier  Walwnstxmfiao  fa 
Betrieb  waren: 

1  FcMODeiMn-ReTeniertlreeke  mit  4  OeriMen, 
750  mm  WalzendarohnieHer; 

1  Orobatrecke  mit  8  OeiMeB,  660  mm  Walsen- 
durcbmesMr; 

1  Mlttelsfareak«  mit  1  TontrwkKorOat,  5M  mm 
WalnndarchmoBger    nnd    4  Fwtiggortstenf 

400  mm  'WalzendurchmesBer; 
1  Feinstrecko  mit   1   Vorstreckgerfiit,  860  mm 
WabiandarckmeMer,    und    7  FertiggerOiton, 
S40  mm  Wah •adoNihmeeMr. 

Die  Kurve  zeigt  den  Betrieb  während  zwei 

Pfiindt-n  und  20  Hinuten,  die  Höchstleistung  be- 
trug rund  3000  KW.,  die  AUndestleistung 

700  KW.,  der  Dorehselinltt  1640  KW. 

*  .BtAhl  und  Eiaou"  1907  Nr.  4  8.  181  BSd  Nr.  & 
8.  188. 

Annahme  I.  Gasdynamos  liefern  die 
Energie:  Es  müßten  drei  Qasmascbinen  von 
je  1500  P.  S,  la  Betrieb  sda,  fOr  wdeb«  folgende 
Werte  für  den  spezifischen  W;irmeverbrauch 

gelten:  Für  die  P.  S,  -  Stunde  am  Gasmotor  bei 

'/«     1     *l*  1 

•f« 

Wärmeeinheiten    .  . 

'Wirkangagrftd  der  Dj- 

8480 

0,94 

8690 

0,985 

8M0 

0,915 

6000 

0,88 
Spezifischer  Warmeverbrauc  h  f.  d. 

KW.-Stunde  an  den  Klemmen  der  Dynamo: 

'  1  'n  'Ii  •/» 
Wärmeeinheiten    .  .    3600    3920    5280  7760 

Die  Werte  der  letzten  Zahlenreihe  rind  Im 

Schaubild  AMiild.  2  in  Kurvenform  dargestellt. 

Annahme  II.  Turbodynamos  liefern 

die  Energie:  BineTorbodynamo  fBr  2600KW. 
normal  und  3125  KW.  maximal  könnte  ebenso  wie 

die  drei  Gasmaschinen  von  je  15üOP.Seden  Betrieb 

nach  der  angegebenen  Leistungskurve  bewältigen. 

DampfsMBnang  am  Bfaitrilt»- ▼entil  10  Alm.  Ueberdrack. 

Dunpftemperalar   SOO»  C. 
KOUwaisertempwatar  ...  15*  C. 
▼aknvm   96  9f^. 
Totale  manometriBche  Förder- 

höhe fClr  daa  KQblwMaor  .  10  m. 

Unter  die.sen  Verhlltnlssen  verbraaeltt  die  Tur- 

bine einschl.  Erregiings-  und  Kondensationsarbeit: 

bei     */4      </>      '/«      V*  BelMtnng 
6,46    6,7     7,1   7,8  kg  Dampf. 

Zur  Erzeugung  von  1  kg  Dampf  bei  11  Atm. 

Ucberdruck,  iäO'*  C.  (am  Kessel)  sind  1026 
Wärmeeinheiten  erforderlieh,  wenn  die 
Temperatur  des  der  Kesselanlage  i  welche  einen 

Economiser  einschließt)  zugeführten  Kondensats 

80*  C.  nnd  die  Ansnntsnng  der  aufgewandten 
Wärme  RH  «o  betragt.  Wenn  die  Kessel  mit 
gereinigten  Hochofengasen  geheizt  werden  und 
durch  Einbau  tob  Eeonomisem  gute  Ausnutzung 
der  Wärme  begünstigt  wird,  ist  ein  Gesamt- 

Wirkungsgrad  von  0,68  ohne  Schwierigkeiten 
erreichbar.  Unter  Zugrundelegung  vorgenannter 
Werte  wurden  die  Werte  der  Kurve  für  den 

spezifischen  Wärmeverbraueh  für  die  KW.-Stunde 
an  den  Klemmen  der  Turbodynamo  berechnet 
nnd  im  Schanbild  Abbild.  S  eingetragen. 

Zwei  weitere  Kurven  in  demselben  Schau- 

bild zeigen  den  Gesamtverbraucb  an  Warme  in 
der  Stunde: 

1)  wena  die drd  Omwnasdilnen  zu  Je  1500 P.S* laufen, 

2)  weaa  die  dae  2500  KW.-Turblae  im 
Betrieb  ist. 
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ITSO  Btabl  and  Bitmk  WarmtPetbrmiA  «9»  0m>  wid  IWftw^iMimM  Iii  JnUfoiMirffvIm.  VI.  Jahrg.  Nr.  48. 

Fin  Vtirt^li'ich  lu'iiler  Kiirvi-n  zeij^t,  daß  bei 
niedrigeren  Itelastungen  der  WArmeverbraucb 
der  OftsmaBcMnen  viel  weniger  abnimmt,  als  bei 
der  Ttirliinc.  Diese  Kurven  wurden  nun  dazu 

benutzt,  zwei  fortlaufende  Warmeverbrauchs- 
Ivurven.  die  untere  für  Gasmaschinen,  die  obere  für 

die  Turbine,  eiits|irecliend  den  Schwankungen  in  der 
Knergieabgabe  der  Zentrale  aufzazeichnen,  deren 

SMT.  VtUmwtrhnwdtin  WC^t» 

Kilawan 

Verlaut"  im  Srliauliilil  AliliiM.  1  wiederpefreben  ist. 
Durch  riauinietricroD  wurden  bieraus  die  Durcli- 

sdmltte  festgelegt  und  folgende  Werte  gnftindeii: 
a)  Mittlere  Energieabgabe  =  1640  KW.  (wie 

oben  bereits  angegeben). 

b)  Mittlerer  Warmeverbraucb  der  D&mpf- 
turbinenzentrale  12,48  X  Wanne- 
einheiten. 
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Uittlerer  VVameverbraucli  der  Gaama- 

letdneDcentrale  8,28  X  10*  WOnneein- 
heilen. 

Es  bedeutet  dies  also,  daß  die  Dampf« 

turbinenzentrale  in  HQttenwerken  mit  gas- 
fefiBiMrten  Kesseln  rund  50  ̂   nehr  W&rme 
verbraucht,  als  eiiu;  Gasmaschlnpnzen irale. 

Aus  obigen  Zahlen  ergibt  sicii  t'crnt  r  ein  mitt- lerer WlrmoTerbrauch  von 

12  430  000  WÄrmeoinhoitpii  f.  d  K  W.-Stunde —  s  7580 
bei  Dainpftarbinen 

und  TOB 
8  SSO  000 =  S050 'WArmceinheiton  f.  d.  KW.-Stlllld« 
1640  bei  UaimAschinen. 

Diese  letitere  Zahl  Ist  besonders  Interessant, 

(Ia  sie  liewcist.  daß  alle  früheren  außfrordf-nt- 

licli  niedrigen  Werte  fär  den  mittleren  Gasver- 
brauch, mit  denen  bei  AuftleUnng  tob  Ben» 

tabilitfitsberechnungen  gerecliBet  wittde,  viel  in 

günstig  angenommen  waren. 
In  Nr.  8S  dieser  Zeitschrift.  .Jahrgang  1907 

(S.  1191),  gibt  M.  Langer  ohne  zalilenmilßige 
Ufirründunf:  als  diirchschnittliclion  (tasverbrauch 

für  die  P.  Sj-Suiiide  drt-i  Kulülirm-ter  an;  bei  ÜÜÜ 
WarnieeinliRiten  f.  d.  Kubikmeter  Hochofengas, 
O.S  ulittliTCTM  mcchnnisolicu  Wirkuiiir-iirrad  der 

CTa.suia.scliiuen  und  0,915  uiittlerooi  Wirkungsgrad 
der  mit  den  Gasmaschinen  gekuppelten  Dynamos 

ergibt  sich  nach  LatiL'er  f.  d.  KW. -Stunde  ein 
durcbschnittiicher  Warme  verbrauch  von  rund 

5020  Wärmeeinheiten,  das  Ist  fast  genan  das- 
selbe Resultat,  welches  die  Rechnung'  an  Hand 

einer  in  der  l'raxis  aufgenommenen  Leietungs- 
kurre  einer  Httttenwerkszentrale  ergab. 

Zusammenfassung.  Elektrische  Hfitten- 
werkszentralen,  weiche  außer  den  Hilfsmattchinen 

aaeh  Um  WalzenstraOen  mit  elektrischer  Energie 
vetvorgen,  arbeiten  mit  schwankender  Belastung 

und  verbrauchen  infolgedessen,  ausgerüstet  mit 

Torbodynamos,  nur  rund  60'/*  mehr  Warne 
fretrenüber  dem  Betrieb  mit  (ra-sdynamos.  während 
in  vergleichenden  Betriebakostenberechnungen 
bisher  in  der  Kegel  der  Mehrverbrauch  dem 

.\bbilduDg  2. 

Yergleicbonda  Wärmebilanz  einer  UasmaDchinen- 

anlage  mit  eniw  Danpftorbineaanlage. 

Zustand  hri  Vollast  ent;!]ireeliend  zu  100  '/» 
und  mehr  in  Rechnung  gestellt  wurde. 

Herrn  HBttendlrektor  Jedrkfewlcz  In 

Teschen.  der  mir  die  in  dii'srr  Arbeit  liehandcltc 
Leistungskurve  bereitwilligst  zur  Verfügung 

stellte,  spreche  ich  nach  an  dieser  Stelle  meinen 
Terbindlichsten  Dank  ans. 

Qsialitative  Arbeit  in  der  Stahlerzeugung  und  elektrisches 

Schmelzverfahren. 

Eine  technisch -wissenschattliclie  Stu^e  von  Hiittmdirektor  <).  Thaliner  in  Bisaiarckhüttc  O.-S. 

(Scblufi  von  Seit«  1ÖH6.) 

Wenn  man  alle  vorgeschilderf i-n  VerliJlitnisse 
in  Betracht  zieht,  so  darf  man  wohl  ohne 

vretteres  bestätigen,  daß  vor  allem  andern  die 
chemische  Reinheit  in  direkten  He/ieliunpen  zur 

QualitAt  steht  und  einen  überaus  wichtigen  Faktor 
für  de  bildet,  so  daß,  wenn  in  qualitativer RiehtiiBg 

gearbeitet  wird,  «lern  chemisch  durchaus  reinerea 

Produkt  auch  die  größere  qualitative  Wertig- 
keit zugesprochen  werden  muß.  Dann  darf  aber 

die  Beurteilung  des  Fabrikates  keine  einseitige 

sein  und  sich  nicht  auf  die  liauiitsiiehliclisten 

Bestandteile  i'hosphor,  Schwefel,  Arsen  und 
Kiffer  allein  entreokoB,  sondern  auch  auf  das 

tatsächliche  Maß  ihres  F.infliisses  und  jene  meist 

nicht  kontrollierten  Beimengungen,  welche  hier 

vontehmlleh  In  den  Oxyden,  also  kurz  Im  Saaer- 
stotTi  .  von  iilierwii  L'rnd  schädlichem  Kinflusse 

sind.  Nur  im  Einklänge  hiermit  vermag  man 

die  Frage  nach  den  Bniehungen  zwischen  Be- 
triebswirtschaftllohkelt  and  qualitativer  Arbelt 
zu  beantworten. 

Wenn  wir  irgend  ein  chemisch  unreines  Eisen 

in  einem  l)eiiebit:en  Hüttenprozesse  zu  einem 

chemisch  reinen  l'"a!)rikntt'  raffinieren,  so  kommt 
vor  allem  der  Sicherheitsfaktor  in  Betracht,  mit 

welchem  dies  geschehen  kann.   Denn  die  qualt- 

Digitized  by  Google 



tftüve  Richtung  der  Arbeit  fordert  vor  allem 

die  ttraDK»  KlasflUlkatlon  nuh  itm  tatueUlehen 

Ergebnisse.  Ist  ein  Hfitteni>riizeß  so  gestaltet, 

daß  lOQo/o  des  erzielten  Produktes  die  denkbar 
grüßte  ehemlsebe  Belnhelt  beelteen,  so  entflüH 
natürlich  dil'  Klassifikation  von  selbst  und  e« 
lit  auch  der  Betrieb  im  Hinblick  auf  die  Selbst- 

kosten fttr  dieses  Produkt  von  der  hSehstmOg^ 
lieben  Wirtschaftlichkt'it.  Ist  die  Sicherheit  im 
Arbeitsverfahren  keine  unbedingte,  so  ist  eine 

Klassifikation  nötig.  Da  es  nun  weder  Arbeits- 
verfahren ^jfibt,  welchen  diese  Sicherheit  zukommt, 

noch  Mensciu  n,  weh  he  sie  fehlerfrei  durchführen, 

so  wird  naturgemäü  die  Klassifikation  auuh 

Wertigkeitsstufen  soiiaffen,  und  der  Preis  des 

Fabrikates  wird  ihnen  entsjirechend  gebildet  wer- 
den müssen.  Wenn  die  lüaHsilikation  z.  B.  er- 

gibt: 80*/«  b8ehetw«rtigM,  W^f»  nlttelwertlgfls 
und  40  "Vi  iiiiterwertiges  Fabrikat,  so  werden 
naturgemäß  die  Selbstkosten  für  die  bücbste 
Klasse  naeb  den  VerwertmigsiiiSglldtkeiten  fltr 
dif>  inindcren  Klassen  und  dem  Ausfall  daraus 

bereclinet  werden  müssen.  Es  ergeben  sich  dann 
oft  80  höbe  SelbstkostMi  fdr  das  qaalttatly  wertige 

Fabrikat,  daß  man  es  vorzieht,  das  Arbcits- 
Terfahrea  tu  ftndem,  von  vornherein  besser« 
Gmndstoffe  la  Anwendung  zu  bringen,  also} 

teurer  zu  arbeiten.  Dies  sei  nur  In  Hinblick  ■ 
auf  die  Zusammensetzung  gesagt,  wie  wir  sie 
bei  der  chemischen  Analyse  finden.  Aber  es 

gesellt  sich  noch  anderes  hinan,  der  Eintin  U 
jener  chemischen  Verunreinigungen,  welche  wir 
nicht  ohne  weiteres  unter  Kontrolle  nehmen 

können,  jener  aus  dem  physikalischen  Aufbau 

im  frefüge  und  aus  der  allgemeinen  physikalischen 

Beschati'enheit.  Die  Kontrolle  hat  auch  hier  den 
Zweck  derKlasdilkatton  und  eratroekt  sieh  einer- 

seits auf  die  Prüfung:  der  phj'sikalischen  Eigen- 
schaften des  Erzeugnisses,  an^ierseits  auf  jene 

der  pbysikaliscben  Bescbaffenliett.  Hau  darf 
sich  keinem  Zweifel  darülinr  hintrclien,  daß  die 

Ergebnisse  der  mechanischen  (Qualitätsprüfung 

nur  zu  oft  im  direkten  Gegensatz  stehend  be- 
funden werden  zum  Ergebnis  der  chemischen 

Prüfung,  oder  daß  das  in  beiden  Prüfungsarten 
gut  befundene  Fabrikat  in  der  mechanischen 
Ausführung  sehlecht  beschaffen,  voll  von  Fehlern 

oder  Mangeln  ist.  Dadurch  sinkt  natürlich  das 

Ausbringen  an  qualitativ  höchstwertigen  Fal»ri- 
katen  oft  auf  einen  sehr  geringen  Prozentsatz 
herunter,  ihre  Fabrikationskosten  sohaeUea  be- 

denklich in  die  Höbe. 

SoU  in  an  diesen  Biobtnngen  srit  dem  der  Saehe 
zukommenden  Ernstf  r|iialitativ  gearbeitet  werden, 

so  tritt  die  unbedingte  Notwendigkeit  hervor, 

den  Hangeln  durch  geeignete  Vorkehmngen  und 

W.ihrnehniiink'  aller  Momente  zu  begegnen,  WOlche 
die  Gewinnung  eines  (qualitativ  wertigen  Erseng- 
nisses  zu  befSrdem  TermOgen.  Daa  wichtigste 
Homent  ist  die  Sorgfalt  Im  Arbeitsverfiibvn 

und  in  der  Ausführung,  und  es  erscheint  klar, 

■daß  diese  Sorgfalt  nm  so  größere  Mittel  in  An- 
spruch nimmt,  je  geringer  die  Sicherheit  in  der 

Erlangung  eines  gleichmäßig  beschaffenen  Er- 
-zengidsses  in  dem  betreffenden  Frosesse  sdbst 
ist.  Es  erwachsen  umfangreiche  KontroUappa- 

xate,  es  müssen  große  Mittel  in  Bewegung  ge- 
setzt werden  fBr  die  Behandlung  und  Reinigung 

des  Materials,  es  ergeben  sich  schlechte  Aus- 
bringen an  Ware  und  dies  alles  kostet  UM 

und  erhSht  unter  ümstanden  die  Selbstkosten  so 

aahr,  daß  es  unwirtschaftlich  wird,  aus  chemisch 
unreinen  Einsätzen  durch  Raffination  qualitativ 

wertige  Fabrikate  zu  schaffen;  ganz  abgesehen 
davon,  daß  dann  immer  noch  die  Frage  offen 
bleibt,  ob  dieses  Fabrikat  qualitativ  ebenfalls 

ebenbürtig  ist  dem  bei  gleichen  Selbsikosteu  in 
anderen  Verfahren  gewonnenen  Fal>rikate. 

Zieht  man  demgegenüber  die  Verfahren  nach 

Gruppe  A  in  Betracht,  so  findet  sich  hier  als 

besonderes  Herkmal,  daß  bei  WaU  beater  Ghnrad» 

j^Wi  und  durchaus  größter  Sorgfalt  im  Arbeits- 
verfahren  (sie  entreckt  sich  auf  kleine  Mengen) 

die  positive  Sicherheit  fDr  die  Gewinnung  eines 

gleichmäßigen  Fabrikates  durchaus  hohen  Quali- 
titswertes  gewahrleistet  ist.  Ea  eigeben  sich 
so  gut  wie  kdne  unterwertlgen  Fabrikate  nad 
dadurch  entfällt  ihr  unberechenbarer  Einfluß  auf 

die  Selbstkosten  fast  völlig.  Das  Enderzeagals 

klassifiziert  besonders  im  Tiegelverfaiiren  ohne 

weiteres  nach  dem  Ehuatze  —  <la  dieser  Ja 

sorgsam  ausgesucht  ist  —  und  es  gibt  hier  ein 
Mindestmaß  an  aufzuwendenden  Mitteln,  um  gün- 

stige Gefagebesohaffenhdt  und  physikalisdie  Bein- 
heit  herbeizufUiren  sowie  ein  mOgUchst  gfinatiges 
Ausbringen. 

Wenn  das  Verfahren  also  auch  hundertmal 

in  den  Gewinnungskosten  der  Rohst  ifte  unwirt- 

schaftlich erscheint,  so  ist  es  im  Erfolge  dem- 
nach Ökonomisch,  und  im  quaUtattven  Wert  des 

Fabrikates  liegt  dessen  bis  heute  unberührte 

größere  praktische  Verwertbarkeit  zu  guten 
,  Preisen.   Dies  beweisen  die  Tatsachen. 

Aus  dem  VorertSrterten  ist  zu  entnehnen, 

daß  die  qualitative  Richtung  in  der  Arbeit  immer 
und  unter  allen  Umständen  nur  mit  einem  ent- 

sprechenden .Aufwand  an  Kosten  und  Mitteln 

durchgeführt  werden  kann,  und  >r''rade  dieser 
.\ufwand  ist  es,  welcher  so  außerordentlicii  reizt, 
an  ihm  in  den  Bafflnationsverfahren  zugunsten 

der  Selbstkosten  und  des  daraus  sich  ergebenden 

Preises  zu  sparen.  Eis  ist  unbestreitbare  Tat- 
sache, daß  dort,  wo  dies  geschah,  der  Erfolg 

ausblieb  und  in  alle  Zukunft  austdciben  muß, 

denn  ein  Fabrikat,  welchem  das  vornehmste 

qualitative  Hwlcroal,  die  ..Zuverlissigkeit*,  fehlt, 
kann  als  Qualitatsfabrikat  nicht  an^resehen  wer- 

den, und  diesen  Mangel  vermag  im  allgemeinen 
andk  der  billigste  Preto  auf  die  Daur  nicht 
auszugleichen.  Leider  fanden  sich  genug  Tßviehte, 
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welche  ohne  die  positive  Grundlage,  die  Sieher- 
kett  in  ArbeitsrerfUireii  völlig  zu  beherrschen, 
durch  den  Preis  ihrer  Fabrikat  konlcurrieren 

und  ihre  Wettbewerber  hinwegfegen  wollten.  Sie 
Tenehwanden  ruhmlos,  das  QualltAtsfabrikat  aber 

blieb.  Es  entsteht  nun  die  Frage,  ob  es  fiber^ 
haupt  möglich  ist,  auf  dem  i^afflnationswege 
qualitativ  und  bei  geringeren  äelbstkoHten  den 

hSehst wertigen  Tiegelstahlsor- 

ten gleichwertige  EnaugiüsM  kw.-sl 
zu  erhoffen. 

Nehmen  wir  mm  an,  daß 
wir  im  Martinofen  die  schäd- 

lichen Beimengungen,  Phosphor, 
SehweM,  Kupfer,  Anen,  TSllig 
herauszubrinpen  vermöchten,  so 

bleibt  noch  immer  ein  Fehl- 

betrag 1b  den  Oxyden.  IMeie 
Oxyde  kOnnen  nur  im  Tiegel 

zum  großen  Teil  entfernt  wer- 

den, es  wfirde  also  die  Kom- 
bination Martinofen  —  Tiegel 

einzuschalten  sein,  und  dann 
entsteht  wieder  die  Frage,  ob 

das  Fabrikat  nun  qualiutiv 

gleichwertig  wäre  einem  Ticj^el- 
stahl  bester  (Qualität,  erzeugt 
ans  HerdfriiehitaU.  Man  d«rf 
sich  keinem  Zweifel  darüber 

hingeben,  daß  die  Beantwor- 
tung dieeer  Frage  die  wlder- 

sjirechendsten  Meinungen  aus- 
lösen dürfte,  und  es  ist  ohne 

weiteres  zuzugeben,  daß  jede 

derselben  ihre  Berechtigung  be- 
sitzen wird,  daß  sie  aber  vor 

allem  an  dem  Hangel  eines 
Qualitatsmaßstabes  scheitern 
muß.  Dies  Ist  erklärlich,  denn 

es  spielt  hier  ein  (^ualitätH- 
fkktor  berein,  welchen  zu  de- 

finieren schwierig  ist.  Au  fol- 

gendem Beispiele  soll  dies  ge- 
zeigt werden:  Wihlt  manids 

Einsatz  in  den  TieL'el  i'in  chemisch  reine?  Eisen 

und  fügt  demselben  so  viel  Kohlenstoff,  z.  B.  in 
Form  y«tt  Holzkohle,  sn,  dafi  ein  Tiegelstahl  von 

1  "/o  KohlenstotlVchalt  .sich  ergibt,  im  zweiten 
Falle  kohlt  man  mit  chemisch  reinstem  Koheisen, 
im  dritten  FaUe  frlaeht  man  naeh  dem  Üehatine- 
verfaliren  chemisch  reinstes  Koheisen  mit  eben- 

solchem Erz,  im  vierten  Falle  schmilzt  man 

chemisch  reines  Puddeleiscn  ein,  im  fünften  Falle 

aber  ZementstaU,  Im  seehsten  Falle  steirischen 

Herdfrischstahl,  so  weni.n  liepcliirodiikte  er- 

folgen, welche  sich  bei  ̂ 'enauer  i'rütung  trotz 
gleicher  chemischer  Reinheit  durchaus  verschieden 
in  der  C^iialitnt  verhalten  werden.  Diese  Ver- 

schiedenheit wird  ihren  Ausdruck  wohl  nur  in 

nmfuigndeher  phjrikatlsaher  Prttfting  linden 

kSnnen,  dann  aber  deutlich  genug.  Es  finden 
sich  Unterschiede  In  der  KOmung  bei  demselben 

Maß  an  Bearbeitung  oder  der  thermischen  Be- 
handlung, im  Verein  hiermit  abweichende  physi- 

kalische Eigenschaften,  besonders  in  allen  Qe- 

fBgezustlnden,  welche  die  Härtung  zum  Aus- 
erantro  haben.  Es  findet  sich  verschiedene  Härt- 

barkeit, Harte  und  Härte-Emptindlichkeit,  ver- 

^fT-  3"ab«hl«tk«n 

Abbilduv 
Kraftrerbraadi  In  KW.^8tandea  f.  d.  Tonne  fltaU. 

schledcnc  Sch!ii  i(!kraft  und  Elastizität  usw.,  eine 

Tatsache,  welche  jederzeit  bewiesen  werden  kann. 
Dies  ist  ganz  natOrllch.  Denn  wenn  auch  die 
Masse  hier  wie  dort  ans  chemisch  gleichartigen 

Molekülen  aufgebaut  Ist,  so  ist  damit  noch  nicht 
bewiesen,  daß  ihr  Zusammenbau  audi  derselbe 
sein  muß.  Wir  müssen  vielmehr  die  Veränder- 

lichkeit der  physikalischen  Eigenschaften,  der 
chemisch  unveränderten  Materie,  auf  das  Konto 

der  Veränderlichkeit  im  physikalischen  Aufbau 
setzen.  Wir  müssen  dann  jene  Umstände  zu 

erforschen  suchen,  aus  welchen  die  Veränderlich- 
keit in  Kohasion,  Elastizität  und  Gleitvermdgen 

auf  Basis  rein  mechanischer  Vorgänjre  ableitbar 

ist,  und  hierin  hat  uns  bisher  die  Wissenschaft 

keine  Grundlage  geboten,  den  Fortsehritt  in  posi» 
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tivcr  Uicbtuug  anzustrebea  und  Mittel  zu  Üadea, 
den  pbyflikaHaebeD  Anfbsii  Im  Hättenprozesw  In 

unsere  Gewalt  zu  lu'kommcn.  Wonn  .also  irgend 
ein  Prozeü  oder  ein  metallurgisches  Verfahren 

eratebt,  in  welchem  ei  mSgHeh  ist,  nach  der 

einen  Richtuti«:.  der  chemischen  Konstitation,  ein 
weitestgostecktes  Ziel  zu  erreichen,  to  darf  niebt 

S^-j    ,.         ......  . 
u  I  ü  d  4  »  i>  ;  8  s»  10  II  12  u  II  i:>  !•■  i<  i>)  i»  su  äi  8S  23  a« »  s«  s?  S8 

tMiMüiilktvl  l'liiispilur 

iili'  Ts.  !i.  n  wordon.  "l,il>  damit,  srr  viel  iinnn^r  t^r- 

reiclit  sein  mag,  der  wuitereu  VervoUliomniDung 

in  quaiitatlTer  Riehtnnir  Iceine  Chrenze  fresetzt 

ist.  K-^  wird  ihr  vii  Imi-lir  und  in  ln-vonders 

hohem  Malie  gerade  in  Deutüchlaud  er»t  die  Mög- 
lichkeit erselilossen,  im  BleictroscbmelzTerfahrea 

zur  tT<»!tung  zu  gclanfron.  W.  rin  dii  -  wirkü  ii 
der  Fall  ist.  so  ist  hierdurch  die  wirtHchaftlicbe 

.Stellung  der  Elelctroverfabren  ere^nttber 

den  anderen  HOttenprozessen  tatsficblicli  ir<7^'«>>>en. 
Ks  erwiesi'n  sich  in  Deutschland  bis  jetzt 

all*;  V  crsuclie  zu  winig  wirtschaftlich,  das  Eisen 
auit  seinen  Erzen  im  elelttriscben  Ofen  direkt  zu 

gewinnen,  daher  konnte  bisher  auch  der  Elektro- 
ofen nur  als  ümscbmelzapparat  in  Betracht 

kommen,  rmschinelz.'iiiiiarat*'  l»ositzen  wir  eigent- 
licli  nur  in  den  Tiegelöfen,  minder  rein  ausge- 

prägt in  MartoSfen,  da  in  l^zteren  Mangel» 

Luftabschluß  metallurgiselie  Prozeue  nnonter» 
brechen  vor  lieh  gehen. 

Natürlich  wies  der  erste  Ge- 
danke darauf  liin.  den  Elektro* 

Ofen  in  diesem  .'^inne  auszu- 
nutzen bozw.  zu  verwerten,  da 

man  Ja  diesen  Ofen  an  sich  als 

Tiff,'el  betrachten  durfte,  in 
welchem  das  Umscbmelzen  bei 

AniBcblnfi  der  Feuergaae  statt» 

findet.  Indessen  findet  sicli  hier- 
in ein  Irrtum,  denn  tatsächlich 

Ist  der  Elektro-Ofen  beute  in- 

folpr  seiner  basischen  Zustel- 
lung nichts  als  ein  basischer 

Umschmelzofen  bei  Ansscblnd 

der  Feuertrase,  aber  nicht  bei 

Abschluß  der  Luft.  Die  che- 
mischen Vorgange  darin  sind 

andere  als  im  sauren  Tiegel, 
es  fehlt  der  Kieselstturegehalt, 

dessen  allmlihlichc  Lösunsr.  Re- 

duktion und  die  stetiL'*' Arlieit 

des  Siliziums  bei  der  1  'esoxy- 
dation  unter  gleichiceitigeui  Ab- 
•eblsB  der  Lvft.  Hierdurch 

wird  im  Tiepel  tatsächlich  auch 

ihr  i:]intlub  ferngehalten,  wel- 
cher in  der  StSmng  jener  me- 

rhaniselien  X'ortr.lnfre  liesteht. 
die  in  erster  Beziehung  den 

physikalischen  Massenaufban 
biwirlien  liezw.  vorbereiten. 

Würde  man  den  Tiegel  ohne 
VerscUuß  l>ezw.  Deckel  in  den 

Ofen  setzen,  so  wJlre  damit 
lediglich  der  saure  Martinofen 
nac':li5r»'ahmt.  und  man  würde 

pezwuiipon  sein,  in  besonderer 
AutValfe  von  .Sdilacke  einen 

Sciiutz  gegen  den  direkten 
Einfluß  der  Fenergase  auf  daa 

Sclimelz}rut  zu  sehalTen.  Aber  dann  stellt  sich 

abermals  der  Nachteil  ein,  daÜ  das  Oxydul 
der  Schlacke  oxydiert  nnd  so  befthigt  wird, 

."^atierstofT  an  das  Metall  alizu^elien.  Ks  fehlt 
dann  das  wichtigste  Merkmal  des  Tiegelprozesses, 
das  lange  Zeit  hindurch  wibreode  Abstaben 
bei  gleichzeitiger  nieclianisclu  r  Abscheidung  der 

Oxyde,  ihre  Reduktion  im  Metall  durch  daa  Si- 
lizium und  die  hierbei  stattfindende  Bntgasong. 

Dieser  Viii<raii<:  kn.an  im  Martinofen  nicht 

stattfinden  bei  basischer  Zustellung  desseltten, 

auch  nicht  bei  saurer  Zustellung  und  schlieUlich 
auch  nicht  im  elektrischen  Ofen,  wie  fanmer  er 

AbUMiag  S. 

SielierilritaBchanbild  besQ^ok 
doi  Phos (I bor irehaltes  im 
inotallur^'iKt-heti    Prn/,  !!.  - 
Wonnen  aus  907  aufeinander- 

folgenden Ohaigso. 

h)  bei  HÜHHij^cm  !\insat)5: 

unter  'i,01ü ',u  oinni^iil. 249  Charifon  .  .   .  81,1  Ijfa 
aber  0,011  O/o  eioacbl. 

bis  0,015  dneehl. 
&6  Charg«  .  .  .  18,85  , 

fiber  0,016  <tb  eiaeoU. 
bis  0,02  einschlieBl. 
l  Charge    ....    0,325  , 

Ober  0,(C21  o„  einachl. 

biaUfO-ifieinschlieBl. 
1  Chaige   ....   0,825  , 

unter  0,01 5  eiascU.  rd.99,350^ 
ab«r  0,016     ,      ,    0,65  , 

b)  bei  kaltem  Bbisals: 

unter  0,010<Vli  einschl. 
24  Chargen .... 

über  0,01 1  0,0  einschl. 
unter  O.OITj  10  Cü. 

über  0,016  */o  einnehl. 
unter  0,020  5  Cb.  . 

aber  0,020  •/•  «laechl. 

 S  Chargen  .  . 
unter  0,016  o/q  ein- 

■ehlidlUoh  88,9 

Ober  0,016  Vo  eln- achliefilicb  17,1  > 

58,5  O  q 
24,*  , 

«2,4  „ 

M  5,2  , 

a>.a.CMI 
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zugestellt  sein  mag.  Er  würde  in  gleicher  Art 
aach  nicht  im  basischen  Ticf^cl  mOglich  sein,  und 
am  wQrde  darin  eine  vom  Fabrikat  aus  dem 

sanren  Tiegel  sehr  erhebliclie  Altweichuog  der 

GefiigebeschaA'enheit  erzieleu  müssen. Wenn  wir  also  den  elektrischen  Ofen  in  das 

Augo  fassen  mit  seiner  basischen  Zustfllnng  und 

dem  unvermeidlichen  Luftzutritt,  so  linden  sich 
Uer  udere  VeriHltnlma  ab  beA  den  Tfc^ofoi, 
und  man  kann  sie  knincsfalU  5n  unmif tclb.aren 

Vergleich  mit  dem  letzteren  bringen.  Der  elek- 
triMbe  Ofra  Ist  eben  ein  Apparat  fOr  sieb  und 
muß  für  sich  betrachtet  und  ausL'Piuitzt 

werden.  Diese  Ausnutzung  kann  nur  in 

den  floh  ans  der  BIgenart  des  Appa> 

rates  ergebenden  metallurgischen  Pro- 
zessen gefunden  werden.  Welcher  Art 

sind  diese?  Man  bat  wobl  sobflohteme 

Hoffnungen  gehegt,  daA  die  Einwlrkang 
des  elektrischen  Strome»  an  sich  von 
Einfluß  sein  würde  auf  eine  chemische 

Reinigung,  aber  sie  TerwIricUoben  aleh 
nicht  und  konnten  es  auch  irar  nicht, 
weil  der  elektrische  Strom  nichts  als 

nnsere  Winnequelle  tat  nnd  praktladi, 
auch  als  nichts  anderes,  winiitrlfich 

ungemein  viel  reiner  als  jede  andere, 
an^faBt  werden  darf.  Das  letztere 

ist  ihr  Hauptvorteil,  und  dc^^halb  mag 
mau  wohl  um  so  mehr  an  ihre  un- 

bedingte entsebwefelnde  Wirkung  ge- 
dacht hal)en.  als  sie  gestattet,  das  Metall 

beliebig  lauge  auf  einer  hoben  Tempe- 
ratur zu  erhalten.*  Daß  Sebwefel.  da 

er  wanderungsfUhig  und  leicht  oxydier- 
bar ist,  durch  GlQhen,  Küsten  und  Ähn- 

liche Wärmeeinwirkungen  entfernt  wer- 
den kann,  wenn  viel  davon  vorhanden 

ist,  ist  allbekannt,  indessen  gelingt  dies 
nur  bis  zu  einer  bestimmten  Verdün- 

nung, bin  M  einem  Restgeibalt,  bd  wel- 
chem ilie  I?ef:iliiu-un<r.  Schwefel  wieder 

aufzunehmen ,  anwächst.  Aus  dieser 
üreaebe  Ist  es  Im  MarÜnprozeB  so 

schwi.  riL'.  il<  ii  Zeitioinkt  zu  fassen,  in 

welchem  die  Entschwefelung  eine  voll- 
kommene Ist,  mtfglleh  ersebHnt  sie  flber^ 

haupt  nur  durch  wiederh<ilt.s  Sclilackenziehen 
und  Aufgabe  stets  neuer  Mengen  scbwefelfreien 
Kalkes.  Dies  Ist  wichtig  zu  wissen,  denn  es  sin«! 
hier  öberhaupt  die  Grundbedingungen  für  die 
Entschwefelung  gegeben. 

Wenn  wir  in  irgend  einem  Staiiium  des 

Schmelzprozesses  im  Martinofen  dem  Bade  einige 

Zehntel  Proz-nt  Wolfram  oder  Motylulftn  zu- 
führen, so  wird  bald  danach  der  Schwefelgehalt 

arhebUcb  sinken,  aber  aneh  der  Oebalt  an  diesen 

Metallen  selbst.  Sobald  er  verschwunden  Ist, 
findet  sieb  einwachsender  Schwefelgehalt  wieder. 

Auch  im  Tiegel  entachwefeln  Wolfram  und  Mo- 
l.vi)dfln  kräftig.  Sie  entschwefeln  deshalb,  weil 
ihre  Oxyde  befähigt  sind,  den  Schwefel  zu  binden, 
weil  diese  0.xyde  und  ihr  Schwefelgehalt  In  die 
Schlacke  gehen,  hieraus  nicht  reiiuzierbar,  aber 

verdampfbar  sind.  Die  Eisenoxyde  der  Schlacke 
sind  niebt  iftohtig,  rie  binden  obMWO  begierig 

Schwefel  wie  Phosphor  und  letztere  werden  von 

jedem  ReduIcUonsyorgang  betroffen,  welcher  Eisen 
«OS  der  Sdilaeke  reduslert.   Daher  darf  man  Im 

Abbildung  3. 

Sichorbeitasßbaabild  besfig- 
Uob  des  SobwefUgdialtw 
im  metallnrgltdieB  PtomB, 

gewonnen  ans  307  aufein- aaderfolg«nd«n  Chargen. 

a)  bei  flfisstf.  Elnsats: 

unter  0,0 II)"  ,,  oiijBchl.  % 
215  ("hiirjjen  .  .  . 

aber  0,011  °  o  einschl. 
biH   0.015  einschl. 
70  ('harpcn    .  .  . 

aber  0,016  einiclil. 
bin  0,02  eiaseUleU. 
16  Chargen  .  .  . 

Aber  0,021  ehueU. 
bin  0,023  einachl. 
6  Chargen  .... 

nntar  IM>16  einsobl. 

tber  0,016     .  «^7 

0.003  4   5  «  7 9  10  II  13  n  H  »  IC  17  IS  19 10  21 <.Siihw«fol Sia.eu 

In  diflser  Beziehung  ist  Aehnliolikeit  mit  dem 

Hinblick  auf  den  Schwefel  wohl  sagen,  dafl  er 

dorcb  langes  Ausschmelzen  bei  elsenreloher 
Schlacke  idcht  entfernt  werden  kann,  well  diese 
seine  Diffusion  in  die  Luft  behindert.  Aus  dieser 

Ursache  ist  für  die  Entschwefelung  die  eisenfreie 

Schlacke  unbedingt  n<lt1g ;  da  sie  aber  im  Martin- 
prozeß auf  die  Dauer  nicht  eisenfrei  erhalten  werden 

kann,  so  ist  in  diesem  der  Schlackenprozeli  um 

80  weniger  von  sicherer  Wirkung,  als  die  eisen- 
relebe  Schlacke  auch  ans  den  Feuergasen  be- 

folg Schw<  t'el  aufnimmt  und  dieser  (iurdi  joden 
Bednktionsvorgang  wieder  in  das  Bad  über- 

gef&hrt  wird. 
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Es  Ist  klar,  daß  unter  diesen  Umatänden 

dl«  Entsdiwefelnng  die  0«g«nwart  elsenfreler 

Schlacke  zur  Vorbedinfr'inf,'  hat,  wenn  sie  nicht 
eiA  zufalliges  Ergebnis  sein  soll.  Wenn  wir 
alte  die  Sadte  nOebtero  betnwbten,  so  findet 

0  I  2  9  <  5  «  7  8  9  i»  II  U  13  M  t&  IG.  17  » 
teuaeodittcl  \ 

AbbiUluig  4. 

Si r  iit'r)it'it8»L-haQbild  bezOglich  des  Sokvefel* 
gebaltes  im  metallurn^inclien  Prozeß,  gewooBMl 

ans  41  Chargen  b«i  kaltem  Einsätze. 

sieb,  daß  der  Elektro-Ofen  uianf^elsnu'talluririscher 
Prozesse  ein  unvoUkomoienes  Ding  sein  würde, 

In  qualitativer  Bewertung  des  reinen  Ünnehmdz« 
produkte.s  enjr  anschlifliend  an  die  nicht  I»is  in 

die  ftufleraten  Konsequenzen  verfeinerten  Fa^ 
brikate  des  Hartlnofau.  Wir  »Ommi  hier  tauner 

bedenken,  daß  bei  elseondeher  Scblaeke  und  der 

Möglichkeit  des  Luftzutrittes  auch  der  Erfolg 
des  Absteheins  lUnaorlaeb  wird.    Hieraas  folgt 

die  Richtung  der  auastrebenden  metallurg^iRchen 
Prozesse ;  sie  ist  gegeben  durch  die  Möglichkeit, 

im  Eleictro-Ofbn  den  SeUaekenproseß  hlnalehtHdi 

der  Erzieliing  LrrölUer  chr-misclwr  Bsllllldt  TOU- 
kommen  beherrschen  zu  können. 

Es  ist  dieses  vor  allem  ein  Verdienst  des 

Trios  Heroult-Eichhoff-Lindenberg,  und 
es  soll  dieses  Verdienst  hier  nicht  nur  anerkannt, 
sondern  auch  tnl  und  olfon  als  groß,  wichtig 

und  in  hini;ebender  Arbeit  gezeitigt,  gewiirdigt 
sein.  Natürlich  ist  zu  einem  Prozeß,  in  welchem 

die  vorerwähnte  Möglichkeit  erreicht  werden 
soll,  der  Elektrodenofen  und  aus  besonderen 

Ursachen  der  Heroult-Ofen  im  höchsten  Grade 

geeignet.  Denn  die  Möglichkeit,  die  maximale 
Bneit^a  der  Warmeerseagung  in  der  Schlacke 
konzentrieren  und  diese  so  bis  in  das  letzte  Titel- 

chen ausnutzen  zu  können,  ist  hier  voll  gegeben. 
Der  Temperatur  des  Lfehtbogens  widersteht  aelbst 
Kalzium  nicht  und  man  vermag  hier  dünnflüssige 

bocbbasische  Schlacken  zu  erzeugen,  wie  in  kaum 
einem  anderen  Prosesse.  Natttrlich  ist  diese 

Schlackenausnutzung  von  besonderem  Wert  für  die 

Entphosphorung,  weil  diese  ja  nicht  anders  er- 
folgen kann,  als  durch  Sdilaekenweehsel,  UerSber 

darf  kein  Zweifel  bestehen.  Es  sind  für  diese 

hier  also  dieselben  Verhältnisse  maßgebend,  wie 

im  Martinofen,  aber  ungemein  viel  günstigere. 
Durch  die  Entphosphorung  wird  eine  Peiiede 

des  metallurgischen  Prozesses  aligeschlossen  und 

es  darf  erwalint  werden,  daß  natürlich  gleich- 
ttiüg  der  Sohwefelgehalt  erheblich  berabgesetst 

laher  nicht  annähernd  in  gleichem  Maße  ent- 
fernt ist,  wie  der  Phospborgehalt),  femer,  daß 

der  Kohlenstoflteehalt  auf  unter  0,10  **/e  ge- 

gangen, ebenso  Mangan-  und  Siliziumgehalt  fast 
entfernt  sind.  Diese  erste  (Oxydations-)  Periode 
führt  zu  den  Ersebeinungen  der  üebaiHscfaung 
und  nun  sct/t  der  eigentliche  clektrometallurgische 

Prozeß  ein.  Er  ist  diarakterisiert  als  Desozy- 
dsttoas-  und  Reduktionsprosefi.  üeber  den  Des- 
osydationsprozeß  des  Hetailes,  welcher  an  sich 
ja  nur  eine  Beschleunigung  der  Desoxydation 
bei  Abwesenheit  bezw.  NichtVerwendung  von 

Mangan  und  Silizium  bezweckt,  ist  es  mir  leider 
verwehrt,  zu  schreiben.  Es  sei  nur  gesagt,  daß 

er  vorbereitend  wirkt  für  den  folgenden  Ke- 
duktionsprozeB.  Diesem  also  In  die  dritte  Pariode 
fallenden  Prozesse  kommt  die  Aufgabe  zu,  die 

Schlacke  durch  Kalzium-  und  Siliziumk&rbidbil- 
dung  zu  desozydlsrmi,  das  Eisen  also  daraus  zu 

reduzieren,  die  Schladke  stets  eisenfrei  zu  halton 
und  sie  so  durcfallarig  für  den  Schwefel  zu 
machen.  In  dieser  PMode  erfolgt  tatstehlleh 
die  Entschwefelung  mit  größter  Sicherheit  und 

Schnelligkeit  zu  praktischen  Spuren.  Es  wird 

aber  aaeh  ein  swdter  Effeict  arslelt,  denn  in- 
folge der  beliebig  ausdehnbaren  Sehmelsseit  hat 
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deutuug  nicht  unterschaut  werden  darf.  Denn  es  wird  liier- 
dureb  der  qualltativoB  Blehtnng  oninrer  Arbelt  neuer  Antrieb 

tri'irelicii  uml  zwar  ein  um  so  fnir!itl>;iri'rf'r.  a\'i  ?ie  auf  Basis 

der  Verwendung  in  Deutschland  zu  gewinnender  Kohstofie  er- 
folgen kann,  also  anf  natlonaleo  Boden  ftiAt. 

Die  wirtschaftliche  Bedeutung  des  VerlUirens  muß  nach 

zwei  Bicbtungen  betrachtet  werden,  und  zwar  in  der  Be- 
deutung alB  RafSnatioM-  becw.  Veredlongeverfabren  und  in 

derjenigen  als  AuSfTan^'spunkt  für  die  Entwicklung  in  der  rein 
qualitativen  Richtung  bis  zum  höchstwertigen  Produkt  aU 
Endziel  diesee  Bestrebens.  Daß  die  Grundlagen  in  zweiter 

Besidtuig  gute  und  gefestigte  sind,  darf  nicht  in  Zweifei 

gesogen  werden;  sie  sind  durch  die  erwnhnten  Vorteile  klar 
gegeben ,   aber   man  vermag 

▲bbOdn    5  heute  nichts  anderes  zu  lageUf ^   '  als  daß  durch  sie  ein  uDfremein 
SobMiblU  nr  die  Arbcitamhecw  ^^j^^^  ̂ .^^^  weiteren 
hoit  ia  besag  auf  Kehlenttoff.  Fortsehritt  gegeben  Ist.  Nur 
Mangan  and  Bilisiam,  be-  rnnß  warnend  hierli.r  ̂ '^^setzt 
>og«n  aar  801  Chargen  mit  80«.  werden,  daß  er  auch  hier  in 

S     •*    l'>  II 
bundtrUKl  « 

die  emulgiertc  Pchlackc  Gfli'irenlicit  auszuscheiden, 

und  neuen  SauerHtoÜ'  kann  sie  aus  der  Luft 
nicht  in  du  Bad  bringen,  weil  ihr  Bisengehalt 

ja  stets  immer  wieder  reduziert  wird.  Der  mit- 
reduzierte Schwefelgehalt,  es  handelt  sich  hier 

nur  um  geringste  Mengen,  vermag  wieder  heraus- 

zuwandern  und  in  N'crbindung  mit  Kalzium  die 
Ffthlgkeit  zur  Verflüchtigung  zu  erlangen  bezw. 
zur  Verbrennung  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft. 
Natürlich  vermag  in  diesem  Stadium  grSfiter 

Oxydreinheit  der  Zusatz  von  Kohlenstoft"  zu  er- 
folgen, ohne  daß  hierdurch  schädliche  Bestand- 

teile aus  der  Schlacke  reduziert  würden,  der 

Stahl  kann  oxydfrei  ausgeschmolzen  und  fertig- 
gemacht werden.  lassen  sich  die  Vorteile 

dieses  metallurgtsdien  VerfUmns  dnfSusli  zu» 
sammenfassen  in  die  drei  Punkte:  1.  Enfplios- 
phorung,  2.  Entschwefelung,  ä.  Desoxydation 
mit  einer  in  anderen  Prozessen  mit  gleieh 
chemisch  unreinen  Einsätzen  niemals  und  unter 

keinen  Umständen  erzielbareu  gleich  groOen 

^eberiidt.*  Diese  Tatsache  ist  feststehend  und 

de  ist  «in  Fortsoluritt,*  welcher  In  seiner  Be- 

letzten Konsequenzen 

nicht  enlelbar  Ist  ohne  Opftnr  an 

AbbildoQg  6. 

SehaabHd  Ar  die  Arbeitaricher- 
beit  mit  KoblenHtnff,  Mangan 

and  Silizium.  Um  96''/«  Chargen 
genau  so  treffen,  erfordert  C  eine 

Tolstans  tob  0,U*/i,  Un  dae 

Toleranz   ron  O.Of! ' 'o ,  BI Toleranz  von  0,06  O^^,. 

•  Eb  wird  Bicher  auch  nii  dipHcm  Ofen  dio  be- 

wußte BeeintiasBung  dos  phyaiknlitii'licn  AuflintH  K  mög- 
lich worden,  und  og  erscheinen  auch  dio  l'i  rspuktiven 

für  diu  Fabrikation  li(jeh8twi!rtiL:cr  l.i'f;iorungS!ttiihle, 
welche  man  bis  beute  in  gleicher  QualiUt  uiclit  an- 
znfertigeB  vennoohte,  lÜMraai  gOnstig. 

t 
100 

-4^- 

95 > 
c 

«II 

Mj 

T.'j 

liO 

55 

i 
 

 ) 

r 

h-
 

/' 

/, 

-  - 

'  6  ̂ — 

i r / ! i 

,  / 

// / 

1 1 

— « 

/ 

60 

4:. 40 

3ft 

r 
/ 

.1  i 

■i — 
/'
 

Iii 

h 
30 

: 
j 

SS 

— rr 

n 
Ii / 

/ 

20 

Ii 

10 

/ 
/ 

'  

/  1 

-   -    L  . 

5 

0 

7  — 

1 

iO    II   12  IS 

Digitized  by  Google 



1718   Stau  «Bd  mno. Naim  in  StterreichMttn  SbrnMUteiiwerktn. n.  Jtktf.  Nr.  48. 

Arbeit  und  Selbstkosten,  also  optimiltlBcbe  Geister 

rieh  nlelit  mit  dem  Oedankea  tragen  dOrfen,  hfo» 
fini  Qualitatsfahrikatc  um  fin  J^iit t.  rlirnt  er- 

werben oder  auf  den  Markt  bringen  zu  können. 
FQr  die  erstgrenannte  Bezfehnng  ereehefnen 

die  Sellwtkostvn  im  V<-r^lfich  zum  Qualit.'lts- 
gewlnn  und  den  erziclbaren  Preisen  bestimmend. 
Bs  Ist  auch  hier  unmSglicb,  der  Nutzbarkeit  des 
Verfahrei»  ein  Projcrnostikon  in  Zahlen  zu  steUtti. 

Dagegen  ist  es  wohl  mi')g^lich.  in  Anlehnung  an 
die  Tatsachen  dessen  Vorteile  hervorzuheben. 

Der  erste  1,5  t-Ofcn  der  Lindenbergschen 
Anlage  in  Kinnscheiil  \\;uU'  lu'i  unrcgelmaßip 
intermittierendem  kaltem  und  tlüsüigeni  Einsatz 
2887  Chargen  ansgehalten  (cwlaehai  vier  niid 

zehn  im  Taget,  ohne  nach  An<rabe  d»  s  Hrn. 
Lindeuberg  seiner  Auüeren  Beschaffenheit  wegen 
reiwraturbedfirftig  geworden  su  sein.  Es  ist 

dies  glaubwQrdifr.  weil  die  Schlacke  infolge  ihrer 

Konstitution  und  infolge  ihres  FlQssigkeitsgrades 
den  Herd  weder  angreift,  noch  das  Äusiebmelzen 

05tig  macht ;  der  Ofen  ist,  ausgegossen,  sofort 

wieder  betriebsbereit;  kleine  Reparaturen  er* 
fordern,  wenn  nOtig,  weder  nennenswerte  Zeit 

noch  große  Mittel.  Man  darf  den  Heroult-Ofen 
nicht  als  solchen,  sondern  als  A|>|inrat  mit  einem 

uhrwerkmäßigen  Gange  betrarliten.  Seine  Be- 
dienung und  selbst  die  Leitung  der  metallurgi- 

schen Prozesse  erfordern  in.lir  Gewissenhaftig- 

keit alü  körperliche  Anstrengung;  er  arbeitet  also 

im  Lohn  wirtschaftlich.  Der  Energieverbrauch 
geht  aus  AbbOdung  1  henror,  er  iit  gewiß  nieht 

groß  und  kostspielig  genug,  die  Wirtschaftlichkeit 
des  Verfahrens  in  der  hier  erörterten  Beziehung 
in  Frage  su  stellen.  Oau  aatQrlieh  arbeitet 
der  Ofen  bei  flüssigem  Ansatz  wirtschaftlicher 

als  bei  kaltem,  und  «t  wird  praktisch  bei  Er- 
zeugung des  qaaBtaÜT  wertigea  Massenfhhrj» 

kates  auch  nur  hierauf  angewiesen  sein.  Hier 
setzt  aber  die  Frage  ein,  wie  die  Vorfrischung 

wirtschaftlich  genug  erfolgen  kann,  damit  in 

der  Zusammenarbeit  des  Vorfrisch-  und  Elektro- 

ofens ireringste  Ausfillle  an  Zeit  und  an  Er- 
zeuguugsuieuge  für  beide  Teile  erwachsen.  Die 
Antwort  Uerauf  wird  die  Zukunft  geben}  daß 
Sit  iiri  fort  schrittliehen  Sinne  erfolgen  wird,  ist 

80  gut  wie  sicher. 
In  den  Schanbildem  Abbild.  2  bis  6  sind  zum 

Schlüsse  einige  graphische  Darstellungen  gegeben, 

gewonnen  aufgrund  der  Ergebnisse  von3U7  Char> 
gen  mit  Ufisslgem  und  40  Chargen  mit  kaltem  Ein* 
satze.  Sie  haben  den  Zweck,  das  MalS  der  prak- 

tisch erzielbaren  Sieh«rbeit  im  Arbeitsverfahren 

darzulegen,  bei  Arbeit  mit  mittelgutem  Haadels- 
schrott.  Ihr  Studium  genügt,  den  praktisehea 
Wert  des  Verfahrens  darzulegen,  und  es  sei 

nur  erwähnt,  daß  die  überaus  geringen  Ab- 

weicliungen  im  Hangan»  und  Siliziumgehalt  des 
Fertigfabrikates  von  dem  geforderten  Gehalte 

nur  bei  großer  Reinheit  an  0.xydeu  crziclbar  sind. 

Neues  in  österreichischen  Eisenhüttenwerken. 

Von  Dr.  Ing.  Theodor  Naske  In  OlmOtz. 

(SeUafi  TCB  Brite  1892.*) 

8.  Ki-eiiwerk  kladno. 

I  jieses  der  Prager  Eisen-lndustrie-Gesellschaft 
'  gehörende  Werte  basiert  auf  dem  Stdn* 

kohlenvorkommen  am  Orte  selbst  und  den  Ers- 

iagern  von  Nutschitz,  welclie  mit  dem  Eisen- 

werke durch  eine  etwa  40  km  lange  Bergwerks- 
bahn vrrliunden  sind.  Das  F^iscnwerk  besitzt 

vier  HochötVn.  weiche  sämtlich  Tlmmasrolieisen 

erzeugen.  Die  l'r.Kluktion  lietrflgt  auuuherud 
500  t  in  24  .'<tiina<'i).  Zur  WinderMtzung  dienen 

sechs  Whitwell-  und  sechs  < 'r)wper-.\|if>arati'.  der 
erhitzte  Wind  wird  durch  drei  DampfgcblAäc 
und  ein  Gaagebilse  von  zusammen  8480  P.S. 

den  Hdcliiif'en  zugeführt.  Die  Hochofengicht- 
gase werden  zur  Heizung  der  Winderhitzer, 

Dampfkessel  und  zum  Betriebe  von  Gasmotoren 

verwendet.  I'if  Tu  iniiriiiit,'  drr  Gichtirase,  welche 
zu  motorisciieu  Zwecken  dienen,  erfolgt  durch 
drei  hintereinander  geschaltete,  mit  Wasiiereln» 

sj. ritzung  versehene  Ventilatoren;  die  Gase, 
welche  hierauf  Skrubber  passieren,  wenlen  in 

Gasometern  gesammelt,  von  wo  sie  erst  zur  Gas- 

maschine gelangen.   Der  grOßte  Teil  der  Hoch- 

ofensehlacke  wird  in  granuliertem  Zustande  su 

Mörtelsaad  und  su  Schlackenziegeln  verarbeitet. 

Besondere  Beaehtung  verdient  die  Auf- 
bereitung der  fdr  den  Hoehofenprozeß  not- 

wendigen  Roherze.  Das  von  den  lü/j ruhen 
anlangende  Erz  wird  von  der  Hochbahn  gestürzt 

und  gelangt  unmittelbar  in  RSstöfen.  von  denen 

47  im  Betriebe  sind,  l'er  Küstjirozeli.  bei  wel- 
chem dt^r  von  der  Knhlfnw.'lsrlif  herriilu  t-rule  A\i- 

fall  i^lvohlcuächmandl  als  Brennmaterial  \  erwen- 
dung  flndet,  dauert  24  Stunden  und  bezweckt 
vorzugsweise  eine  .\uflockerung  und  Entschwef- 

lung des  Erze.8.  Nach  beendigtem  Rösten  ge- 
langt daa  Material  in  Laugdiasslns,  weselbet 

das  Erz  w.ahrend  zweier  Wochen  immer  wieder 

mit  frischem  Wasser  behandelt  wird,  so  daß  in 
dieser  Zeit  annshemd  16  Laugen  zum  Aufgusse 

gelangen.  Durch  das  .Vuslantrcn  wird  der  Si  hwi  f.  ]- 

gehalt  bis  auf  0,2  °/o  herabgemindert  und  ent- 
spricht der  Oehalt  der  Erze  an  Verunreini* 

giingen  am  Schlüsse  der  Aufliereitung  beiläufig 

P  =  2,3  7o,  Mn  =  0,2  «jo,  S  =  0,2  «Jo. 

•  Tergleiebe  biers«  Tafel  XXVI  in  Nr.  46. 
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Bemerkemwwt  trai  dem  gpanzen  Verfiihreii  siiid 
die  Äußerst  sinnreich  anjc^eordneten  mechanischen 

Transportvorriclitungen.  Eine  hocliliegende  Seil- 
bahn dient  zum  Zuführen  des  Brennmaterials  su 

den  Erzröstöfeu,  und  eine  in  der  Hüttensohle 

laufende  Seilbahn  befördert  die  gerösteten  Erze 

zu  den  Laugubassins.  Ueber  den  letzteren  ist 
«ine  auf  einer  BrüclEe  fahiiwn  S«hw«bebalui 

angebracht,  welche  das  Eintragen  der  gerösteten 

Erze  besorgt.  Das  Entleeren  der  Bassins  be- 
sorgt ein  nach  «nerilanilBchwi  Muster  eingerid^ 

teter  BaggerkraOf  wdober  das  gelangte  Ers  In 

Das  S  tshl werk  nraseUießt  das  Tbomasiferic 

mit  vier  je  15  t  fassenden  Konvertern  und  das 
Martinwerk  mit  zwei  Martinöfen  von  je  20  t,  und 

zwei  Umscbmelz5fen  von  je  15  t  Fassungs- 
inhalt.  Bisher  wurde  das  v n  li« n  llochöfeu  kom- 

mende flüssige  Koheisen  durch  die  als  Sammler 
dienenden  Umschmelzöfen  geleitet.  Von  uuu  ab 
wird  aber  mittels  etoes  vor  den  Birnen  ver- 

kehrenden GiefJkrancs  von  20  000  kg  Ilubkraft 

das  flüssige  Roheisen  direkt  in  die  Birnen  ein- 
getragen. Ein  LokomotiTgiefikraa  alount  die 

fertlggeblasene  Charge  in  Emyfkng  und  bringt 

AbbiMong  IS.  Lafeplan  des  EisMwerkM  Kladno. 

l^mubm».  S^Tiignlafw.  Ss1Mlg«m4|nt^  4 > SChlMMitaffw.  tmWaUmvk.  tmÄOjßKtaf.  7  = 
S  B  rklnclneka  m.  •  —  iekncnsM^k*.  10  =  lüitolirtMck*.   II  » SeMvMMtrMh*.   IS  «  Trlfamltwark.  IIa» 
kIciDe  OrotMtmke.    II    ;Scbw<?iBrir.-n.    15  -  Tboinulllti«b   tS  c=  Martltihaitc.  17  =  BlockwaUwnk.  UvTlefSfu. 
«crk«K<-h|jliir.  20  .  Scliroit- onii  Kohi-lnrnU^er.  81  =  0«««i«terrn.  -.'l     Vcr«altuiira(eblad<>.  23     Wftltunlafvr.  14 
dreberrl,  —  lian-nd.  je  -  Elokir.  /i-ninilr.  .'7  =  Ket>«lh«ut.  2»  =  Qrhl»«rh«u«.  29  ̂   IIiieliMfrti.  ,11  =  <ilcD»rel.  31  = 

aa  =  reucrfcaie  ätelnfabrlk.  33  o  CrebAJ^bi*.  S4  k  HMlAfeD.  3b  =■  UsisebltM.  M  =  ilältrnuicb.  .il  =  Kokilac«>''  = 

t«.II. 

t»< 

B  WalMB- 
WrrkaUHe. 

einen  Fülltrichter  befördert.  Mittels  unterinlisohcr 

Ketten  gezogene  Hunte  bringen  das  bebandelte 
En  dirdit  mm  Hochofen.  Die  soeben  besehrle» 
bene  Anlage  stellt  demnach  in  drei  übereinander 

angeordneten  Höhenlagen  eingerichtete  stationäre 
Transportvorrichtungen  vor,  welche  hinsichtlich 

ihrer  Zweckmaßigki^it  und  dw  Bavmansantsnng 
eis  vorbildlich  bezeichnet  zu  werden  verdienen. 

Das  Roheisen  von  den  Hochöfen  wird  au 

Werktagen  in  Pfannen  abgestochen,  um  in  flSssi» 
gern  Zustande  in  das  Stahlwerk  zu  gelangen. 
Der  hierbei  zurückzulegende  Weg  ist  in  dem 

obenstehenden  Sltoationsplane  dareh  dne  strich- 
pnnktlarte  Linie  (Abbild^ing  18)  angedeutet. 

sie  in  die  Gießballe,  in  welcher  zu  beiden  Si  iten 

des  Oeleises  Gießgruben  angeordnet  sind,  die  vou 
elektrisch  betätigten  Laufkranen  von  je  10000  kg 

Tragkraft  bestrichen  \venl<Mi.  Diese  Hebezeuge 

besorgen  das  Ausheben  und  Einsetzen  der  Ko- 
killen bei  den  OieOgmlien  nnd  den  Transport  der 

Btteke  von  den  Gießgruben  zu  den  Tieföfen. 
Im  neuen  Martinstahlwerk  (s.  Tafel  XXVI, 

Abbild.  2 )  wird  in  den  zwei  Martinöfen  vorwiegend 
der  in  den  Werken  der  Gesellschaft  fallende 
Schrott  verarbeitet.  Es  dürfte  bekannt  sein,  daß 

das  Eisenwerk  Kladno  der  Ausgangspunkt  des  ber- 
trand*Thiel-Prosesses  war.  Gegenwirtlg 

wird  naoh  diesem  Yerfkhren  nieht  mehr  gear- 
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bettet.    Die  BetrielMresnltate  mit  dleseni  Pro« 

z<  ss(>  waren  wohl  d'w  denkbar  günstigsten,  in- 
folge Koheisenknappheit  mußte  aber  die  Arbeil  mit 

flüssigem  Einsätze  in  Kladno  vorderhand  ledig- 
lich auf  die  Konverter  besclirflnkt  werden.  Die 

7wei  Umschmelzöfen ,  welcln^  hinsichtlich  ihrer 

Bauart  den  Martinüfen  vollständig  gleicbkomuieu 

ond  als  solche  eventuelle  VerweDdung  fluden 

können,  haben  dio  Aufju'aho,  das  vom  Eisen- 

werke Küuigäbof  kommende  feste  Roheisen  um- 
zasdunelmi. 

Zwfi  elekf  roiiiaL'neti'^clic  Krane  bedienen 

das  Schrott-  und  iiobeisenlagur  und  verladen 
irlelehzeltig  das  elmntsdmelseiide  Material  lo  die 

ülinsatzmulden  (Abbildung  14.)  Bei  den  Gene- 

ratoren sind  Kohlenbunker  angeordnet,  über  wel- 
chen «1b  Normalspiirgeleise  Itnft.  Zur  Bedie- 

nung' der  Bunker  und  Generatoren  ist  ein 
Chargierkran  vorgesehen,  der  mit  einer  durch 

das  Oewieht  des  Chargierkfibels  sich  öffnen- 
den Binne  die  Kohle  faüt  und  in  die  Gene- 

ratoren eintrftgi.   Jeder  Ofen  hat  seine  ̂ ene 

stellt  heute  in  der  Gesamtheit  eine  Xotaranlag« 
dar,  die  die  weiteste  Beachtung  verdient  (to^ 

gleiche  Tafel  XX VI,  Abbildung  S). 
Die  aus  dem  Stahlwerke  kommenden  BlOeke 

gelangen  in  Tiefiffen,  von  denen  eine  Gruppe 

p-heizt.  die  andere  nnpoheizt  ist;  beide  wer- 
den von  einem  Laufkrau  bestrichen  (siehe  in 

Tafel  XXVI,  Abb.  3.1).*  An  die  Tieföfcu  schließt 
die  Blockstraße  (Iii  von  1100  mm  Walzendurch- 

messer und  2B0Ü  mm  BallenlOnge  an,  weiche 

tob  einem  VerinrnddrilliBg  yob  6500  P.S.  aa- 
getriebea  wird.  Hier  wird  samtliches  Material 

vorgebloekt.  Das  vorgebiockte  Material  wird 
auf  der  SehieaeBStreelc«  entweder  direkt  zv 

Schienen  oder  Knüppeln  auspewalzt  .  odrr  auf 
der  Tragerstrecke  zu  Trägern  verarbeitet;  in 

kfirsereo- Langen  wird  es  sehliefilich  der  Orob- 
strecke  zu^reführt.  Die  Verteilung  des  vor- 
gcbiockten  Materials  besorgen  zwei  Krane,  von 

denen  einer  die  langen  KnUppel  zu  der  Schienen- 
oder Trftgerstrecke,  der  andere  in  einer  Mulde 

die  kurzen  Knüppel  cur  Orobstrecke  befördert  (III). 

AbbOdiiag  14.  Kraaanerdaniig  für  das  BoheiMo-  snd  SehniMlager  dea  Stahlwericee  ia  Kladao. 

Generatorengruppe,  deren  Gasleitungen  nicht 
niteinander  verbunden  sind.  Diese  Einrichtung 
soll  an  dieser  Stelle  aus  dem  Grunde  besonders 

hervorgehoben  werden,  weil  sie  im  (ie^rm-atze 

steht  zu  der  in  anderen  Werken  (z.  B.  Irzy- 

aietz)  angestrebten  Zentralisation  derGaserzaa- 

gung  für  Heiz-  und  Kraft  zwecke. 
Die  Martinöfen  sind  hochstehend  angeordnet 

ond  werdea  von  rtaem  Ghargierlanfkran  bedieat. 

Das  Vergie(5en  d'^r  ''InrL'en  besortrt  ''in  Gieß- 
laufkran von  4U  Oou  kg  Tragkraft,  wälireud  den 

Transport  der  Kokillen  und  BlOeke  ein  Lanf- 
dri  likran  von  snoo  ktr  zulflssiper  Belastuntr  über- 

nimmt. Die  räumliche  Trennung  der  Gießhalle 
▼on  der  KoMUen-  ond  Blockhalle  verbunden  mit 

günstigen  Abmessungen  der  Hallen  muß  als  eine 

ftaßerst  zweckmäßige  LKsung  dieses  Projektes  be- 
zeichnet werden  und  stellt  daher  dieses  neue  Mar- 

tinstahlwerk in  Kladno  eine  neue,  in  Oesterreich 

bisher  nicht  vertretene  Type  von  Stablwerk-«- 

anlaf^en  vor,  der  man  eine  vorbildliche  Bedeu- 
tung nicht  absprechen  luinn. 

Das  Walzwerk  im  Eisenwerke  Kladno  ist 

iu  neuester  Zeit  nach  den  Angaben  des  In- 

genieura  Grub  er  modemeB  AaforderuBgea  toU« 
kommen  entsprechend  umgebaut  wordaa,  und 

Als  besonders  bemerkenswert  wAre  das  neue 

Tragerwalzwerk  (IV)  hervorzuheben,  welches 
dazu  bestimmt  ist,  Träger  von  Profil  20  bis 
550,  Winkeleisen  von  Profil  200  bis  300  und 

die  schwereren  Scliienenprofile  zu  walzen.  Dieses 

Trigerwalswerk  besteht  aus  drei  Vorstreek* 
gerüsten  von  ifoo  mm  Walzendurchmesser  und 
2200  mm  Ballenlänge  und  einem  Fertiggerüst 
▼OB  900  mm  WalzeadureluBesser  nad  1000  mm 

Ballenlflnse.  Angetrieben  wird  die  Straße  von 

einem  Verbuuddriliing  mit  1500  mm  Zylinder- 
durcboiesser  uad  1800  mm  Hub,  entspreehead 

einer  Höchstleistung  von  "500  P.S.  Zur  Be- 
wegung des  Walzgutes  dienen  zwei  falirbare 

elektrisch  angetriebene  Walstlsche,  welehe  ober» 
halb  des  Hüttenflurs  angeord&at  sind  und  llBS^ 
liehe  Gerüste  bestreichen. 

Zwei  elektrisch  betAtitrte  Warms&gen  mit 

hydraulischein  Vorsehubsclm»  i  l-  u  das  ausgewalzte 
.Material  in  die  entsprechenden  Läntren.  Das 

.\bheben  des  Walzgutes  vom  Fertigrollgang  er- 
folgt mittels  sich  drehender  Daumen,  welche  das 

in  liegender  Stellnag  am  Bollgaag  baflndUdia 

*  Die  im  Texte  angcfDhrten  rSmischen  Zahlen 
besieheo  sich  «of  Beseidwangen  im  LkgeplAn,  Heft  46, 
Tafel  XX.TI,  Abbildung  8. 
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PMlUelMii  «ifreelit  raf  dM  Warmbett  stellen. 

Das  Warmbett  (V)  bat  eine  Lange  von  35  m 
und  arbeitet  kontinuierlich.  Ein  Rollpanp  führt 

hierauf  die  abgekühlten  Träger  und  Winkeleiseu 
n  «fiMr  von  einem  Hanne  bedienten  Riebt- 

maschine,  welche  in  der  nojip.lsobicht  500  bis 
600  t Walzware  fertigmachen  kann  (VI).  Schienen 

Uag«g«n,  TOB  d«iiiMlb«i  Bollgmog  wdtertruw- 

portiert,  gelangen  in  die  Schienenadjustape  (  X'Ili, 
woselbst  diese  vom  Rollgang  mittels  Laufkran 

■lifeliolMD,  tun  90*  gedreht,  und  auf  «clil«fe 
Rutschen  ahgoworfon  wordrii.  Dirsi-lbf  Kran 

besorgt  auch  den  Abtransport  der  fertiggerich- 
ttUn  SeUenen.  Ein  anBeriimlb  des  Qebudes 

angeordneter  Rollgang  führt  die  Schienen  den 

entspreobenden  Lagerplatzen  zu,  wo  sie  Ton  dem 
mit  £lektromagneten  auHgerüstet^n  Krane  <VIII), 

dar  anoh  tfe  Veriaduntr  der  Schienen  in  Waggons 
zu  besorgen  hat,  eingelagert  werden. 

Besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdient 

die  weitestgehende  AnweadaagmediaaiBGherTran»» 

port-  und  Verladevorrichtungen  in  den  Walz- 
werksadjustagen  mit  KUcksicbt  auf  den  gering 
bamaManm  zur  VeffBfonip  itehenden  Rann. 

Die  Trüger  und  Winkcicisen  werden  nach 

erfolgtem  Kichten  durch  den  HoUgang  weiter- 
befSrdert  und  nltteb  einer  Senkrorriehtinig  (IX) 

auf  den  tiefer  liegenden  T'DllLrnnir  iXi  hinnnter- 
gdassen,  welcher  das  Walzgut  unter  der  Ver- 
ladegeleisanlage  <XI)  bindnreh  zum  Tragerlager 
hinausfuhrt.  Hier  wird  das  Material  um  90 

gedreht  und  dann  vom  Hubmagneten  (XII) 
angehoben  und  auf  den  Motorwagen  gelagert. 

Vier  Motorwagen  Itedienen  das  Tragerlager, 
welches  von  einem  Kantileverkran  (XIII>  fOr 

Strom,  welcher  teilweise  durch  Transformatoren 

für  Beleuchtuugsz  wecke  in  Gleich.strom  um- 
gewandelt wird.  Das  Eisenwerk  KJadno  hat 

73  Dampfkeflsei  mit  einer  Totalheizflache  von 

etwa  7570  qm  zur  Verfügung,  deren  Hllfte  mit 
Hochofengas  betrieben  wird. 

Die  Wasserversorgung  des  Werkes 

verdient  besondere  Berfieksiehtignng.  Stmi- 
llche  Verbrauchs wfissior  werden  von  den  be- 

nachbarten Schachten  bezogen.  Der  Wasser- 
bedarf ist  mit  RSeksteht  aaf  die  bestehende  Brs> 

laugerei  (siehe  oben)  und  die  im  Werke  auf- 
gestellte Kohlenwäsche  ein  ganz  bedeutender 

ond  beillfert  sieh  auf  annähernd  66  cbm  in  der 

Uinute.  Hit  Rücksicht  auf  die  zur  Verfügung 
stehende,  immerhin  beschrankte  Wassermenge 
wird  eine  Rückgewinnung  des  Wassers,  wo  nur 

irgend  tunlich,  vorgenommen,  zu  welchem  Zwecke 

die  bestehende  Zi-ntral-Kondensationsanlagc  sich 
gut  bewahrt.  Das  aus  den  Gruben  geförderte 
Wasser  ist  insbesondere  zur  Spdaung  der  Kessel 
mit  Rücksicht  auf  seine  Zusammensetzung  nicht 

verwendbar;  eine  im  großen  Stile  angelegte 

Wasserrelnlgvagsanlage  sorgt  flr  die  Herab- 
minderung dos  Härtegrades  im  Sjieisewasser. 

Die  Sammelbehälter  für  die  aus  den  Gruben 

geforderten  Wassermengen  befinden  sieh  aaf 

einem  höher  liegenden  Terrain,  so  daß  das 
Werkswasser  den  Verbrauchastelleu  mit  einem 
Dmck  von  etwa  1  at  sostrOmt. 

Ueber  die  Entwicklung  des  Eisenwerkes  geben 

die  Erzeugungsziifern  für  die  eiaselnen  Haterial- 
gattungen  den  besten  AufschloA;  diese  sind  fär 
die  letzten  Jahre  ia  naebstebender  Tabelle  an- 

sammengestellt: 

Ersaagaags-Tabelle  das  Eisenwerkes  Kladao  In  T 
IMS 

IMI 

ISM 
im 

IMS 
Roheisen  (Tbomas)  . 
ThomaaaUhl  .... 

180606 
78  275 
18  503 

81777 

114  846 
72  418 
16881 
80589 

ItH  HI10 80  672 
19  220 
91  474 

12:»  436 

84  362 
81  799 
89677 

1  ir.  s.ii* y2  2U3 
20692  , 

106462 

1  :)3  70:^ 
U0  685 

16  896 
110090 

152  518 

131  388 
20  429 

188  899 

5000  kg  Belastung  bestrichen  wird.  Eine  auf 
dem  Trlgerlager  belbdUohe  Adjustage  dient  fom 
Bearbeiten  von  Bauträgern. 

Außer  den  bereits  genannten  Walzenstraßen 
besitzt  das  Bisenwerk  Kladno  zwei  Universal- 

walzwerke, eine  Mittelstrecke,  ZWei  Feinstrecken, 
eine  Scbnellstrecke  und  ein  Bandeisenwalzwerk. 
Beachtenswert  ist  bei  der  Bandelsenstreeke  die 

Einrichtung  eines  äußerst  sinnreich  konstruierten 

und  gut  funktionierenden  Bandelsenwicklers  (Pa- 
tent Machäcek). 

Die  elektrische  Zentrale  schließt  in  sich 

zwei  Dampfmaschinen  zu  550  P.  S..  eine  Gas- 
maschine System  Delamare-Deboutte villc  zu 

600 P.S.  und  eine  Dampfturbine  System  Parsons 
an  1000  P.S.  SuntUohe  Maschiaen  liefern  Dreh- 

Die  Zahl  der  im  Eisenwerke  ivladno  beschäf- 

tigten Arbiter  betrtgt  gegenwirt%  8980. 
Das  genannte  Wi  rk  ist  liinsiehtlich  seiner 

Ansdehauugsmüglichkeit  in  einer  selir  ungünstigen 
Lage ;  dieser  Umstand  gibt  der  ganzen  Anlage 

ein  charakteristisches  Gepräge.  Die  denkbar 

größte  Sparsamkeit  bei  Ausnutzung  des  verfüg- 
baren Ranroes,  die  größtmttgliche  Anwendung 

mechanischer  Transport-  und  Betriebsmittel,  die 
Bewegung  der  Haterialien  auf  dem  kürzesten 
Wege  zu  und  von  ihrem  Bestimmungsorte  fanden 
hier  eine  gliieklicbe  Ldsong,  und  es  kann  dieses 
Werk  rücksiclitlich  der  genannten  Momente,  der 

modernen  technischen  liilfsutittel  und  seiner  Pro- 
duktionsweise den  best  eingeriobteten  Anlagen 

dieser  Art  würdig  an  die  Seite  gestellt  werden. 
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4.  EiMcinverk  Konit^nliof. 

Von  don  vier  bestebendeu  Hoch- 
Öfen  dieses  der  BöbmiBchen  Hon- 

langes t>llschaft  frehöremlen  Wer- 
kes erblasea  zwei  Thoma«robeiseu, 

einer  OleßerdrolidMn  und  einer  dient 

gegenwärtig'  als  Kcserveofen.  Die 
ProUuJttion  iu  der  Doppelscliicht  be- 

tragt 615  t  Solieiien.  Der  Wind 

wird  in  zwi'ilf  Whit well-  und  vier 
Co wperapparatea  erbitzt  und 
durch  drei  Dampfgeblftse  «nd  drei 
Gasgeblftse  von  zusammen  4780  P.S. 
in  die  Uefen  gedrückt.  Difi  Reinigung 
der  fiir  die  Gasmotoren  zu  verwen- 

denden Hociiofengase  erfolgt  durch 

drei  Schiele- Ventilatoren,  in  denen 
das  Gas  bis  auf  einen  Staubgehalt 

von  Q,OOH  g  im  cbm  gereinigt  wird. 

Zwischen  Reinitrutitr  inid  Verbrauchs- 
stelle  ist  ein  Gaubebälter  von  300U 

obm  Inhalt  dngeeohnltefc.  Die  fal- 
lende Schlaeke.  welche  in  ihrer  Zu- 

sammensetzuug  der  Kladnoer  Hocb- 
ofeneehlMlce  nahe  konunt  (Verwen- 

dung des'^cnuMi  Erzes),  wird  granu- 
liert und  zu  äcbiackeoziegelu  und 

Selüackenzenent  Terarbeitet,  von 
denen  14  000  000  StOek  Segel  und 
65000  t  Zement  im  Jahre  erseogt 
werden. 

Die  Gießerei  umfaßt  fQnf  Kupol- 
öfen und  zwftlf  Trockenkammern, 

welche  durch  eine  Reihe  elektrisch 

bet;itij;ler  Krane  bedien»  werden. 

Es  werden  Handelsgiiß  und  Röhren, 
letztere  bis  zu  einem  Durchmesser 

von  1800  IMB,  hergestellt. 
Die  clek  t  r  isch  e  Ze  n  f  rri!  e  ent- 

tiftlt  drei  stehende  und  eine  liegende 

Dampflnasehlnef  ferner  vier  Gas- 
maschinen mit  insgesamt  2860  P.  8. 

Leistung. 

Das  Stahlwerk  mit  zwei  Kon- 
vertern Verarbeitet  teilweise  das  or- 

blasene  Tboma^robeisen  und  zwar  so, 

dafi  die  halbe  Thomasroheisen  -  Pro- 
duktion dem  Stahlwerke  in  Kladno 

zugestellt  wird.  Da.s  Stahlwerk  Kö- 
nigshof arbeitet  dcmgem&ß  nur  bei 

Tage.  Die  Gießhalle  bestreichen  zwei 
elektrische  Krane  mit  je  2  t  Trag- 

kraft, und  08  werden  hier  Blöcke  bis 
zu  1000  kg  Oewicht  Tergoeeea.  Die 

Stahlhlöcki'  werden  prilßtenteils  an 
das  benachbarte  Werk  Altbutteu  ab- 

gegeben, wo  sie  teils  zu  Handeb- 
ware.  teils  zu  Platinen  ausgewalzt 
werden.    Der  Materialtransportweg 
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ist  aus  vorstehendem  Lageplan  ersichtlich  (Al>- 
bildoog  15). 

Der  interessanteste  Betrieb  im  Eisenwerke 

KSnigsbof  ist  das  neue  Feinblechwalz- 
werk, welcfaee  Iii  eelner  Ctaaamtaalage  elo« 

Sehenswürdigkeit  allerersten  Kanfre-^  tlarstcllt. 
Nach  der  Auflassung  des  Feinblecbwaiz Werkes 
der  Bndolfehtttte  bei  Teplitse  wurde  der  Baa 
des  Walzwerkes  In  Köniffshof  mit  Aiisnutzunfr 

der  moderustea  nUfimiUel  in  Angriff  genommen, 

so  da6  die  heate  dem  Betriebe  flbergdMne  An- 
lage als  eine  der  best  eingeriobteten  der  Gegen- 
wart angesehen  werden  Icann. 

Dm  Blechwalzwerk  umfaßt  vier  Strecken 

nach  folgender  Anordnung ; 

Streek«  I 

Ii
 

FerliggerÜBt    mit    1100  mm 
FertiggerDete  zu  je  1000  „ 
BtreckgorQsto    mit    1000  , 

Strecke  IV 

Ii 

Streekt^rfiit    mit    18B0  , 
(  1  FertiijKerüst     mit     1800  mm 

Strecke  III  {  2  FertiggerfiBte  za  je  13&0  , 
(  1  StreekgarllBt    mit    1800  « 

FertiggerOtto  su  je  1800  mm 
Pertiggerflst    mit     800  . 
StrockgerÜBt  „  1000  , 
StreckgerOat     ,      800  „ 

Die  in  Waggons  ankommenden  Platinen 
werden  mittels  eines  Platinon-Ausladekrans  auf 

das  Lager  gebracht  nnd  von  hier  durch  den- 
selben  Kran  den  beiden  Platinenscberen  zu- 

gefahren. Dieser  Kran  hat  eine  Tragkraft  von 

2500  kf;  liei  einor  Spannweite  von  IS  ni.  Es 

betragen  die  Miuutengeschwiudigkeitt  u  beim 

LMtheben     80 m(  SM XJmdr.))  I'ib'ft  l*.8. 
Kataealakwa  60  01(1000  .  )^ ti 
Etaitfalttwi   Miii(  000    .    )j  (lü 

Die  swel  Platlnenaeheren  sind  durch  Elektro- 

motoron  von  jt^  15  P.  f^.  (!t:^0  rrmlr.  i.  d.  Min.  i 

angetrieben.  Die  gesclinittenen  l'latineu  werden 
den  einzelnen  ArbeitsSfen  mittels  eines  elek- 

trischen Transjiortkranes  zugefQhrt.  Die  Vor- 
wftrmung  der  Platinen  erfolgt  in  Siemensöfen, 
die  i«t  Doppelbleebe  In  FlammSfeo.  Für  je 
zwei  Strecken  ist  ein  Siemensofen,  fUr  jedes 

Clerfist  zwei  gekuppelte  Flammöfen,  welche  re- 
versierlMur  eingerichtet  sind,  vorgesehen.  Da.s 
Gas  für  sämtliche  Oefcn  sowie  die  Vcrzinkcn  i 

liefert  eine  gemeinschaftliche  Generatoren- Anlage 

(System  K  e  r  p  e  ly).  Die  Vergasung  eines  (icuc- 
rator»  besiffert  sieh  anf  2000  kg  Kohle  In 

24  Stunden,  iHe  Kobh'  wird  mittels  eines 
Kohlenbaggerkrans  vom  Kohlenlager  in  die  über 
den  Generatoren  angeordneten  Kohlenkammem 

angefahren.  Die  Generatoren  werden  mit  Unter- 

wind betrieben  (Schiele- Ventilatoren;. 
Die  angefülirten  vier  Strecken  werden  durch 

zwei  zweizylindrige  Viertakt-Giohtgasmascliincn 

(System  Nürnberg  in  Tnadenanordnung)  ange- 
triebett.  Jede  Ifasddne  besitzt  eine  H9ehai> 

Idstung  Ton  ISOO  eff.  F.  S.,  nnd  ̂ d  diese  so 

TLTHUi 

angeordnet,  daß  die  Walzenzugmaschine  Nr.  l 
die  Straßen  1  und  11,  die  Maschine  Nr.  2  die 

Straßen  III  nnd  IV  antreii)t.  Die  genannten 

Gichtgas  -  Walzenzugma^chinen  haben  folgende 

Abmessungen:  Zyllnderbobrung  870  mm,  Kolben- 
hnl»  1100  mm,  Umdrehungen  i.  d.  Minute  100, 

1  )urchmesser  des  Maschinenschwungrados  48U0  mm, 

Breite  des  Schwungrades  1650  mm,  Geeamt- 

cewicht  des  Schwungrades  43  000  kg:  Durcli- 
messer  des  Vorgelegescbwungrades  1 1  UOU  mm, 
Breite  1660  mm,  Dmdrebungen  i.  d.  Minute  44, 

Gesamtgewicht  83  000  kg.  Der  .\ntrieb  von 
der  Waizenzugmaschine  auf  das  Schwungrad  von 

6Lit.E.»JI 

Abbildung  16. 

8chematii«cliu  DartttuUuitg  der  i'uddolmaBcbine. 

11000  mm  Durchmesser  und  16S0  mm  Breite 

der  Wfilzonstral')!  n  orfnl^'t  ilnrch  einen  dreifachen 
Lcdortreibriemen  von  14ö0  mm  Breite  und  18  mm 

Starke,  welcher  mit  Bandkeileinlagen  ausge- 
stattet ist. 

Die  Gichtgasre  inigung  für  die  Walzen- 
ziigmaschincn  besteht  aus  drei  Scbiele-Ventila- 
toren,  von  denen  ein  jeder  mittete  Siemen  durch 
einen  25  P.  S.  -  Elektromotor  von  H50  Um- 

drehungen angetrieben  wird.  Die  Ventilatoren 
haben  760  mm  Flügelraddurcbmesser  und  können 
bei  1 200  niiniitlidicn  Umdrehungen  200  cbm 
Gas  in  der  Minute  liefern.  Das  erforderliche 

Binsprltzwasser  wird  jedem  Ventilator  durch 

eine  .Tager sehe  Turbincnpurajie  von  400  Minnten- 
liter  zugeführt.  Diese  Pumpen  sind  je  mit  einen 

4'/,  P.  S.-Elektromotor  von  1850  Touren  direkt 
gekuppelt.  Das  Gas  wird  vor  seinein  Kintritte 
in  die  Ventilatoren  einer  Vorreinigung  durch 

zwei  Desintegratoren  untersogeiu.  Zorn  Avs- 
glelehe  der  Dmoksobwankangen  ist  hinter  den 
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Ventilatoren  ein  Gasbehälter 

von  500  cbm  Inhalt  auf^e- 

Rtellt,  von  welchem  das  Gicht- 
gas durch  eine  Kohrleitung 

von  1200  mm  1.  W.  gemein- 
sam zur  elektrischen  Zentrale 

und  zu  den  beiden  Walzen- 

zu{c:inaschlncn  des  Feinblech- 
walzwerkes i^eleitet  wird. 

Das  Glühen  der  Bleche 

geschieht  in  dreizehn  Tief- 
plühöfcn.  welche  von  einem 

elektrisch  betätigten  Lauf- 
kran von  15000  kg  Tragkraft 

und  IH  m  Spannweite  be- 
strichen werden.  Zum  Fertig- 

machen der  Bleche  dienen 

neun  Tafelscheren,  vier  RoH- 
scheren,  vier  Kreisscheren, 
zwei  Rondenstanzen  und  sechs 

Spannmaschinen.  Außerdem 
Ist  eine  Wellblecbpresse  im 

Betriebe.  Sämtliche  Arbeits- 
maschineu  werden  einzeln 

elektrisch  angetrieben.  In  der 
V  e  r  z  i  n  k  e  r  e  i  sind  zwei 

Beizinaschinen  mit  vier  recht- 

eckigen Dekapierbottichen  und 
zwei  Verzinkmaschinen  unter- 

gebracht. 
Die  in  jeder  Beziehung 

mustergültige  Anlage  des  Fein- 
blechwalzwerkes wurde  nach 

den  Angal)en  des  Hüttendirek- 
tora  8  c  h  i  m  e  k  ausgeführt, 

Abbildung  17.   Elektrische  Foddelmaachine  in  Ahbatteo.  ebenso  wi«^  eine  Reihe  der» 

tiger  Einrichtungen  (Gau-  und 

Abbildung  18.    l'iatiuottitirvckv  im  Eisenwerk  AltbDtten. 
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Luftzufühning  in  den  Flammöfen.  Mechanik  der 
Deltapierbotticlie,  Verzinkmascliine  usw.)  seinen 
Ideen  entstammen. 

Die  Erzcugun«,'  des  Walzwerltes  betrug  im 
Jahre  1906:  Schwarzblecbc  2Iß<iO  t.  verzinkte 

Bleche  4271  t,  zusammen  25  931  t. 

Die  Erzeugungsmengen  der  übrigen  Betriebs- 
abteilungen im  Eisenwerke  Königsliof  im  Jahre 

1906  sind  aus  nachstehender  Tabelle  zu  ent- 

nehmen :  t 
Rohei«en  rund    HO  000 
Rohstahl   53  OOO 

QulS  waren  „  I4.'iOO 
Rohrpuß  ^  8  000 
Modellguß   7  000 

ö.  »BS  EUenwerk  AlthttttiMi. 

Dieses  ebenfalls  der  Böh- 

mischen Montangese  11- 
Rchaft  gehörige  Werk  hat 

vorzugsweise  die  Bestimmung, 

das  gesamte  von  der  Prager 
Eisenindustrie-  und  Böhmi- 

schen Montangesellschaft  be- 
nötigte Schweiß  eisen  zu 

liefern.  DemgemflU  besteht 
das  Werk  aus  einem  Puddel- 
und  einem  Walzwerke  mit 

derart  vollkommenen,  den  .An- 

forderungen der  Neuzeit  ent- 
sprechenden Einrichtungen, 

daU  deren  Anführung  hier 

nicht  umgangen  werden  soll. 

ZurErzeugung  von  Schweiß- 
eisen dienen  vier  Puddelöfen, 

welche  mit  elektrisch  be- 

tätigten Puddelmaschincn  (Pa- 
tent Franz  Kupelwieser) 

ausgerüstet  sind.  Diese  Vor- 

richtung, welche  in  sehr  sinn- 
reicher Weise  die  an.stren- 

gende  Arbeit  dos  Puddelns  von  Hand  aus  teil- 
weise übernimmt,  ist  auf  folgendem  Prinzipe  auf- 
gebaut (Abbild.  16):  Die  beiden  Hebel  a  schwingen 

in  vertikalen  Eitenen  und  können  gleichzeitig  um 
vertikale  Achsen  gedreht  werden.  An  dem  unteren 

Ende  eines  jeden  der  Hebel  ist  eine  leicht  aus- 
wechselbare Ruhrstange  d  angebracht,  welche 

durch  die  ChargleröflFnung  des  Ofens  in  dessen  Be- 
triebsraum hineinreicht.  Der  Antrieb  der  Hebel  a 

erfolgt  durch  die  Zugstangen  f,  welche  durch 
die  mit  einem  Elektromotor  gekuppelte  Kurbel 
betätigt  werden.  Durch  die  Drehung  der  Kurbel 

werden  in  übertragener  Bewegung  die  Hebel  a 
zu  Schwingungen  in  einer  Kegelflflche  gebracht, 

wodurch  die  Rührstangen  d  automatisch  den  .Ar- 
beitsbewegungen des  Puddelns  folgen  müssen. 

Die  ganze  Maschine  ist  an  einem  Wagen  an- 
gebracht, welcher  entlang  eines  oberhalb  der 

Puddelöfen  angeordneten  Geleises  verschollen 

werden  kann,  so  daß  mittela  einer  Maschine 

einige  Oofen  (gewöhnlich  zwei)  bedient  werden 
können. 

Naturgemäß  kann  diese  Puddelmaschine  (Ab- 
bildung 1 7 )  die  Arbeit  von  Hand  aus  nicht  voll- 

kommen ersetzen,  da  das  Durchrühren  des  Ma- 
terials auf  meehanischem  Wege  nur  so  lange 

vorgenommen  werden  kann,  als  das  Eisen  einen 

gewissen  (irad  von  Konsistenz  nicht  erreicht 
hat.  Das  Ballen  der  Luppe  selbst  besorgt  nach 
wie  vor  der  Arbeiter.  Mit  Rücksicht  aber  auf 

die  außergewöhnlirhe  Beanspruchung  des  Artiei- 
ters  beim  Puddeln  muß  auch  diese  teilweise  Ent- 

la-stung  der  Bedienungsmannschaft  durch  mecha- 
nische Einrichtungen  als  Wolilfahrtseinrichtung 

Abbildung  19.    Eloktrischer  Einsatzkran  im  Eisenwerk  Altbattan. 

von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung  an- 
erkannt werden.  Die  Leistungsfähigkeit  der 

Puddelöfen  in  AlthUtten  beziffert  sicli  auf  28 

bis  30  Chargen  zu  .oOn  kg  im  Tage. 

Eine  eigenartige  Einrichtung  weist  schließ- 
lich das  Walzwerk  in  Althütten  auf,  welches 

aus  einer  Feinstrecke  und  einer  Mittelstrecke 

koml)iniert  als  Platinenstrccke  (Abbildung  18) 

besteht.  Jede  Straße  wird  von  einer  1000 P.S.- 

Dampfmaschine angetrieben.  l>ie  Schweißöfen 
werden  von  einem  elektrisch  betätigten  Einsetz- 

kran bedient,  welcher  auch  die  warmen  Blöcke 
der  Platinenstrccke  zubringt  (Abbildung  19). 

Auf  der  Platinenstrecke,  welche  auf  Massen- 
produktion berechnet  ist,  werden  Platinen  von 

180,  240  und  300  mm  erzeugt,  und  ist  die  Ein- 

riehtung  mit  Verwendung  der  modernsten  mecha- 
nischen Transportvorrichtungen  so  getroffen,  daß 

das  Walzgut,  in  einer  Richtung  fertiggewalzt, 

auf  bestimmte  Länge  geschnitten,  zu  einem  Kühl- 
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Abbildung  20.    KQblbelt  und  Tranaportvorrichtong  fQr  Platinen  im  EiBenwerk  Altbfttten. 

hi-tt  pRlftngt,  weli^lms  als  Wasserbassin  mit  selbst- 
tfltig:eni  Tran.s|iort  aiisfrebildet,  ist  (Abbildunp  20». 

Die  warmen  Platlmm  worden  in  lantrsamer  Be- 
wegung durch  das  Wasserkühlbett  gezogen,  hierauf 

von  einem  schrftg  angeordneten  Transporteur  ge- 
hoben und  von  diesem  direkt  in  Waggons  ver- 

laden. Auf  diese  Welse  ist  der  Zeitraum,  wel- 
cher erforderlich  ist,  um  den  walzwarmen  Hlock 

in  fertig  verladene  Platinen  umzuwandeln,  nur  auf 

einige  Minuten  bemessen;  das  erzeugte  Uaterial 

soll  allen  Anforderungen  vollkommen  entsprechen. 
Die  Produktion  des  Werkes  betrug  im  Jahre 

l!»06:  Walzware  19  842  t,  Schweißeisen  12  0671. 

Die  Arbeiterzahl  stellte  sich  aut  480  Arbeiter.* 

*  "Wir  benbNichtif^en  dernnftcbst  aU  Nachtrag  au« 
der  Feder  desselben  Verfassers  eine  Beschreibung  der 
8kodaworko  in  Pilsen  zu  bringen. 

Die  Redaktion, 

Der  Schwedische  Staat  und  die  lappländischen  Eisenerzgruben. 

I  n  der  Tagespresse  ist  letzthin  Uber  das  Ab- 
^  kommen  zwischen  den  schwedischen  Gruben- 

gesellschaften und  dem  Schwedischen  Staate* 
und  dessen  Wirkung  auf  die  zukünftige  Ver- 

sorgung der  deutschen  Eisenindustrie  mit  lapp- 

lAndischcn  Eisenerzen**  vieles  zu  lesen  gewesen. 
Dabei  ist  Wahres  und  Falsches  so  miteinander 

vermengt  worden,  dalJ  eine  zuvorlftssige  Schil- 
derung der  durch  jenes  Abkommen  geschatfenen 

fjage  wünschenswert  er.><cheint. 
Wir  geben  daher  zunächst  die  Hauptpunkte 

dieses  eigenartigen  Abkommens  wieder:  Der 
Staat  tritt  bereits  jetzt  in  den  Hesilz  oder  die 

Nutznieliung  aller  lapplflmlischen  Eisenerzgruben, 
über  welche  die  beiden  großen  lapjilttudischen 

•  Vergl.  „Stahl  und  IUhph" 
•*  Vcricl.  ̂ '^tahl  und  Einen" 
II  .S.  67G;  Nr.  2,1  H.  1461. 

1907  Nr.  ir»  S.  5B3. 
1900  Nr.  4  8.  237 

Grubengesellsch&ften  verfügten,  mit  Ausnahme 
der  Gruben  von  Kiirunavaara  und  Gellivara. 

Er  erhalt  als  Grubenbesitz  ohne  Entgelt  die 
Gruben  von  Mcrtainen  mit  einem  erzführenden 

Areal  von  etwa  10  000  qm.  ferner  Ekströms- 
bcrg  mit  einem  Erzvorrat,  der  bis  zu  140  ni 
Tiefe  auf  30  000  000  t  berechnet  wird,  und 

endlich  neun  weniger  bekannte  Erzfelder,  dar- 
unter Syvajflrvi,  Nokutusvaara  und  Haukivaara. 

Der  Staat  erwirbt,  ebenfalls  ohne  unmittelbare 

Bezahlung,  das  Ausbeutungsrecht  für  die  Gruben 
von  Luossavaara  mit  der  Maßgabe,  sich  diese 

Gruben  nach  Ablauf  von  30  .Fahren  aneignen  zu 

dürfen,  oder  auch  sie  der  Kiiruna-Gesellschaft  zu- 
rückzugeben gegen  Erstattung  der  Kosten,  die  für 

die  Nutzbarmachung  der  Gruben  dann  autgewandt 

sein  sollten.  Es  ist  ausbedungen,  daß  der  Staat 

eine  etwaige  Förderung  aus  dem  vorgenannten 
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fieützc  nur  für  duu  inländiachen  Eisenerz- 
bedarf TerwendeB  toll. 

In  den  der  Kiiruna-<;i  Ilschaft  veHilcibeii- 
den  Gruben  von  Kürunavaara  und  Gollivara 
wird  der  StMt  zur  Hllfte  UitbeBitzer  und  zwar 

in  folgender  Weise:  Die  Kiiruna-Gesellscliafl 
kauft  die  QeIHvaragniben  und  bczalilt  dieselben 

mit  (nominell)  16  Millionen  Kronen  Kiinina- 
Aktien  im  Werte  von  24  00ÜOÜO  K.  Hierdurch 

wird  das  panzf  vt^rMfilicml«^  (irubinjrelände  in 
den  Händen  der  Kürunn-CifsuUschuft  vereini(;t, 
die  nmiiBehr  ihr  Kapital  auf  80  000  000  K  bringt, 

lu'stflirtnd  aus  40  Millionon  Kronen  Stammaktii'n 
und  40  Millionen  Kronen  Vorzugsaktien.  Die 
yonugsakHen  Warden  dem  Staate  imetttireltlieb 

übertragen  mit  dem  Rtclite,  die  4n  ̂ lillion-n 
Kronen  Stammaktien  Ende  des  Jahres  1932 

oder  anoh  gewBneliteii  Falles  Ende  des  Jahres 
104S  kftaflich  einlösen  zu  kennen. 

Das  geschildtTti'  t'ihuri'inkomnien  Ifluft  also 
darauf  hinaus,  daU  dtir  fc>taat  soj^leiuh  Allein- 

besitzer aller  deijealgm  lappIiiidiseheB  Orubea 

wird,  die  dfr  Kiiriina-(^i  si  lI-<oliaft  frehörcn,  aber 
noch  nicht  In  Betrieb  genommen  waren,  wahrend 
er  pielehzeitfg  bis  zur  Hllfte  Ultbesltzer  der 
srhiin  lu>f ri«l)enen  (iniben  von  Kiirtiiiav!i;ira  und 

Oelii  vara  wird  mit  der  bestimmten  Aussicht,  daü  er 
die  andere  Hllfte  spater  Unznkaufen  kann.  Zur 

Durchrührung  dieses  Geschäftes  wird  der  der 
ßesellschaft  verbleibende  Ctrubenbesitz  in  den 

Händen  der  Kiiruna-Gesollschaft  vereinigt. 

Die  Stammaktlea  der  Ktlrnna-Oesellsebaft 

werden  sich  also  teihvi  isr  in  li«  n  Tl'iiidi  n  der 

Tra&kaktiebolag  Gr&ngcsburg  -  üxelösund,  teils 
Im  Besitze  der  QelHTara- Gesellschaft  befinden, 
und  beide  fJosellscliaften  üiicrnebnien  die  Ver- 

pflichtung, ihre  Aktien  bis  zum  Jahre  1932 
bezw.  1942  nicht  zu  rertufiem,  es  sei  denn 

seitens  der  Gelllvara-Gesellschaft  an  die  Trafik* 
Grsellscliaft.  Die  Stammaktien  der  Kiiruna- 

Gcsellschaft,  die  der  Tratikaktieliolam'  und  dtir 
Gelllvara-Gesellschaft  gehören,  sollen,  in  blanco 
indossiert,  iiei  der  Schwedischen  Beichsbank 

niedergelegt  werden. 
Wenn  nun  der  Staat  Im  Jahre  1 982  oder  nadi 

seiner  Wahl  auch  erst  1942  von  dem  EinlSauags- 
rechte  Gebrauch  machen  will,  so  soll  er  die 
40  Millionen  Kronen  Stammaktien  zu  einem 

Werte  äbernehmcn,  der  einer  4*'i'oieen  Kapitali- 
sierun^'  des  Durchschnittsgewinnes  der  Jahre 
1920  bis  1^29  entspricht.  Diese  Verrechnung 
soll  doroh  ein  Kollegium  von  nenn  Schiedsrichtern 

bewirkt  werden,  unter  doiifn  drei  vom  Könige, 
drei  von  der  Tratikaktiebolag  und  je  einer  von 
dem  HaglBtrat  in  Stockholm,  dem  Magistrat  in 
Gothenburg  und  dem  Vorstande  der  Technischen 
Hochschule  in  ätockholm  ernannt  werden. 

Auf  die  40  Millionon  Kronen  Vorzugsaktien 
erbllt  der  Staat  an  Stelle  einer  Dividende  eine 

Abgabe  aaf  die  Tenne  gefördertat  Birses  und 
swar  In  folgender  Abstuftuig: 

KIlraBSTitarii  ndUTat« 
19()K  bin  1927                     50  Oere  25  0«re 

192H    ,1932                      75     .  37 '/i  , 
1933    ,    1937                      1  Krone  50  , 

Mit  dem  Jahre  1937  kommt  diese  Abgabe  in  Weg- 
fall; die  Voniigsaktien  nehmen  alsdann  an  den 

Dividenden  teil.  An  der  Verwaltung  der  Gruben 

wird  sich  der  Staat  insofern  beteiligen,  als  dem 

Ronige  das  Beeht  zusteht,  flir  die  Zelt  bis  tum 
Jahre  193H  ein  Mitglied  der  nrektiOB  der 
Kiiruna-Gesellscbaft  zu  ernennen. 

Diesen  schweren  Opfern  stehen  die  folgen- 

den Leistungen  und  Garantien  des  Staates  gegen- 
über: Der  Schwedische  Staat  übertrügt  der 

Luossavaara-Kiirunavaara-Aktiengesellschaft  mit 

Besltlttngsrecht  die  dem  Staate  als  Grundeigen- 
tümer zugehörigen  Anteile  an  Gruben  in  den 

Erzfeldern  von  Luossavaara,  Kürunavaara  und 
QelUvara.  Die  genannten  Brsflslder  sind  auf 

Grundbesitz  des  Staates  gelegen,  wodurch  der 
Staat  das  Recht  hat,  sich  am  Betriebe  der 
Gruben  zor  Hllfte  zu  beteiligen.  FQr  die 

größere  Hälfte  des  (Jnil  i  tiL'eljietes  hat  jedoch 
der  Staat  infolge  älterer  Gesetzgebung  schon 
anf  dieses  Recht  verzichtet  and  dnreh  daa 

jetzt  getrofTene  Abkommen  auch  für  dMI  Best. 
Alsdann  wird  ein  schwebender  Prozeß  wegen 

Gmbenbesitzos  niedergeschlagen,  und  den  Gruben 

wird  durch  Pacht  und  Nutzuieliung  die  Be- 
nutzung des  erforderlichen  Grund  und  Bodens 

zugestanden. 

Der  Schwerpunkt  Hegt  aber  darin,  dafi  so- 
wohl die  Frage  der  erlaubten  Förderung  und 

der  Ansfhhr  als  auch  der  Frachtsätze  auf  den 

Bahnen  Iiis  zur  Kttste  eine  endgflltige  Bege- 
lung  gefunden  hat.  Es  soll  nAmlich  den  Gruben 

gestattet  sein,  in  dem  25jährigen  Zeiträume 
▼on  1908  bis  19S2  aus  den  Gellivara-Gruben 

IHT.'iOOOO  t  und  aus  den  Kiiruna  -  Gruben 
750üüü00t,  zusammen  also  93  750000  t  Erz 
zu  fdrdern.  Außerdem  soll  die  Gesellschaft  in 

den  Jahren  1933  bis  193  7  (sofern  der  Staat 

im  .Tahre  lUli'i  von  seinem  Einlösnnirsrecbte 
keinen  Gebrauch  gemacht  hat)  Uber  die  genannten 
Mengen  Maana  uwttere  16000000 1  ans  Kilnma 
und  :?7fjO()O0t  aus  Gellivara  ffirdern  und  ver- 

scbitien  dürfen.  Im  Einzelnen  ist  Förderung 
und  VerfraehtoBg  wie  folgt  geordnet:  Die 
Fördmint'  aus  Kiinina\ .larri  i^t  für  das  Jahr 

190»  auf  ungefähr  läUOUOU  t  beschrankt;  je- 
doch hat  die  Gesellschaft  das  Beeht,  nach  und 

nach,  wenn  auch  mit  nicht  mehr  als  400000  t  jähr- 
lich, die  Förderung  bis  zu  höchstens  3  300  000  t 

zu  steigern.  Die  für  Gellivara  zugestandene 

Fi'irdermenge  von  18  750  000  t  soll  über  die 

Jahre  190s  hislU.'i'i  ungefähr  gleichmäßig  ver- 
teilt werden;  indessen  soll  es  der  Gesellschaft 

gestattet  sdn,  tber  die  ersten  ftnf  Jahre  var^ 
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teilt  insgesamt  5  000  000  t  zu  fördern  und  zu 
verladen.  Die  GrubeBgeiellidialt  hat  somit  das 

Recht.  <iii'  .\u8fuhnnenfrPn  aus  ihn-n  (rriiben  bis 
auf  a  auu  UUÜ  t  aus  Kiirunavaara  und  7  ÖU  OUO  t 

ans  GelUvara,  d.  b.  bis  auf  4  060 000 1,  sv  steigen 

g:eg:enUber  anfnnfrlich  2  500  000  t  im  .T.ihre  1 90B. 
Diese  Zahl  wird  ausscblieUÜcb  mebr  oder  weniger 
phosphoriialtfge  EneninfiBnen,  da  die  Oesellsehaft 

sich  vcrpflirhtit  hat.  dir  plinsphorfr<'icn  Erze 

nur  insoweit  auszuführen,  als  es  zur  Erfüllung  be- 
reit! eingegangener  VertrAge  nötig  ist.  FQr 

diese  Mengen  ist  den  Gesellschaften  die  Ver- 
frachtung au  den  folgenden  Sätzen  gewährleistet 

worden : 

KürniMTAara-RoichagraaB«  .   2,64  K  f.  d.  Toaa* 
Oellivara-Svartön  2,75  ,   „  „  „ 

Wegen  des  Versandes  von  der  Heichsgrcnzo  bis 
Sttm  Hafen  von  Narvilc  müssen  Verhandlungen 

ndt  der  Norwegischen  Rcpieninp  noch  jrcpflojfcn 

werden,  doch  ist  die  befriedigende  Erledigung 

dieser  Aogelegenlieit  dnrdi  Staatsvettn«  gmad- 
siltzlich  gesicliert.  .Tedoch  pewährleistet  der 
Schwedische  Staat  den  Gesellschaften  auch  die 

BefSrdemog  von  KlImnaerBen  Ober  SvartSn  snm 
Satse  von  3,48  K. 

Die  Frage  eines  Ausfuhrzolles,  die  für 
die  dentseben  Verlirandier  ron  besonders  grofiem 

Interesse  ist,  wurde  dahin  geregelt,  daß  der 

Staat  sich  verpflichtet,  etwa  zur  Erhebung  kom- 
mende Zölle  der  Gesellschaft  zu  ersetzen.  Man 

wird  siL^h  erinnern,  daß  bis  zum  .Tabre  Iii  12 

der  Uriiiilt'lsvertrae  mit  Dt'iit.sclilan<i  diese  Zölle 
ausächlieüt.  Nun  aber  hat  sicli  die  Gesellschaft 

auch  für  die  Zukunft,  d.  h.  bis  1933  bezw.  1943, 

gepenQber  solchen  Zöllen  den  Rücken  gedeckt. 
Die  Versorgung  der  schwedischen  Eisenindustrie 

ist  in  dem  Abkommen  ebenfalls  berBokrietatigt  wor> 

den.  Ai'^c^i'hen  \  on  dem  Verbote  der  Ausfulir  der 
phospborreiueu  Erze  muß  die  Gesellschaft  bis 
1988  besw.  1988  eine  gewisse  Menge  Eisenerz 
gor  Verfiiguni:  der  schwedischen  Eisenindustrie 

halten,  beginnend  mit  200  OUU  t  für  das  erste 

Jahr,  400000  t  fOr  das  swelte  Jsbr  und  dann 

steigend  mit  jahrlich  höchstens  150  000  t. 
Ein  (JeberbUck  der  vorstehend  geschilderten 

Leistungen  der  Gesellschaften  und  der  Gegen- 
leistungen des  Staates  fordert  zu  eigentümliclien 

Betrachtungen  auf.  Wir  möchten  uns  derselben 

jedoch  enthalten,  da  es  uns  nicht  darauf  an- 
kommt, festsustellen,  ob  die  Opfer,  die  man  von 

den  schwedisrlien  Gcscllsch.iften  ^refordert  hat, 

der  Billigkeit  entsprechen,  und  wie  der  ganze 
Vorgang  vom  Standpunkte  der  schwedischen 
Interessen  zu  iMiirtiileii  ist.  Vielmehr  wollen 

wir  uns  auf  eine  Untersuchung  der  Wirkung  des 
Abkommens  fBrdie  Erzrerbraneher  besohrinken, 

und  es  will  uns  dann  scheinen,  als  ob  das  Ab- 
kommen einen  großen  Vorteil  bat,  indem  es  die 

Gewifihdt   bringt,  daA  der  Ansdehnnng  der 

schwedischen  Erzausfuhr  seitens  des  Staate.8 

innerhalb  der  beschriebenen  Grenze  keine 

Schwierif^keiten  in  den  Weg  gelegt  werden. 

Im  Gegenteil,  man  könnte  annehmen,  daß  der 

Staat,  der  nun  doch  einmal  Tdlhaber  bei  den 

Grubengesellschaften  p-eworden  ist  und  nach 
seinem  Willen  scliließlich  nach  25  oder  35 

Jahren  Beritzer  werden  kann,  alles  ton  trtrd, 
um  im  Interesse  seiner  Einkünfte  die  Gesell- 

schaften zu  unterstützen.  Die  Entwicklung  der 
Ausfithr  urird  danach  eine  geschlftUche  Frage 

für  die  Grubengesellschaften  sein.  Diese  haben 

es  nunmehr  selbst  in  ihrer  Uand,  nach  Maß- 
gabe der  Marktlage,  des  Standes  ihrer  Gruben 

und  der  Arbeiterverhiiltnis^e  lüe  lappländi- 
sche Ausfuhr  bis  auf  mehr  als  4  Millionen  zu 

steigern.  Alles  zusammen  genommen,  darf  damit 

gerechnet  werden,  daß  die  schwedischen  Graben 

in  ihrer  Gesamtheil,  d.  h.  die  Gruben  des  L'anzen 
Landes,  im  Laufe  der  Jahre  etwa  5  Millionen 
Tonnen  Eisenerze  jährlich  für  Aosfnhrzwecke 

zur  Verffigung  stellen  können.  Selbstverstflnd- 
lich  wird  ein  höherer  Treisstand  eine  schnelle 

Entwicklung  dmr  Ausftihr  zn  fordern  geeignet 
sein,  besonders  nachdem  durch  die  vermehrton 

geldlichen  Lasten  und  die  Abgabe  an  den  Staat 

Äe  F8rderungs-  und  sonstigen  Selbstkosten  eine 
Steigerung  erfahren  haben.  Ganz  wesentlich 
bleibt  dabei  auch  die  Arbeiterfrage.  Gerade 
unter  den  Verhaltnissen,  unter  denen  die  von 

der  Welt  abgelegenen  Gruben  arbeiten,  erfordert 

diese  Frage  ̂ e  besonders  Torslohtige  Be» 
handluug. 

Neben  der  vermehrten  Gewißheit  fiber  die 

Menge  der  EisenerzbezQge  verdient  die  oben  be- 
reits erwähnte  Gewähr  gegen  die  Erhebung  von 

AnsfohrzMlen  dn  besimderes  Interesse. 

Im  großen  Ganzen  können  wir  daher  nach 

Prüfung  aller  Verhaltnisse  zu  dem  Schlüsse 
kommen,  daB  das  Ergebnis  vom  deutsehen 

.Standpunkte  aus  als  günstig  betr.ichtet  werden 
darf.  Nach  Schilderung  dieser  Sachlage  wird 

es  fiberflOssig  sein ,  auf  die  zahlreichen  irrtfim- 
lichen  Folgerungen  einzugehen,  die  iu  der  deut- 

schen und  auch  österreichischen  Presse  im  Um- 

laufe und  geeignet  waren,  eine  Beunruhigung 

wegen  der  Versorgung  DwtsdllandB  mit  schwe- 
dischen Eisenerzen  hervorzurufen,  gerade  als  ob  mit 

den  lappländischen  Erzen  in  Zukunft  nicht  mehr 
zu  reebnen  und  die  ErseUleAnng  neuer  Graben  Im 

In-  und  Auslande  nötig  sein  werde.  Selbstver- 
ständlich mögen  diese  Bestrebungen  iliren  Weg 

weiter  verfblgen,  Indessen  ist  von  jeder  Ueber- 
eiliing  abzuraten,  weil  Slo  Mcht  d.nzn  führen 

könnte,  Kapital  und  Arbeit  auf  unergiebige 
ünteraehmungen  zu  verwenden,  wahrend  doch 
eine  stetige  Steigerung  der  Versorgung  mit 
schwedischen  Eisenerzen  nunmehr  aufler  Frage 

gestellt  ist. 
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Aus  inierilmiiicheii  EiMii*  und  Siahlgteßereleii. 

In  zwangloser  Reihenfolge  und  aiii^emeBsener 
Kürire  ist  nachstehend  eine  Auswahl  toq  Berichten 
Uber  Neubauten  und  Einrichtungen,  wie  lin  in 
halben  Jahre  in  anieriluuiuebe&  F«cb- 
MitaehriftoD  TerSfentiUdit  worden 

■lad,  «iadMffag^en. 
Ht  «hMiB  JUwIidieB  Ambringen  ^ 
MOOO  t  erhebt  die 

91.44  ini,  KonTerterraum  1 18,H  x  ̂^■'■^■'^4  ml,  Samlauf- 
bereitunj;  (13,41  X  'iG,52  ini  und  Korninacheroi 
(9,75  X  -öi^Ü  ml.  Dan  (Jttii/o  IhI  in  llisorikoiiHtruktion 
als  luaammeabftiigeoder  Bau  mit  fflnf  HchilTen  aus- 
gefUiH;  bdm  Eatinut  wud»  betoadaMr  Wert  dennf 

Benllin-Uallagher  Iron  and 
Steel  Oompan^r 

zu  St.  Louix  den  Annprucli,  die 
gröBt<>  Stahlforin(;iolii>rei  der  Welt  zu 
sein.  Da«  Werk,  in  dem  in  der  Hanpi« 
Mohe  Stocke  f ikr  £iaenbahnbedMf  her* 
geelellt  werden,  k»m  im  Jahre  1900 
in  Betrieb  and  besaB  damals  fünf 
Martin«ifen  von  je  20 1  Inhalt  ond 
einem  jAhrlichen  .VuHbrinKen  von 
40000  t.  Innerhalb  der  letzten  Jahre 
wnrde  en  durch  den  Hau  zweier  neuer 
OieBereien  mit  droi  weiteren  Murtin- 
8fen  und  zwei  KleinkonTcrtem  vi  r- 
gidBert.  Obgleich  die  ganze  36  ha  be- 
deckeada  Anlage  innerhalb  der  StadU 
grenze  Ton  St  Lonia  liegt  and  die 
Umgebung  zum  groBen  Teil  bereite 
mit  HiuHern  beileekt  ist,  ho  ist  doch 
für  eine  nochnialifje ,  zukünftige  Er- 

woitiTiiny  \'or»nr^;i-  i^clroffen;  «uch 
bitttet  die  Ltt^'e  der  Uieüerei  zwiachon 
zwei  EiHeni>ahiili(deB  gfliMtige  Ter* 
■andbedingangen. 

IN*  alte  OieBereianlage  Kr.  1,  die 
nnr  zur  Anfertignag  von  Pnfl^  md 

Kopplungen  aie  StaUgnS  dient,  be- •tent  aoa  ainarMutiBofenhalle,  einem 

OeneratorenhaoB,  Formeroi,  l'utzerei 
und  Stapel-  und  Verwandraiim.  Üio 
Martinulenhalli!  niiüt  20,7.'5  X  121,92  m 
und  enthalt  fünf  baHiHclie  2u  t-n.^fcn, 
die  von  einer  Well  man-Seaver-.Mor>;an- 
ChargicfTorrichtung  und  einem  elek- 
trtteb  angetriebeBen  10  t-Lanfkraa  be» 
dient  werden.  In  dem  16^  X  MfOl  m 
grolea  Qeaeralorenban»  baftädMi  äek 
10  DafF-Oaeerzongor.  Die  Formerei 
hat  22,86  X  152.40  m  Orundflüchc  und 
beaitzt  drei  elektriH<hB  :tO  t-I.Huf- 
kranen  und  1^^  iniKoU  Dnn  kluft  ar- 

beitende ö  t  utarko  l)rehkriuicn.  Inner- 
halb des  Bereich«  eines  jeden  der 

lotsteren  eiad  Je  eine  FormmaKcliine 
für  Oberlcaatea  nnd  eine  für  Unter- 
kaatan  angeordnet  Anch  in  der 
Patnrel  (22,86  X  152.40  m)  beflnden 
sich  zwei  cloktriKchn  l.'i  l-Krauen,  zu 
denen  eine  Hebevorrirhtuni;  für  OuB- 
stücko  bis  zu  .-iCi  t  koiniiii.  Weiterhin 
gehören  noch  zu  diener  Abteilung  die  Kenifurmerei 
(12,19  X  inl  und  ein  neuef  dreiitBekigee  Modell- 
bauB  (18,29  X  :t(>,48  ml. 

Die  neu  erbauten  OieBereien  Nr.  2  und  Nr.  3, 

deren  Orundriß  ana  Abbildnng  1  eraiebtlieh  ia^  nm> 
faaaan  ein  Oeneratorenhane  (14,68  X  00,4S  m>,  einen 
Raum  fOrOefen  und  Gießpfannen,  sowie  RoheiHenlager- 
Jlats  von  19,72X^1,44  m,  eine  Formerei(22,73X91,44m), 
fnftpntierei  nad  BaarbaitnngewatkBUltte  (29.77  X 

*  ,Tlw  Foaadi7«,  JanilOOT  8.169. 

QMsMl  Nr. fl  aad  Kr.a  4«r  8eiUln.4allatlH«  Iran  aad  8t«el  Coavaar. 

frelc<:t,  daß  tlmtiicbe  Teile  geuQf^cnd  Licht  und  Luft 
crhii'Ucn,  tio  daB  bei  Tage  niri^endn  künntlieho«  Licht 
verwendet  werden  mutl.  Die  lichte  Hübe  der  For- 

merei Nr.  2  und  des  Ofi  nrnunu-K  bctrigt  einschlieB- 
Uob  dea  Laternenanfbaues  25  m.  Letalere  enuög* 
liebt  Uber  die  gaaie  UagaeratredniBg  dea  DwAea 
ein  gOnstiges  Abfflhren  der  Ofenbitzo  nnd  der  beim 
OieBen  entstehenden  Gase.  Bis  zu  den  Untergurten 
der  Daehkiinstniktiiin  nieaiien  diese  Khiiiih'  lu.dT  ni, 
bis  zur  Schiononoberkante  der  Kranlaufbahn  <,ti2  m. 
]>M  drd  Marttoftfan  ftMen  Ja  90  t  ud  fänunen  im 
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ireftontlichen  mit  den  Bonat  auf  amorikanigchen  Werken 

gebrfiuclilichen*  Qberein.  Der  flagsig;o  Suhl  wird  in 
20  t  fasBende  l'fannen  mit  BodenKtopfoii  ver^otiAcn. 
Die  DcscbickbQhne  iBt  bei  2,77  tn  Höbe  Qber 
Oießereisohlo  54,86  m  lang  und  wird  Ton  einer  elek- 
triticb  an^etrioUonon  Char<^iervorrichtun)^  bofabron. 
Der  vun  den  Oefen  nicbt  buanapruchte  Teil  der  Ilallo 
dient  als  La^^erplatr.  für  die  zu  vemcbmelzcnden  HtolTe 
(Schrott,  Koheisen,  Flisenerz),  welche  von  den  auf 
einem  Schienenstrang  bis  in  die  Mitte  der  Halle  fah- 

renden Eiaonbahnwagon  unmittelbar  dorthin  abgeladen 
werden  kOnnen.  Eine  am  finde  dieses  La^cr])latzoa 

angeordnete'  Wage  beHorgt  da«  Abwiegen  der  ('bar- 
gen, die  alsdann  in  kleinen  Wagen  auf  die  Uiihne 

gehoben  und  vor  die  Oefen  gefahren  worden. 
Das  anstoßende  Qeneratoronhaus  enthält  sechs 

runde  Oasorzeugor  der  Fortcr-Miller  Engineering  Co. 
zu  l'ittaburg.  Die  Kohle  kann  auf  die  2,46  m  hoho 
UedienungsbQhne  unmittelbar  aus  den  Eisenbahnwagen 
entleert  werden.  AuBer  für  die  Befeuerung  der 
Martinöfen  dient  das  Generatorgas  auch  zum  An- 
wArmen  der  Gießpfannen  und  Trocknen  der  Formen. 
Indessen  ist  man  neuerdings  dazu  übergegangen, 
diesen  Brennstoff  durch  Oel  zu  ersetzen,  das  fOr  die 
Oefen  nicht  allein  wegen  seiner  Billigkeit,  sondern 
auch  der  leichten  Handhabung  halber  vielfach  bevor- 

zugt wird.  Es  wurden  daher,  von  den  Qbrigen  Bau- 
lichkeiten wegen  der  Feuersgefahr  entfernt,  Oel- 

behälter  mit  einem  Fassungsraum  von  3400  hl  an- 
gelegt. 

In  der  Formerei  befinden  sich  einfach  gebaute 
Dürchzügsfornimascbinen,  die  stets  derart  paarweise 
zusammen  arbeiten,  daß  die  Oberkasten  auf  der  einen 
und  die  Unterkasten  auf  der  andern  Maschine  an- 

gefertigt werden.  Das  Aufstampfen  der  Kasten  ge- 
schieht von  Hand;  zur  Beförderung  dienen  a<'ht  Dreh- 
kranen mit  pneumatischen  HebcTorricbtungen,  welche 

bis  zu  3  t  schwere  StClcke  bei  4,6  ni  Ausladung 
beben  können.  Die  Lage  der  Kranen  an  den  LüiigM- 
•eiten  der  Formerei  ist  aus  dem  Grundriß  (Abbild.  I  i 
ersichtlich.  Durch  diese  Anordnung  können  zugleich 
auch  die  Gußstücke  nach  der  Putzerei  befördert 
werden.  Außerdem  überfahren  den  ganzen  Kaum 
zwei  elektrische  20  t-Arbeit«kronen.  kta  einen  Endo 
der  Halle  sind  zwei  durch  Generatorgas  beheizte 
Trockenöfen  angeordnet  mit  einem  Flächenraum  von 

6,10  X  9<'<5  m.  In  einen  jeden  dieser  Oefen  fQhren 
TOD  der  Formerei  zwei  Geleise  mit  V-förmigem 
Hchienenprolil,  auf  denen  kleine  Wagen  unier  Be- 

nutzung von  losen  Kugeln  laufen, 
welche  durch  das  Profil  ihre  Füh- 

rung erhalten.  Diese  in  Europa 
wonig  verbreitete  Vorrichtung 
macht  Wagenräder  entbehrlich 
und  arbeitet  sehr  zufriedenstel- 

lend. An  dem  entgegeugesotzten 
Ende  der  Formerei  schließen  sich 
Sandlager,  8andauf)>ereitung  und 
Kernmacherei  an;  letztere  be- 

sitzt einen  mit  Kohle  befeuerten 
Kcmtrockenofcn  von  3,05  X  7>32 
m  Grundfläche.  In  der  GuB- 
put/erci  laufen  zwei  eluktriscbo 
15  t  -  .\rbeitskranen  und  drei 
Drehkranen  von  3  m  Ausladung 
mit  pneumatischer  Hobevorricb- 
(ung.  Forner  sind  dort  unter- 

gebracht ein  Sandstrahlgebläse, 
drei  feststehende  und  eine  schwin- 

gende Schleifmaschine,  .Maschi- 
nen zum  Bohren,  Hobeln  und 

Fräsen  sowie  eine  Kaltsägc.  Ein 

• 

Teil  der  Halle  dient  als  Versandraam,  in  dem  die 
Gußstflrke  sofort  nach  dem  Fertigstellen  und  Ab- 

wiegen mittels  der  Kranen  auf  die  Eisenbahnwagen 
verladen  werdi'n.  Die  Konverteranlage  wurde  in- 

folge des  wachsenden  Bedarfes  an  kleineren  Stahl- 
guttwarcn  geschaifon,  welche  sich  nicht  vorteilhaft 
aus  den  fast  nur  für  größere  Stücke  verwendeten 
Martinöfen  vergießen  lassen.  Diese  Hallo  ist  18,29 

X  >^'*M  m  groß,  ihre  Höhe  mißt  nur  6,40  m  bis 
zur  Schienenoberkante  der  Kranenlaufbahn.  Sie  ent- 

hält zwei  5  t- Konverter  und  drei  elektrische  5  t- 
Krano.  Zwei  Kupolöfen  von  1145  mm  innerem  Durch- 

messer liegen  in  einem  Anbau  (6,10  X  18,29  m),  sie 
leisten  stündlich  7  bis  9  t  und  werden  abwechselnd 
betrieben.  Die  Beförderung  der  im  Freien  lagernden 
Rohstoffe  auf  die  Gichtbühne  geschieht  mittels  Druck- 

luft. Don  Wind  für  die  Kupolöfen  liefert  ein  von 
einem  35  P.  S.-Motor  angetriebenes  Kapselgeblftsc, 
während  für  die  Konverter  ein  Hochdruckgebläse  mit 
einem  70  P.  B.-Motor  Torhanden  ist.  Die  Windzn- 
ffihrung  zu  den  Konvertern  erfolgt  unterirdisch.  — 

Die  Preacott  Company, 

zu  Menominee,  Mich.,  fertigt  in  der  Hauptsache  Be- 
darfsgegenstände fürSägemühlen  nnd  Holzschneidorcion 

an.  *  Da  derartige  Betriebe  meist  in  sehr  dünnbe- 
völkerten Bezirken  vorkommen  und  die  Einrichtungen 

selbst  während  des  Betriebes  sehr  stark  mitgenommen 
werden,  sahen  sich  die  Fabrikanten  veranlaßt,  der 
besseren  Haltbarkeit  wegen  einen  großen  Teil  der  früher 
in  Grauguß  horgestellton  Waren  durch  Bolchc  aus  Stahl- 

guß zu  erHOtzen,  die,  um  von  unzuverlässigen  Liefe- 
rungsfristen unabhängig  zu  sein,  in  den  eigenen  Werk- 

Btätton  angefertigt  werden  sollten.  Bei  der  Wahl  des 
Schmolzofens  war  die  Verschiedenheit  der  darin  her- 

zustellenden Erzeugnisse  von  maßgebendem  Einfluß, 
so  daß  man  sich  schließlich  nach  vielseitigen  Krkan- 
digungen  für  die  Ueschaffung  eines  basischen,  kipp- 

baren Martinofens  von  5  t  Fassungsraum  entschied, 
der  mit  Rohöl  befeuert  worden  BoUto.  Der  Botrieb 
ist  nunmehr  aufgenommen  und  ist  das  Werk  die  erste 
Gießerei  im  nördlichen  Michigan  mit  einem  basischen 
.Martinofenbetrieb.  In  dem  Ofen,  dessen  wirtschaft- 

licher und  reinlicher  üotrieb  gerühmt  wird,  lassen 
sich  täglich  25  t  Stahl  herstellen.  Da  alle  Tier  Stunden 
eine  Hitze  fertiggemacht  werden  kann,  wobei  etwa 

•  ,Tho  Foundrv"  1907,  September,  8.  6.;  ̂ The 

Iron  Trade  Review"'  1907.  1.  August,  S.  175. 
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StaU  rad  EiMO.  1741 

200  1  Oel  für  die  Tonne  fortigen  StuhU-N  benötigt 
verdu,  kAnnen  Stfloke  bis  m  7000  kg  aufwArto  var- 
{fMMn  werdm.    Der  gaoM  MutiBofea  nimmt  »iB* 

FUche  Ton  9,46  X  8i44  m  ein';  der  Herdraom  mißt 
4,88  X  1,88  m  ;  die  KSpfe  sind  2,82  m  breit  und  1,79  m 
lan;;.  WiirmoHpoifhi'r    hatii  u    l  inc    LSn);(>  von 
3,66  m,  eine  Breite  Ton  l,tict  iii  und  eine  Uölio  von 

mit  elektriaehm  Aatriab  dwr  BsMiiiokUUuM  vom 

L«gwp]«te  WH  ngafnbrt. 
wi«  Mt  d«n  OnndriS  (AbUldong  8)  nad  dwB 

Schnitt  (Abbitdaii;  4)  so  enebea  ist,  Mit  dl«  Bima» 
gießerei  unmittelbar  an  die  Stahlgießerei  an,  ao  daB 
hfUU-  Werksabteilun^fcn  ein  (iiliäudc  bilden.  Die 
ilübc  der  Halle  beträgt  bis  zum  Uiebel  14,68  m  und 

AbWMaar       OniDtfrie  der  niifUmlaataimi  drr  Prcarol«  Compan;. 

KvramaebcrcL  'i  ̂ -  Track«a5(*a.  S  »  OatkahlUtor.  4  =  P«b|mb  ud  KonpreMoreB.  &  =  Martlaorca.  s  =  l)4T*cUckbttlia«. 
T  s  aakrtffaataiff-  •  «  HaMlIglaaMiL  •  «  KnpoUtea.  WnKrMM.  IIb] 

8,18  m.  8i«  aind  entgegen  der  aeitbw  flbSehen  Ar» 
nlernng  mit  ̂ -Eilten  und  ̂ ^lehbolücn  altStohlblecben 
gebunden,  eine  Neut<rung,  von  der  steh  die  I-Irbam  r 
bezüglich  der  llnltlmrkeit  de«  MaiiorwerkcH  viel  v.  r- 
üprechen.  Uen  Ofen  nelbHt  trii;;i'n  zwei  krtilti^'« 
Betonauf lairer,  die  Hich  Imh  auf  1,50  in  unterhalb 
(>ieUerei»ohle  ausdehnen,  und  die  wiederum  auf  einer 
2b  cm  dinken  Kotunachicht  lagern,  um  den 
Eintritt  Ton  QrundwMaor  in  die  Fundamente 
n  Terhindeni.  Der  Lall-  nad  Gaaelntritt 
wird  durch  ein  hydranliach  betfttigtea  Forter- 
Tentil  gi  re^'eit.  RbenfalU  hjdranliHch  «r- 

fnlirt  rift>*  Kippen  de«  <H'c'iih.  l)»i  der  <it'i'ii 
auf  Hullen  (fcla^ert  iht,  <lii«  ihrerNeitn  in 
Ku'fi'llftj'crn  laufeti.  i-<t  ein  stulifreies  Ki|i|>l-I) 
^ewälirleifttet,  wodurch  auch  ein  l.otiriiUeln 
dcH  Mauerwerkes  vermieden  wird.  Die  Ue- 
BchiokbObne  befindet  aich  8,66  m  über 
OioBoreiaohle,  ist  8,53  m  breit  and  15,24  m 
Uatg.  Die  AbetiebblUiae  liegt  0,91  m  aber  der 
BeiebIckbabBe  (a.  Abbildanfp  2).  Torllnflg 
wird  der  Ofen  von  Hand  benchickt,  doeh 

soll  eine  riiechaninelie  l 'harpiervorricbtung 
auf-reHtcllt  werden,  «obald  ein  zweiter  Ofen 

gebaut  iftt,  für  den  bereit»  der  l'lutz  vor- 
geHehen  int.  /u  erwähnen  sind  noch  die  be- 
wef;lichen,  auswechselbaren  Köpfe,  die  es 
ermöglichea,  ohne  langen  Aufenthalt  einen 
in  Itoaerve  atehenden  Kopf,  aobald  der 
•nogebnwBte  entfernt  iet,  «a  Ort  nad  Stelle 
einzubauen. 

Zum  Zerstäuben  de»  Rohöls  dient  Druckluft,  Hie 

ein  KuniprcsHor  von  i  Iku  l.r  -tiin^'  lit  f>'rt.  Die 
Verdampfung;  ;;eht  in  einer  Kiinuiicr  um  Kitile  der 
<(asluituu>;  vor  Hieli.  Da«  <  »ei  wird  dureli  eii^eue 

FumpmaHchinen  Itertchatft  und  auf  etwa  2<)Ü"  (j.  TOr- 
gewArmt.  Diette  Apparate  pumpen  eine  beliebig 
Menge  des  Altrierten  flOaaigen  Brennatoffea  anter 
gleichmUigem  Dmok  und  gle^afaUeibender  Tempemtnr 
eeUtattOtig  mw  dem  Vorratebebiiter  heran. 

Dne  Debaelignt  wird,  ohoe  amgeiaden  tn  werden, 
mittele  einer  HMtenbebn  nad  elaee  Sebrigaafsngee 

XLTIll.ir 

bia  SB  den  DidiblBdera  9,76  n,  die  Lingo  109,78  m 
und  die  Brille  einNchließlicb  des  SeitenschiffoB 
2K,so  m,  ohne  letzteres  19.05  m.    Licht  fällt  durch 
ziililreii  he  Iii«  unter  das  Dach  tticli  ertitreekendo  Fenster 
an  der  Liioffswand  howie  in  den  beiden  Stirnwänden 
durch  kleinere  in  ausreichender  Menge  herein;  zur 
Heizung  der  Ualle  mitteia  Dampf  dient  ein  liegender 

kVUUng  4.  QatmefealH  n  AMIMaa«  S. 

UampfkesRoi.  In  dem  SeitenschifT  aind  der  Martin- 

ofen, die  beiden  Kupoliifi'n,  s.'iintliche  Kerntrocken- 
üfen  nowi>-  die  Kernniaelieri'icii  und  die  MetallgieHerei 
uutertci  hr.n  Lt.  Die  Ab-iiiciifeiti-  di  v  SrbmeUöfen  ist 
den  ziii^'ehiirigeu  Formereien  zuj;ekehrt,  welche  54,i>  ni 
lang  und  18;9  m  breit  und  nur  durch  oiuo  niedrige 
Baokateinmauer  getrennt  aind,  ao  datt  die  ««ei  eiek- 
trieohangetriebonen  lOt-LMlkreaea  die  gaaseOeblode» 
llnge  befahren  kfinnen. 

Fflr  leichtere  Arbeilen  eind  drm  Btebeieaga  von 

etwa  1  t  Tmgnbigkeit  Torbnadea.  Jede  der  Ablei- 
8 
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laDgen  besUzt  drei  K»rntrijrk(:niifen  mit  KuküfpiuTiing ; 
in  di«  beiden  grSBten  derselben  fflhrt  von  der  Qiett- 
iMlle  «OB  ein  SchieneMtrauf;,  wUirend  die  vier  uderan 
von  der  Kanunaclimi  «na  sogtaglidi  «ind. 

Ton  don  beiden  KnpolSfen  leiatel  der  «in«  fiS 
der  andere  16  t  Den  wind  fOr  den  gtOSeren  Ofen 

Sand  und  anderen  Rohstoffen.  Die  Grundmwieni  der 
Hallen  bestoben  ans  Beton,  die  Wandunfen  sind  in 
Baenkonatruktion  mit  BackateinanamaueniBg  aaf> 
fefSbit  Far  die  Feaater  ist  Dralitgku,  fSr  dkTaiw 
raiiinti  QaHelMB  und  fBr  dl*  Fanatoraekwellaa  ai^ 
inlerter  Beton  Tonrendet  worden.  DaaelniigBrenabar* 
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AkMIdiiDir  A.  OniaAiUI  4er  Osaada  Tool  Woriu. 

liafert  ein  Rootaebee  KapaelgeblüHi'  Nr.  4,  da;*  von 
einem  20  P.&^Motor  angetrieben  wird«  wihrend  der 
Ikleinere  Ofen  aeinen  Wind  dnreli  einen  TenHlator  m- 
g»rabrt  erhalt;  die  OichtbOhne  ist  4,88  m  fiber 
ieBeroiHohle  gelfj^cn  und  wird  ebenso  wio  die  Char- 

gierbäbne  lieK  MartitiofenM  durrh  oinon  eloktriMch  l>c- 
triebenon  ScbrüRaufzuj;  mit  den  Si'hiin'l/.MtolTi>n  ver- 
Hchou.  Die  Metallt;ielierei  enthalt  ilr<>i  'l"n';;i  li)l'(>n : 
aollen  ;;ri>li(>  KotgulSittQoite  ̂ e^oissen  werden,  wird 
•tetH  der  kIt'iiM-ru  Kupolofen  verweudet. 

Für  den  Tranaport  dea  flOaaigen  SUhlea  dienw 
swei  6  t-PfanneB  mit  BodiMMtopfea,  wibread  die  Gnui* 
gieSerri  iwei  6  ̂ Pfannen  eowie  je  eine  Ton  S  t,  8  I 
und  1,7  t  Inhalt  besitst.  Die  Oa8pntzeret  iat  in  einem 

48,77  ■  'J.S,*««  ni  proHen  N'eheiiireliHude  untergeliracht, 
zu  dt'in  «'in  SrliiiMicii-ilrati);  führt.  In  dor*elbiMi  fitidcii 
Preliliiftw  i'rk /.  Ii;:!'  aus,-,  ilrlmt«    Aiiw  i  iidunjf.  — 

Um  ihre  UieUoreianlagen  erweitern  zu  küiuien, 
haben  im  varganifenen  Jahre  die 

C  a  n  a  d  a  Tool  W  o  r  k  h 

ni  Dandaa  bei  Buffaio,  Oatario,  «inen  vollat&ndigeu 
Kealian  anfgefaiirt,*  naohdem  nie  eich  der  Nilea- 
Bement-CompanT  als  Icanadiacbe  Zweignieder- 
lassanir  angeaeblosscn  halten.  Das  im  Jahre  1865  i;p- 

rindete  und  unter  der  i'irniu  .lohn  K e  r  t  ra  ni  &  -S o  n h 
frülii  T  liekannte  1  iitprindinuMi  ist  wohl  liie  lu'dLMilendHte 
W  ork/cii<;uiii-<c  hinrnfalirik  Kanadas»,  dii'  Nich  nament- 

lich durch  die  Manuif;fftJti;,'keit  ihrer  KrzeuK"iti*e  auH- 
seichnct. 

Die  in  der  Abbildung  6  im  Orundritt  und  Schnitt 
wiedergegettette  OieBerel  bedeeltt  einen  FlAchenrauni 
von  64  X  SM  1*1  ■b'  beateht  in  einem  Uanptaebiff 
▼on  15,M  m  Breite  and  svel  SeltenschüFen  von  Je 

'^.fiS  tn  Hndtr.  IIa»  ÖHtliche  Seiten»cliitl'  int  einNtöcki^ 
und  lii-i  zur  K raiii  nlialin  in  hoeh,    wiihn'nd  dsH 
Hc-tliclif  J\\i  \  St'i.  k  w  i  rk •■  aufweist,  in  deren  oheri'm 
eine  linlerie  au«  arniiertcm  lU  ton  6.2&  m  über  Uii'lleri'i- 
Kohle  Hieb  belindet.  I )i<  >«i'llii>  dient  ala  Uichtlxlhne 
für  die  Kuiiidöfeu   Howio  zur  Lagerung  Ton  Koks, 

*  .Tbe  Iren  Age"  1907,  12.  Sept,  8.  689. 

in  dem  ganzen  Bau  ist  die  YerHcbalungdes  Daches,  weleho 
jedoch  mit  feueraicherem  Material  abgedeokk  iat. 

Bemerkenswerk  aind  die  Einriehtoagen  mm  Eiii- 
formen  großer  Htfloke.    Die  Qiefiereisohle  iat  um  etwa 
1,8  m   Ober  das  urKpriingliche  (ielSnde*  ̂ durch  Auf- 

füllen höbor  K'elejjt  wor- 
den.   Hin  ( hili-tücko  im  

iler  l  iorineii  /.u  kitnnen. 

Daniniiijnilien  »ind  nielit 
vorhanden.  Etwa  '_',:(  ni 
unter  der  jetzigen  Uielie- reisohle  iet  der  in  der 
Abbildung  6  aiebkbar« 
Rost  angeordnet  Di« 
Art  und  Weiae,  wie  dio 
ijuoriitAbe  dci«soll>eii  mit 

den  drei  Lanifr^cli  i'üi'ii 
verbunden  «ind,  geht  uii!« 
Abbildung  (•  hervor.  Die 
beiden  äußeren  I^ang- 
Hchwollcn  sind  mit  den 
Betonpfeilera  verankert, 
welche  mm  Tragen  der 
die  einzelnen  Schiffe 
trennenden  Siiulen  die- 

nen. Von  den  (|'ier- 
»ehwellen  sieben ,  bia 
nahe  an  die  ( HierHSelie 

reichend,  100  Auu'eu- 
atftbe  in  vier  Reihen 

zu  je  40  Btttck  angeord- 
net aus.  In  die  am 

Kopfende  derselben  be- 
findlichen Aofren  kSnnon  Haken  zum  FetithaUen 

soliweror  Oherkiisteti  hinein;:esteekt  werden.  An  St,  !- 
Ion,  wi>  Kie  bei  der  1 1 erd fiirnierei  hiiideriieh  nein  Mollteii, 
lasKen  hieb  die  AntjenNtähe  l>-iclit  entfernen. 

An  Hehe/.eugen  sind  in  deni  ilau|itKebilT  ein  25  t- 
Krnn  mit  einem  llilfitwindwerk  von  fi  t  Tragfähigkeit 
und  ein  10  t-Kran,  in  dem  üatlichen  äeitenacbiif  zwei 
5  t-Kranen  vorhanden.  SlmtUohe  Helwaenge  werden 
elektrisch  angetrieben. 
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In  der  Mitte  dea  westlichen  HeitenBchiffcs  sind 

di«  beiden  Kupolöfen  angeordnet,  von  dem  flbrig^en 
Ranm  dnroli  Bnaknt»inm»n>ni  gntreiint   Der  grSBere 

Abbtldung  T.  Trockenofen. 

leistet  bei  167C  mm  lichter  Weite  14  t,  der  klt^in.  rn 
bei  1016  mm  1.  W.  7  t  i.  d.  Stande.  Den  Wind  lii  fi  rt 

t'iii  «uf  dor  Galerie  untor^^ulirncliteH  KootHchoN  Knjisi'!- 
gebläsu  Nr.  6.    In  der  Nähe  der  Uefen  sind  auch  die 

Bericht  über  in-  und 

Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wihrend 
tveier  Monate  zur  Einsichtnahme  für  jedenntlia 
tm  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

14.  Novciiilier  l'.H>7.  Kl.  10  h,  II  39  755.  Vtr- 
fabren  ziitii  Trocknen  von  Kohlonataub  für  dio  ller- 

Btelluniir  von  Hrikotta;  Zu8.  /.  i'at.  1MI04H.  Otto 
HOroiu,  DrL-Hdcn,  ITotfiihauortitr.  43 

KL  10,  M  26678.  Verfaliren  zur  Herstellnni;  eines 
Dlnj^emehU  «aa  Plioapborit»ii  oder  mDeraliiboNphatcu. 

'Walthcr  Matheiias,  Berlin,  Lietienborgeratr.  46. Kl.  35  b.  St  10052.  Vorrichtung  j!um  Ft  stbultcn 

der  Blofkl'nrin  mul  A  UH-i  iliiii  dc!»  lUiickcH,  .lowii'  /um 
Einsetzon  ih  h  lllm  ki  s  in  die  A uc-ileiclu^riilii' ;  Zun.  z. 

P»t.  Ißl  H.'i4.    F«.  i,iul«if;  Stiii  kiMiliolz,  XW'tter  a.  d.  R. 
Kl.  49  e,  8  U4  i:tli.  Danipfdriirkaljersetzer  fQr 

Sehmiedepreasen  und  anilLiu  hydraulirtchu  Arbeila- 
mMchinen.   Hugo  Sack,  Kath  b.  ÜOeseldorf. 

Kl.  80  b,  K  84  904.  Verf«lureD  nt  Tarbwierang 
VAB  AlnmiiMt  vad  SUikal  «itbalteadea  kjdraBlbehan 
Bindemitteln  vfe  Hoehnfenaehlachen  nnd  aus  deo- 

hflliiT)  hiT^-.--(r-llti  ii  /(MiuMiten.  I'iirtliiiiil/riiictit  ii.  djfL 
durch  /iiHiit/.  siiii  lliiriuiiiKnl/.L'ii ;  Zii^.  z.  Anin.  K  :{.'!I20. 
KönijjHliofcr  ( 'ciuutit  -  Fabrik  Akt.-(ics..  Wien;  \Cr- 
treter;  K.  Franke  und  (1.  Ilirsclifeld,  l'«t.-.\nwiilte, 
Beriin  8W.  68. 

18.  November  1907.  Kl.  I  a,  L  24  477.  Schlcudcr- 
■chsibe  mit  nach  auben  fUbrenden  überdeckten  Kand- 
nntea  nad  mit  mittlerer  Znfahrnag  ffir  trockene  Stoffe 
▼OB  ▼ereehledmer  Sohwere.  Joseph  Beniard  Loisoa 
and  Victor  Edouard  Soucbon,  Paris;  Vertr. :  Dr. B.  Alex- 
andor-Katz.  Pat.-Anw..  Berlin  8W.  13. 

Kl.  1  ji,  I'  If  780.  Kinrichtun;;  an  Tbomii»s(  blackcn- 
niübicii  zur  i(<it'bten  Abacbuiduni;  dor  Fiscntcilp  durcb 
Sieben,    lii'br.  Pfeiffer,  KaiHernlauterti. 

Kl.  I  a,  i^ch  27  072.  äiebvorrichtung  mit  mehreren 
•adloHon  Fürdersieben.  UormuB  SehalMrt,  Benthen 
0.-8.,  GerichtsBtr.  9. 

Kl.  Te,  B  45392.  TerfabroB  inm  Wülsten  der 
RiDdsr  TOB  MetftUplattea.  Oeorge  Frederick  Ball, 
Bimiadumi  «ad  luae  Jaeheoa,  Olossop,  Kn^l. ;  Ver- 

trater:  Dr.  B.JÜexander-Katz,  Pat.-Anw..  Berlin  SW.  13. 
Kl.  7  c,  U  28fi7.  Verfahren  und  .MaBcbin«  zur 

Herstellung  von  .Mptalltrittirn  durch  Scbiit/un^'  und 
Dehnung  Ton  Blechen.   Univeraal  Metal  Latb  6l  Patent 

Pntztrornmcln  »n),'eordnct.  IJi'p'ii  Siiili  n  scblicßt  «icb 
die  Kernmacherei  an,  in  w<'lclier  ein  5  t-Kran  lauft. 
Grolle  Kerntitücke  werden  in  den  zwei  vorhandenen 
Trockenöfen  getrocknet,  deren  Laj;e  auH  Abbildung  5 
ersichtlich  und  deren  kleinerer  im  Schnitt  in  Ab- 
bildun«;  7  wiedergegeben  iat  Die  Tiefe  der  Oafea 
beträten  5,80  m  beiw.  9,14  m,  ihre  HSha  S,OS  m  «ad 
ihre  Breite  4,57  m.  Die  Haimag  wfolgt  mittels  Koka 
fftr  baida  Oefen  von  dem  hinter  dem  kargeren  Ofen 
gelegenen  Raum  buh  (veru'l.  Abbild.  7[.  Kleinero  Kerne 
werden  in  einem  mit  (iu-<  befeuerten,  trai;baron  Ofen, 
Patent  F.Ii  Millett,  S|,riiii,'licM,  irctnti  kiict.  Hei  diesen 
Oefen  haben  die  einzelnen  die  'rrockcnrabmen  oder 
Hli'(  lic  I  iitlinlit  nden  Fächer  iiuadrantenförinige  (Sestalt 
und  bilden  mit  den  VerxchlutStären  ein  in  den  Tilr- 
•ageln  drehbare»  Ganze«.  Wird  durch  Oeffnen  dar 
Tora  daa  Fach  voUatAndig  barcasgeflohwaagaB»  aa 
acUiaSt  aiBa  ontar  90*  an  der  Tflre  Teraetzta  aaak- 
recht  alahenda  Scheibe  die  TarüfTnun«,'  ab. 

Zum  iüitrieb  der  Schüttduiebe  für  .Sand  »ird 
Preßluft,  ebcHBo  wie  für  da«  Stumpfen  in  der  Piitzerci, 
angewendet.  Letztere  iat  im  nördlichen  Hude  des 
Haapt«  «ad  dea  waatUeheB  Saiteaachiffes  angeordnet. (BalüuS  folgt) 

ausländische  Patente. 

Co.,  Yonngstown,  V.  8t.  A.;  Vertr.:  Fr.  MaiTark  nad 
Itr.  L.  Seil,  Pat.-Aaw«lte,  Berlin  BW.  61. 

Ki.  IS,  HS10S4.  Verfahren  zur  llerHtellung  von 
DflBgemltteln.  Walther  Mathe  »iuH,  Herlin,  l,ict/.en- 
biin^er-'trnl'o  4fi. 

Kl.  24  c.  K  ."^4  572.  Verfahren  und  Vorrichtung zum  Abteil,  hl  n  lii  r  1  hiifa^cbe  au«  den  Krenngaeien 
ton  Haib^;ai-reuerun;.'cn  bei  Hrcnnöfeu.  tJebr.  Kör- 

ting Akt.-(te»,  Linden  b.  Hannover. 
Kl.  241,  E  12  428.  Um  eine  Achse  drehbarer 

gewölbter  Scbiabar  nr  Begetaag  dar  Sebiehtenböhe 
bei  KattaBrostraaerangan.  Paul  Engelhardt,  Berliner- 
■IraBa  87  nnd  Hana  Weise,  Treskowstr.  9,  Tegol. 

Kl.  24k,  D  172.5.1.  Hord-f,  n  mit  in  ,leiM  Decken- 
gewölbe angidiranhten  VoiwärMikuiMuieru  liir  die  Ver- 

brennun;:Hlufi.    Frnn<  l>ahl,  Itni.  khiiuHen  a.  Rh. 
Kl.  4Üa,  F  20  lU;;.  B.'lcBti;:uii;;8einrichtijng  für 

die  Arme  von  HöKtofenrOhrwerken  mit  hohler  Welle 
unter  Benutzung  auswechselbarer  EinsatatHtücke.  Fra- 
deric  Joha  Felding,  New  York;  Vertr.:  C.  Pieper, 
M.  Spriagniaaa  n.  Th.  Stört,  Pat.-ABwilta,Bariia  irW.4C. 

Kl.  40a,  T  10949.  Bewegbarer  Muffelofen  zum 
RSataa  oder  Reduzieren  von  Erzen  Bowi,-  /u  liii,  lieben 
Zwacken  mit  in  der  Ansfatterung  angebrada.  ii  lloijs- 
kanUen.  Friedric  h  0.  W.  Timm,  Hamburg,  Waada- 
beeker  C'bauHMee  86. 

Kl.  40  a.  y,  51IKI.  .Mechanihclicr  Höstofen.  Roman 
T.  ZclewHki.  Knffis.  Bei;;.;  Vertr.:  .M.  Shmetz,  I'at.- 
Anwalt,  Aachen. 

Kl.  41)1),  W  26  801t.  KreisaigebUtt  mit  nur  auf 
einer  Seite  mitteis  Nut  nad  Feder  ia  Aussparungen 
dea  Stammblattea  eiageaatiten  SigeslbBaa.  Oastav 
Wagner,  Beattingaa,  Wartkemberg. 

Gebraucbsmustereintragungen. 
18.  November  1907.  Kl.  l  b,  Kr.  321  991.  Elektro- 

nia;rnetiHeberTrommelH<heider  mit  rotiareader  Trommel 
und  rotierenden  MagiietpoIoB.  MaaebiBenbaa  -  Anstalt 
Humboldt,  KaUt  b.  Köln. 

Kl.  21h,  Kr.  S2217S.  Blektriacher  Schmelzofen 
inm  Schmelzen  kleiner  Mengea  aeluneizbarar  Steife. 
K.  Friedrich.  Freiberg  i.  8. 

Kl.  24c,  Nr.  :!_'!  '.i'i.  FmHteiiervorriebtung  für 
(ia!A-|{e;:ciicrativölen  mit  wecliHelnder  Fianimcnrichtung, bestehend  ann  einem  KuNten  auH  Schamotte  oder  d«. 
mit  Fahrungsstangcn  und  zweckmiBig  daran  aage- 
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i744    8Ubl  und  Buen. 27.  Jahrg.  Nr.  48. 

brachten  AniicbllfeD  sowie  TertteUbtren  Lnflngnlter- 
tellern.    E  SchmatoUa,  Berlin,  H»demannatr.  IS. 

Kl.  24  f.  Nr.  321  •':»).  Kiihlhulken  mit  Wattdor- 
verteilunjfttriniic  iiiul  1  ru|ifiijiM.n  lilr  (Jenerator-Oefen. 
Akt.-(ic«(.  für  (lan  und  Klfktruitii(,  Alit.  r.iHftigießerei, 

vorm.  E.  von  Koep|ien  &  ("o.,  Küln-Klirfiifcld. 
Kl.  24  f.  Nr.  321931.  .\uflBK.  rHtab  mit  Tropf- 

nnnc  für  die  Roat^täbe  in  Generator-Oofen.  Akk.-Uea. 
für  Ghk  und  Eleklrisitit,  Abt.  Eisengiofiarei,  vorm. 

£.  Ton  Kooppen  &  Co^  KAlo-Ehranreld. 
KL  Sie,  Nr.  8SS 188.  Kippsteng«  oM  UmaA- 

f rUTen  für  Schmaktiegel.   Aagtut  Niek«!,  inesky. 

Deutsche  Reichspatente. 

K1.49e,  Nr.l88M8,  ▼am2.April  1901.  Haniel 
ALaer  in  Dflaaeldorf  •  Orafenberg.  Hgdrau- 
lüi-hi'  Luiipeiinchere  mit  nur  einem  FreflsifUnder. 

l'm  »owolil  die  Zubrinf^errollcn  Tor  und  hinler 
der  Srhi-re,  «1»  auch  diiN  f<'«tHtolietuli'  Mii(ii  hnii'n:;<"<ti'll 
beim  .Sihneiden  zu  cntlaitton,  int  da«  l  »liuriiUHrter  a 

mit  Stf^llHchrauben  b 
vergehen,  mit  donen 
08  dauernd  auf  dem 
Ueatell  rnbt,  und  das 
Untarmesaar  t  wird 
beimSebnaidenalloiu 
»aob  oben  bewegt. 
Daa  UntcrnifüMor  e 

um|;:reift  thiK  Olicr- mt-Msor  uiiil  lH'.-*itzt 
«•incri  hvdraulisc'lifii 
Zvlinder  c/,  in  wel- 

chem derTräifiT  dos 
ObermeHHeri«  aIh  Kol- 

ben e  litit.  Durch  Niederbewegen  der  Kolbenatange  f 
doB  Dunpfltolbena  g  wird  der  Zylinder  d  nach  oben 
bewegt.  Der  Trlger  dea  Untermeitiiers  iitt  ao  schwer 
gcbanl,  da6  or  beim  AhMtcllcn  d<-H  Dampf«'»  «iodor 

narh  unten  «inkt  und  ilie  l'cluT^'t/'Tilriirkf-tiuii,'«'  f 
nebst  Kolben  g  in  die  Anfang^lagu  zurückdrückt. 

Kl.  10«,  Nr.  int;«,  vom  10.  Febmar  190«. 
Robert  Serien  In  Dnioburg- Wanheimerort. 
Strhfnder  Kotuofen  mit  Orwiitnutnj  d-'r  yrhenprndukte 
VH'I  U'li'l:unfJ  dir    Wäirh   ilin-h    Hu  n-i  ii/'r^  n   ■  >■ . 

Das  Huiz^ait  wird  durch  zahlreiche  auf  die  Hohe 
der  Ofenkammer  verteilte  Buneenbrennor  «  von  der 

einen  OfenschmalaeitD  her  in  die  Lftngewlnde  der 
Üfenknramer  bezw.  die  Zwiachenwlnde  der  Ofenbatterie 
eingefahrt,  nnd  swar  snnichst  in  einen  von  oben  bia 
ant«n  durcbgcbenden  ecbmalen  Hoblranm  b,  in  dem 

mebrere  Sohiober  e  ftbereinander  angeordnet  adn 
kftnnen,  nnd  elritmt  von  da  dnreh  sahlreleho  wago- 
rerbtA  ZOge  d  in  einen  Mnkrechten  Abfallschaeht  e 
an   der   anderen   KammerachmalHette,   in  den  jeder 
wagerechte  Zug  einzeln  für  fii  h  utmi itr.  l bar  ein» 

mOodet.     Von  da  ziehen  die  Ua-*!'  /\i\u  I'ucIih  f. 

Kl.  ;b,  Nr.  lt<i:22».i,  vom  U.  Oktober  19U5. 
Iroquois  Machine  Company  in  New  York. 
JBiHxiehrorriektHHf  ftt^  ifrahtt*ehma$chiH«n  mit  i» 
Beihe  MiOtteinMiitr  geadUMeUm  Zidtttte»  und  Zidi- 
trommeln. 

Um  das  Einziehen  eines  Drahtes  vor  Beginn  der 

eii^i'ntlicliL'n  /ichrtrlx-it  /u  crlc 'ii  li(^'r:i,  hiiid  in  der 
Nüho  jeder  Trummel  a  federnde  Klemmen  6  vorge* 

Heben.  Fnter  dicHcn  wird  der  Draiil,  nachdetn  er  in 
mehreren  \Vindun;;en  um  di(>  vorln-rijehende  Zieh- 

.  trommel  k'i  Ii';,'!  wor'l.'n  ist,  fesl^'eklemint,  ho  da(»  er 
auf  ihr  Kt'''['«nBt  bleii>t,  während  der  .\rbeiter  den 
Draht  durch  das  folgende  Ziehei^c  n  <-  zieht.  Beim 
Weiterziehen  spannt  sich  der  Draht  und  siebt  sieb 
hierbei  von  seibat  ans  der  Klemme  wieder  benna. 

Federnd«  Arme  4  voritaten  ein  UnUarwerdaa  der 
anf  den  Sebttommdn  nnfgevrldcetten  DpnktwIndnngnB. 

Kl.  84r,  Nr.  ISSM^  vom  24.  No- vombor  1 1105.    Ilermann   Zutt  in 
M  a  n  n  h  e  i  m.  Wandrrrostfeueriini}. 

Der  aU  KoHt  aui<>;ebildcte  uniklii|>|i- 
bnre  Abhtreifer  ri  tür  diu  Hrenn«tidT- 
rü.  kHtiindi'  ist  mit  i'iner  den  Srblacken- 
rauin  vom  Aschenfall  abschlieüeDdcn 

Klappe  i  verbanden.  Mit  dieser  zu- 
sammen kann  er  mittels  der  Zugstango  c 

und  des  Armes  e  um  eine  Achse  d 
gedreht  werden.  Di«  Klappe  b  kann  erforderliebeafalle 
ale  Naehverbrennnngrsrost  aasgehlldet  werden. 

Kl.  «Ic,  Nr.  IsimK  vom  1.  Mai 
190«.  Lambert  l'Utz  in  Man- 

chen- Gladbach.  Formkntttrnhalter. 
Der  aus  Schmiedeisen,  Temperguß 

oder  dergl.  bestehende  Formkastenhalter 
besitzt  rechtwinkligen  Querschnitt  nnd 
wird  HO  in  den  Hoden  ein>;etrieben.  Hat! 

er  die  F.cke  des  KormkaHten«  unis;reil't; 
e«  sind  alm»  nur  zwei  l'lühle  zur  UefeHti- 
gang  einea  vierccki;;eü  Form  küßten» 
nötig.  Zum  beMHcren  Hallen  im  Moden 
ist  der  Halter  mit  zwei  Üpitzen  versehen, 
••In  Kopfende  wuletartig  verdickt. 

7 

n 

> 
ferner  ist 

Kl.  la»  Nr.  18SC17,  vom  18.  Angnet  1904. 
William  Joshna  l'atterson  in  IMttsburg, 
Penns.,  V.  8t.  A.  Verfahren  zur  Behandlung  von 
Kahlrii  filr  die  Kokrrn  ui'ff-r  lienntouif  der  KoMen 
alg  Filter  für  dnn   WumIiu  <isgi:r. 

Die  von  der  Kuhlenw ii.<rhe  kontmenile  Kohle  wird 
nii(  dem  WattHcr  und  .Schlamm,  und  zwar  iu  ver- 
htiltniHmilUig  dicktln«Higem  Zustaado.  in  groBrAumIge 
Gruben  mit  unterem  WasHcrabzug  mittels  die  Gruben 
befahrender  EinfOllungs-  und  Vcrteilungsvorricbtungen 
eingebraeht  nnd  nach  genligendem  Alleickern  dee 
Waasers  mittele  nach  oben  nnahebender  Anarlnme» 
vorrichtnngen  ala  ein  gleielimUig  mit  Seblamm  dnrdb« 
•etztes  Erzengnia  entladen. 
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87.  November  ItOT. Berieht  über  <n-  und  muMmiiteht  Patente. 8taU  nod  £1mii.  1746 

Patente  der  Ver.  Staaten  von  Amerika. 

>'r.  H22tm.  William  K.  Miller  Id  Pitttbur«7 
und  l'aul  V.  Colo  in  Alloglieny,  P».  Anwärm- 
9fen  fiir  Hl'u'kf  und  dergl. 

Der  Ofen  i»t  aU  Kanalofen  aiiHiri'liil<l<'t.  durch  don 
die  zu  orliilzenden  Blöcke  n  aut  W  ii^^cn  b  liindurcb 
bpwt'^t  W'jrdon,  den  lleizpaucn  entf;c>,'en.  Die  Vi>r- 
brennuii^'tilnfl  tritt  an  der  KinfahrtMoitc  für  die  Blöcke 
in  den  Koam  e  twitdiea  d«o  betdeo  Gewölben  d 
ond  e  ein,  erwlrmt  «ieli  Mf  dem  Wego  nach  dem 
andern  Ofenendo  und  Terbieaat  te  dem  Raame  f  mit 
dem  dnrch  Rohr  tr  zu^efllbrten  Brenngase.  Dte  Yer- 
brennuin,'i(irif(luktt>  dun-h/ichcn  iliinii  dcii  Ofcnrauin, 
die  Blöcke  a  erwArmend,  und  /ii^bcn  durch  Alr/ÜKO  h 
jtam  Sohomteln  ab.  Oesehlowen  iet  der  Ofes  belder- 

aeita  darch  Klap|>tiiri'n  /.  <lie  liun-h  die  ein-  iiiiil  iuis- 
fabrenden  Blöcke  gfüffnct  worden  und  sich  vuii  -clb«! 
wieder  scblielien. 

Die  W'aj^eii  b  liCMit/«>n  ein  Wagon^catell  k  auh Eben,  anf  dem  ein  Aufbau  /  aus  feaerfealem  Material 
aafgefabrt  tat,  der  den  BUksltao  a  warn  Lager  dient 
aad  atteia  der  Ofaahitie  aaaeeaotst  iat  Er  besitzt 
eise  mnidenfSrmige  AuahShlunK  für  dio  Schlacke. 

Die  Waffen  (^reifun  biMdcrnciti;;  mit  cini-m  Tor- 

f>|ir'iiii:'  iuli  M  KiindH  m  in  W aHHertröj;<>  «,  die  »tMtwHrtM 
auH  (lfm  Ufcti  heraiiMra::t'n  und  in  die  Wau'ciirSnder 
N*>lbNttäti);  durch  dn*  dort  nneteigendo  Geleii^c  >>  ein- 

treten. Uie  Wagen  HchlieUun,  wenn  sie  niittoln  der 
Haken  p  anoinanderffcknppelt  sind,  (fasdicbt  anein- 

ander. Die  Entkapplnng  erfolgt  aelbetUltig  durch 
AnlAafa  fr,  weiobe  ale  Halten  faoohheben. 

Hr.  62S068.  John  C.  (  romwall  in  Cleve* 
land,  Ohio.    Kippbarer  Herdofen. 

Der  Herdofen  i«t  auf  einem  (iestell  a  montiert, 
daa  in  aeitlichen  LagerblOcken  b  LaufrAder  c  trSgt. 
Diese  laufen  anf  Sebienen  tf,  die  krelsfVrmig  gekrOmmt 

sind  mit  einem  RadluH, 
der  zwischen  der  Luft- 
nnd  GaszoflUiraDg  e  nnd 

f  licjrt. Neben  den  Laufschie- 
nen d  iHtnuch  eine  kreie- 

forniig  gelegene  Zahn> 
schiene  g  vorgesehen, 
in  die  ein  Zahnrad  h 

eingreift,  daa  von  dem 
Motor  i  nnter  Zwlsf  hen- 
dohaltun^  eines  Vorijc- 
leges  angetrieben  wird. 

Nr.SMI«.  Henry  Alken,  Pittebnrg,  Pa. 

Die   Erfindung  bezweckt,   einen   moijlichNt  pa»- 
dlditen  Sita  d«r  Ventilkla|i;>>'  <i  /u  er/i<'lfti.  DleselUe 

lesrt  ni«  b  unten  mit  einer  ijerodt'ii 
riiii'be   t't'k'en  Kaitten  /*.  <lu>  mit 
cinerWaKMerkühlunff  vernebrii  Hitui. 
Pie  obere  Kante  den   Vetitil»  int 

abgerundet  ond  trifft  in  der  8chluU- 
hi|?e  gegen  eine  Walze  e,  die  anf 
einer  FlAehe  d  anfmht  nnd  aieh 
seltwirta  in  Schlitzen  führt,  die  so 
laSK  Mind,  dalS  die  Walze  in  ihrer 

anteren    Lage   durch  die    Ventllklappe  etwa»  nach 
oben  gedrttekt  vrird. 

>r.  S2'>.^N.  FM-ar  r.  Tri  -  u  in  yiagara Falls, 
N.  Y.  yrrftthrrii  cur  tiergtillung  von  kokletuloff' 
armen  Higenlrgierungen.  Die  Erfindunj;  bezweckt 
kohlenNtoffarmes  Chrom-,  Mangan-,  Titan-,  Yanadineisen 
und  ähnliche  Leinerttugen  herzustellen. 

Ea  wird  zuallebat  ans  Kieoeieänre,  Eisenerz  oder 
Bisen  and  Kohlenstoff  anf  elektrischem  Wege  kohlen- 
stoffarmee  FerroHilizium  mit  Imhem  (lebnlt  an  Sili- 

zium herffestellt.  DIi  mi-h  wird  itann  in  kleinen  Stricken 
mit  d''m  zu  reduzier,  inleii  < 'hri>ihit  mi.'r  diTL'l.  7.\v<  i  k- 
mälii^'  unter  Hei.;alu'  von  Kalk  \iTmi«eht  und  im 
elektrischen  Ofen  erhitzt,  wobei  daH  Silialnm  daa  Sn- 
genetzte  Chromerz  oder  dergl.  reduziert. 

Nr.  88U8S.  Tietor  Defaya  in  Brfisael, 
Belgien.  BegtntnUiih  Hertha ftn  fßr  die  Bratugttnf 
von  Slahl. 

An  jeili  r  der  beiden  Schninlseiten  de»  Hördes  a 
Hind  drei  ürenneriifTiiunfren  fj  c  und  d  (letztere  nitdit 
Ifczeichnet^  vor",'e-eln  ii ,  die  nebeneinander,  iiKer  in 
verschiedenen  i lohen  liegen.  Durch  dio  mittlere  c 
wird  daa  Hchi^n».  und  dureh  die  oberete  and  unterste 
nnd  zwar  nicht 

in  parallelen«  aon- 
dem  in  koaver» 

(Hörenden  StrO- meii  die  Verbren- 
nun^nluft  zuire- 
fiUirt.  Lh  Holl  hier- durch eine  »«'lir^liJ.Lill^^i^ 

Toll8trindi^'e  Ver-  T  y  j  ' '  " 
brennungdcrUasc  '  e 
ernelt  werden,  so  daß  auch  arme  OaHc,  /.  U.  Qiebt» 
gase,  verwendet  werden  kSnnen.  Jede  der  Oeffnangen 
ist  mit  einem  besonderen  Regenerator  verlHinden, 
deren  somit  eecbs  vorbanden  nind.  .leder  der  Gaa- 
und  LuftzllKe  ist  TollstAndiif  nnabhän<:i^  Ton  der  Ter- 
brennaiii;hkiiinmer  und  dem  llcril  niiiine  Kuwie  von 
den  benucliliarten  Ziij;en  iiiifi:eiiaut,  kutin  aUo  leicht 
befieitij;'  oder  erneuert  werden. 

Joder  He^eneriitor  lientelit  nun  zwei  hinterein- 
ander  lie'.'enden  Kammern  f  und  f,  die  miteinander 
durch  Kanttio  g  verbunden  sind. 

Nr.  S2r)((4».  Edward  L.  Ford  und  Charles 

F.  l'arkH  in   Voungstowa,  Ohio.  Sekräfomf- 

tili/  für  Hovhi'fi  >\. 
Der  zweiacbi«i>,'e  i''rir>lerw,n,'en  r/  für  die  Kübel  /• 

träfet  an  Hciuein  vorderen,  Qber  die  Vorderachse  hio- 
auüragenden  halbkreisförmig  auHgebildeten  Kiide  daa 
Oohftnge  für  die  mit  senkbarem  Tricbterboden  m- 
sebenen  Kabel       Daa  Zugseil  der  Aufzngmaacblne 

greift   aa  dem 

1 

1_ 

hinteren  Wagen- 
ende an.  Der 

Waperi  Ifiiift  zwi- 
üi  lien  einem  obe- 

ren und  unteren 
(ieIciHO  f  und  </. 
Das  obere  Kmle 
dicsiT  beiilen  (io- 
leiae  iat  naoh 

oben  anasohwing- 
bar  und  wird 

mitsamt  dorn  hin- 

teren Wai;eliende  entiTei^eii  ■!.|ii  /ii^-e  eine-  mit 
dem  hinteren  Teile  der  K lii]i|i,-' Ii  u  ri-  n  v.  rliiindenr'n 
f iei^enjjewiiditeo  r  durch  die  Auf/ii^iii  iM  liiii'  Ikm  Ii- 
ftezotren  (punktiert  irezeicbnet).  Hierbei  dreht  »ich 
da»  Vorderteil  des  KörderwairenK  n  ein  entaprechen- 
des  Hthek;  der  Kübel  §enkt  »ich  und  kommt  anf  der 
OfenOflbong  vut  Auflage.  Bei  weiterer  Drehung  des 
P5rderwagene  eenlct  sieb  der  Boden  des  KQbels  ond 
llSt  seinen  Inhalt  in  den  Ofen  gleiten. 

Die  vollen  Kübel  werden  unten  auf  einer  Dreh- 
scheibe dem  UehänK«  des  P5rderwaf;enu  und  gleich- 

aeitig  der  geleerte  KObel  der  FlÜlsteUe  angefahrt. 
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Statistisches. 

Erzeugung  der  deutschen  Hochofenwerke  im  Oktober  1907. 

Besirk« 

Braenfaar ■raaafUDr 

1 
lai  in 

aapAr.  IWT '  Okibr.  laoT 
Toaaea    !  Tonorn 

fom 
1.  imm.  bta 
SI.  Uktobar 

1907 
TODDCO 

Oklotwr  IWM 

TooncB 

Tom 

1   Jan.  bi« 
Sl.  llkiolxrr 

IKW TonncD 

m 

j 

j 

1 

SiegvrUndt  LAhnbeurk  und  HeMen-NMiau  . 

Bayeni,  'WOrttcmberg  und  Th[lrinf:<'ii   .  .  . 

93  100 
21074 

5S8S 
18  820 

5016 

2  913 8  576 
46807 

97  t;yG 
84  541 
9825 

18  500 5  274 
3  077 
9  089 

48542 

914  :!66 
212  728 

79050 
132  025 

61  288 
27  080 86  613 

870  977 

81  780 20  642 

8842 
18  800 

5  964 
2  503 
7  290 

88  395 

865  015 

180  616 

88081 131  040 
63  624 
22  471 
71  122 

340  601 

Oie6«ni>RoheiMa  8m.     184  744 805  044 1  878  1S7     174  216 1  757  409 

SiegerUad,  Ldmbettrk  und  Vmim-lfaMMm  . 

S8  87S 
8  4S9 
8  188 

7806 

88  786 
8  896 
2  617 
8  070 

844  243 38  004 

34  .348 79  176 

27  068 
3  429 

5  265 
8  690 

248  638 
34  285 

46  659 69  750 
BAHMBw-BobeiMB  8«. SS  845 88  808 896  770 44458 889888 

\ 

• 
« 

■s 

1 

Kheinland-WeBtfaUii*  
8i«eerlMid,  ljiüuib««rk  und  UeMen»MMMii  . 

HaonoTtr  and  BnuioMbweie:  
RajeriL,  Warttembei^  nnd  ThUringen  .  .  . 
Saarl)e/irk  

808  584 

29  868 
26  205 

14  020 
70  771 

275  757 

813489 

26  205 
26  547 
14  120 
77  216 

283  335 

8  868  889 

268  716 
259  912 
131  200 Ktf.i  841 

2  638  118 

S79  497 

24  467 
2.^  865 
12  :tlo 7.1  443 

277  470 

8  782  348 

229  285 
229  662 
I2ß  849 

682  302 
2  693  177 

TbonM-RoheiMn  8».  ;   719  210     740918    7  061628 693  052  j  6  693  618 
m  m m  m 

•»-1 
■ 
:i 

1 

Siegerland,  Lahnbezirk  und  Hesaen-Nassau  . 

Uayem,  Württemberg  und  Thüringen   .  .  . 

89  226 
37  085 
11  794 

46  888  1     410  183      87  220 
33  8.t3       324  828       81  518 

10  697  1      113  409;     13  493 

-      i           786|  - 

380087 

806869 89  016 

2  434 

8«aU'  and  SpiegeltlMa  nnr.  8a.       SS  lOö 90418 
849 150 

88  232  j     777  845 

MaMrland,  Lahnbezirk  nnd  HeHen-Naauu  . 

Bayern.  WrirttcmliiTC  und  Thdrlngoa  . 

Pndd«l-RobM««a  äa. 

5  688 
12  278 
29  820 

8  990 

8127 
17  251 
30863 980 

12  272 

41  686 

168  074 

293  468 
8  f.55 

135  7U5 

6  602  1       42  821 

20  189       180  265 
28  483        299  689 

7ii.')         r,  1  i:t 

24  943        190  765 

66  616  68998 647  467 79  828      718  65S 

I
j
 
Stegerland,  Lahnbadrk  and  Hesaen'Naaian  . 

Bayern,  Warttambeiy  nnd  ThSrinfen  .  .  . 
Saarbezirk  

45S  431 
78  861 

80148 13  320 

39  026 

1(3  93H 79  347 

889  954 

488  926 
79  521 
79  207 
13  500 39  891 

18  177 :)05 

338  149 

4  479  806 
743  629 
783  991 
1 32  025 
390  375 
167  620 

785  454 
3  344  860 

481  167 

76  779 

80  550 
13  800 

40519 

15518 
80  733 335  808 

4  268  844 701  534 

747  669 

131  040 
363  036 
156  867 753  424 

3  224  443 

Oeuntt-Eneagaiig  8a.  1 1 091 080  1 1188  676 
10887160  1  073  874 10  346  857 

V 

Tli<iinaM-Holu'i(*t'n  

194  744!  20r»044 
38  :i4.')        3S  Hn9 

719  210      740 '.(12 
82  105]      90  418 
56616  6S993 

1  878  127 39r>  770 

7  061  626 
849  150 
647  487 

174  21t; 

44  4.'i2 

rm  0  52 

82  232 

79  922 

1  757  409 
399  332 

6  693  618 777  845 

718  653 

GeMmt-EneagBBf  8a.   1 091 080  j  1  ISS  676  j  10  827  160 1 1  078  874  j  10  346  857 

Oktober:  Einfuhr:  Sti-inkohlpti  1353  451  t,  Braunkolili  n  7.14  689  t,  KiHt-nerze  4.*s  t,  I{ohei»eu  4s  t. 
Ku|>rur  9829  t.  Aunfulir:  Steinkohlen  1617016  t,  BrnutikubUn  2170  t,  EiHenerze  324  :):i7  t,  Uohoi»cn  18735  t, 
Knpfar  869  t.  KoheiHenerzeugnnK  im  Ao  Blande: 

Ver.  Staaten  Ton  Amerika:  Oktober:  2374  000t   Belgien:  Oktober:  118020  t 

*  tiiuMcblioUltcb  Lübeck. 
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S7.Nev«mlMr  1907. Statittitehet. Stahl  and  Kim.  1T4T 

KshlenfSrderaii;  and  KokseriAagnnir  dar 

Verelnltrton  Staaten  im  Jahre  1906. 

Die  frOber*  mitgeteilten  (Torllufigen)  Zahlen  Aber 
die  Koblengewinnnng  der  Vereinigten  Staaten 
im  verfloRsenen  Jahre  können  wir  heote  auf  Orond 

der  .jQnj^st  er»chienen«n,  vom  „United  HtaU>n  Oeologi- 
<-)iI  Survi'v»  unter  Leitung  Ton  Filwaril  W.  Purk  er 
zuMainiiu'Ugotttolltea  amtlichen  VcrolIVtitlii  liuiig**  bo- 
tiobtigen  und  ergänzen.    iJanacli  wurdt  ti  gefördert 

•)  an  bitaminÖMr  Steinkohle,  an  Anthraxik  und 
Brnnokoiile : 

ia  JefeM  tfee  ha  Jaki«  IM» 
"  "'""^  I  I 

JUinoia   87  622  454  84  859  967 
Ohio   25  152  597  23  176  526 
PonnsvlTanien*»»  .  .  .  117  26«  938  107  401  169 
Wart-Virginian  ....  89  264  847  84  276  968 
in  den  Übrigen  »taaten  91079168  86047  921 

iBtammen  SlO  987  504  88»  701 940 

h)  an  Anthmit: 

PnuMylvantea  .  . 64  658147     70487  484 

Inageeamt  875  640  651   850 199  480 

8omH  hat  die  KelilenfOnieffang  des  Jahree  1808|  ver> 
gllehen  mit  dem  ErgebDteee  dea  vorfaergehendeB  Jidina, 
in  den  Vereini^'tun  i^taaten  nm  19441881t  oder  etwa 
5''i*/o  zntrpiuHiiinen. 

Iii  ili  r  h.  u  Zi  it  !«tic::,  wie  obenfallü  dum  ub«<n 
eruübnteu  rarkireolicii  Ik-rirbtcf  zu  entnehmen  iHt,  die 
KokHerzouffun^'  von  29  2.13  634  t  auf  33  015904t, 
d.  b.  um  3  782  270  t  oder  12,94  o,)-  Von  dieaen 
Mengen  wurden  in  Diencnkorbören  20  093  284  t  boiw. 
28881  68S  t  und  in  Oefen  mit  Qewinnang  der  Neben- 
enengniwe  8  140  850  beiw.  4 184  221  t  hergestellt. 
Hienuu  ergil»«  sirh,  daß  die  Zunahme  der  Enengnng 
gegenflber  1906  bei  den  zuletzt  f^enannton  Oefen  mehr 
al«  25i>(i  auHmac'htc.  obwohl  ihr  Anteil  an  der  Ge- 
8amt-KokMau8lii'utc  cIi-h  JahroH  1906  nur  unf^cftthr 
12'/o  bctruj;.  VLThakiiintiinUi;;  mehr  noch  uIh  die  Kr- 
zengUUj;  wuch«  dcrou  Wert  an:  von  72  476  11Mi^  im 

Jahre  190')  auf  Ol  tiOHii;i4  g  im  letzten  Jahre;  er  stieg 
also  um  19 1 3 1  838  f  oder  26  and  erreichte  damit  nahe- 

zu das  Doppelte  dea  Jahraa  1904,  in  dem  21  460  623  t 
Koica  hargeetellt  worden  waren.  Oebrancht  wurden 
für  die  KoIcigewiDnnng  im  Beriehtajahre  00561961  t 
Kohlen  im  Werte  von   62  232  524  Der  Durch- 
ecbnittepreiii  einer  Tonne  Koke  belief  iiirh  I9UC  anf 
2,78  f  ge-jentiber  2,48  f  im  Jahre  zuvor ;  liie  l'reiM- 
«teigerunc  kann  nngcttiehta  der  üliernuH  lebhaften 
Beschäfti^'iin^,  deren  Hieb  die  nordamerikaniHchen 
Hocböfen  im  veriran^enen  Jahre  zu  erfreuen  hatten, 
in  keiner  Weine  äberroschcn.  Gleichen  Schritt 

mit  der  Zunahme  der  Erzeugong  hielt  die  Termeh* 

•  «Stahl  und  Einen"  1907  Hr.  88  &  1205. 

**  Vneh  dam  Analoga  in  j,The  Bulletin  of  the 
American  Tren  and  Steel  Association'  1907,  10.  Nov., •S.  133. 

***  Der  Anthrazit  ist  für  l'onDsj'lvaoieo  unter  b) 
baaondera  anfgaflUnk 

t  ,The  Iron  Age"  1907,  7.  November,  8.  1818.— 
Tergl.  „suhl  und  Eisen«  1906  Nr.  17  8.  1076. 

runff  der  Koknüfen;  denn  wühreiiij  man  1905  nur 
519  Betriebe  mit  ing|»uHamt  87  564  Oefen  };ezilhlt 
hatte,  waren  im  letzten  Jahre  bei  532  Kokoanstelten 
Im  gaaaan  98901  Oefen  vorhanden.  In  Tätigkeit 
waren  hiervon  88  596  Oefen,  so  da8  jeder  von  ihnen 
im  Berieht^jabra  eine  dnrebscbnittliehe  Leiatang  von 
372,686  t  anfzuweiani  hatte.  In  der  vorgenannten 
Gesamtzahl  aind  MOS  Oefen  mit  Qewinnang:  der 

Nelienerzeuj^niHHe  einpeHi'hloHHen,  von  denen  jedoch 
241  aulier  Itr>trieli  wiireri.  Die  DiireliHrhnittslciHtunij 
der  flbriiren  lietni::  hnmit  im  h'tzteii  .Inhre  I  22;'.sy'j  t. 
Ende  1906  waren  noeh  weitere  4519  Oefen  im  Bau, 
darunter  wiederum  112  mit  Yorriebtaagan  MF  OawiD» 
nung  der  Nebenenengaisae. 

Wirft  man  einen  Biiek  anf  die  85  Staaten  and 
Territorien  der  riiion,  in  denen  Kukn  lierfreMtellt 
wurde,  »o  zeijjt  »ieh  bei  16  eine  ZunaluiH'  und  bei 
neun  eine  Verminderung  in  der  KokHer/eiiiriuiL,'  Den 
ersten  Platz  nimmt  auch  hier,  wie  bei  der  Knlilen- 

förderung,  l'ennsylvanien  ein ;  dann  folgen  WeHt- 
Virginien,  Alabama,  Virginien  und  Colorado  (oin- 
schlieBlich  Utah).  Welche  Bedeutung  diese  Staates 
fOr  die  Kokafaidoatrie  Nordamerikaa  haben,  arbellt  ana 
ftelganden  Zilbm  fOrdaa  Jabr  1906: 

Koluaa»uUlea  Kokiären 

Pennajlvanien  289  47 185 
WeBt-Virginien  141  19  714 
Alabama  ...  42  9  731 
Virginien  .      .  18  4  641 
Colorado  ...  15  3419 

la  ( 
20  915  888 
8  868  158 
2  752  592 
1  430  937 
1  320  506 

Fnwknicio  StahlmMgtif  In  entw  Kalb- 

Jahn  IW, 
Nach  einer  VernlTiiitliehung  des  „Comite  dea 

Forge«  de  France"*  wurden  in  den  ersten  sechs  Mo- 
naten  dietieH  Jahre«  in  Frankreich  1329  681  t  Roh- 

st ahl  hergcNtellt  gegenaber  1  159  146  t  im  ersten 
Ilalbjahro  1906  and  1073155  t  in  der  gleieban  Zeit 
dea  Jabraa  1905.  Nach  der  Art  dar  Erseugung  eat« 
^'*^  tsi  stslss  HaUtlslm 

UOT  ina 
t  I 

40  820       66  878 

812  855      678  383 

nach  dem  aanran 
Verfahren  .  .  , 

nach  dem  basli 
Verfahren 

im  Martinofen  her« 
gestellt  

im  Tiegel-  oder  elektr. 
Ofen  hergestellt  .  . 

Insgesamt 

467  862 
H  144 

1  32i)  681 

415  785 

1  15(1  :.46 

An  Stahl  halb  zeug  ( vorgewalzton  Blöcken  und 
Knüppeln)  wurden  in  der  ernten  lliilfte  dioites  Jahres 
732456  t  eraeugt  gegen  514^39  t  in  den  Monaten 
Jannar  bia  Jan!  1908. 

Die  Metige  der  Fertig  fabrikatc  belief  sich 
in  den  genannten  beiden  Halbjahren  auf  905  412,5  t 
baaw.  808778  t. 

•  «Bulletin*  Nr.  2715  vom  25.  Oktober  1007. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

ü  nsc'.au  Infi  !n-  und  Auslaad. 
Deatsch«  Schutzgebiet«.    In  ainsr  jllngit 

«rscbietiPtipn  llroKchiire  *  übor  <ii<> 

Aussichton  de»  Bf^r^banps  in  Dttutsch- 
Sildwe^tafrika 

htX  Berganenor  nod  K;;!.  Kergiiiüpelctor  A.  M»cco, 
d«r  Mlbst  Uiigare  Jahre  in  uoterem  äcbutzi^ebiet 
titiir  gewMen  lak  and  Minem  dortigea  Aufenthalt 
Stodienretsen  nach  TranaTaal  and  den  Diaraantfeldern 
Südafrikas  anifcHchloHMon  hat,  seine  Ansichten  flbnr 
die  Zukunft  des  Berg-  und  [lattonwoHcnM  von  Dentseta- 
Sttdwestafrikrt  nio(li'r)feleKt.  Wenn  dem  Huclie  aufh 
ein  entschiedener  ( ((itimixiniis  nicht  nbiieoprochcn 
werden  kann,  so  gibt  p«  ua»  doch  einen  klaren  und 

höclMt  iotoressanten  L'eborblick  Uber  die  dortii;cn 
yorltomoMn  an  nutsbaren  Mineralien  und  ist  die  Ar- 

beit um  ao  wartTollar,  alt  «io  eineatail«  aua  der  Feder 
ainea  mit  dan  Bergbaavarhlltniaaen  umarea  Sdiuts* 
gabietes  TartranlaB  Faehmannoa  atommt,  wihrand 
andentcits  aneh  YoreehMge  betreffs  Abbanarbefteb  f«- 
macht  und  die  Maßnahmen  der  KoloniaIrc<,'i<'riini,'  von 
kundit'er  Seite  aus  beH|irochen  werden.  Auf  Ict/ti-re 
l'iiiiKd'  ̂ .itüi  hier  nicht  nüli-r  •■in j(<L:anijen  werden, 
dujfe„'i  ij  hvicn  kurz  einige  Mitteilungen  über  die  nutz- 

baren .Mnieraliei)  unneresSchutzii^ebietee  —  Inder  Haupt- 
sache Kupfer,  üold,  Diamanten  und  Kohle  —  {gemacht. 

Was  zuerst  Kupfererze  anbelangt,  so  sind  die- 
selben in  Ueutacb-SOdwastafrika  bia  jettt  an  «inar 

froSan  Zahl  tob  Stellen  und  Aber  daa  gaata  Sebata» 
gebiat  varbraitet  gefunden  worden,  denen  sieb  sieher 
noch  weitere  Vorkommnisse  anschlieBen  werden. 
Allerdin^'H  bat  sich  von  diesen  allen  einiilweilen  erst 
eine  einzijte  Laj;erstiitte  in  der  (lej^end  von  •  1 1  ii  v  i 
im  Norden  de«  Sihiit/.|;ebiete»  ali«  unbedini.'-t  aUbau- 
wOrdig  erwiesen.  Dhh  Vorhandensein  von  Kupfer  in 
diesem  Bezirk  ist  Hcbon  seit  den  Tagen  der  Ueititz- 
argraifang  durch  das  Deutsche  Reich  bekannt.  Später 
VM  englischen  Fachleuten  Torganommene  Arbeiten 
haben  aleht  allein  für  daa  grSBte  dar  «iar  Otatl» 
Kapferrorkommen,  beiTnnm«>b,  die  Abbanwilrdtgfcdt 
darijetan.  sondern  dassellN»  .ludi  schon  in  weitcehao» 
dem  Miilie  zum  Aliliau  liL-rci  riclitet.  Im  traiizeii  haben 

Viir.-irtii'itct!  eiiiL'  Kr/rii.'i nuf-,'csi'lili)-4sen,  VOn 
der  fast  :iO00l)U  t  i  n  Uurelinthuitt  einen  lieliall  von  etwa 

12,0  i'o  Kupfer  und  ■2.'),3<io  Blei  haben  scdlen.  Neuer- 
dings ist  jedoch  foi^t^^eNtellt  worden,  daß  der  Erzreich- 

tum  dortselbst  ein  bedeutend  größerer  ist.  Ilm  durch 
ainaa  SohmaUproieß  gleich  am  Qewinnnngsorta  eine 
Anrateharang  das  Motallgebaltes  so  erralchien,  wnrda 
in  Tsnmeb  eine  SchmelzbiUte  errichtet.  Bekanntlich 
ist  es  trotz  des  Aufstände«  ^elun^jen,  den  Otavi-Ilezirk 
mit  dein  Hufen  Swftko|iriiiind  durch  eine  .Scbnials|iur- 
bnbn  von  rund  km  Liiiico  zu  verlanden,  wozu  — 
nai'hdeni  es  bereits  den  Hi  imihun^ren  der  früheren 
Kolonialregierung  gelungen  war,  den  Ueborgan;;  der 
Yerwaltung  desinaTi'UnternebmenH  in  deutscht!  HSnde 
xa  bewirken  —  sowohl  Schienen,  Schwellen  und  Eisen- 
konstraktionan  als  auoh  das  ganze  rollende  Material 
Ton  doutscbaa  Firmen  geliafart  wurde.  Dia  Vorkom- 

men In  der  Umgebung  tou  Keboboth  im  Bastard- 
lando  haben  ebentalU  unm  Jahr  1900  den  Oegenstand 
einer  bergin.-tnniüchen  rnterHucbuni,'  t:''''il''et.  Wenn 
auch  ein  aliNohlieliendeH  l'rteil  über  den  Wert  der 
l<«i:er!ttiitten  n-nb  nicht  inöf^lich  \*\.,  hat  hu-li  immer- 

hin erj,-el)ea,  daü  bei  noruiulcn  wirt-tebnftiichen  Ver- 
faältniN.ten  im  hHiuie  zum  mindcHten  ein  Kloinlietrieb 

*  ,Dio  Aussichten  des  Bergbana«  in  Deutsch- 
sadwastaflrika''.    Von  A.  Maeoo,  Borgoaaessor  «nd 
Künigl.  Itprginspektor.  Mit  zwei  farbigen  Karten. 
Berlin  1907,  Dietrich  Reimer  (Ernst  Vohseo).  iJt. 

auf  diese  Erze  sich  lohnen  wflrde.  Sonstige  Vo^ 
kommen  haben  meist  nur  aine  garinga  KupferfUinup 
nahe   dar  Brdobarfliebe  anfgewiesan   nnd  mAasen 
darum  den  vielen  wertlosen  Kupferflurken  des  Lande;«, 
in  dem  einzelnen  OestninsHcliichten  von  Haus  aus  ein 

geringer  Ku|irer>;ehalt  eifjen  ist.  zugerechnet  werden. 
<Htt,'leieh  die  bisher  ijemaehten  Kunde  von  Gold 

sich  als  bedeutuuff-flo«  dar^etan  haben,  so  hült  es  der 
Verfasser  doch  filr  angebracht,  diesem  Metalle  in 
Deutscb-SQdwestafrtka  sehr  viel  intenalrar  all  biahor 

naduageben,  da  ain  Verglaiob  daasaa,  was  an  geo» 
loglsohen  SHtgan  von  dMi  Ooldtnadaa  In  Bchntigebiat 
bekannt  geworden  ist,  mit  den  Qoldlagerstfltton  des 
Übrigen  SOdwostafrika  Tfelmehr  dazu  ermutigen  sollte. 

.Sehr  i'inifelieiul  beschüfti^jt  nii  h  der  VerfiiMwer  mit 
der  1' rntre  iler  I )  i  ii  ni  a  li  t  e  n  v  n  r  k  i>  in  ni  e  n  und  fol- 

gert aiiH  dem  ver»i  liiedenfnchi  n  A'iftreten  des  Mutter- 
gosteins  der  Diamanten,  des  Blaugrundes  —  von 
denen  vor  allem  das  bei  Giboon  anzuführen  ist  - 
dessen  Bestandteile,  mineralogisch  untersucht,  in 
Deutsch-Südwestafrika  derselben  Natur  wie  tiie  der 

.blaa-grounda*  von  Klmbarlar  sind,  mit  groBer  Wahr- aeheinnohkelt,  da8  auoh  Sadweatafrika  Diamanten 
fahre.  Allerdings  ist  zn  borQcksichtigen,  daß  der 
reichste  Blaugrund,  der  honte  bearbeitet  wird,  die 
Robert  Victor  (irube,  in  inOcbm  den  Io>ii;ebrochenen 
(iesteines  im  Durchschnitt  nur  etwAH  mehr  sl«  U)ccm 
an  Diamanten  enthält.  So  aulierordentlieb  dünn  ge- 
s&t  ist  also  der  Diamant  selbst  an  reichen  Stollen; 
•nd  doch  ist  bei  guter  ßesclmfronheit  des  Edelsteines 
aaoh  ain  Biaugrund,  in  dem  die  Diamanten  nur  den 
60niUUoBitaa  Teil  dar  QaataiiMniaaao  naamaohoD, 
nooh  abhanwilrdig. 

Sehr  wenig  hoffnun^'svoll  sind  die  Aussichten,  ab- 
bauwQrdijre  Kohlenflöze  anzutreffen,  die  dem  ge- 

samten W  irtHchaflMretriebi>  des  Britischen  Südafrika 
eine  auUeror,]»  iitln  Ii  wertviillc  l  iiterstütAung  tjew/ihren. 
Die  .Mäcbtifjkcit  iler  süilafrikanisohen  Kohlenformation 
nimmt  von  Osten  nach  Westen  ab  und  auch  die 
Kohlenflöze  werden  nach  Westen  hin  dünner  und 
dOBoar,  ao  daß  westlich  des  26.  Lftngongradaa  abban- 
«Ordiga  FlAsa  aborhaopt  niobt  nabr  aagatroffisD 
wardan.  AUardinga  iat  die  Formation  Im  Sdden  daa 
Schutzgebietes  noch  bestimmt  Torhanden.  Sonst 
treten  nar  noch  Tereinzelte  Kohlenlager  auf,  als  deren 
mächtigstes  dasjenige  von  Wankie,  süillich  de« 
Sambesi,  ungelühr  unter  dem  27.  l.ängengrnde.  er- 

scheint und  dessen  Kolilc  soliher  .\rt  ist,  dsll  sii'h 
ein  guter  Koks  daraus  herstellen  Ititit.  Dieses  Kohlen- 

feld liegt  nur  etwa  200  km  östlich  dos  Caprivi. 
sipfels,  80  daß  daran  zu  denken  wira,  ob  sich  der 
wertfolla  Sehatz  nieht  In  diesen  aehnuAMi  deutschen 
Landatrlcb  hinein  erstraekan  kSnnta.  AUardinga 
sprecben  die  geologischen  Verhältnisse  (Granite)  nicht 
dafür.  Die  Vorteile,  web'he  dii-  Auffinduntr  alibau« 
würdiger  Kohlenflöze  in  l)euti>cU-.Sudwestafriku  im  be- 

folge Inilien  würden,  sind  nuf  der  Hanil  liegend.  Zur- 
zeit stellt  »ich  der  für  die  •  >tiivi  -  Schtnelzhütten  be- 

nötigte Koks  auf  rund  CO.«  f.  d.  Tonne  frei  UflttO 
in  Tsumeb.  Endgültige  Klarheit  hierüber  wie  flbe^ 
baupt  aber  die  Vorkommen  von  MineraliaUf  werden 
arst  aingebanda  geologische  Dntersucbungon  and  auf 
Omnd  solebar  Torganommana  ausgiebige  Tiefixihrangen 

bringen  können.  — 
Im  Anschluß  an  obige  Mittailnngan  sind  wohl 

einige  wlrtaehafttieha  BamarkitBgaa  Ubar  daa 
KlTin^telBkohlenrorkommeB  In  Deatoch* 

OBtafrlka 

am  Platze,  die  einem  Berichte  von  <ieh.  Reg. -Hat 
Schwabe*  entnommen  sind.     Ua  sich  der  Stein- 

•  .Qlackauf«  190T,  18.  No»h  8.  1648. 
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koUenberffbau  in  Afrika  mit  ciiiur  Ot-Nuintförilorung 
von  S 900000  t  liitther  auf  dl«  Kapkolonie,  Natal, 
Tiauvaal  and  RJiodeaian  beaobrftnkte,  m  mafite  natär- 
lidi  das  8taiiik«liI«iiroriciomiMa  am  KiviraflnS  in 
Deutsch-Ostafrika  berechttgtes  A-nfsehen  errairen.  Ob- 
fi^leioh  diene  Steinkoblenfnnde  nor  etwa  30  bis  40  km 
vom  NordiiffT  des  NyaHMaBHi'h  i-ntfcrüt  licffcti,  bat 
trotzdem  der  Mangel  finer  IühpiiIihIhu rrhindunir  von 
der  KiistL'  drH  Indischen  Uzeanx  /um  Nvn-tüftscf  <l<-ii 
Uedauiieu  an  dio  AuRboutunj;  de»  Kivira-.Stcinkohloii- 
fande«  biaber  nicht  aufkommen  Ummcu. 

Da  jedoch  die  neuerdinfc*  an^ure^tp  Sadwextbabn 
Dar-M-Salam  —  Mrogoro  —  Kilosua  —  KiHmarckbarg— 
Laagiubiuff  bti  dam  Abatiag  nach  dem  Hyaasaaoa 
Torauaid^WMdl  dnreb  das  Tal  des  KivivaHasaas  geführt 
worden  kSM  und  dem  dorti(;en  Stoinkohlonurehiüt 
einen  iin mittelbaren  ItiilinanHcbiuB  bringen  wQrdo,  mi 
«ind  dio  AuBBirhten  für  Hciiu'  AimluMitunp  hu  viel  \;i)n- 
atii^LT  geworden,  dab  oh  angezeigt  »cbeint,  die  Auf- 
merkHnmkeit  darauf  zu  lenken.  Die  Kohle  ist  von 

der  UeologUoben  Landenanittalt  und  Bergakademie  in 
Berlfal  notertoekt  worden,  wobei  anch  Verkokungn- 
fwoben  gemaebt  worden.  Das  Urteil  gebt  dahin,  dafi 
die  Kohle  iwar  für  alle  Fanemngsxweeke  braaeblMr, 
im  allgemeinen  aber  nur  von  mittelmftßiger  Besobaffen- 
hcit  i«t,  daß  aber  jedenfalls  der  reiche,  eich  anschei- 

nend auf  grolle  Fläelienriiunie  verbreitende  Kiiliien- 
Vorrat  Ton  hohem  Werte  und  an  und  für  ficb  zur 

Auabeute  «eiir  wohl  geeij,'iii-t  erwi  beint.  Ferner  w  ird 
berichtet,  ilaLi  »ieh  »ebon  mit  einem  verbältuittmäliig 
einfaehen  Stitlieiilietriebe  ein  leichter  Abbau  der  Slein- 
liohlen  ermöglieheo  laseen  werde.  Wenn  auch  fSr 
die  LioliomotiTfeueraag  der  Sidwestbahn  und  die 
Keeeelfeaerung  der  Nyaasap  und  Tangaigiicasee-Dampfer 
die  forbandenon  grofien  Holzbestlnde  fOr  lange  Zeit 
anereichen  wenlen  und  noeh  nielit  zu  QberHeben  iat, 
ob  die  Kivirnkohle  für  die  MontaninduKtrie  in  dem 
benachbarten  Rhodesion  und  dem  Katnn^n^'ebict  lien 
KonirOHtaateM  Verwendung  tindon  kann,  so  liürfte  ilix  h 
bei  den  hoben  Koiiieii[<rei«en  von  5U.*  für  1  t  in 
Dar-oH-.Saiam  die  Kivirakoble  alH  Kunkerkuhle  kou- 
knrreniifäliig  »ein.  Die  Frage,  ob  e»  möglieb  aein 
wird,  die  Ülyaasakoliie  nach  dar  KOsto  xa  bringen 
and  Ikr  da  eiaea  Abaati  la  riebara,  iat  daher  voa 
groSer  Bedeutung  in  der  Rentabilitltsbereebanng 
einer  oatafrilcaniBchen  Sad(hezw.  Sadwest)baba. 

Nordamerika.   8«bon  seit  87   Jahren  elad 

Yersui'be  anijestellt  worden,  um  eine 
Eiseuiadastrie  an  der  Küste  dos  Stillen  Oxeauü 

im  Norden  der  yereinigtea  Stealaa  ian  Leben  ni  rnfea; 
die  Oegend  bietet  alle  Vorbedingnngen  fDr  eine  aue- 
sichtareiche  Entwirklunt;,  nie  int  reich  an  den  nötigen 
KohstolTen  und  bohit/t  ein  leicht  zu  errei<  Ii'  ii<ien.  ̂ fün- 
etigua  Abgatzgebiet,  da»  durrli  eine  Mauer  hoher 
Frachten  nach  auUen  genebützi  iut,  da  sämtliche 

Eieenwaren  entweder  Ton  Ostten  her  .'>uiju  km  weit 
Uber  drei  TerHchiedene  Oabirg(tzttg<'  oder  von  WoHten 
am  die  halbe  Erde  herum  tou  Urofibritannien  bezogen 
worden  mOsaen. 

Tob  dea  io  diese»  Qebitlen  aateraommenea 
CMhidaBfMi  ftl  die  bemerkenswerteete  die  Hütte  von 
Iroadal«  am  woMtlirben  Ufer  der  Towntiend  Baj,  etwa 
8  km  flOdlich  von  l'ort  Town-end,  WnHhington,  WO 
Bchon  im  .lalire  IHTO  der  eristo  llnchofon  ani;ebla8ea 
wurde.  Kine  F.ixenbabn  ^-iib  oh  damals  dort  noch 
nicht.  I'iirt  Tiiwnsend  war  ein  von  Sehilfmoor  be- 

deckter Ort,  lind  auf  dem  i'uget  :jound  war  daa  Canoe 
des  Indianers  damals  eine  gcwühnliehere  Breeheiaaag 
ala  imnd  ein  Kanffahrteiacbiff. 

SSn  jener  Zeit  hatten  anf  Qrnnd  eines  Ihaea  nn- 
ersehOpflieb  erscheinenden  RaaenerzTorkommens  la 
Chimacum  bei  Port  Townsend  vier  Bürger  von  Port 

*  ,The  IroB  Trade  Reviow''  1907, 19.  Bept.,  8. 408. 

Town»eiid  es  gewa:;t,  einen  Holzkoblonhochofen  von 
&  t  TagoHerzeugung  ZU  erbauen.  Deraclbo  mußte  bald 
einem  solchen  von  16  t  weichen,  der  aber  schon  1875 
aasgeblasaa  warde,  da  daa  Untemehraea  keinen  Ge- 

winn abwarf.  Aach  spitere  Versnebe,  den  Betrieb 
wieder  aufzunehmen,  acheiterten  an  finanziellen 

Scliwierigkeiteu,  \>\n  im  .laiire  l'.tOfi  die  ganze  Xn- 
lasje  für  40000/  in  den  IteHitz  von  J.  A.  Moori'  über- 

Derselbe  mai'hte  sirb  nofort  an  eine  ;;ründliobe 
i)urobforschunt,'  der  Eiseoer/vorkommen,  wodurch  nich 
ergab,  dati  rund  300  Millionen  t  reicher  Eisensteine 
in  Oregon,  Idaho,  Britiach  Columbia  und  WaHbington 
.dee  Abbaaes  harren.  Bs  wurde  daher  die  Irondale 
Fnmaee  Co.  gegründet  and  die  alte  Anlage  einem 
▼ollstündigen  ümban  nnterworfen,  worauf  im  Angnet 
d.  J.  ein  Hochofen  ancoblation  werden  konnte. 

Die  zur  Verbüttunu  kommenden  Fisenerze  bestehen 

z"  einem  'j'eil  im  MMijnetit  mit  c  »  Kison  und  einem  bo- 
deutenden  Schwefelgehalt  von  'l'exeda  Island  inBritisch 
Columbien,  in  der  Hauptsache  »erden  ziemlich  |>liiiH|ib()r- 
un<l  schwefelfreie  Uasenerze  mit  50  ttis  fi.'i'Vo  Fi^en  und 
6  <>b  KieselHHure  verhüttet,  welche  vom  äulieraten 
Korden  von  Vaneonver  und  aoa  der  Urafscliaft  änoho- 
mUh,  WasUagtoa,  etammea.  Die  Bne  kommen  za 
SehUi  nach  dem  Anlegeplatz  170  m  von  der  Hütte, 
wo  sie  unmittelbar  in  einen  800  t  fsasenden  Bunker 
Hlls;,'elll.l^  II  \si  rii.  II.  Voll  hier  au-  wiTilcri  hii"  niitfols 
einer  i  1  iitt-Mibiibii  uiiil  eines  Beeherwerkes  auf  die 
1.500  t  fassenden  Vorratstasclien  befördert,  aus  di  iion 

Bio  wiederum  in  diu  tii(dicuag'en  abgelassen  werden. 
Der  Hoebiifen  liegt  auf  einer  Aohnhe  etwa  80  m 

vom  Strand  entfernt;  er  hat  eine  Höhe  von  17  m, 
miUt  3,:<5  m  im  Koblensack  und  1,h3  m  im  Uestell. 
Seine  Leiatang  betrügt  80  t  im  Tage.  Den  Qebüse- 
wind  liefert  eine  stehende  Dampfmaaebine,  wührend 
eine  zweite  als  Reserve  dient;  die  Frbit/ung  dea 
Windes  erf4dgt  in  zwei  Rührenapparaten.  Bemerkens- 

wert an  der  .\niago  ist  <lie  llolzverkohiun.'.  Die  ,Vli- 
fälle  der  beiiuchlmrten  SSifemühb-n  werden  aus  den 
Transportkiihneii  mifteis  eines  Koiivevors  in  Rollwagen 
umgeladen  und  in  diesen  nach  den  bienenkurbfrirmigen 
Terkohlungsöfen  gebracht.  Diene,  20  an  der  Zahl, 
•lad  bei  9  m  Durchmeieer  an  der  GrundlÜUibe  ehea- 
hXbt  9  m  haeh.  Die  Verkohlaag  danetl  T  Us  It  Tage; 
ab  Arbeiter  werden  in  dieaem  Betrieb  Japaner  ver- 
wendet.   Daa  mit  dienern  Brennstoff  erblaaeno  vorzüg- 
liehe  Holzkoblenroheisen  kommt  billiger  zu  stehen 

als  das  eingeführte  Fisen.  so  dal!  die  snn/.i-  l'rzuo- 
^■iini,'  auf  zwei  Jahre  hinaus  vi'rkauft  ist  und  die  <ie- 
sellschaft  plant,  neben  sonstigen  Ervvciterun;;»bauteD 
auch  ein  Martinwerk  zu  erricbt«n.  An  das  Hochofen« 
werk  Kcblielit  sich  in  bQbacher  Lage  anf  einer  Anhöhe 
die  Beamten-  und  Arbeitericolonie,  walehe  bis  jetst 
82  gefAUige  Wohahünser  lühlt.  C.  G. 

Nenere  Kipperanlagen. 

Aua  dem  Ocbiete  der  Kipporanlagen  lie;,'eu  uns 
Berichte  über  zwei  bemi^rkenswerte  neuere  Aus- 

führungen vor.  welche  die  Kichtunt'en  kennzeichnen,  in 
denen  hier  Vervollkommnung  angof'trebt  wird. 

Die  Aufgabe,  hei  bedeutenden  Ufihennnterscliieden 
ia der Terladang  zu  groBe  Storshühea  mltihrea 
Kachteilen  für  daa  Ladegut  zu  vermeiden,  hat  schon 
mehrere  Lösungen  erfahren ;  beispielsweise  ist  in 

dieser  Zeitschrift  Jahr;,'nng  l'.iOi;  Nr.  11  S.  ite  t;ri'_'  eine 
Anlüge  von  A.  Blei  ehe  rt  <  'o.  beschrielien  und  ab- 
geliililet.  Si  l  weicher  ein  (ieüiti  von  "J'.t  (bin  Inhalt, 
mittelN  Krankatze  verfahren,  als  Zwischenglied  zwischen 
WaLTen  und  Schiff  auftritt.  Die  Leistungsfähigkeit 
der  Anlage  ist  dabei  mit  zehn  Wagen  i.  d.  Stunde 

angegeben. 
Smeh  einem  tob  dem  Begieraage-  aad  Baurat 

OttmaBB  aad  dem  Waaserbaalaapwlor  Loebell 
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S«hiit(rinne  trSgt  (Abbildung  4 
und  5);  da  dicftes  ZwischongefAS 
Tortikal  ausziehbar  itt,  f(leit«n  die 
Kohlen  in  geschloBBener  MaHae  in 
da»  Schiff  hinab  f  Abbild,  b  zei^t 

die  TaHoho  in  liochgohobenem  Zu- 
Htand).  Dadun^h,  daß  der  Kohlen- 
liobAlter  i|ucr  zur  Liln^'tiachse  des 
SchifTos  an  dptn  Untergurt  der 
KohlonkippcrbrOckeverfahrbar  iHt, 
worden  die  Kohlen  in  der  lireite 

deH  SrhifTe«  f^k<iehmäßig  vorteilt ; 
in  der  Lüni^Brichtun^  ist  daa  Schiff 
RelbKt  leicht  vcrholbar  ilurch  die 
•Spills,  welche  sich  auf  den  Köpfen 

der  Kipporpfciler  befinden.  Nach- 
dein  dit>  I'lattform  doa  Kippers 
mit  dem  entleerton  Wagen  in  die 
Ruhestellung  zarflck^ekippt  ist, 
steht  sie  landwärts  geneigt,  so 
daß  der  Wagen  selbsttätig  zu 
finiT  zweiten  Wiege  -  Kippdrch- 
Kcheibe  lind  von  dort  in  die  ab- 

SU  Daisburg  aafgestellten  Entwurf  hat  die  Duis-  fallenden  (ieleine  für  die  leeren  Kohlenwagen  ab- 
bu  rgor  M  anch  inen  bau- A.- Ci.  vorm.  Hechuni  A  Keot-  liiuft.  —  Kine  andere  Aufgabe,  welche  beim  Kau  von 
man  in  (iemeinHcbaft  mit  der  Aktieni^eHetlHchaft  für  Kippern  zu  lösen  ist,  besteht  darin,  fOr  nur  geringe 
Eisenindustrie  und  Brückenbau  vorm.  J.  C.  Harkort  Tagesleistungen  von  fünf  W\»  zehn  Wagen  <-in« 
zu  L^uisburg  und  den  8i  e m  ens-Sch u  r ke  rt  w e rk en  muglichat  einfacbt'  und  billige  .\nlage  zu  schalTon, 
zu  Herlin  in  den  neuen  Teilen  dos  Duisburg-Ruhrorter  welche  das  Kippen  trotz  der  geringen  AuHUUtzung 
tiafens  eine  elektrisch  betriebene  Kohlenkipperanlage     der  Einricbtang  noch  rentabel  werden  läüt   Die  Vcr- 

AbbildunK  £.    Aimirbl  drr  RjpprrsDlox«. 

ausgeführt,  welche  bei  möglich- 
ster Kohlenschonung  eine  Durch- 

schnittsleistung Ton  ,100  t  f.  il. 
Stunde  besitzt  und  sogar  eine 

llöchstleiMtung  von  450  t  er- 
reicht bat. 

Die  Abbildungen  I  und  2 
zeigen  die  Opsamtanlage ;  die 
vollen  Kohlenwagen  laufen  auf 
geneigten  tieloirien  zu  einer  Dreh- 

scheibe (Abbildung  3),  werden 
dort  gedreht,  gewogen  und  «lurcli 
Anheben  der  Droh»cheiben]»intt- 
form  nach  der  Kublonkipperplatt- 
form  zum  Ablauf  gebracht,  auf 
welcher  sie  selbsttätig  angehal- 

ten und  festgCHtpllt  werden.  Der 
gekippte  Wagen  schüttet  seinen 
Inhalt  in  eine  bis  zu  7(.)  t  auf- 
neliinende  Tasche,  deren  unteres 
Knde  duri-h  einen  Schieber  ver- 
schlortsen  wird  und  eine  kurze 

AbbllUsDg  I.   I.sft'plao  drr  Klpprraolige. 
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Abbildung  4.    STulrmaklxiL-  drr  KI|i(H-ra»]aKt'. 

einigte  Maschinenfabrik 
Angsbur^  und  Maschinen- 

bau g  e  b  i- 1 1  s  c  h  a  f  t  Nürnberg 
hat  neuerdinK»  einen  Holchen  elek- 

trisch betrieben<>n  Wngenkipiier 
eingefOfart,  welcher  sich  haupt- 

sächlich fOr  Betriebe  eignet,  in 
denen  täglich  nur  eine  geringe 
Anzahl  von  Wagen  zu  entleeren 
ist;  der  Kip|>er  selbst  erscheint 
einfach  und  billig  und  verursacht 
Tor  allem  geringe  Fundanient- 
kosten. 

In  den  Abbildungen  V  und  7 
ist  ein  Kipper  für  Wagen  bis  tu 
20  t  Ladegewicht  und  4,5  m  Had- 
stand  dargestellt;  der  r.u  ent- 

leerende W'ngen  wird  in  der  üb- lichen Weise  auf  eine  Plattform 
gefahren,  seine  vordere  Achwe  von 
einem  Hakenpaar  umfüllt,  und 
dann  die  l'lattform  um  einen  vor- 

deren Drehpunkt  gekippt.  Die 
Kippbewegung  wird  durch  Drehen 

piner  unter  der  Platte 
form  in  der  Grube  ge- 

lagerten Spindel  mit 
Keehts-  und  Linksge- 

winde erreicht,  indem 
beide  Muttern  auf  einen 

Kniebebel  wirken,  wel- 
cher an  der  Plattform 

angreift.  Die  Spindel- muttern sind  mit  den 
KnieliebelstütztrAgern 

durch  Traversen  ver- 
bunden, welche  an  ihren 

Enden  mit  Laufrollen 
versehen  sind.  Für  den 
Antrieb  ist  ein  Motor 
von  40  P.S.  vorgesehen, 
welcher  zunammen  mit 
dem  Kontroller  in  der 
Orube     unterhalb  der 

Abbildung  i.    An*kbt  der  KohlrnUfch«  mit  .Srhfitlrlnn*. 

Abbllduo;  S,    Aotlcbl  de»  Waggon klpprn. 

Fahrbahn  angeordnet  ist.  Sorg- 
fftttigste  Konstruktion  des  ge- 

samten Antriebes  hat  dafür  su 

sorgen,  daß  die  .Schraabenspin- 
del  vor  grober  Verunreinigung 
und  seitlichen  Beanspruehuiigcu 

geschützt  ist,  und  mit  ihrer  Ver- 
wendung die  Vereinfachung  des 

Kippers  nicht  auf  Kosten  der 
Detriebssicherhcit  geschiebt. 

Prof.  Dr.-Iug.  «.  Stauber. 

Xeoes  Verfahren  xnr  HorMel- 
Inng  Ton  Nanganlegierangen. 

Julius  W  e  c  k  b  e  c  k  e  r , 

Itrüssel,  beschreibt  ein  Ver- 
fahren zur  Herstellung  von  sili- 

/iumfroion  bezw.  siliziumarmen 
.Metnileii  und  Metallegierungen 
und  Metallsili/iden  nacheinander 
ans  einem  Erze.  Wenn  sich 

dieses  Verfahren,  dessen  Ausführ- 
barkeit vorläufig  nur  durch  klei- 

nere Versuche  erwiesen  ist,  in 
die  Praxis  übertragen  läßt, 
so  wird  dasselbe  zweifellos 

größere  Bedeutung  für  die  In- dustrie der  Ferrolegierungen, 
speziell  des  Mangans  erhalten. 
Bekanntlich   sind  die  Mangan- 
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▼•rloBte  bei  der  HerMlcIlun^  An  Fcrroman^anH  im 
Hochofen  durch  Vorflacbtigaiiir  and  VcrHcblackuDg 
f(anz  erhebliche,  und  jeder  Frozetl,  welcher  dima 
VerlMte  iMseitiKt,  hat  Aawielit  wif  Erfolf 

Dm  WeekboekerMbe  VerftbreB  Iit  {n  kvncen 

ZSIIgenilMbitehead  beschrieben:*  RiHenhaltige  Manf^an- 
erze  worden  nur  mit  m  viel  Keduktiongmatcrial,  wie 
zur  Heduktiiiii  ili>»  vorlinndoncn  KImoiii»  und  einem 
Trilu  di'H  Munu'aiiM  erforderiii  h  MTn  liinol/fn.  I'i  r 
Ki  Ht  dut»  Mani;ai>t<  iiiid  if(<rin)ji'  Mi'ii;^'i-ii  IViHon  wurden 
TcrscbUckt  Uie  Menge  der /uMäui;  (Kalk)  richtete  itick 

AbbildungT.    Suti-m.lil/if  Av*  W«i,'rDkl|>p«r«. 

nach  d*r  ZttMmineawlsiing  de»  Erzes  and  dem  orstreb» 
ten  H«ig«igebalte  d<»  xd  emagnidsD  FerromMgMS. 

Da«  OomiHch  bestand  ans  15  kg  gonuüiluieD 
Manifanorzen,  a,4  k>r  Anthrazit,  1,5  kp  Kalk.  Die  Aas- 

lieute  lietrui;  .'i,l  Ferronniii^'/in  mit  TH,2  "/o  Mn, 
l.'i.T«,,  1-V,  0,1  «,„  Si.  Scilla,  k.'   mit  .'in  u'„  Mtl. Die  IfHHiHrlii'  ni(in^'aiiliftltit;e  ScLInike  lielS  man  in 
einun  /weiten  Ofen  tlieli.-n.  in  «oli:heiri  al«  ZiiNebläKC 
KioHplHHtire  lind  K(>k>i  niif;,'i  i.-i  ln  II  wurden.  Diese  Zu- 
(ii'hifice  riehteii  Rieii  iittch  dein  gewQnMi;hten  Siliziam- 
^elialt  der  Lei;ierunf;.  KeHonder«  gfinstig  soll  das 
MaDganausbringeo  und  die  Ansnntxung  der  elektriaeben 

Energie  bei  Silbiden  mit  20  bia  30*/*  8i  sein. 

*  Nach  ,BalletinMenau)>loflie{«lderAMn<  iatii>n  dos 
InireninurM  et  Indnstriel»  Liuembeargeoitt"  li*uT,  JuJi- 

Die  Tom  Ferrotnautran  entfallundo  Sehlacke  kann 
auch  nach  dem  Krkniten  /erkloinert  tind  mit  den  er- 

forderlichen ZuHcbifi;;en  verHohen  };e»i'hmolzen  werdm. 
In  dissein  Falle  ist  der  KraftTerbrauch  entsprechend 
h8ber.  6  kg  der  genwblenen  Seblaeke  woran  mit 
0,5  kg  eiaenfreiem  Sand  gemischt  und  In  einem 
eloktriHchen  Ofen,  dctisen  Innerefi  mit  Kohlenstnff- 
Btiinen  aim^efiUtert  war,  trcHihmol/en.  SnhnM  da-, 
(iari/.e  irleiehmfltiii;  im  KliiÜ  war,  wurde  nach  und 
na<'h  ein  (iemiteh  i>c!4tehend  ua  0^  kg  Sand  und 
1  kg  Anthrazit  ztig;erietzt. Die  Ausbeute  betrug  1,3 

Manganailizium  mit  einem  Oe- 
halte  von  74,r»  7o  Mangan,  21,8  •/« 
8ilisinm.  Die  Seblaeke  enthielt 

noch  8,5  *f%  Mn.  Ale  das  Ergebnis 
seiner  Vcrsnche  ist  su  Terzeich- 
ncn:  die  Möglichkeit,  aus  eisen- 

haltij^en  Manganer/en  naeh  (Ge- 
winnung' von  rprromangan  ein 

nahe/ii  eisMiifreie«  MmigMl-ffili' 
ziutn  zu  er/eut:t  ii 

In  den  Miiiel|iin);en  tiiiden 
sieb  leider  keine  Aaalvsen  de«  Aus- 

gnngsertee  nad  kMM  Bench» 
nungen  iiezriirii^  de«  Anabrlngeas 
Ton  Mangan.  Bs  Ist  alebt  er- 
Hiohtlich.  wel<-ho  Mant^anverluste 
durch  VerflUrhtigunii^  entstanden 
Hind.  DieH«  Verluute  sollen  l>e«iiii- 
dcr«  im  elektrinrhen  Ofen  be- 

deutende sein. 

Aus  5  kg  Seblaeke  mit  30",» 
—  IftOO  g  äangan  sind  1,3  kg 

Mangan  •  Silisium  mit  74^5  */• 
SS  968  g  Mangan  entaprecbend 
rund  65  %  au8f;ebracht  worden. 
Dcmnarb  sind  auch  35  0||  de« 

Man$;an8  in  Verlnxt  t^-vrateii. AuH  iloii  Versuehen  ffeht  her- 
vnr,  il:tli  riiiH  liaHisehen,  matii^ati- 
hnltik'eii  >i  lil)if  kcii  unter  /.u«tai( 
erhebliihcr  .\len;,'i'n  von  Sand 
direkt  äilizide  crscbniolzen  werden 
konnten.  Es  sollte  daher  aocb 

mSgtleb  «ein,  ans  boebkieeeUg«« 
Manganerzen  direkt  Ferromangan- 
Silizinni  /u  erzeufjen.  Wenn  dicflen 
liraklinrh  diirf  hüihrhHr  wtiro.  so 
kriniitr  Iji--  Im  -.(imt,.  Vorfiihreii  \on 
der  » eltl^al.'eIlli^ten  Hedeutunjf 
werden,  da  IiIh  jetzt  zur  Kerro- 
manfrnn  -  Dnr.Htelluni;  nur  kiesel- 
süurearnie  .Mani,'anfr/.e  verwend- 

bar sind  und  eine  grofie  Anzahl  ManganerxlagerstAtten 
wegen  der  Terkieselten  Ene,  so  aneb  In  DentseblaBd, 
nicht  zur  Ausbeutung  gelangen  kiinnen.  Ob  da«  elek» 
trisch  herjrPHtcllte  Kerrnman(;an  mit  dem  Im  Ilocb- 
ofen  er/eucteii  im  IVeisr  knnkurrieren  kann,  i^-t  aller- 
dinjrt  noi  h  eine  otlene  Krji^;i'.  wi  l-  lie  viellei<-ht  zu- 
^uiixteii  dott  elektrisii  her)  <>l'  ii«  ci  (m  Uieden  werden 
dürfte,  wenn  eine  volle  Aunnutzun;.'  de«  in  den  Krzen 
entbaltenea  Mangans  tuniich  ist.  Ks  Mei  noch  darauf 
hingewieeen,  daU  ein  Patent  «Productinn  of  Silicides 
and  Silicon- AUoya"  von  F.  J.  Tone*  die  erheblieben 
Manganverlnate  b«  der  Eraangong  der  Legiernngan  im 
elektHecbeo  Ofea  dnreb  TerUBcbtigang  vermeldeD  will. 

 WUMm  Venator. 

*  .i:i.-<-trn.'iiemiral  and  Melallargieal  Indnetry*, 
New  York,  April  1»U7,  S.  141. 
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Bücberschau. 

Uranrl.  Julius,  ItiLM'nii'ur.  OlxTlflin-r  ilt-r  k^rl. 
ver.  Uasciiiueubauäcliulou  zu  Ell)erfuid :  Tech- 

niaehe  Untermmhimginneth&deH  tut  Betrieb*- 
KontnAU  .  Zw<-ici-  .\iit1n(;e.  Berlin  1907,  Julius 

Sprini-'t'r.    (ich.  s  . 

Da«  Blich  lüitliAlt,  wif  in  der  er-iton  Auflntro,  im 
wesentlichen  citio  fiitijfi'ht>iulc  B»-ii  lirriliunf;  »«Ichirr 
InNtrutiU'nte  und  A|>|iarat(',  die  bei  di'r  I  tittTituchung 
von  Dainpfkoflftel-  und  I)ain|ifina«chinen  -  I.<'iHtun>r<'n 
in  der  Betriebitpraxw  gebraucht  werdea,  also  u.  a.  fQr 
Raachgaaanalyaen,  BeatimmniigToii  Heiswerten  und  dea 
Oohaltoa  aa  FenektlffkeH  bti  BnaastAffen,  Mm««  w  von 
Tamparatoren  and  Draekaatarsehledra,  tnm  Indlsi  «reo 

and  Planimotricren.  Her  Ahochriitt  TiImt 'r«>nii»e>r»tiir- 
und  Druokiiicamin^'en  ii*t  reii  hiii  h  Hu-*fiilirlii'h  ijohalton  ; 
der  üliiT  l'hiniiiicttT  utlil  Indikiltiin  tl  (Icl/t^TiT  irt  ilcr 
zweiten  Vulla;^!'  neu»  nimmt  ••Iwii  t'iii  Vicrti-l  dor 
411  Seiten  dcH  gan/:en  liiichcrH  ein;  der  Alixchnltt  i)l>t<r 
Rauthstärkc  bat  fQr  di«  Praxi«  keinen  Wert.  In 

einem  Ab8chuitte  über  LcintunjjHverwuche  an  Üatnpf- 
kewteln  und  «Maacbuten  iat  auafilhrlich  mit  allem 
ZaUaamaterlal  die  Untenmehang  einer  Dreifach- 
Expaarionamaaehine  i^et^uben;  als  neu  M^i  in  der 
iweiten  Auflag  noch  ein  AbHchnitt  (Iber  Schmieröl- 
untcr8ucbun^'en,  u.  a.  niit  den  A|ipftraten  von  l'enHky- 
M  a  r  t  e  n  M  ,  vuti  \V  i  I  k  o  n  h  und  \.  b  Ii  ni  e  \  e  r.  Der 
Anhang  enthiilt  cIih'  Tabelle  und  ein  Vei^eichni«  der 
Firmen,  die  die  im  Bucho  besprucbtinun  Apparate  an- 

fertigen oder  liofern. 
In  gemeinfaftlicher  Weiae  gibt  der  VerfaMer  bei 

der  BeeelireibaBg  der  ainseinen  Apparate  sanichit 
die  dleten  sngrund«  liegende  Idee  an,  dann  folgen 
die  Benehreibunj^en  an  Ifand  der  dem  Boche  bei- 
gegebiMii  n  .'nhlri  icluMi  und  cuten  Abbildungen,  ferner 
Angaben  und  t>ruktl^<  lie  Winke  libcr  die  Benutzung: 
der  A|>]mrute  im  Betrieb  Kowie  über  deren  Kiclmni,' 
und  endlich  ist  die  Verarbeitung'  der  durch  die  Ver- 
euelie  tjefunilenen  Zahlenwcrte  zur  Oewinnun);  der 
Ergebnixae  auBfilhrlich  d«r(;eli>i;t,  wodurch  auch  dem 
UngeObton  der  Verwendungszweck  der  Instrumente 
erleichtert  wird.  Wo  nStigi  aind  noch  eine  Beurtei- 
Inng  der  Tereehiedenan  Appamto  einer  Gattung  and 
Anfallen  fihcr  den  mit  ibnea  in  erreiebendea  Qe- 
naui);keit8^rad  hin;Kut;era^. 

Nach  dem  lie>»ai;ten  dilrfd'  der  Titel  de.t  Buches 

nii  ht  cmiz  riclitii;  ijesM'ililt  oi'in;  i  h  i  rM(  lieint  auch 
nirhl  rji(H;iin.  zu  TerMUclii'U,  alle  l  ntersuibuntren,  dio 
diu  i'ruMii  verlan^'t.  in  Methudvn  zu  ZMun^^en.  Der 
Anfänger  liann  dadurch  leicht  den  lebendi^'en  Blick 
fflr  die  stete  wechselnden  Erfordemiiwe  der  Praxis 

TerlicroD.  Denn  aof  dem  Gebiete  der  Dampfkessel-  und 
Danipfmaacliia«B-Untan«eb«Bgen  iat  daa  Gewinnen 
Ton  Zabienwerten  mit  Hflfe  der  Instrumente  nicht 
Selbstzweck,  Hondern  nur  Mittel  zu  dem  Zwecke,  auf 
Orund  dieser  Zahlen  den  vorhandenen  Mängeln  auf 
die  Spur  zu  kommen.  Dieser  Oedanka  aollte  atark 
betont  wurden. 

Eine  |irakti«ch  wertvolle  Erweiterung  wOnle  da« 
Buch  erfahren,  wenn  es  der  MesMun^'  von  irroUen 
Dampf-  und  Wasserraeogeo,  wie  sie  auf  Hiittrn  umi 
Zechen  vorkommen,  Rechnung  trflge.  Man  bürt  in 
der  Praxis  jetit  tiutea  i.  B.  von  dem  Oebresehen 
und  Hall  wach  «sehen  Dampfmeaaer  sowie  vom  Vea» 
turi- Waati  e  r  m  e  H  s  e  r. 

I"ur  di  ii  Anfänger  is<  daw  I5nch  von  t.Mii;ii'!n  W.  rtc, 
aber  niicli  ib-ni  Belrieb-jjirukiikcr  wird  ch  «U  .\<u'Ii- 
t>(  lilnLjebm  Ii  i.i>lir  Ih.-ii^iic  ii'i-'rn   und  zu  Hcinen 
alten  Freunden  neue  hiuzuorwerbuu.  k  a 

WuppePm.in,  Dr.  Herninn:  /)iV  fniiu^tn'f 
tmaiUUrUr  iiUrhgei<chirre  in  Deutschland. 
Karlsruhe  1907,  0.  BrauDsobe  Hofbuehdracke- 

rd.    2,40  Ji>. 
Dieses  100  Seiten  starke  Werkchen,  das  als  viertea 

Ergftnzungsbeft  des  IX.  Bamles  der  , Volkswirtachaf^ 

liehen  Abhandlungen  der  Badischen  Hochaehnlen", 
herAUHgegeben  von  Carl  Johannes  Pueha,  Eberhard 
Gnthein,  Karl  Rathgen,  Gerhard  von  Schulze -(Sflver- 
nitz,  erHchienen  ist,  stellt  »\v\\  unH  als  eine  sehr  danken«- 
vMTle  .Mono^'rii|iliie  der  InduHtrie  emaillierter  llln  h- 
tji'hcliirri'  in  [ leutschland  vor.  Nachdem  der  Verf/i^ner 
kurz  eine  (icHchiclite  <leH  emaillierten  BlechgeNchirre«, 
Neiner  Bedeutung  und  der  bekannten  Einwände,  die 
ge<;en  dai<Hclbu  erhoben  sind,  sowie  der  iierstellung 
gegeben  bat.  vertieft  er  eich  im  «weiten  l^pitel  in 
die  PtoduktlonaTerbUtniaa«.  Daa  drittn  Kapitel,  weU 
eheedie  ZoUverbältnisse  fQr  Rohstaffe  behandelt,  ist  be- 
eonders  eingehend,  er  wird  allerdings  den  Widerspruch 
der  Blechwerke  herausfordern.  (Im  tibri^jen  ist  auf 
Seite  37  ein  Drui  kfeliler  utehen  jjebllcben,  inilem  es 
heiüen  «oll,  duli  imiiKik-  |ni.bt  |i"hik-|  Blech  sich 
auf  2llH)  '  stellen.  I  Die  lu  iden  letzten  Kapitel  end- 

lieh beHchäftigen  sich  Mehr  auHfQhrlich  mit  den  Ah* 
satzvcrbaltnisHeu  der  deutschen  emaillierten  Blechwaren, 
dio  nach  allen  Teilen  der  Erde  gehen,  und  mit  den 
Tereinignogsbeatrebungen,  die  die  EmaUUerwerke  aeit 
dem  Jahre  1867  verfolgt  haben.  Yerfaaaer  kommt  bei 
den  letzteren  sn  dem  Schlüsse,  daB  ihre  Einwirkung 
auf  die  Volkswirtschaft  kaum  zu  verspüren  i:ewe!*en 
ist.  Iliin  flott  ̂ .-eschriebene  Biielllein  muH  iils  ein  sehr 
dankenswertes  rntemehinen  be/.ei<-hnet  werden,  wcl- 
cbcH  den  Wunsch  in  uns  aufkommen  Wibt,  daü  sich 
weitere  Bearbeiter  ffir  viele  ähnliche  Industriezweige 
linden  mSgen,  dio  uns  in  der  Literatur  noch  mehr 
oder  weniger  unbekannt  sind.  .*>. 

QrUuwald,  F.,  beratender  lugeuieur  fär 
Elektrotechnik:  Der  Bau,  Betrith  und  die 

Reparaturen    der    el'  k  tn'srhcn    Ii>  \  itr/i(nngs- 
anlagen.  Ein  Leitfaden  für  Uoateure,  Werk- 

meister, Techniker  usw.    Mit  859  in  den 

Text  gedruckten  AbliililnKu.  ;i  Elfte  Auflafjo. 

Halle  a.  d.  S.  l'.M)",  Wilhrliii  Knapp.  4 
Die  vorliei^-ende  Auflasre  des  kleinen  Werkes  stellt 

sieb  als  eine  ihireh^^reifen.b'  l'>eurl>eitun^  der  vnriLjen 
Auagabe  dar,  die  damit  dank  der  vorgenommenen  zahl- 
reieben  Ergänzungen,  L'jnschaltungen  und  Verbesse- 

rungen wieder  auf  den  heutigen  Stand  der  Elektro- 
technik gebracht  worden  ist.  Im  Qbrigon  bedarf  daa 

praktische  Bllchlein  keiner  besonderen  Empfelilong 
mehr,  nachdem  ea  sebon  ia  10  Auflagen  ▼erlnreltHng 
gefunden  und  seine  Braaobbarkeit  dargetaa  bat. 

IVrner  sind  der  Redaktion  folgende  Werke  zu» 
-e;.,Mngen,  deren  Besprechung  vorbehalten  bleibt: 

Dr.  Fritz  Die pen boret;  IHe  kandelapolitieehe 
ßedeutunf  der  AuefuhrumterUlUauKge»  der  KurirlU 
mit  bemndtrer  JtUckaieht  auf  ihre  Bedmtung  für 
die  reinen  Wahwerke.  Leipzig,  A,  Wichertsche 
Verlasrsbuchbandlung  Nachf.  (Oeorg  Böhme i  linis. 
l.'ju  «. 

Dr.  II.  K  a  r  w  e  h  1 :  IHe  Enttvickhinit  und  Rrform 
i/fn  lifulsihrn  Kiiappgchaftiiwf.srnH.  Mit  besonderer 
B,!racksichtiguug  der  prenttisoben  Knappschafts- 

novelle vom  19.  Juni  1906.  0.  Pisdier,  Jena,  1907. 
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Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

XMv  Luge  des  KobeiHvngeBrhiiftct!«.  —  Kim«  Be- 
lebung de«  deatscbeo  RofaeUoiimarkteH  fflr  dw»  oAcbite 

Jmhr  irt  nicht  oiag«tr«t«n;  flr  den  Reat  d««  laufenden 
Jnhrea  bleibt  dl«  Mttiktlage  nnterlndert. 

Vom  engliaebenRoheiflenmnrkt  wird  nne 
KUH  M iil.il.  Mliroiiirh  unterm  tl.  M.  ln>richtot:  BU 
Mitte  iliT  \V<irlii'  mailiti'  si<-h  «"in  lt"'»«''"  Mari<;i'l  an 
!ti>f'iirt  iTliiiltlii  in'n  Wjirriint'*  fülilhiir,  «h  wurdt! 
dafür  Iiis  /II  »\\  .'»1/ —  ̂ 'iliotfii.  Ihinli  i:rol5e  Ahjjalipn 
giii;;  der  l'reiH  8ebliel!li<-li  Iii-*  auf  mIi  d  Verkäiifi-r 
zurück.  Einen  ab  Werk  lilcilit  »ehr  ktia)i|i,  denn  die 
VerMcbiffangen  »ind  für  Novemlier  (hiH  guatorn  etwa 
107  000  tone)  auflerordentlich  groS,  vitareod  die  An- 
lahl  der  OieBereieiaen  erblaaenden  Uooböfen  bia  auf 
45  snrilcicgegangen  Ui,  vnn  doncn  10  ffir  elganaa 
Redarf  arbeiten.  Bei  den  niedrigen  Preisen  wird  ein 
AiixblaHen  weitiTir  llorhöfcn  lieliufii  Keparatur  lie- 
nliHichtiitt.  I>er  liulinverHand  ist  elienfallK  tttark.  Kür 
Iliiinatit  gehen  l'rei!«e  tun  Ii  iiiiiiler  weiter  /uniek,  dan 
(ieHcliftft  int  Htill  und  nirint  nuf  8uforti<;en  Bedarf  lie- 
Hi  hriinkl.  Ilie^^iire  PreiMe  Hiiid  für  (1.  H.  B.  Nr.  8  »h  50 
biaab  60/6  d,  Hämatit  Nr.  1 .  u  in  gleichen  Quantitäten 
ah  69/t  d  netto  Kassa  ul>  Werk.  In  den  hiesigen 
Warrantalagem  belnden  sich  V8479  tone,  eine  Ab> 
nähme  tod  200S9  tons. 

AuH  den  V  e  r  e  i  n  i  t  e  n  .Staaten  meldet  „The 

Iron  Affe"  vom  l  t.  November  einen  Hcbarfen  Kilck- 
gang  dor  IC<»ticiheiierzeu(;;nnn  in  diMi  ersten  beiden 
ÄOTemberwoi  lien.  Uanacb  hat  <lic  W  oc  h  <•  n  <  r/eij;,MiiiL: 
annRhernd  uin  .'iniino  t  ali^enoniinen.  (iiv'eii  <  '  ' 
Oefen  am  1.  oktolier  Htanden  am  1.  ̂ iovonibcr  nur 
808  im  Feuer.  Im  l.,«ufe  An«  .Monate  IToTember  werden 
Weitere  25  llooliöfen  nimi-eldaHen. 

Verein  denfTber  l.ixenuii'lleri'ipn.  In  der 
VersanimlunfT  der  Mh^ü  !rmen;riili«erke  li'-r  lli's-.i'ii- 
NaHitauitclien  tirniipe  v^iirdi-  Im  k.  lil.i.4seti,  mit  Kürki-i<  Iii 
auf  die  l''eKli;,'keit  der  Freite  der  Koiiiiiateri!iUyiidiknte 
und  die  aniiuuermle  Hülio  der  ArbeitKloline,  Howie  auf 
die  noeb  immer  fwia  Besehlftigung  der  (tieliereien, 
an  '\'':\  si'itiieri;;en  UuUwarenpreisen  foatzubalten. 

Itlieini'.cli-WestriillMrheH  Kohlensjndikat.  — 
Naeh  drin  l!>  ri'  ilm  ih  r  Vorstund  in  der  Zeelien- 
benit/er-N  iT-^niiutiluii;:  vniii  21.  d.  .M.  erstatteti',  jre- 

«trtlt'  teii  hiili  die  l'iinlcrini^M-  und  .\li!'Htzverhaltni'*«e 
der  .>viidikatii/.ccben  im  Oktober  il.  J.,  verglichen  mit 
dem  vorhurgohendan  Monate  and  dem  Oktober  1906 
folgendermaitten : 
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Zu  den  vorjrelepten  Zitlern  führte  der  Vorntand 
NniliHtelienili  -  juih;  .  I  Iii-  im  Herii'lit-*iiiiirmte  j^eleintite 
l-Tiriii-ruDn  VMii  ar iM  itHtjik'lii-'h  iJureh-.i  iinittli«  Ii  U'i.^iHl  t 

*  FUr  i»t  mit  der  vulleti  Zabl  der  .Monats- 
tage  gerechnet. 

bat  die  des  rorbergebenden  MnnatN  um  3034  t  Qber^ 
achritten;  sie  entspricht  ungefähr  dem  im  dritten 
Jabresviertel  erzielten  Durchschnitte.  Wenn  dan- 
gegenQber  der  rechnongamiSigo  Absata  mi  496B  t 
inrilekgegangen  ist,  ao  ist  dies  lediglich  auf  die  Äns- 
fSllo  zurQckzufahren,  die  dem  .^hHat/ixeschäft  dun  h 
die  uni;en(li;ende  Wajfen(;eNtelliin[;  erv^arh-ien  i-iiid,  lia 
die  Miirktlii_-e  keine  .Veiiileruii;;  erfiilinii,  Ii.-  .Nii^li- 
fras;e  nii  h  vielmehr  nuf  der  l>isln  rii,'en  Hiihe  tielialteii 
hat.  nie  Kr» artiint,'en  einoü  L,'iin-.ti:,'i'ren  VerlaufeK  der 
\Vai;en;;e8tellun;;on  in  die«ein  llerlist,  zu  denen  die 
nahezu  volle  Itefriedifjunj;  der  .\nforderungen  der 
Zechen  im  September  und  noch  im  ersten  Drittel  dea 
BerlebtamOBataa  bereebtigton,  aind  loidar  nieht  Ter» 
wirkBebt  worden,  indem  airh  in  den  beiden  letzten 
Monatsdritleln  ein  ÜuBerst  empfindlieber  >Vai:enmauf:el 
im  Rubrpeliier.'  l  inttti  llti',  iler  mic  h  zurzeit  mieh  nii- 
>;e«ehwÄeht  juulauert.  Oanel  en  maehte  »ieli  in  er- 

höhtem .Mail'  .w>  iti  riim  di'r  MiliKtand  beinerklieb  dali 
die  gestellten  \N  agen  den  Zeehen  nicht  rei  htzeiiij; 
zugeführt  wurden,  was  zur  Folge  bette,  datl  hei  einer 
Reibe  von  Zoeben,  nameatlich  des  mittleren  Kericroa, 
die  Förderung  tciU  zoitwalllg  antarbrocbon,  teils  vor> 
aeitig  eingestellt  werden  mnBte;  anob  ergab  aidi  viel* 
faeb  die  Notwendigkeit,  die  geforderten  Kohlen  anf 
den  Platz  zu  werfen,  wodurch  dem  Vernande  :.'r<>lie 
Mengen  ontzotren  wurden,  wie  sich  innheHondere  aueh 
au!<  der  Sleigeruiiif  iler  auf  den  Zeeli.  ii  Iiiirt  rnden  Ite- 
Btiiiiile  ergibt,  welche  im  KeriehiHmunate  um  174Hti'Jt 
zutrenommen  haben.  Hätte  diene  Menj^e  zum  Versand 

gebracht  werden  k<">nnen,  so  wQrde  «ich  der  rech- 
nunf^Hiniiiii^'e  Ah^atz  um  arbeitstigliob  6477  t  erbübt 
und  ̂ 9,7»  der  Beteiligung  atott  der  erreichten 
87,25  0/«  betragen  haben.  Dar  allein  infolg»  der  Er» 
liSlinng  der  Lagerbestiade  aingetretene  und  unmittel- 

bar aaf  die  anzureiehende  Wa^ensreHtellung  zurück- 
zofniirandc  MinderverHand  hat  auHMclilieillicli  den  A)>- 
satz  fflr  Heehnuiiij  des  Sytidikates  [»etrotfen.  und  zwar 
ist  daran  d.  r  Knhli  nv  i  r-ami  mit  iirlieitNtiii:lieh  '^:itt:^  t, 
der  Kokiivermind  mit  arheitHin^'lich  ttSH  t  und  der 
UrikettverHand  mit  arbeitstAglicb  72  t  beteiligt.  Dafi 
durch  die  8tarken  EinbuUen,  die  namentlich  der  Koblea- 
vcTHand  erlitten  bat,  die  une  bei  der  Befriedigung  dar 
Anforderungen  der  Kundschaft  erwaebsandan  Sksbwiarig» 
keiten  noeh  gana  erbeblich  Tereehlrft  wurden,  wird 
keiner  weiteren  Ansfübrunt;  bedflrfen.  In  Kok  bat 
der  starke  Bedarf  angehalten,  (ieirenüher  den  in  der 
l'reüKe  iiiilirfai'li  vi-rlireiteteii  ,\iii;alien  ülur  -\li- 
l>eHtelluiii.'eii  vuii  KiikHnien^'en  durch  ilie  Hiiticiiv»  erke 
int  darauf  hinzu weixeii,  dall  der  Kok^nliMat/  für  Ueeh- 

nung  dl '^  ."^MidikateH  im  KerichlMinonate  den  der  beiden 
VCrhcr„'>'liciiden  Muiuite  noch  üherHchritten  hat  und 

gegen  den  Monat  Juli,  der  bieher  den  atirksten  Vor* 
aanid  nufweiat,  iaagaaamt  nur  um  rund  IS 000  t  tu» 
rttekgeblieben  lat  Zudem  konnten  die  Torliegendan 
AuftrSge  nicht  ToIlstRndiir  auttcefübrt  werden,  woraus 
der  ."^clilul!  zu  ziehen  iht.  dall  die  Beschtifti^jiini;  der 
KiHcniniUwf rie  mich  keine  .\ liseliwüchung  erfahren  bat. 
l)ie  Hnkiüi  T/eiii'uriL.'.  die  wiederum  dtieff.  hat  itclilunken 
Absatz  gefunden,  l'ie  im  vorii^en  Berichte  «encliil- 

derten  S'erhältnijtne  den  Verkidireit  auf  dem  Rheine 
machten  sich  auch  im  Oktober  geltend  und  haben  den 

Waaserumaeblag  aufs  iragtnatigate  beeinflußt.*  Ea 

betrug:  •>  «•  BA«.        h»  .n- »'•■i-ff^ Mfubr  nat'b  dea Harra 
tttlfulir  ilrD 
lllf«a  DuUbi'ri;- 

l'fT  iil.i.ili.r  . 

(ti.-'nti.  r lt»iHi  lutotM-r 
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Bergbau»  und  Kisenindnstrie  Neuaeelaads.  — 
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•tlndj^  wiebBt,  ksiin  nsch  einem  Beriehte  dee  KaUer- 
lichen  Konsulates  in  Aackland*  auf  das  Jahr  I*.l0l'> 
mit  (icnuptuunp  zurückblicken.  I>ic  Kohlcmförrlerun? 

WA\r  mit  1  72'.».'>Htl  t  i;rütl<T  hIh  jr  zuvor  und  iiluTtraf 
da»  vi>raiitf;i'^'nn;;('ne  .laiir  um  NilTSii  t.  Dawciture 
Gruben  aufj,'e8i'blox(*en  wortlcn,  «o  int  i>itif  fDrt^'cHctztc 
Zunabrno  der  Kohleii<,'owiiuuins:  zu  erwarten,  um  ho 
melir,  als  die  Wentiiortkuhlo  bin«ichtlich  ihrer  He- 
■chaffenheU  dauernd  gute  Ercebniaae  leigt.  Die  Zabl 
der  Arbeiter,  die  in  des  KebleBberfwerken  Neaaee- 
lands  beachftftiet  werden,  belAoft  sich  auf  etwa  4000 
Mann.  Auch  die  LandeBr0<;ioran?  hotcili^^t  «tob  am 

HiTfjbau  ;  lU'iiii  hie  lii  hit/t  lini  tirwbr  n  in  VV'cllini;ti>n, 
• 'briHti'hiirrti  iiml  W  (iti;,'Mtiii i  iiinl  viTLuuft  durt  Kuhlen 
unniittL'lliar  an  liif  Vi'rliriiiuluT.  I'i-r  ticwimi,  ili'u 

r  Fiskus  im  letzten  Jabre  aux  dem  /<  rhonlielrii'lie 
.  >  U  hat,  belftuft  sich  auf  etwa  8500  .Seit  einigen 

.Monaten  macht  die  Keij^iorung,  da  die  Westportkohle, 
wenn  sie  der  Lnft  ansgeiettt  iat,  telir  leicht  zerOUlt 
and  dadurch  biaher  ifrotte  Mengen  unaueffenutot  blieben, 
Venuche,  aus  den  Kohlen  Brikett*  hersnetellen. 

Nach  der  oben  ani;erahrton  Quelle  hat  man  in 
der  Oejrenil  von  Nclnon,  bIbo  iin  fiebicte  der  Kohlen- 
indnstrir,  fjridif  IlämatitlairiT  cntiliM-kt ,  von  di-rcn 

Abbau  man  sich  ;:uton  llrl'ulf;  vers|iri<'lit.  Im  Zu- 
samnienhan<;e  bieriiiit  ist  zu  erwähnen,  dali,  wie  da.n 

„Kvbo  deit  .MineH  et  de  la  Mtitallur^^ie" **  meldet,  sich vor  kurzem  in  Ijondcm  eine  (ieNelinohaft  mit  einem 
Orandkapitale  Ton  MO  000^  gebildet  bat,  am  in 
Parapara  (Bndik  H alKm)  Biienersbergbaa  su  betodbm. 
Nach  Anaieht  der  Unsogezogenen  SMrimnttadIgen 
dOrfte  sich  das  betreffende  EiMnemorkomman  avf 
IlSOOdOihi  t  iMdaufiii.  Kh  licjft  in  di  r  N.ihe  der 
Kflete  und  winl  diirili  einen  SehierifiiHtnin^',  der 
unirrfiilir  oiin'  Moili-  lans;  ist,  mit  einer  liereitn 
im  Hau  befindlichen  Werftanlago  verbunden.  .Man 

reebnet  damit,  dali  die  I'irxe  von  l'arapara  hinnicht- 
lich  des  l'reiKes  mit  Erzen  anderer  Herkunft  den  Wett- 

bewerb erfolgreich  werden  aufnehmen  können.  Etwa 
ISO 000  aälen  von  der  nenen  üeaelliohaft  ffir  die 

ErriebtungTon  HoehOfen  mit  einer  jlbrlieben  Leiatunga- 
fähii^kclt  von  6(1000  t  Roheisen,  howio  für  Walzwerks- 
anla^en  bereitire-Htellt  werden.  I>ie  Re^fierunj;  bat  für 
den  ersten  KMbi  ih.  iuili-' i<  Ii  •  irifii  Ziiscbuli  von  l  X 
für  die  Tonne  zugesagt  und  auberdeni  erklärt,  dab  sie 
7&000 1  Sebienen  nnd  BrBekenbanelaen  abnehmen  werde. 

Haftplltohtverband  der  dentsrlien  Fisen-  nnd 
Mtahl-I nduntrie. *•*  Aueb  im  abtri'lauleneii  VhtI'-I- 
jabre  (l..Iuli  l)iM  III.  ̂ (•[lt^■lnbur  IfluTl  bat  der  llalt- 
pflichtverband  weiter«'  Kortsehritte  jjemaeht.  Neu  ver- 

sichert iat  eine  Lohni<uiii nie  von  über  3  Millionen  Mark. 
Der  Verband  hat  alle  Hoffnungen,  die  sich  an  »eine 
Errichtung  knüpften,  ttbertrolfun.  Seine  bisheri;;e  Knt- 
wickiong  leigt,  daS  die  Orflndang  de»  Verbandea  einem 
Bedfli^ieae  der  beteilii^en  Kreise  entjireirenkommt. 

Lnxenibnrger  Bergnerkn-  nnd  Saarbrih-ker 
ülMobiltten  '  Aktiengeaellüobart,  Uurbttcbertaütt« 
bfll  Surbridtra.  —  Nach  dem  in  der  HauptTer- 
aanmlnny  Tom  19.  Oktober  vorgelegten  Berichte  der 
Verwaltung  erzielte  die  OeaeUsehan  im  letsten  Qe- 
•chiftHjahrc  (I.  Au^'UNt  I90i;  bis  .'11.  Juli  1907)  bei 
einem  l  mnatze  von  H4  .4»;.*»  l>7x..iH  ii.  V.  HO  7.'>0  844,:».'))  f 
unter  Kin-iebluß  von  HiTf^. Ii'  •  Vortrage  einen  Koh- 
gewinn  von  6  758  223,34  i.'»  49.')  Ü79,IMi  *.  An  diiHem 
»ehr  befriedigenden  ErgcbiiiH.  da«  nicht  nur  der  gün- 
Mtis;en  Lage  de»  Kisenmarkten,  Hondern  auch  der 
zweckenttprecheuden  Tfttigkeit  des  Stalilwcrks-Ver- 
bandee  sa  verdanken  iat,  waren  die  Abteilung  Barbach 
and  die  Engmben  mit  6 174  667,80 .4,  die  HoehSfen 

*  „Nachrichten  für  Handel  und  Industrie"  1907 
Nr.  123  8.  6. 
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in  Baeh  mit  647600.4,  die  Kokaofenanlage  in  Haino- 
St.  Paul  mit  709,18.4  and  die  Eisenbahn  Eaeh-Bo- 
dingen  mit  32  73S,12  .4!  beteiligt.  Be»<tr!tion  wor- 
ilrn  dein    KciiiiTir.rie    zunacliht     2 '.tS'J  072,02 
ordentliche  und  aullerordcntliclie  .\bHriireibiin;;i'ii  sowie 
2r»O0Ü<i  Jt  Zuwenduiiireti  an  die  Arbeiter.  Ferner 
werden  825  251,32^4  gomäii  den  Bestimmungen  der 
^.^  2  und  9  der  Satzungen  verwendet,  2  400  000  .4 

(60  "/•)  *!•  Dividende  verteilt  and  die  Obrigea 
800000 fBr  die  denuütohat  n  erwaaiendoo  bo> 
trlektiloken  Auagabea  xurfldkgfia teilt.  Hierbei  bandelt 
ea  eieh  inabeaondere  um  Aufwendungen  zur  Dnreh- 
führung  der  notwendi;''  n  Neu-  iinil  riiibantcn  der 
Werksanlagen  sowie  lii-n  ii  Ausrüidiii:;,  für  die  licrcitH 
■J  I  T s  1  Ti.l Ci  i-  vernns^^ttlit  «im-iIi'Ii  siiul  und  noch 
weitere  rund  4  24000U  *  erforderlirh  sein  dürften. 

Zu  den  in  Ausitieht  genommenen  Arbeiten*  gehören 
die  Vollendung  der  beiden  Hoehfifen,  die  auf  der 
Barbaeherhütte  zurzeit  im  Kau  sind,  die  Fertigatellnng 
dea  nenen  tkahlwerkea  mit  vier  Konvertern  von  84  C 
die  Anlage  einer  Kokaofenbattirie,  die  Erriebtun^ 
einer  elektriaehen  Zentrale,  der  Bau  von  Hluaern 
für  die  Orubenarbeiter  u.  a.  Das  Betriobaergobnis 
der  Werke  wunh'  im  Hcririits jabre  beeintluUt  durch 
Steigerung  der  ArUi-iterblbnc  und  iler  Preise  für  die 
Rohstoffe,  durch  die  Scliw  ierii;keit,  den  Koksiifen  die 
nötigen  Koblenmengen  zuzuführen,  und  durch  den 
Mangel  an  Robeitien,  das  zu  wesentlich  erhöhten 
Preiaen  augekauft  werden  mußte,  Umsttlndc,  welche 
die  Qeetehnngakoeten  der  Fertigenengniaae  gegenüber 
dem  vorhergehenden  Jahre  atark  vermehrten.  Die 
Förderung  der  Erzgruben,  die  teile  in  Bürbach,  teile 
in  Esch  verbraucht  wurde,  belief  sich  auf  1  033000  t 
und  kam  damit  der  .\usbeut<»  d<'H  (iescliäftsjahres 
|'.»(tä;ot'>  ungefähr  gleich.  Die  Koksbcrstelhuii:  lictrng 
2U9  2G2  t  gegen  22«  795  t  im  Vorjahre.  Dir  se.  lrs 
Hochöfen  der  BurbacherbQttc  lieferten  2so;i:)4  t  I{<di- 

eisen,  während  die  Anlage  in  Esch  l.'i2  901  t  erzeugte, 
von  denen  der  (ieHellacbaft  die  Mfllfte  (7()45ü  t)  zu- 
kam.  61 000  t  Koheiaen  mnftten  hinsugekanft  werden. 
Im  Thomaaatahlwerk  worden  S79978  t  nnd  im  Marlin- 
Stahlwerk  50  39(>  t  Rohstahlblöcke  gewonnen,  ao  daB 
für  die  Weiterverarbeitung  339  374  t  Rohstabl  zur 

Verfügung  standen,  ans  denen  2Tt'.  sH.")  t  l'crtigfabri- 
kate  ber;;eitellt  wurden.  —  Die  {{eteilitrunj,'  der  (Je- 
•»eilMeliafi  im  nenen  .'^talilwerks-Verlianile  betrügt 
4l'>s4ii  t  Koli-itulil.  Zieht  man  hiervon  die  Erzeugung 
der  Martin^'iieii  m.t  i  iMMio  t  ab,  so  hat  das  Thomae- 
stahlwerk  noch  ruuU  35{»ÜtiO  t  zu  liefern,  fflr  die  etwa 
400000  t  Boheiaen  erforderlich  aind.  Man  hofR, 
diesen  Bedarf  aus  den  aoht  Barbooher  BoeUfOD 
decken  zu  kßnnen,  sobald  aie  almtlieh  Im  Betrkba 

sind.  Di(>  nüti'j'e  Kr/menge  für  die  400  000  t  Roh- 
eisen belauft  sich  .iiif  etwa  1  .^Oiinoo  t. 

Vereinigte  Maxhlneiifabrik  Augsburg  und 
.Maschinenliaugesellschaft  Nürnberg  .V.  ■  fi.  /n 
Aui;sburg.  —  Nach  dem  Bericbto  de>*  Vor-*taniies 
war  die  (ieMellseiiaft  wiibrend  des  Jahres  li»0(j  (»7  in 
allen  Betriebszweigen  genUgend,  feilweise  sogar  über- 
aua  atark  bescliäfii;,'t,  so  daß  weitere  erhebliche  Ver- 
gfOBemngen  der  Aulagen  nötig  wurden.  Die  Summe 
aller  Verklufe  betrug  49366912,69  .4.  Bei  einem 
Gewinn  vortrage  von  S4.t  786.64  (i.  V.  307031,63)  ̂   nnd 
einem  Rohübersehus.HP  von  3  99S  39.V68  (S071  630,30) 

beläuft  sieh  der  Ueinerbis  nach  Abzug  von  I  2a.').')'.<H,0I  * 
für  Abschreibungen  auf  :t  IOC.  5K4,31  (2  4i;i7Hr,,.;4) 
Hiervon  sollen  niii  h  il.  rn  Vorseblaije  des  .\u1-ii  lu-i- 
rate»  2iH100n.^/  iler  Dividenden-Rücklage,  4u0  0üii,« 
der  Spezial-Reserve  nnd  10004)o  den  .VTheilerwohl- 
fahrtabeatänden  dbcrwieaen,  1  980  000^  ll9V4  7a) 
ala  Dividende  verteilt  und  426684,31  Jt  aaf  nene 

KeebDUOg  vorgetragen  werden. 

*  Tergl.  «Stahl  nnd  Einen«  1906  Nr.  28  &  1478. 
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Vereins  -  Nachrichten. 

Nordwestliche  Gruppe  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahllndustrieller. 

Der  Unterzeirliiu-to  hat  «irli  7m  den  Lnnilt«g«- 
T«rhBndluntrcn  narh  Hi-rlin  lu-j^clu-ii  und  dort  XW.  7, 
l-'riedricliHtr.  iKoki"  llDrothi'ciiHtr.l,  NVohniiii;;  tc*- 
nommen.  EbotiUorl  bctindct  sich  ilie  H<>rlinLT  Abtei- 
lang  Mioea  Bureaus.  Briefe  in  pergönlii  lu'n  An^elv^'ou- 
Iwiten  erbittet  er  dortbio,  in  yereinMugelegenlieiten 
wie  bieber  nneh  DQMelderf  107,  Scbninannitr.  4. 

r>r.  W  U.Mtner, 

Omrhllfurulircadrii  MtiKliu<l  Im  Vor»t«<id 

4ar  aVeidiPMiBebae  Otepf»*. 

Verein  deutscher  Elsenhfltienleute. 

A««i«niagwi  im.  <m  MltglleiiTlIsta. 

Böhme,  Marlin,  Direktor  der  Oewerkeehaft  arill«, 
Fenke  &  Co.,  Gelsonkirehen. 

Dieterüh,  Gfiri/,  In;;eniL'iir,  Direktor  der  Süi  h-ii-.  li.Mi 
Mat»ehtnci)fiibrik  vorm.  Kich.  Hartmann,  A kt.-* ii  i  . 
Chemnit/.. 

üosrnfeldt.  F.,  I'irektor  «b-r  l'n  ll-  und  Wiil/werk»- 
Akt.-Oes.  Koiibi)!/,  DU'iHeldDrf,  l'hlandHtraUu  28. 

KwttgtH,  Carl,  Manafting  Director  of  tbe  diement 
Brot.  Dynamo  Works  litd.-London,  Mitglied  des 
Veretandea  der  Siemena-Schnekertwerke  O.  m.  b.  IL- 
Berlin,  London  8W.,  York  Mansion,  York  Street, 
WistmiiHtcr. 

Kruft,  L.,  Hr.-lnif.  und  Dr.  phil.,  Leipzii;  -  StStterltl, 
ScbOnbacliBtraOe  ti. 

iiJl/«,  0;*crtr,  Insenieur,  Iturlin  W.  30,  Ilamberj'er-'tr.  2ß' 
Onufruwicz,    Alam,    (icneraldiroktor    der  Ljuwaer 

Iluttt-nwnrke  der  Nf.  de«  QnStm  P.  P.  8«]inw«loff, 
l.vHw«,  Uouv.  I'erm,  Ural. 

i,hiii!"  /•tirt ,  Karl,  Üipl.-Ing.,   .\kt.-(ien.  der  Spiejfel- 
Muiiufaktur  uod  ehem.  Fabriken  Ton  Bt.  Oobain, 
Chanuv  &  Cirey,  Aachen,  Stefanetr.  42. 

.Sdh/Aaeer^  Ptuüt  Di  .»Inf.,  Oaanbrilek,  Seklafforder- 
•mSe  10. 

SduHitx,  At/'f't,  ZivUlagenienr,  Berlin  NW.  7,  Uni' 
▼eraltäU^traUti  3. 

Nene  Mitglieder. 

Boetcke,  Bugett,  Ingenienr,  Cknrlottenbarg,  Eosaader« ■traBe  14. 

Bürhatu,  Wdlttr,  Bankdirektor,  Dttieeldorf,  Sebillerw 
etraBe  61. 

Eb«rk»rdt,   Hatu,  kaofm.  Leiter  der  R.  Dolberg, 
Akt.*Oea.,  Doinliurg,  Kölnenttr.  56. 

Kremrr.C.  .\.,  In^jenieur  bei  SehOrbtennann  &  Kremer, 
Diiitmiiiid.  Sr;i wiiiu'UHtraüe  ;>1. 

M'/nfiirln.   J'ixr/ih,    Incdiieur   und    (iii'üireiloiter  bei 
A.  .Mi»uri»rtH,  .\l,-(iliiilbii<li.  Krön  jiri  n/ •  -i^tr.  IS. 

Hadwaunktt,    Ji)!<rf,    Ki«enhiitteniii;:''niiMir,  Salzbur;:. 
Kwikordiabütte. 

HemH,   Fritz,  Teilhaber  der   Fa.  Fr.  Mönkemüllvr 
&  Co.,  Bonn,  Lea«ing8traBe  25. 

Seha^ter,   Leo,  Ingenienr,   Oirektione-Aaeiitent  der 
De«te«ho(>efterr.  ManneaRUWBrOhren.Werke ,  Rath 
bei  Düsseldorf. 

Sehroeder,    Fflir,    Dipl.-Ing.,  Burliaiher  Hütte  bei 
Saarbrücken. 

HiuptvBPsaniiyng  dts  iliHiii  dratuliBP  EisiBhiittBoliiiti 

am  Sonntag,  den  8.  Dezember  1907,  nachmittags  127t  Uhr 

in  der  Städtischen  Tonhalle  zu  Düsseldorf. 

Tagesordnung: 

1.  ("jL-schiütliche  Mitteilungen. 
2.  Wahlen  zum  Vorstande. 

3.  Die  Eisenschwelle.  Vortrag  von  Geh.  Kommerzienrat  Dr.-Ing.  h.  c. 
A.  Haarmann,  Osnabrück. 

4.  Die  Wärmetechnik  des  Siemens-Martinofens.  Vortrag  von  Professor 

Fr.  Mayer,  Aachen.  

Der  Hauptversammlung  geht  am  7.  Deiember  1907,  nachmittag*  6  Uhr,  in  der 
Stidtiachen  Tonhalle  su  Dflsseidorr  eine 

Versammlung  deutscher  Gießereifachleute 

Toraus,  za  der  die  Mitglieder  des  Vereins  deutscher  Elsenhüttenieate  und  des  Vereins 

deutscher  Eisengießereien  hierdurch  eingeladen  werden. 

Tagesordnung: 

1.  lieber  Vc  r  \v  e  n  ü  u  n  von  Preßluft  im  Gießereibetriebe.  Vortrag 

von  Dipl.-Inj;cnieur  Utto  S.  Schmidt,  Sterkrade. 

2.  Zur  geschichtlichen  Entwicklung  des  Hisenkunstgusses.  Vortrag 

von  Architekt  Julius  Lasius,  Direktions -Assistent  des  Central -Gewerbe- 
Vereins  zu  Dfisseidorf. 

Nach  der  Versamminng  gemfitliches  Zusammensein  in  den  oheren  Riumen  der  Tonballe. 
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STAHL  Hl  EISEN 
ZEITSCHRIFT 

Dr  W  B«aBtr. 
Sndiihiltkrtr  «er Horiw  ertlichen  Qrvfp* 

tu  Vr-nns  itatsäM 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHOTTEN  WESEN. 

Nr.  49. 4.  Dezember  1907. 27.  Jahrgang. 

Neuere  Forschungen  im  Gebiete  des  Eisenbetonbaues. 

Von  1£.  Foerster,  ord.  Professor  n  der 

Im  Jahrgang  1903  dieser  Zeitschrift  befindet 

sich  ein  aust'üiirliclior  Aufsatz*  über  den 
eisen  verstärk  Lea  Beton,  dem  damaligen  Stande 
der  idsBeuehaftliehen  Erkenntnit  Beehonng 

trairt'tid  und  dio  haupt9ächlirh-;fi-n  Ko!i-;rniktions- 
systeme  vorfUirmd.  Bei  der  großen  liedeutung, 
welebe  seitdem  d«r  Els«iibetoD  osd  die  Verband« 
bauweise  im  baulichen SehafTen  sich  errungen  hat. 

sowie  der  anOerordentllehen  Vertiefung  der  Er- 
kenntnis Tom  gegenseitigen  Vn4ialt«i  wid  Zn- 

Hunmeaarbeiten  der  beiden  Baustoffe  .Eisen  und 

Zement",  dürfte  es  den  Lesern  von  , Stahl  und 
Eisen'  wohl  willkommen  sein,  einen  kurzen  Abriß 
—  wie  ilin  di»-  nachfolgende  Darstellung  gebon 
snll  —  über  die  Ergebnisse  der  wichtigsten  For- 
.schuiigen  der  letzten  Jahre  auf  dem  genannten 
Gebiete  zu  erhalten. 

In  dem  vorerwähnten  Aufsätze  ist  bereits 

der  Untersuchungen  von  Armand  Considere 

gedacht  worden,  welcher  aus  umfhngrdehen,  Tor^ 
wiegend  allerdings  Laboratoriums- Versuchen  fol- 

gerte, daß  der  Zementbeton  durch  seine  Ver- 
einigung mit  dem  Eisen  in  den  Stand  gesetst 

werde,  ohne  seinen  Zusammenhang  iry^cndwie  zu 
Teriieren,  10  bis  20  mal  so  große  Dehnungen 
attSSvflUireu,  als  ein  Beton  ohne  Einlagen  von 

dersellMn  Zusammensetzung.*"'  Dieses  sehr  eigen- 
artige und  auch  wenig  wnlirscheinliche  Verlialton 

der  Verbundbauweise,  das  zur  Zulassung  holier 
Zugspannungswerte  im  Beton  verleiten  kSnnte, 

sucht  ('onsidfrc  dadurcli  zu  erki.lren.  daß  er 
eine  Einschnürung  des  Betons  annimmt,  begleitet 
▼on  einer  sehr  starken  Dehnung  dieser  Stelle 
vor  dem  Bruche.  Er  sagt:  .Bei  der  Einwirkung 

der  Zugkraft  wird  das  Eisen  eine  auf  seine 

ganse  Lange  verteilte  Dehnung  auch  abdaaa 

«  „Stahl  and  Eisen«  IMS  Hr.  I  8. 4«,  Kr.  8  B.  1»!, 
Kr.  8  B.  190,  Hr.  4  &  S65,  Kr.  6  8.  812,  Nr.  6  8. 891: 
»Der  eiMUTerttlrkt«  Beton«  Ton  Vf.  I.inse. 

•*  .Kttidc  oxjM'Tiriiciitalf  diM  |iro)>ri'  t''s  du  bi'ton 
nrmi'''  von  To  ti  «i  il  i"' r  c  .  üluTrti't/«  von  J.  H  I  itd  ii  i . 
Wienl'.io-j,  Verlag' von  Lehmann  &  \Vcnt/.-l.  Brobaclitct 
wurden  nach  Coniiderea  Angaben  DebnuDgen  bis  zu 
t  mm  anf  1  n. 

Tecbaisehen  Hochschule  zu  Dresden. 
(Kaehdraak  Terbvtcn.) 

noch  zeigen,  wenn  der  Zementmörtel  schon  das 

Bestrel>en  hat,  sich  an  einer  bestimmten  Stelle 
einzuschnüren.  Die  Adhäsion  zwingt  denselben 
jedo«di,  dem  Eisen  und  seiner  Dehnung  zu  folgm; 
er  wird  ;ilsn  in  allen  sfimTi  Punkten  die  Äußerste 

Formänderung  erleiden,  weicher  er  f&big  ist, 
und  der  Bruch  wird  tatsächlich  nur  hei  solchen 

Lilngcnvt^nnehrung'nn  erfolgen,  die  erhcldich 

größer  sind,  als  wenn  keine  Eiseneinlagen  vor- 

handen wSren.* Die  Considereschen  Versuche  wurden  von 

einer  französischen  Regierungs-Kommiasion  unter 

der  Leitung  von  Mesnager,*  femer  von  Con» 
8idt>re  selbst  wiederholt.**  Auch  ffiese  Ver^ 
suche  lieferten  ahnliche  Ergebnisse,  wenn  auch 

die  tfröüe  der  beobachteten  Dehnungen  nicht 
mehr  die  Höhe  erreichte,  welche  die  erste 
ConsidAresche  Art>elt  lieferte;  wllhrend  sich  dort 

Dehnungen  ergaben,  welche  die  normalen  Form- 
änderungen um  das  10  bis  20fadie  flhertreflfen, 

zeigte  sich  jetzt  nur  eine  '2.H  bis  10  fache  Ver- 
größerung. Weitere  Versuche  in  gleicher  Kicbtung 

fnhrte  die  Firma  Wayss  A  Frey  tag  zu  Neustadt 
a.  d.  H.  im  Frühjahr  1903  aus.  Es  ergaiien  sich, 

je  nach  der  schwächereu  oder  st&rkereu  Armierung 
der  auf  Biegung  beanspruchten  Eisenbetoni»lkett, 

Dehnungen  von  0,50,  0,40  und  0,38  mm  auf 
1  m,  Zahlen,  die  immerhin  noch  das  mehr  als 

Zweifache  gegenüber  den  Formänderungen  nicht 
armierten  Betons  darstellen.  Aehnliche  Ergebnisse 
lieferten  Versuche  von  Schule  in  Zürich  mit 

auf  reine  Zugfestigkeit  beanspruchten  Eisen- 
beton-Prismen;*** hier  zeigten  sich  bei  einer 

Armierung  von  1.0  und  l.&o^  Dehnungen  von 

l,Ub  und  1,11  mm  auf  1  m. 

*  Vergl.  n.  a.  .Beton  und  Kiaen"  1903  V.  S.  291. 
**  Torgl.  u.  a.  ,Boton  und  Kusa*  1905  UI.  8. 68/59 and  T.  8.  184. 

**•  Vergl.  MitteilnuKen  der  eid^rcn.  Matorialprilfung«- 
aiiHtnlt  am  Seliwoizer  I'olvtpchiiikuiii  in  Zürich,  Heft  10, 
-KeHultato  <i«»r  ('ntorHiiehii II u'i  ii  vuii  iirmierteni  Hetnn 
auf  reine  Zugfentigkeit  und  auf  Biegung  unter  Uerück- 
■iahtigsng  der  TorgOnge  bei»  ButlMten«.  Zarieb  1906, 

t 
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1T58  8I*U  «ad  BNn.       NeHtre  ftndimifm  im  QAkU  dt$  AbtnMMlMM».  ST.  Jahif .  ITr.  *9. 

In  MluurfeiD  Oegenaatze  su  diesen  Arbeiten 
atehcn  Versuche,  welche  A.  Klclnlopel  unter 
Anteilnahme  von  v.  Bach  in  der  Stuttgarter 

Hftterial-Prflfkingsaostalt  mit  grSBeren  Probe- 

balken im  Jahre  1903  durchgeführt  hat.*  Mit 
Kücksicbt  einerseits  auf  die  Schwierigkeit,  beim 

Yemidie  anf  Zngfestigkflit  einen  grOfieren  Ver- 

tnmdstnb  genaa  zentrisch  einzuspannen,  ander- 
seits in  Anbetracht  des  Umstandes,  daß  die  Bie- 

gungsbelastmig  der  Efienbetonkomtruktionea  die 

in  der  Praxis  meist  vorkommende  Beanspruchungs- 
form  darstellt,  führte  Kleinlogel  Biegeproben 
aus;  dieselben  haben  um  so  größere  Bedeutung, 

ala  auch  die  Größe  der  Probeköri»er  —  2,20  m 
lange  Balken  von  15  )<  30  cm  Querschnitt  — 
den  Anforderungen  der  Praxis  angepaßt  war. 
Da  es  nahe  lag,  daß  der  Beton  sein  elastisches 

Verhalten  mit  der  Art  und  Größe  der  Armierung 

ftudern  werde,  wurden  bei  den  einzelnen  Probe- 
balken die  Eiseneinlagen  verschieden  ausgeführt. 

Daneben  wurden  ̂ 'anz  ̂ rleicharti^-e  tinamierte  Bal- 
ken geprüft.  Die  Ergebnisse  der  Versuche  werden 

von  Kleinlogel  folgendermaBen  zasammengefaBt: 

1.  nicht  armierte  Heton  im  MUi  liunj^hViM  hiilt- 
ni88e  1:1:2  mit  6"/»  ̂ VaBaer  zeigte  eino  mittlere 
Bruchdehnung  Ton  0,131  mm,  soni»  einen  HO«het> 
werk  von  0,146  mm  sof  1  m. 

S.  Der  «miierte  Beton  vtm  genau  derselben  Zn- 
sammeneeteung,  unter  deaseUtea  VerbtltniaMn  her- 
teetallt  und  geprüft,  erreieble  BTachdehnnngen, 
die  kaum  nennenswert  grdBcr  sind,  als  diejenigen 
des  nicht  armierten  Betons.  Der  auffallende 
üntorsohioil  in  den  Dehnun^rf"  <ii'r  IxMdri;  lictnn- 
arten  licMtcht  jt-iloch  <larin,  (lab  lürhc  linu  luieliiiiiiig 
beim  nniiii  rtrn  lii'tiin  (lei*to  (i(uitor  erreicht  wird, 
d.  h.  bei  um  su  hüheror  Belastung,  Je  höher  die 
Armatnr  ist.  Es  wurde  festgestellt,  daS  die  ersten 
Bisse  eingetreton  sind  bei  I>ebBungen  von  im 
Nhtel  swMobea  0,118  and  0,1OT  mm  mat  1  m. 
Die  Debnnngen  des  anaierlsii  Betons  erreiehen 
somit  in  keinem  Falle  die  10  bis  SO  fache  OrffBe 
der  Dehnunicen  des  nicht  armierten  Iletons.  sondern 
der  Beton  reißt,  wenn  seine  Maximaldehnung, 

deren  er  fähig  ist,  erreicht  wird." 
Aus  den  mit  großer  Umsicht  und  Genauig- 
keit durchgeführten  Versuchen  ergibt  sich  also, 

daß  die  hier  gewählte  Form  der  Armierung  nicht 
hinreicht,  um  die  von  Oonsidr-re  und  anderen 

beobachteten  Erscheinungen  zu  erklftren. 
Durobaus  entsprechende  Ergebnisse,  wie  sie 

KleinloLrol  gefunden,  zeigen  weitere  Versuche, 

ausgefulirt  von  selten  dos  Eiaenbeton-Aus- 
■chnsses  der  Jnbiltumsstiftung  der  deut- 

schen I  luhistrie  unter  der  Leitung  von  v.  Hach; 
auch  hier  wurden  Eisenbetoubalken  von  2,00  ro 

St&tawelte,  auf  Biegung  beansprucht,  erprobt.** 

*  Vergl.  n.  a.  Porscherarbeiten  sna  dem  Oehiete  dos 
KisenlietonM, lieft  I :  »l'ntcr«\i<  hini j:;en  illicrdic  I  tclmmi^N- 
fAbigkeit  nicht  armierten  und  nrniicrtcn  Hi  tnnH  ln-i  liii-- 
g«Bgabeans|iruchung<  von  A.  K  I  o  i  n  I  n  f,- c  1.  Wnn  l  .mt. 

•*  VergL  »Versuche  mit  Kisenbetonbalkon <  von 
C.  T,  Bach,  Berlin  1907,  J.  Springer,  sowie  von  dem- 

selben Verfaaaer:  »Zur  Frage  der  Debonngafihigkeit 
des  Betooa  mit  und  ohne  Kiteneialsgeu«.  «Zeltsdtr.  des 

Vereines  deutoeber  Ingeaienre*  1907  Nr.  S6  &  1027. 

Bach  fand,  daß  vor  den  Eintreten  von  Rissen 
sich  stets  Wasserfleckcn  an  der  Außenfläche  der 

Balken  zeigen,  welche  als  Vorläufer  der  Rine 
gelten  kOnnen  nnd  dartun,  daB  der  Zusammenbang 
des  Betons  begonnen  hat  sicli  zu  lockern.  Tebcr 

die  Größe  der  beobachteten  Betondehnungen  gibt 
die  nacbatehende  Zusammenstellung  AufSMshluB; 
wie  ersichtlicli,  betrug  die  größte  Dehnung 

0,176  mm  auf  1  m  Lange;  dieselbe  wurde  an 
dnem  Balken  bef>baditet,  welcher  eine  beeonders 

geringe  Breite  (nur  15  cm)  besaß. 
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Zur  Nachprüfung  der  ( "onsidereschen  Ge- 

setze hat  schließlich  Rudeloff  in  dem  Kgl.  Ha- 

terial-Prüfungsamt  zu  Berlin  Versuche  ül>er  die 

Verteilung  einer  auf  den  Verbuudkürper  ein- 
wirkenden Belastung  auf  Beton  nnd  Eisen  nnd  fiber 

das  Verhalten  der  Dehnungen  der  hier  vereiniirti-n 

Stoffe  durchgefülirt.*  Nimmt  man  an,  daü  die 
Beziehungen  zwischen  Belastung  und  Dehnung, 
wir  sie  für  die  beiden  Haterialien  allein  trefunden 

sind,  durcii  den  Verbund  keine  Aenderuug  er- 
fahren, so  ergibt  sidi  Ae  Belastung  P,  welche 

den  Eisenbetonkörper  um  die  Größe  /.  zu  dehnen 

vermag,  aus  der  Gleichung:  P  =  p„  +  p^;  hierin 

stellen  p,  u  •  p^,  die  Einzelbelastungen  dar,  welche 
das  Eisen  bezw.  den  KetonkSrper  je  für  sich  allein 

um  X  dehnen.  Nun  zeigt  sich  aber  aus  den  Hu- 
deloffschen  Verstichen,  dali  die  Eisenbetoustalie 

zur  Erzeugung  derselben  Dehnung  grSBere  Be- 
lastungen erfordern,  als  die  Rechnung  aus  d.  r 

Summe  der  Einzellasten  für  beide  Bestandteile 

ergibt,  und  zwar  betrtgt  dien  VertaAltnie  rund 
118:100.  Es  erscheint  somit  die  Dehn- 

barkeit des  Betons  oder  des  Eisens  oder 

beider  durch  ibreVereinlgung  verringert. 
Jedenfalls  ergeben  alle  die  letzterwähnten 

\  ersuche,  daß  den  Considöreschen  Folgerungen 

zum  mindesten  keine  allgemeine  OQltigkeit  zu- 
gesprochen werden  kann;  <;s  erscheint  sogar  mehr 

als  unwahrscheinlich,  daß  der  Beton  durch  seine 

rein  mechanische  Verbindung  mit  dem  Eisen  in 
einen  Körper  mit  vollkommen  anderen  elastischen 

Kigenscliat'ten   umgewandelt  worden  sein  sollte. 
Eine  Erklärung  für  die  so  verschiedeuartigcn 

ErgebnlRse  kann  einerseita  darin  gefunden  werden, 

*  TetgL  die  „Mitt.  ans  dem  Kgl.  Uatorial-Pril- 
fongsamt«  1904,  Heft  1  S.  8,  sowie  .Zentralblatt  der 
Bauverwaltanir'  1906,  Nr.  62  S.  886,  «Beton  and  Elsen" 
1906,  Heft  Xl,  8. 277. 
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tlali  inöglicberweise  die  stets  schwer  zu  be- 
obaehteaden  entea  feinen  Haarrisse  abersehen 

wurden,  anderseits  durch  eine  Vorbehandlung 

des  zu  uutersucbeadea  Prok)tiki>rperti  in  diesem 

An^gsspannangfen  enceaft  waren,  aber  keine 

Berücksiciititrun}?  fanden.  Tn  ersten'in  Sinne  spricht 
sieb  V.  Bach  am  Sclilusse  seiner  oben  erwähnten 

letzten  Artwlt  In  der  ,Zeit8«brift  des  VerelDe« 

deutscher  Ingenieure"  (S.  1082)  aus: 
«Wenn  in  der  einen  oder  anderen  Veröffent- 

Uehnng  ein  bedeutender  Untendiled  in  der 

DehnOBg  des  armierten  und  des  nicht  armierten 
Betons  angegeben  wird,  so  findet  man,  falls  die 

Verr>t1entlicliung  ausführlich  genug  ist,  l)ei  näherer 
Prüfung  der  Verauchiergebnisse  immer,  dafi  der 
Eintritt  der  ersten  Risse  nicht  frühzeitig  genug 
beobachtet  worden  ist.  Hiermit  soll  kein  Vorwurf 

angeepreelien  eein,  sondern  nur  eine  Bemerkung 
zum  Zwecke  der  Klarstellung  gemacht  werden. 

Einen  Vorwurf  zu  ftuüern^  liegt  denjenigen 
fem,  die  aus  ihrer  eingehenden  Besehiflifung 
mit  Petnn  wissen,  wie  schwierig  es  oft  ist,  die 

ersten  Risse  rechtzeitig  zu  entdecken,  und  die  auch 
nlebt  den  Anspruch  erheben,  diese  Bntdeekung 

selbst  immer  rechtzeitig  gemacht  zu  haben." 
Bezüglich  der  Einwirkungen  von  An- 

fangsspannungen auf  die  Größe  der  Dehnung 

im  Beton  sei  ei.iilii  Ii  darauf  hingewiesen,  dal5 

bei  Erhärtung  ddcr  liagerunir  eines  Verhun«!- 
körpers  unter  Wasser  der  Beton  sich  ausdehnt, 

wihrend  er  bei  Abbindnng  oder  Aufbewahrung 
an  der  Luft  sich  zusammenzieht.  I^a  nun.  wie 

weiter  unten  noch  hervorgehoben  wird,  zwischen 

dem  Eisen  und  Beton  eine  starke  Haftung  ein- 
tritt, so  wird  bei  Erhärtung  untt-r  Wasser  das 

Eisen  einerseits  durch  den  sich  ausdehnenden 

Beton  selbst  gedehnt  werden,  anderseits  aber  wird 
es  infolge  seiner  Haftkraft  den  Beton  an  einem 

Teile  seiner  Formitnderung  verhindern;  es  werden 
mithin  Anfangsspannungen  im  VerbundkOrper 

entstehen,  und  zwar  im  Beton  Druck-,  im  Eisen 

Zugspannungen.  Diese  Spannungen  werden  wahr- 
scheinlich noch  durch  die  allerersten  Belastungen 

beim  Zugversuche  vergrößert,  da  der  gezogene 
Beiton,  wie  einwandfrei  nachgewiesen,  gleieii  hei 

der  ersten  Beanspruchung  eine  bleibende  Form- 
änderung erhalt,  während  das  in  erheblich  höherem 

(trade  elastische  Eisen  nicht  deformiert  wird; 

hier  wird  demgemäü,  in  derselben  Weise  wie 
oben  ausgeführt,  Infolge  der  Haftung  des  Eisens 

am  Beton  dieses  gedehnt,  der  Beton  al)er  ge- 
drückt werden.  Wird  nunmelir  ein  derartiger, 

unter  Wasser  erhftrteter  oder  aufbewahrter 

Verbundstab  ■  einer  gesteigerten  Zugbelastung 
ausgesetzt,  so  wird  durch  diese  zunächst  die 
Dmekkraft  Im  Beton  ausgeglichen  werden  mOssen, 
ohne  daß  die  Zugbeanspruchung  wirksam  wird. 

Dieselbe  wird  erst  alsdann  eigentliche  Deh- 
nungen hervorzurufen  imstande  sein,  nachdem  die 

SpannungsnuUgrense  im  Beton  eireicht  besw. 

überschritten  ist ;  die  vorher  beobachtete  Form- 
Änderung  Stellt  nur  eine  Beseitigung  einer  tob 
Anfaüg  an  vorhandenen  und  durch  die  erste 

Belastung  vergröüerteu  Zusammendrttckung  der 
einzelnen  Quersehnltte  dar;  berllckBiehtigt  man 

hierbei  jedoch  die  gesamte  Formänderung  als 

aDeimung",  so  wird  man  für  diese  erheblich  zu 
große  Werte  erhalten  und  swur  um  so  weniger 

richtige,  je  weiter  entfernt  sich  der  Eisenbeton- 
körper von  Anfang  an  von  einen  qM&nungslosen 

Zustande  befand. 

Erhcldicb  günstiger  wirkte  ein  Aufbewahren 
der  Probekßrper  an  der  Luft.  Durch  die  hier 
eintretende  Zusammenziehung  werden  infolge  der 

Haftung  Zündspannungen  im  Beton,  Druckspan- 
nungen im  Kisr-n  er/  nigt.  Da  die  ersteren  infolge 

der  dauernden  Formänderungen  des  Betons  bei 
der  ersten  Bslastang  cum  Tdl  wieder  aufiKukobaii 
werden,  wird  hier  schließlich  annähernd  ein 

Spannungs-Nuli-Zustand  vorliegen.  Es  müssen 
mithin  glelehartig  konstruierte,  aber  ▼ersohieden- 
arti^'  beliandeltc  Probekörper  bei  derse!!>pn 
Versucbsdurchfüiirung  auch  ganz  verschiedene 
Formanderungen  aufweisen.  Dies  ergeben  u.  a. 
auch  Versuche  von  v.  Bach,  die  hei  gleichartigen 
Balken  bei  Aufbewahrung  unter  Wasser  eine 

scheinbare  Dehnung  von  durchschnittlich  0,205  mm, 
bei  Lagerung  an  der  Luft  von  durchsdmitÜich 

0,0!» 7  mm  auf  1  m  Länge  zeigen.* 
Eine  zweite  wichtige,  bisher  aber  noch  nicht 

volllfonimen  geklärte  Frage  bezieht  sich  auf  das 
Verlialten  der  Elastizitfltszahlen  der  beiden 

im  \'erl)uniic  vereinigten  .Materialien  von  Eis((n 
lind  Keton:    n  =      .  Wahreml  die  Zaiil  für  das 

Eb 

meist  verwendete  Fiußeisen  bei  den  üblichen  zu- 

gelassenen Si>aBnung8werteB  und  Beansprudmngs* 
arten  als  eine  konstante  Größe  angeselien  und  zu 

rund  2  lüUOUO  kg/'qcm  angenommen  werden  kann, 
tndert  sieh  der  Wert  der  ElastlzItaUzahl  fb> 

den  Beton  (Eb>  einerseits  mit  der  Art  der  Be- 
anspruchung (Druck  und  Zug),  anderseits  mit  der 

Größe  derselben.  Da  in  der  Regel  bei  der  statischen 

Berechnung  auf  idse  Mitwirkung  des  Betons  inner- 
halli  der  Zugzone  verzirhtet  zu  werden  ]>flegt, 
kommt  im  besonderen  der  Elastizitfttskoefhzieut 

des  Betons  bei  Druckbeanspruchnng  in  Frage; 
diesen  fiir  den  besonders  beim  Eisenbeton  Üblichen 

Wassorzusatz  von  8  bis  14  °/o  durch  umfang- 
retobe  Versuehe  bestimmt  zu  haben,  Ist  das 
Verdienst  von  Professor  K.Mörsch.  Da  hier- 

durch für  die  üblichen  Spannungswerte  des 
Betons  bei  Druekbelastung  (von  80  bis  60  kg/qcm) 
sowie  bei  einer  Mis(  lr.iri<:  von  1  :  3  bezw. 

1:4  Werte  von  E^  zwischen  rd.  177  000  und 
290  000,  d.  h.  im  Kittel  sn  etwa  820000  kg/qem 

gefunden  wurden^  so  wird  man  n  swesknülBIg 

*  Vergl.  «Zeitocbrift  des  Yereineii  deolielier  In* 
gMiieare*  1907,  Nr.  S«  8.  lOÜO. 
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zu:  „.>onoo  ̂ '  '^""^  anzunehmen  haben. 
Dieser  Wert  wird  naturgemäü  größer,  je  höher 
die  BMBBpraefaung  des  Betont  mgelMaeii  Ist 
und  je  geringer  demgomiiß  Eb  uuflült. 

Eis  wird  also  in  dieser  Beziehung  von  aus- 
schlaggebender Bedeutung:  sein,  ob  es  sich  um 

die  Aufst^'llun^;  eine«  Entwurfes  unter  Zu^rrunde- 
loguug  der  üblichen Bcausprucliuntjen  liandelt  oder 

ub  bei  einer  Probebclastuiig  die  Brucbspannung 
ermittelt  werden  soll ;  hier  dOrfke  stob  fflr  n  9in 

Wert  von  20  bis  30  diirfliaus  emiif-lileii. 
Vielfach  ist  noch  heute  in  der  bauiicbeu 

Praxis,  and  zwar  Im  AnseUiuse  an  die  Tom 
Preußischen  Arbeitsministerium  erlassenen  Vor- 

Schriften  betreffend  die  Verwendung  des  Eisen- 
betons im  Hoehban*  sowie  in  Ueliereinstimmnng 

mit  den  Vorschriften  des  Verbandes  der  deut- 

schin  .\rchitekteu-  und  Ingenieur- Vereine  und 
des  Deutschen  Betonvereines  für  die  Zahl  n  die 

OrOOe  15  angeflUirt;  Ihr  enttfurieht  dengemifl 

I     iir   4      n  «100000  . 
ein  Werk;   fi^  s  — —  =  mnd 10  ID 

140  000  itg/qen,  d«n  (In  AnseUusse  an  die  Er- 
rnittliniL'  von  Mörnclii  eine  Sii.mnunsr^^f^röße 

von  etwa  lUU  kg;qcm  angehören  würde,  eine 
Zahl,  die  in  praktisehen  Flllea  niebt  infelassen 
wird,  da  sie  eine  kaiüu  zwi  ifarln'  Sicherheit  trc- 
wthrleislete.  Es  erscheint  mithin  der  Wert 

n  as  1 6  nicht  dnwandfrei,  im  liesonderen  nicht 
im  Hinblicke  auf  die  hierdurch  bedingte,  rech- 

nerisch sich  erheblich  zu  hoch  ergebende 

Beanspruchung  des  Eisens.  Hervor- 

gehoben sei  jedoch,  daß  die  Bi'stimmun^en 
der  Kjrl.  Eisenbahndirektion  zu  Berlin  für  die 

Anwendung  der  Verbundbauweise  in  ihrem  Be- 
sirke  fQr  n  die  Zahl  10  rorsebreiben,  die  oben 
cntwirkelt  wurde  und  zurzeit  auch  von  vielen 

ausländischen  Konstrukteuren,  besonders  in  Frank- 
reich und  Belgien,  zngmnde  gelegt  vrird. 

Von  hoher  Bedeutung  flir  das  Zusammen- 
wirken des  Eisens  und  Betons  im  Verbundbau 

ist  die  Frage  der  gegenseitigen Haftu ng 
beider  Materialien.  Daß  eine  solche  Haf- 

tung flberliaupt  eintritt,  folgt  einwandfrei  aus 

der  VergröOening  der  Tragfähigkeit  einer  ar- 
mierten Konstruktion  gegenüber  einer  gleich- 
artigen Betonansführiing.  Darüber  .  wie  man 

die  zwischen  Eisen  und  Beton  auftretende 

Krsftwirkong  bezeichnen  soll,  gehen  die  Hei- 
nungen  zurzeit  noch  ansi-inander ;  hier  wird  von 

Einspann-  oder  Klemmfestigkeit,  von  Adhäsion, 
▼on  Qldtwtderstand,  von  Haftung  und  Haft- 

festigkeit gesprochen.    Da  dieser  Frage  eine 

*  Baoderlat  vom  24.  5.  1907,  TerSfrentncbt  Im 
^Zentralblatt  der  Bauverwallunj,'"  l".»07  Nr.  46  S.  301 
bin  310;  auch  äIh  Sondernl)druck  erHrduRru'n  (W.  KrnHt 
&  ̂ S^lhn,  Iterlini:  »liestinirnun;,'«'!!  für  die  Ausfüh- 

rungen TOD  Koaiitraktiuneo  au«  Eiaonbetua  bei  Hoch- 
baat«D«. 

nur  untergeordnete  Bedeutung  zuerteilt  werden 
kann,  soll  an  dieser  Stelle  ideht  besonders  auf 

sie  eingegangen  werden.  Hervorgehoben  sei 
jedoch,  daß  neben  der  Haftung  zwischen  Eisen 
und  Beton  auch  tte  Seberkraft  tm  Beton  sv  be- 
rüeksichtigen  ist.  da  für  den  Fall,  daß  erstere 

einen  größeren  Wert  etlaagt  als  die  letztere, 
die  SebnbftBsdgkeit  des  Betons  die  Grenze  für 

ein  llt  rausreißcn  des  Eisens  aus  dem  \'i  rtmnd- 
kürper  bildet;  denn  alsdann  ist  es  durchaus 

mSglieh,  daß  der  Eisenstab  mit  seiner  ihn  nm- 
trelionden  MörtelhQlle  herausgerissen  oder  heraus- 

gedrückt wird  —  eine  Betrachtung,  die  eine  be- 
sondere Bedeutung  bei  Bemessung  der  znl aa- 

sigen Haft8|ianniing  besitzt. 
W^enn  aueli  schon  durch  eine  .\n7.alil  von 

früheren  N'ersuchen  die  Größe  der  Haftfestig- 
keit für  besondere  Fülle  bestimmt  worden  ist, 

so  ist  es  doch  Hacti  vorbehalten  gewesen,  die 

Gesetze  hierfür  aufzudecken.*  Für  die  selir  um- 
fangreichen Versuche  worden  drei  Konnte  alte, 

mit  15  "  n  Wasser  angemachte,  im  Verhältnisse 
1:4.  gemischte  Prol)epri8men  verwendet ;  ihr 
Quersehnltt  betrag  22  X  32  cm,  Ihre  Ltnge 
schwankte  zwischen  10  und  30  cm.  Das  ver- 

wendete Eisen  war  gewöhnliches  Uandelstiuß- 
elsen  von  8800  bis  4000  kg/qcm  Zugfestigkeit 

und  29  bis  32  *o  Dehnung.  Es  fanden  Ver- 

wendung Rundeisen  von  10  bis  40  nun  Durch- 
messer mit  Walzbaut  oder  sauber  abgedreht,  femer 

Quadrat-  und  Flacheiseu  mit  Walzhaut  von 

20  X  -^'^  X  'K*  und  10  X  Quer- 
schnitt, .^us  den  Versuchen  ergeben  sich  die 

folgenden  GesetzmftOIgkeiten : 
1.  Die  Haftungsgriiße  ist  abhangig  von  der 

Form  des  Stabes  und  seiner  Uberfläcben- 

beschaffenbelt;  je  glatter  der  Stab  ist,  deeto 

weniger  gut  haftet  er.  .\i)gedrelitr'  StfllM»  er- 
geben nur  etwa  die  Hflifte  der  Haftfestigkeit, 

welche  fOr  Sttbe  mit  Walzhant  bestimmt  wurde. 

2.  Die  Haftung  nimmt  ab  mit  iI>:t  M.  lin- 

des Wassers,  welches  zur  BetonberstcUung  \'er- wendung  findet.  Bei  einem  Wassergebalt  von 

12  ̂ jo  stellte  sich  die  Haftfestigkeit  z.  B.  auf 
38,1  kg/qcm,  wahrend  sie  unter  sonst  gleichen 

Versuchsbedingungen  aber  bei  Ift  »'o  Wasser- 
SttSatz  auf  14.9  kg  «{cm  herai)sinkl. 

3.  Die  Haftung  ist  für  stärkere  Kisen  mit 

Walzhaut  grülier  als  für  .schwächere.  Hierin 
dOrfte  sich  der  Einfluß  der  ElastizitAt  des  Eisens 

zeitren.  der  es  zu  einer  gleiclnnflßigen  Verteilung 
des  Widerstandes  nicht  kommen  Iflßt  und  sich, 

anter  sonst  gleichen  Bedingungen,  am  so  m^ 

flußern  wird,  je  kleiner  dt  ••  Durchmesser  des 
Eisenstabes  ist.  Es  erscheint  mithin  noch  die 

Verwendong  einer  grSßeren  Anzahl  dttnnerer 

•  Die  Vcrsiirho  wurden  im  .\iiftr«>fe  der  dubi- 

lauin8»til'lun>j  der  l^Mit-.  Iien  Induntrio  aiiH^fführt. 
Vergl.  T.  B  a c  h :  ,VerHucbo  Uber  den  Uleitwiderdftnd 
dnbetooiertsn  Eisens*.  Berlin  1906. 
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4.  Demmb«r  1907.  Neuer«  Porat^tntfem  im 

Eisen,  trotz  der  Uberääcbeuvergrüborung,  gegcn- 
aber  starken  Einlagen  nleht  von  Vorteil. 

4.  Die  Haftung-  nimmt  in  der  Re^'cl  mit  zu- 
netunender  Lange  des  einbetonierten  Eisens  ab, 
eine  Eneheinung,  die  wiederum  ihre  Erklilrang 
in  der  Elastizität  des  Eisens  tindt^n  dürfte. 

6.  Die  Haftung,  ermittelt  durch  Herausziehen 

des  Eisens,  ist  geringer,  als  wenn  die  Lösung 

durch  Herausdrücken  des  StaWea  erfolf,'t ;  es 

durfte  dies  seine  Erklärung  darin  timit'n,  daß 

liei  einer  Zugbeannpruchung  der  Einlage  derEisen- 
qoerschnitt  sich  zusammenzieht,  M  einer  Drack- 

belastnng  ji'doch  sich  vcrgröllort .  wfnn  auch 

nur  in  geringstem  UaUe.  Für  die  i'raxis  folgt 
hlenuis  die  Regel,  daß  die  Haftfestlgkdt  im 

gedrückten  Teil  «  ines  Quersebnittea  größer  sein 
wird  als  im  gezogenen. 

6.  Ueber  die  QrSße  der  ermittelten  Haftange- 

fentigkeit  gibt  die  nacbstekende  Zoeammenstel» 
lung  Ausknaft : 

QouwhBlU 

KaMMÜsktlt 

nittalwert  1  OrSatwart 
tu  ke.Uiea 

Bandeisen  ton  10  mm 

CD 

14,1 
19,S 

• 18,5 
21.0 

»           n     40  , • 
27,7 3Ü,3 

QiudrateisMi,  SO  nun 
se.2 31,6 

Flacheiaen  4 '40  mm  .  . 
22,9 24,& 

10/40    ,     .  . 19,6 21,7 

Aehnlicho  Ergebnisse  lieferten  auch  weitere 

Versuche  von  v.  B&ch,  die  er  im  Zusammen  hange  mit 
den  oben  bereits  erwliknten  Balkenpriilungen 

zur  Durchführung  brachte.  Ihnen  schließen  sich 

an  Versuche  der  Kgl.  Haterialprüfungaanstalt*, 
der  Firma  Wayss  A  Freytag,**  ausgeführt  von 
Mßrsch,  der  Frnnx(*^<•n  ('.  Coig-nel  und  X.  de 
Tedesco***  und  Feret,t  vom  Service  fran^s 
des  phares  et  baUlseSttf  von  der  R^onion  des 
membres  fran^ais  et  beiges  de  TAssociation 

internationale  pour  l'essai  des  materiaux  de 
construction§  usw.  Endlich  lassen  sich  auch 

•ni  den  vorerwähnten  Kleinlogelschen  Biegungs- 
versuchen wichtipe  Schlüsse  über  das  Haften 

des  Eisens  im  Beton  ziehen,  Schlüsse,  die  des- 
halb Ar  die  bauliche  Praxts  eine  erhühte  Be> 

dcutung  besitzen,  weil  es  sich  hier  nicht  um 

ein  Herausziehen  oder  Herausdrucken  des  Eisens, 

*  Temaehe  tob  Rndeloff.  «Hittailangen  dsr 
lUterialprafannaoBtaU«  1904  HofI  I  und  II,  1905 
Hell  II. 

Verpl.  M  ö  r  »  c  h  :  „Der  KiHonbetonbau",  II.  Auf- 
lage 1906  S.  4S/49. 
Verjfl.  „Du  Caicul  den  ouvrajjuii  cn  oiniont  a%uc 

OHitaturu  metalliiiut'"  par  E.  ('oignct  et  N.  ilr  '1' u d  i>hco, 
PariB  1904,  «owie  , Memoire«  de  la  äocict*-  des  inge- 
ntears  civiU*-.  1904. 

t  VargL  a.  Ghiistopli«:  ,Ls  b4toii  arme". Ueben.  BerBn  1905  8.  851. 

ff  Vergl.  „Annalea  deü  pont»  et  chauss^es".  1898  m. 
9  YngL  ,J3«toa  und  Eiiea"  1906  V.  &  160/151. 

det  SittHbtionhamee.       fittaU  «nd  Rbea.  im 

sondern  um  das  entsprechende  Verhalten  der 

Eiaeneinlagen  bei  der  in  dar  Pnuds  meist  vor- 
koniinenilen  Beans|.ruchung  auf  Bleguntr  han- 

delt. Hier  ergibt  sich  die  Haftfestigkeit  stets 

größer  als  1 8  kg/qcm,  und  geht  bis  zn  88,8  kg/qcm 
hinauf. 

Die  aus  diesen  Festigkeitszahleu  abzuleitende 

Große  der  als  zulftssig  anzusehenden  Haft- 
span nang,  mit  anderen  Worten  die  Größe  der 

Sicherheit,  wird  heute  noch  sehr  verschieden 

anfregcben.  Wie  schon  crwfllint,  bildet  hier  die 
zulflssige  .Schubspannung  des  Betons  (4,5  kg,  qcm  in 

derRe^,'eI)eineGrenze,die  u.a.  von  den  jireußischen 
Bestimmungen  für  die  Hall^pannung  festgesetzt 
ist.  Daneben  rind  aber  auch  höhere  Zahlen 

(7,5  kg  <ic.in  in  den  Verhandsvorschriffen i  in  der 
Praxis  üblich.  Es  soll  aber  nicht  verkannt  wer- 

den, daß  gerade  hier  znnoit  immer  mtAw  das 
Bestreben  sich  geltend  macht,  die  Sicherheit 

gegen  ein  Lösen  des  Verbundes  recht  hoch 
zn  erhalten  (6»  bis  lOfkch)  und  zudem  das 
Haften  der  Einlagen  im  Zementmörtel  noch 
durch  besondere  konstruktive  Maßregeln  zu 

vergrößern.  Als  solche  sind  namentfidi  sn 
nennen  ein  Umbiegen  der  Bisen  an  ihren  Enden 

AbbUdnng  1.  ThaehereiMB. 

und  der  Ansclüuß  von  senkrechten,  mit  den 

Einlagen  nach  Versuehen  von  v.  Emperger* 
fest  zu  verbindenden  Bügeln  aus  Flacheisen 

oder  Rundeisen,  welche  tief  in  den  Beton  ein- 
greifen  und  somit  eine  LKsung  des  TerbuidM 

zu  verhindern  suchen.  * 
Krwnlineiiswert  sind  hier  ferner  die  ver- 

schiedenartigen .'inierikauischcn  Sonderproflle, 

welehe,  mit  Vorsprttngen .  Vertiefungen,  An- 
sätzen usw.  versehen,  besonders  fest  in  dem  um- 

gebenden Beton  haften  sollen.  Hierzu  gehören 

die  Thaeh  er  eisen**  (Abbild.  I),  die  Mueser- 
eisen       (Abbildung  2), 

^sr^T*"-^  ̂ r^'^^'B^  die     Johnson  eisen  f 
(AbbUdung  8),  die  ami 
einem  Quadrateisen  durch 

Abbild.  2.  Muoaereisen.  Drehung  erzeugten  R  an  - 
some eisen  (Abb.  4),  die 

zudem  neuerdings tt von  der Cement-Fireprooting 

Co.  in  Youngstown  0.  mit  Höckern  verseben  wer- 

*  Vergl.  Porseherheft  aas  dem  Oebiete  desläaen- 
bctons  III  und  V  von  t.  Empcrfcer:  , Die  Rolle  der 
lliiftr."-ti>:k(.-lt  im  Verl>un<il>alki'n-  und  „Die  Abhlaglg* 
ki'it  der  llruchhist  vom  Vorbutule". 

Ver^l.  u.  a.  .lUnitBi  ho  Haiircitiin^'":  Mittinlungen 
aber  Zement,  Beton  uaw.,  19U4  Nr.  5  H.  18.  Daselbst 
finden  sieh  aaob  Mitteilungen  Qbor  die  sonsttgsn  be- 

kannteren amerilMniaohen  Soaderprofile. 
n.  a.  ,B«toB  und  Eben«  MOT  II  8.  55. 

t  n.  A.  .Zement  nnd  Beton"  lt04  8. 150. 

tt  Vergl.  u.  a.  „Beton  and  Bisssi*  1907  IQ  a  84. 
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den  (Abbildung  5),  ferner  (Abbildung  6)  ein 

Qliadrateisen  der  Trus-Con.  Mf^.  Clo.  In  Detroit* 
(Mich.)  mit  konisclien  Vertiefungren.  schließlich 

(Abbildung  7)  diu  für  den  Anschluß  vun  Hügeln 

gnt  gedgneten  Oolding«**  oad  die  BOgelanaJItze 
bereits  selgenden  Kahn  eisen***  lAbbUdnag  8). 

■■  

LB. i 

Abbildug  8. 

JohoMasiten. 

Nicht  mit  üoreclit  saiert  Hürschf  tob  den 

mit  .Vusbiichtunfjen,  Knoten  usw.  versehenen 

Formeisen  gegenüber  den  Kundeisen:  ,Die 
Knoten  Itttnnen  wohl  die  erhoffte  Wirkung  haben, 
wenn  die  Eisen  in  enißern  Betonmasson  ver- 

ankert sind,  sie  werden  aber  das  Gegenteil 

Abbildung  4. 

I)e\virken  in  den  schmalen  Hippen  der  Platten- 
balken, indem  sie  jiuf  den  Beton,  namentlich 

an  der  TrogeruuLerseite,  eine  sprengende 

Wirkung  ausfibeu,  so  dafl  ein  vorzeitiges  Auf- 
hören der  AdliiNion  «  inti  i  ti  n  kann.  Auch  reicht 

die  Haftung  der  gewöhulicheu  Itundeiseu  mit 

umgelMgeoen  Enden  voll- 
stiiudig  hin,  die  auf- 

tretenden ICrftfte  aufzu- 

nehmen.* Die  von  USrsch  vor- 
ausgesehene sprengende 

Wirkung  der  Knoten- 

eisen haben  \'t'rsii('lii' 
von  V.  Bac  h  «iuichaiis  be- 

stätigt; sie  zeigen,  daü 
beim  Herausreißen  der  in  Amerika  iMSonders 

beliebten  Thachereism  Zcr^jirengunfren  dos  nm- 
gebeudea  Betons  unvermeidbar  sind,  wenn  auch 

die  Haftfestigkeiten  hVher  werden  als  bei  dn* 
fachen  Rnndeisen;  jedoeh  kommen  auch  diese  bei 

•  V«r|rL  ̂ Hi'ton  uikJ  irisrn"  IlKlT.  V.  S.  lüi,. 
U.  M.  „/.eiilfnt  iiml  Heton-  l'.MM.  S  jr.U  -.'.il  und 

»Beton  und  Kisoii"  l'J'»\  VII  >  173, 
***  Mümcb:  .Üor  LiHeubciuiibau'  11.  AufL  S.  20. 
t  «.  s.  U. 

Abbildung  ft. 

Eisen  der  t'ernent-Fire« 

prooKng  C'o. 

kleinen  Hetouijuerschiiitlen.  woselbst  die  Spreng- 
wirkung der  Knoten  sich  besonders  geltend 

macht,  bereits  den  Zahlen  für  Kuudeisen  ziem- 

lich nahe.   Ks  zeigte  sich  ferner,  dali  die  Spreng- 

AbbOduig  C 

QudralMsea  der  TraSi^oa.  Mfg.  Co. 

Wirkung  bei  einer  Spannung  im  Eisen  nahe  seiner 

Streckgrenze  eintrat.  Da  die  hierdurch  be- 

dingte, bleibende,  nicht  jiroportionale  Dehnung 
sich  zunächst  nur  auf  den  Stabteil  zu  erstrecken 

<1 

Abliililun^'  7  II.  7  a. 

Uuldingei»en. 

j»flegt,  der  am  stärk- 
sten bean8]>rucht  ist, 

so  fftllt  die  Anfspren- 

gung  des  Betons  hier 
mit  dem  Zeitpunkte 

zusammen,  in  welchem 
sich  der  untere  Teil 

lies  Stabes  verhflltnis- 

uiäUig  mehr  als  der 
obere  Teil  desselben 

gegen  den  Beton  zu 

bewegen  beginnt.* 
Ne1>en  den  vorste- 

lii  nd  orwflhuten  wich- 

tigen Untersuchungen, 
die  vorwiegend  das 
elastische  Verhalten 

sowie  die  Festigkeitseigenschaften  des  Eisen- 
betons zum  Ocgenstande  haben,  erscheinen  in 

zweiter  Linie  Arbeiten  erwlhn<  nswert ,  welche 

sich  anf  die  Ausführangen  des  Verbundes 

*  V'tT^'l.  hii  r/ti  {,'.  T.  Knch:  pVermiche  mit  oin- 
lictoniertiMu  I  füu-hprciHcn'*,  Rerlin  19<.>T.  .1.  Sprinifer, 
»iiwic  ftui  h  .  r.rtun  iinil  Eihon"  IWl  II  S.  47:  »Vpr- 
8ucbu  mit  umerikauischua  Spiraleisen  am  Louis 
Institnie  su  Cbioago«. 
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in  konstruktiver  Kinsioht  beziehen,  liier 

verdienen  in  ernter  Linie  die  MSrichsoben 

Arbeiten  hervorgehoben  zu  werden,  welche  sieb 

T 

AbIriMeBf  8.  KehneiMii. 

mit  der  Frage  der  Anftaahme  der  Sebabspannimgen 

und  der  sogenannt«  n  srhiefen  HauptspanoilOgen 

in  auf  Biegung  beanspruchten  Verbundbatken  be- 

schäftigen.*   Wahrend  man  früher  allgemein 
annahm,  daß  diese  Spannungen  von 

den  schon  erwähnten,  die  Haupt- 

eisencinla^i^en  umklammernden  Hü- 

l^eln  aufgenommen  würden  (Ah- 
Itildunir  0»  und  iliesi-  dein^remäU 

al»  HauptkouäLruktionsteile  wir- 
ken, zeigt  MOraeh  dnreb  seine 

N'ersuehe  in  einwandfreier  Weise, 
daü  dies  nicht  der  Fall  ist.  Zur 

Aufhahme  der  genannten  Spaa- 
nuncren  sind  vielint  lir  wie  dies 

.Mdiildung  t  erkennen  läßt  — 
einipc  der  Haupteinlagen  je  nach 
der  Grötle  der  aufzunehmenden 

Krflfte  von  der  Zugzone  aus  unter 

einem  Winkel  von  45**  in  die 
Druckzone  abzubiegen,  d.  h.  es 
ist  ein  Teil  der  Armierung  in 

ähnlicher  Weise  zu  tiibren,  wie 

dicg  rein  konstmktir  Hmnebique, 

Wa^vss  Ä  Freytag  w.  a.  m.  bei 
ihren  Ausführungen  seit  längerem 

getan.  Die  den  Triger  senkrecht 
di:rchsetzenden  Bül''  !  li.ilien  hin- 

gegen einen  sekundären, abcrdurcb- 
aus  nfeht  untergeordneten  Zweek. 

.1  * 

Wenn  auch  die  Schubkraft,  die  sie  aufzunehmen 

und  zu  übertragen  befähigt  sind,  verhältnismäßig 

gering  ist,  so  f;'llU  ihnen  doch  —  nach  den  von 
.Mörsch  und  v.  Emperger  erbrachten  Beweisen 

die  wichtige  Aufgabe  zn,  efaie  Innige  Ver» 
einigung  des  oberen  und  unteren  Teiles  der 

Qucrscbuilte  zu  bewirken   und  in  festem  An- 

1  *rä%wi 

AbbUdng  «. 

•eUasse  an  die  Elsenelalagon  deren  Haftung  im 
Beton  zu  sichern. 

Endlich  sei  noch  einer  Keihe  von  Versuchen 

gedacht,  welche  sich  auf  die  Armierung  von 

1r"  -" 

--Ii» 

-  <'■) 

• 

•ff 

2-- 

^-■!^- 

.--4 

[v.-i; -4 

 jy 

8«.«  E.  W. 
Sl.«.KWil 

*  Vergl.  .Versuche  Uber  die  Schntl- 
wirkunf;  bei  Eiunbetontrlgeni'',  Vor- 

trag, gehaltmi  a«fderX.yeruinmlan(; 
des  DeutBchon  Beton -Vpreiii»  i;»07; 
rerSlfentlicht  Inder  „ DentKi  li.  n  Mnuzeitun^,'"  1907  Nr.  .SO 
S.  207,  Nr.  32  S.  223,  >r.  l".  Iii.  Ks  wurd.-ii  zwölf 
l'robebalken  zur  rnterüufluiiip  herangezogen,  deren 
joder  auä  zwei  nebeneinander  liegenden,  eine  einhoit- 
lii-ho  Konstruktion  bildenden  Kii>penl)alken  bestand.  £in 
Teil  derselben  wurtlc  dnrch  eine  gleicbmiiUig  TertoUte 
Belastnng,  ein  anderer  Teil  doroh  ■ymmetriacb  gelegene 
konseatiMrle  Laatea,  der  Beet  doreh  eine  Eiaiellaet 
In  Trlgenaitle  bis  snm  Bruche  beansprucht.  Die 
Qoeraehnltte,  im  besonderen  die  Armierunf^Hart  und 
(iruße,  waren  TerHcbicdon,  jedodi  so  >;t'wäblt,  daB  ent- 

weder eine  Ueborwindong  der  8cbub-  oder  der  Haft- 
festigkeik  %mm  Braohe  fülhna  mnOte. 

Abbadvng  10. 
Annienug  mit  Langeisen  und 
einselneB  QoerverblndaDgen. 

Abbildung  11. 

Spiraiarmierung. 

Stützen  aus  Eisenbeton  beziehen.  Hier  kann 

die  Bewehrung  entweder  (Ahiiild.  10)  durch  senk- 

rechte, der  äftuleuachue  iiarallcl  laufende  Haupt- 
etsen  mid  üm  diese  In  der  Querriohtung 

verbiiuif  nde  \'cr-;elinürung  oder  durch  eine 
äpiraiamüerung,  von  nur  geringen  Langseisen 
zasaramengehalttm,  gebildet  werden  (Abbild.  11, 

Patent  GonsIdAre,  D.  R.  P.  Nr.  IJfMilti.  Für 
die  erste  Art  der  Armierung  crscliieu  es  wichtig, 

aber  den  Einflofi  der  Unschnünuig  deb  Reehen- 
sohaft  zn  geben,  und  Im  besonderen  die  Frage 
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ZU  beaDtw«rteBf  ob  ein  T«rideiiMrter  AbBtaad 

der  BTippl  dir  Trfifrf'iliitckeit  der  Stütze  erheb- 
lich zu  vermehrea  vermag  und  wie  in  glei> 

chem  Sinne  eine  Ver^ßeran^  der  Hauptetn- 
lapen  wirke.  Aus  ilon  von  v.  Hacli  mit  Ver- 
bundsftulen  von  25  cm  (i^uadratscite,  i  m  Länge 

und  rtraebledemurtiger  AmileriiBg  (Abbildung  10) 

durehgefOhrten  Vennchen*  ergibt  sidif  daß 

1.  die  Widerstandsfähigkeit  der  Sntile  mit  ali- 
nebnender  Entfernung  der  Querverbindung 
eriieblleh  wldist; 

2.  elaeVermehmngdesQuenehnltteederLtnga« 

armierunfr  f  Haiiiiicinl.'iiri'i  dii-  Trapffthij^keit 
der  Säule  nicht  in  dem  MaUe  vergrößert, 
wie  man  erwarten  sollte; 

S.  der  Einfluß  von  1  kg  Eisen  in  der  t^uer- 

▼erbindunf,'  auf  die  Tra^'t'nliiL'ki'it  «rröLier  ist, 
ala  derjenige  von  1  kg  in  den  Längsei^en; 

4.  die  WQrfelfeattgkeit  des  Betons  unter  Ver- 

wendung einer  Querverbindung,  dt-ren  Ali- 
Stände  kleiner  sind  als  die  geringste  Quer- 

schnlttesdte,  durehaua  aueb  hti  Stnlen  ans- 
genutst  werden  kann. 

Für  die  Praxis  folpt  aus  den  Versuchen 

zudem  die  Kegel,  daü  es  durchaus  unangebracht, 

wenn  nicht  gefährlich  erscheint,  die  Tragfähig- 
keit dünner  Eiscnbetonpfeiler  durch  eine  starke 

Vergrüßeruag  der  Hauptarmienuig  erhoben  au 
wollen. 

Noeb  mehr  als  dnrdi  die  vorgenannte,  meist 
in  Rundeisen  durchgeführte  Qucrarmieruni:  wird 

die  Druckfestigkeit  der  Verbundsaulen  durch  eine 

Splralarmiernng  vergrößert  (hfiton  fk-että). 
Hier  wird,  wie  Abbildung  11  erkennen  l.lßt, 

um  die  Langseinlagen  eines  prismatischen,  säulen- 
förmigen Körpers  Rundoisendraht  in  Form  einer 

Spirale  herumgeführt.  Durch  diese  Spirale  wird 

je  nach  der  Ganghöhe  und  ihrem  (Querschnitte 
eine  mehr  oder  minder  große  Umschnürung  des 
Betons  und  hierdurch  infolge  Verhinderung  des 
seitlichen  Aiisweichens  dieses  eine  Erhöhung  der 

Druckfestigkeit  hervorgerufen;  und  zwar  fand 

•  „Mittcilunj^on  über  For!tchuni,'i»arbt>iton  aus  dorn 
Oohiete  doH  Ini^oiiiotirwfHonH',  lierauRgegobea  vom 
Verein  deutHrher  Ini:tMiii'uri>.  Heft  2'.».  C.  T.  Back: 

ffOrDckveriacbe  mit  Eiaeobeionkörpem'. 

OonsldAre  aoa  dner  großen  Reihe  von  Versuchen,* 
daß  die  in  Form  von  Spiralen  zur  Armierung 

verwendete  Eiseumenge  eine  2,4 mal  größere 

Vermdiruttg  der  Tragfähigkeit  bewirkt,  als  der^ 
selbe  Eisenquerschnitt  als  Lftngseinlage  verwendet ; 

zudem  zeigte  sich,  daß  eine  Ganghöhe  der  Spirale 

▼on  V<  his  */t  ihrer  Hohe  am  günstigsten  wirlrte. 
Da  die  Considereschen  Versuche  sich  vor- 

wiegend als  Laboratoriumsversuche  darstellen, 
wiederholte  die  deutsche  Patentinbaberin,  die 

Finna  W  a  y  s  s  &  F  r  ii  y  t  a  g ,  die  Versuche  noch- 
mals, jedoch  mit  Probckörpern.  die  werkmaßig 

auf  der  Baustelle,  also  uline  besondere  Genauig- 
keit, hergestellt  wurden.  Die  Ergebnisse  waren 

die  gleichen  wie  bei  Considere;  sie  zeigten  die 

erhebliche  Ueberlegenheit  einer  richtigen  Spiral- 
arraterung  gegenüber  dw  an  ersterStelle  erwähnten 
Bi  wehrungsart  mittels  Langeisen  und  einzelner 

(Querverbindungen.  Aus  der  Vermehrung  der 

Tragfthlgkeit  der  Säule  folgt  für  die  Praxis 
die  Möglichkeit,  die  zulässige  Druckspannung 

der  Säule  zu  erhöhen;  während  fiir  die  altere 

Annierungaart  ein  Wert  von  26  bis  40  kg  'qcm 
in  der  Segel  zugelassen  wird,  können  bei  Spiral- 
armierung  und  guter  Ausführung  Werte  von 
40  bis  60  kg/qcm  als  durchaus  noch  zulässig 
erachtet  werden. 

Schon  die  obigen  Auaführungen,  welche  sich 

nur  auf  die  wichtigsten  der  neuen  Unter- 
suchungen im  Oebieto  des  Verbnndbanes  beziehen, 

dürften  erkennen  lassen,  in  welch  umfassender 
Weise  in  den  letzten  Jahren  die  Kenntnis  der 

Eigensebafton  und  der  zweckmäßigen  Zuaammen- 
setzung  des  Verbundes  gefördert  worden  ist. 

Kaum  dürfte  es  ein  anderes  Gebiet  des  bau- 

lichen Schaffens  geben,  auf  dem  —  wie  bei  dem 
Eisenbetonbau  —  Wissenschaft  und  Praxis  von 

vornherein,  einander  ergänzend  und  anregend, 
danemd  Hand  In  Hand  gegangen  sind,  um  inlcarzer 

Zeit  eine  so  gewaltige  Entfaltung  zu  zeitigen,  wie 
sie  die  letzten  Jahre  fast  auf  allen  Gebieten  bau- 

licher Tätigkeit  in  bezug  auf  die  Anwendung  der 
Verbundbauweise  erleben  durften  und  wie  aie  aacb 

eine  fernere  Zukunft  uns  zeigen  wird. 

♦  Vor;;l.  ii.  a.  „Oenio  ciTÜ«  1903  Nr.  3  bis  6. 
„Beton  and  KitieD'  1902  V.  8.2;  li»03  I.  S.  49,  IL  &.  101, 
1904  III.  8.  167;  1906  I.  8.  14,  IL  8.  88;  1907  IL 
S.  46/47. 

lieber  die  spezifische  Wärme  des  Eisens. 

Autorefsrat  von  Dr.>Ing.  P.  Oberhoffer,  Assistent  am  eiaenhQttenmftnnisdhen  Inatitui  der 

KOnIgL  Teobntseben  Hoohsohule  an  Aachen. 

In  Nr.  12,  18  und  14  der  Zeitscdirift  ,Motal- 

lurgie"  verttfTentlieht  der  Verfasser  eine  längere 
Abliandliing  iibor  die  spo/.ifiselie  Wnrrno  <lo8 

Eisens,  aus  der  wir  iu  kurzen  Zügen  sowohl  den 

experimentellen  Teil  als  auch  die  Haupteoblufi- 
fulgerungen  wiedeigeben. 

Bei  der  oxperimentellon  HoKtimmung  der 

Bpezißschen  Wärme  legt  gerade  das  Eisen  un^ 
gUnstige  rnistiifulo  ersebworond  in  den  Weg. 
Dor  ächinoizpuukl  dieses  Metalles  liegt  so  hoch, 

daß  erst  die  neueren  Temperatvnnefl-  und  Er> 
hltaungsmethoden  eine^  noch  daau  ungenaiia  Er> 
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milUung  dieses  Punktee  etmi^lioht  haben.  Weiter 
aber  spielt  die  ohemiflohe  und  die  physikalische 
Vefilnderliohkeit  eine  nicht  zu  unterschiit^onrle 

Rolle.  Mit  steigender  Temperatur  wächst  dio 
Affinität  des  Eisens  zum  Suuorstotr,  uml  da  die 

spesiAioho  Wärme  der  KiNeiisauurstoirvorbindungen 

etwa  andort!Kdl>rnal  sn  liofh  ist  wio  ilicjoniiio  des 

reinen  MctalLs,  »u  wir«!  die  Uedeutuug  dio.sor 

Fehleiquelle  ̂ me  weiteres  erBiohtlioh.  Phjrsi- 
knlisoh  verflndorlich  ist  das  Ki.son  irisoforn,  als 

es  mit  Hleigondor  Temperatur  nacheinander  in 

dmi  ^  und  r^Zustand  ttbergeht.  Es  ist  dem- 
nach iuizunohrnon,  dal!  din  s|i(V.ifischo  Wäriiio 

sich  nicht  kontinuierhcli  iindoru  wird,  .sondnrn 

daß  bei  den  Umwandlun^siomperaturen  Sjirlinge 
auftreten,  die  spo/.idsclion  Wiiriiion  der  einzel- 

nen MüdiUkationen  voneinander  verschieden  sein 

werden.  Fttr  einsefaie  Eaemento  ist  ein  solches 

Verhalten  lünpst  bekannt:  Kohlenstoff  s.  B.  be- 
sitst  als  Graphit  eine  andere 

speaiflsehe  Wärme  wio  aU  Dia- 
mant, und  die  Frage  ist  in  uller- 

jüiigstor  Zeit  wiedor  aktuell 

geworden  durch  die  Wigand- 
sdie  Untenucbong  Oberspesi- 
fische  Wärme  und  spczili-^chcs 

Gewicht  der  allotrupen  Mudi- 

flkationen  fester  Elemente,  * 
welche  der  1?  i  e  Ii  a  r  z  sehe  n 

kinetischen  Theorie  fester  Kör^ 

per**  als  Beleg  dient.  Nach  dem 
Richarzschon  Cosetze  benitzt 

diejenige  Modifikation  eines 

Körpers  die  grüßte  Kpozitische 

Wärme,  deren  spezifisches  Ge- 
wicht am  kleinsten  ist. 

Die  iiuäullalo  dorjoni^uu  Heobacliter,  welclie 

eine  einigermaßen  vollständige  Untersuchung 
Uber  die  Voräuderlichkoit  der  spozifisohen  Wärme 

dos  Eisens  geliefert  haben,  sind  in  Schaubilü  1 
graphisoh  susammengestellt,  und  man  ersieht 

ohne  woitoros,  daß  eine  pule  r(«ti(Mi>in>t iininunp 
nicht  vorhanden  ist.  Gerado  bei  den  höheren 

Temperaturen  fallen  diese  Abweichungen  schwer 

ins  (lowicht.  Die  allgenu^ineii  ri^acluMi  der- 

selben sind  oben  erörtert  worden.  Die  Haupt- 
fehlerquelle  liegt  in  der  VerilnderUohkeit,  der 
leichten  Oxydierbarkeit  des  Eisens.  Wie  läßt 
sich  ein  Oxydieren  des  Eisens  verhindern  ?  Binti.al 
dadurch,  dafi  man  dem  Sauerstoff  den  Zutritt 
sum  ESsen  rerwehrt,  indem  man  die  Probe  mit 

einer  schützenden,  für  Sauerstoff  selbst  bei  höheren 

Temperaturen  undurchlässigen  Hülle  umgibt. 
Dies  haben  die  iu  8cliaul)ild  I  angeführten  Be- 

ul lacht  er  P  i  i>  II  c  Ii  (1  II ,  •  1 1  ii  rk  o  r"  und  S  t  il  ckor*** 

getan,  rionchon  wählte  als  liülienuialoriul  l'latin, 
Harker  Pontellan  und  StUoker  Eisen.  Abgesehen 

davon,  daß  solclio  lliillon  nur  bis  zu  einer  ge- 
wissen, niciit  allzu  hohen  Temperatur  wirksam 

sind,  erhShen  sie  in  vielen  Fällen  die  Ungenauig- 
keit  der  Vorsurlisdaton  iladurcli,  daß  zu  ihrer 

Krhitzung auf  die  gewünschte  Versuohst^mjieratur 
eine  unverhSItnismilßig  hohe  Wärmemenge  er- 
r<)r<iürlich  ist:  ihre  spezifische  Wärme  ist  im 

Verhältnis  zu  derjenigen  des  Eisens  zu  hoch. 
Schliefilich  aber  halten  diese  Hüllen  selbst  das 

Krhit/.cn  auf  hohe  Temperatur  in  einer  oxydie- 

renden Atmosphäre  oder  den  schnellen  'l'em- 
peraturwechsol  beim  Ueberführen  in  das  Kalori- 

meter nicht  aus. 

T«iap*nhiiw 

Behaabild  1. 

Will  man  da.s  Imsoii  wirksam  vor  llxydalion 

scbtttsen,  so  kann  man  auch  in  der  Webe  vei^ 

fahren,  daß  man  wiibrond  dos  ̂ .ni/rvi  \*orsurlies 
üou  Sauerstoff  entfernt,  mit  anderen  Worten  den 
Yersueh  im  luftlee  ren  Räume  durchführt 

Dieser  Ge<lanke  hat  zum  Ausbau  einer  neuen  Me- 

thode zur  Hüstiinmung  spezifischer  Wärmen,  der 

Vakuummethode,  geführt.  Das  Prinzip  <Heeer 

Mt'tluide  ist  l'ol>j:endos:  Das  innere  Kaloriiiiet er- 
rohr  eines  Bunsensehen  EiskaluriuieLersf  wird 

mit  einem,  eigens  für  diese  Zwecke  konstruierten, 
elektrischen  Ofen  luftdicht  verbunden.  Zwischen 

•  Wi  gand  I,  Itiaup. -Dissertation,  Marlmrg 
lOOo:  ,,Uoher  Temporat urabhängigkoit  der  spe- 
zifisflioii  Wiirine  fester  Kiemente  und  über  sjie- 
zilischü  Wärme  und  sj)ozifisches  Gewicht  ihrer 

allotropen  Modifikationen.* 
**  Hi<  Iiarz.  Wiedemanns  Aniialen  4S,  IS!):?, 

S.  706  undUT,  löUÜ,  S.  704:  ,Uober  eine  kinetische 

Theorie  fester  Körper*. 
XI.TX.T 

*  Piene  hon,  Ann.  de  Chimie  et  de  Phys. 

6.  Serie.  11,1  KH7,  S.  .'W :  ,  Kecherches  sur  los  chaleurs 
spcciflipies  et  les  changements  d'ätat  aux  tem- 

jx  raluros  cloveos*'. 
**  Harker,  Phil.  Mag.  (6)  10,  1905,  8.430: 

„The  specific  Heat  of  Inm  at  biirli  Ternperaluros". 
***  StUckor,  Sitzungsbor.  der  Österreich.  Akad. 

d.  Wissensehaft.,  114  IIa,  1903,  S.  0&7 :  .Spesifisohe 

Wärme  einiger  MetaUe  bei  büboren  Temperaturen". 

t  Bunsen,  Pogg.  Ann.  141,  1870,  S.  1 : , Kalori- 

metrische Untersuchungen*. 
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^eeen  beiden  Elementen  des  Apparates  betindot 
sich  ein  durehbohrter  Hahn,  mittels  dessen  Ofen 

imd  Kalorimeter  vnnpinandor  aljposcliliiKscn  wer- 

den können.  Dies  hat  zum  Zweck,  die  Strah- 
lung des  Ofens  auf  dss  Kalorimeter  wShrend 

dor  Erbitanuig  des  VerBuchskrirpers  unscliädlicb 
SU  machen.  Ofen  und  Kalorimotßr  sind  mit  einer 

Queoksilberluftpumpe  verbunden  und  künnen  von 
einander  unabhängig  lonrgepuinpl  werden.  Dt/t 

Ofen  fjestattet,  die  )l|■M■ll^■1on  Tom|ipraturen  zu 
erroichon,  ohne  undicht  zu  wordon.  Der  Heiz- 

körper desselben  besteht  aus  einer  spiralfBrmig 

nnfpcsi  linittiuion  KoliliTühro,  dor  Ofenkörper  aus 
(iliis.  In  dum  Hei/.rühre  ist  ein  Im  Chatehersches 

Pyrometer  snnfebraobi,  ferawr  aber  noch  eine  Vor- 
riclitung,  wolr  lio  d<<n  Zwork  (»rfUlleii  soll,  im  ge- 
wUnscIiteu  Mumeule  vun  auüen  den  an  einem 

dQnnen  PIstindrahte  aufgehängten  Venuohskdrper 
in  das  <larutitci>t(>lHMiile  Kalorimeter  fallen  zu 
lassen.  Itu  Kalorimeter  befindet  sioli  dann  sohliefl- 

lieh  ein  Apparat,  welcher  den  yersuohskSrper 
beim  Herunterfallen  aufnimmt,  eine  Ausstrahlung 
de«  letzteren  aus  dem  Kalorimeter  vormeidot, 

und  die  von  ihm  abgegebene  Wirmemeuge  auf 
das  Bis  des  Kalorimeten  Qbertrlgt. 

Abbild.  2  zoiirt  den  trim/en  .\ppar;i1  in  seiner 

Vollendung.  K  ist  dos  eigentliche  Kalorimeter 

mit  den  sugehörigen  Isolierungen.  0  ist  der 
elektrische  Ofen,  von  welchem  nur  der  gläserne 

OfenkOrper  und  das  die  obeuerwähnte  Kohle- 
spiiale  sohDtsende  Kohlerohr  sichtbar  sind. 

H  ist  der  Ofen  und  Kalorimeter  trennende 

Hahn. 

SS  sind  die  Stromzuleitungen  für  den  olek- 
trlsohen  Ofen. 

TT  sind  die  Einsohmefa»teUen  des  Thermo- 
elementes. 

AA  .-iind  die  Zuleitungädrübte  für  den  zur  .\u.s- 
IBsung  dos  VersuebskOrpers  verwendeten  Strom. 

H>>i  I.  ist  der  gun/.e  Apparat  an  die  Queck» 
sillmriurtpumpe  angotschlusiion. 

VV  sohliefliioh  sind  Stellsohrauben  zur  lot» 

rechten  Einstellung  des  Apparates. 

Zur  llnteniucbung  gelangte  in  Ermangelung 

eines  völlig  reinen  Materials  ein  Kruppsches  Kluß- 
eisen folgender  Zusanmten.sotsung: 

o,m  >  (' 
0,(K)r)  Oo  si 
0,006  P 
0.0  u»  %  ̂  

U,Uü  7.  Mu 
Tabelle  2  gibt  die  aus  den  Venmohsresttltaten 

der  Tabelle  l  i^orechneten  Werte  für  die  mittlornn 

Bpeziflsrlit'ti  Wärmen  Von  öü  zu  TiO«  f.  Dieselben 
Werlo  sind  in  dor  Abbild.  1  graphisch  eingotrugou. 

Ans  dem  Verlauf  dieser  Kurve  geht  hervor, 
«lal!  jeder  Modilikal ioii  Kisens  ein  Itest iinttiter 

Verlauf  der  Temperaturabhängigkeit  dor  «pe- 
zifiüchen  WBrme  entspricht    Eine  scharf 

Tabelle  t. 
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g^opriigte  Riclitunprsiindpnmfr  zeigt  dit»  Kurvp 
zwischen  (>50  und  TUU"  C  Nach  der  AbkUbluugs- 
kuire  li«gt  diewr  Punkt  bei  Art.  Der  Ueber- 
gang  zum  horisontelen  Verlaufo  entspricht  in 

der  AbkUhlungskurTe  dem  Punkte  Art.  Die  ipe- 
dfleobe  WSrme  dea  o-Eirans  nimmt  demnach  fest 

proportional  mit  der  Temperatur  zu,  während 

diejenige  dos  y-Ki-sons  praktisch  konstant  bleilit. 
Bezüglich  des  fl-EisenK  wHre  folgendes  zu  be- 

merken :  Nach  dem  Ki4'har/.M(:lion  Goset/c  besitzt 

diejenige  Muditikaiinn  eines  Korpers  die  gridite 
speziiisuhe  Wänno,  <lorcu  Hpozdi^i  hütj  (iev\  iehl 

am  kleinsten  ist.  Dem  kleinsten  spe/ifiscben 

Gewichte  oiitspräi-he  das  größte  S[>ezinsehe  Vo- 
lumen, mithin  der  groUte  AuedehnungskoefHzient. 

Von  den  drei  Hodiflkattonen  besitit  das  ̂ Eisen 

Stand  des  modernen 

Von  Zivilingeuieur 

Die  Eisengießereien  betrachten  sich  seit  lange 

al»  die  Stiefkinder  der  Eisenimin-^rrie:  diese 
nicht  beneidenswerte  Stellung  teileu  natürlich 

nicht  de  selbetlndlgen  Handelsgießereien,  da- 
gegen leiden  (lariint.>r  die  (ficRereien.  welche 

direkt  oder  indirekt  im  Dienste  der  Maschincn- 

fabrfkation  stehen,  d.  b.  die  OieOerdni,  welche 
Teile  von  Maschinenfabriken  sind  oder  die  nur 

oder  hauptsächlich  für  den  Hascbiuenbau  als 

LohogleBwden  arbeiten.  Durch  ihre  Vielseitig- 
keit ist  der  Betrieb  solcher  Gießereien  natürlich 

von  allgemeinerem  Interesse,  wtthrend  die  Spe- 
zialgießerden  Ar  Oefen,  Rohre,  Nshmasohtnen, 

Tübbings,  Fittin».':s  und  dergl.  nicht  so  von  all- 
gemeinen Gesichtspunkten  aus  betrachtet  werden 

können. 

Wenn  schon  trotz  des  AufbiQhens  der  Stahl- 

giel^ereien  etwa  7r)"  ri  (J*  wichtsteile  der  Pro- 
duktion von  Maschinentubriken  aus  Guüeiseu  be- 

stehen, so  ist  es  doch  klar,  daß  sich  die  In- 
telligenz des  Maschinenkonstrukteurs  mehr  mit 

den  eigentlichen  Bewegungsorganismen  beschäf- 
tigt, ak  odt  deren  gufietsemen  Trigem.  Und 

doch  liefrt  dem  Maschinenbauer  viel  daran,  diese 

Trftger  seiner  Gedanken  zweckentsjtrecheud  aus- 
geführt: zu  sehen;  die  Gußteile  sollen  vielfach 

besondere  Eigenschaften  haben,  sie  sollen  fest 

sein,  dicht,  je  nach  Bedarf  weich  oder  hart, 
und  jedes  einzelne  Stfiek  erfordert  nach  dieser 

Richtung  seine  ilim  eigenartige  Behandlung. 
Hierdurch  unterscheiden  sich  die  Maschinen- 

teile von  Eisen-  oder  Stahlguß  so  wesentlich 
von  dem  zur  Verwendung  kommenden  gewalzten 

Material,  das  in  großen  gleichartiL''ii  Massen 
hergestellt  wird,  und  das  sieh  wührcnd  si  iner 

*  VorCra^,  K^'b^iten  auf  der  Sitzung  des  Verein» 
cor  Beförderung  des  Oawerbfleites  am  4.  Movember 
1907  so  Berlin. 

die  größto  spozifisclin  Wärme.  Dieser  Modifikation 

käme  demnach  der  größte  Ausdetmuugskoefiizient 
EU.  Nun  liegen  aber  leider  Venmohsdaten,  an 
deren  Hnnd  sieb  die  Ixiciitigkoit  des  Richurzschon 

Oesetaee  naciiweiiieu  ließe,  nicht  vor,  doch  deutet 
eine  ans  der  Praxis  des  Walsens  bekannte  Tat- 

sache darauf  hin,  daß  in  Wirklichkeit  gerade  das 

ß-Cison  die  geringste  Dichte  tiesitzt.  Boini  Walzen 
von  Stabeison  läßt  sieh  nämlich,  nach  Mitteilungen 

von  Chefchomiker  Kinder  in  Meidorioh,  be- 

nbneliten,  daß  bei  etwa  S.Vl"  (  '.  ( Hellmtglut )  eine 
dorn  bloßen  Auge  wahrnebiubaro  Au.sdebuung 

stattKndet,  welche,  sobald  die  Temperatur  ge- 

simkt^n  i-<l,  ̂^  iedor  verschwindet.  Allenfnlls  jedru  li 
niUs«en  direkte  Von>ucbe  die  Beatiiligung  dieser 

Beobaohtungstatsaefae  erbringen. 

Eisengießereiwesens.* 

0.  Leydu  in  Berlin. 

Herstellung  und  BnrbcitltBg  vorprufen  laßt. 
Es  kann  <ler  Hüttenmann  an  d"r  Bessemerbirne 
durch  richtiges  ICingreifen  wäliread  des  Blasens 
die  (Qualität  seiner  Charge  beherrschen ;  es  kam 
der  Dreher  an  seiner  Drehbank  den  Stahl,  ib-r 

Sclileifer  an  seiner  .Maschine  die  SchmirgeUcheibe 
aof  hundertste!,  ja  auf  tansendatel  Hillimeter 
einstellen;  so  ist  das  (Jelinu'en  dieser  .Arbeiten 

nicht  in  dem  Maße  von  vielen  Zufälligkeiten 
abbingig,  wie  das  Gelingen  der  Arbeiten  beim 
Formen  und  Gießen.  Damit  steht  es  noch  heute 

in  einem  gewissen  Zusammenhange,  daß  sich  die 

Former  zn  den  „Glfickanf-LeotMi''  zlhlen  können, 
mit  denen  sie  in  alter  Zeit  eng  verbunden  war 
ren,  und  deren  Uniform  sie  auch  heute  noch 

hier  und  da  gern  tragen. 
Da  sitzen  die  K  li  rren  zusammen  bei  der 

Ingenieurkonferenz;  als  letzter  kommt  iler  Ver- 
treter der  Gießerei  (sie  liegt  ja  auch  am  weite- 

sten Ton  den  Verwaltungszimmern  entfernt)  und 
mit  saurem  Lficbtdii  muß  er  sich  die  Nockereien 

der  glucklicheren  Kollegen  gefallen  lassen:  ,da 

kommt  der  Aussdiußmeister*,  und  als  ftwind- 
lirlierGniß  wird  ihm  wohl  beim  (ilanzedes  Weih- 

nachtsbaumes als  sprechendes  Symbol  vergeb- 
licher Bemahungen  ein  Stück  „großlSeheriger 

Srbwfizerknsr"  vrrelirt.  Wenige  kennen  die 
schwarze  Kunst  dort  hinten,  wenige  wissen,  wie 

des  Gießers  Tätigkeit  ein  schnelles  Entschließen 
und  Handeln  fordert.  Eigenschaften,  welche  sich 
nicht  am  Zeichentisch  und  an  der  5  m- Dreh- 

bank lernen  lassen. 

Wie  den  \  erw  eirt  nen  Alpenjilger  der  Tod 

in  wechsi'l]i<ii  ti  (ti  stalten  selireekt.  so  hat  <ler 
Gießer  mit  dein  iinvertneidlichen  Ausschuß  in 

wecliselndsten  Formen  zu  kämpfen:  Es  wftre 

schade  um  das  edle  Weidwerk,  wenn  der  .I;iger 

nicht  ein  Jagdtieber,  ein  heftigeres  Klojiteu  der 
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Viihi'  verspürte,  in  Furcht  und  IloftVn  auf  frliick- 
licbcn  Schuß,  wcnu  ihm  das  WihI  vor  dem 

Rohre  sttht.  Es  wfire  schndt-  um  den  Gießer, 

dem  das  liitcresHt»  nn  s<>iiii>m  Krfolv'<'  das  Herz 
nicht  üuhuelier  schla^eu  lubt,  weuu  die  feurige 
Flut  sich  in  die  mühsam  naeh  «Uen  Refrelo  der 

Kunst  hertrestollte  Form  stürzt.  Da  hcti  t  d<'r 
alte  CriockengieÜer  »einen  frummen  Spruch. 
Solche  auiVegenden  Momente  ans  dem  Leben  der 
(ücImt  ^ti  lii'H  vor  unsiTi'ti  Aiiiri'tt.  wi-nii  wir  des 

UlociicugieUers  von  itreslau  gedcakeu  und  an 
das  Hanpt  der  Medusa  von  Celltnis  Perseus. 

Von  scheinbar  ganz  unhedeutcnden  Zufilllig- 
keiten  bOngt  oft  das  Gelingen  eines  Gusses  ab 
und  ist  eventaell  Iffihe  and  Arbeit,  Fleiß  und 
Kanst  oft  verloren  durch  ein  Icleinstes  Versehen. 

So  ein  Ausschuß  —  und  mit  5  rechnet  man 
im  allgemeinen  in  Maschinenfahrikeu  bei  viel 

wcclisclmli  r  Arbeit  --  bat  bei  kleinen  Stücken 

ja  nicht  viel  auf  sich:  schwer  triflt  er  alxr 
Arbeiter  und  Falirik,  wenn  damit  viele  W  ochen 

an  Zeit,  viele  Hundert  Mark  Lolin  und  Tausende 

an  Material  verloren  irehen. 

Bedenkt  man  nun  noch  diu  jiur.süulicheu  Ge- 
fahren der  Arbeiter  beim  Hantieren  mit  schweren 

Lasten,  mit  den  Pfannen  voll  tliissitren  Kisens, 

mit  liciiieu  Gul5.««tiickeu  u»w.,  .so  kann  man  sieb 
dem  nicht  verschließen,  daß  die  Gießerei  zu  den 

schwirriiT^'i-n  und  gefällirlielisten  Gewerben  trehört. 
Und  ihre  Schwierigkeiten  und  Gefahren  wachsen 
mit  den  zunehmenden  Gewichten  und  Dimensionen 

der  (iiiDstücke  im  modernen  Maschinenbau. 

Mit  di<'.ser  Erkenntnis  brach  sich  im  Laufe 

der  Zeit  auch  die  Einsicht  Bahn,  daü  die  Lei- 
tung Gießereien  wisBenschaftlich 

tr  e  s  c  h  u  1 1  e  n  Männern  a  n  v  e  r  t  r  a  u  t  werden 

muü,  und  daü  sicli  niclit  mehr  (.Töüte  Werke 

(wie  noch  vor  einigen  Jahrzehnten»  darauf  l»e- 
srhr.'lnken,  das  Wohl  und  Weiie  ibrer  Gießerei 
allein  dem  tüchtigen  Meister  anzuvertrauen  und 

seiner  meist  in  engen  Grenzen  erworbenen  Em- 
jdrie.  In  den  allerletzten  .fahren  ist  auch  die 
Aufmerksamkeit  der  llochschuleu  auf  diesen 

Industriezweig  urelenkt  worden,  der  flrQher  in  der 
Technoldtrie  "der  als  ein  Teil  der  Hüttenkunde 

recht  kurz  abgetan  wurde.  Weit  davon  entfernt, 
das  Können  der  in  der  Praxis  ergrauten  Former 

trerin^r  zu  schützen,  vertretrenwartigt  man  sich, 

da(i  bei  dem  jetzigen  l'mfange  und  der  Viel- 
seitijrkeit  der  (irießercien  auch  bei  deren  r..eitung 

eine  Arbeitsteilung  eintreten  tnnü.  Wenn  ein 
Meister  Ho  bis  40  Kormer  zu  lieanlsichtigen  hat, 

d.  h.  deren  Arbeit  und  die  Wertsch/itzung  ihrer 
Arbeit,  so  blcil»t  ihm  (abgesehen  von  mangelnder 

ViirbiMunL'i  nirlit  Z'  it,  da<  Kapitel  der  h'oh- 
materialieu  und  Eisenmisehungen  dauernd  zu  be- 

herrschen, dazu  noch  die  maschinellen  Betriebe 
iit;il  d'  Ti  t' eliniselirn  Teil  des  Kalkiilntionswesens. 

Als  nach  etwa  7 o jähriger,  dankenswerter 

Tätigkeit  im  Jahre  1H72  die  KBolgltebe  Eisen- 

gießerei in  Berlin  ihre  Tore  schloß,  nachdem 

sie  reichen  Segen  ülier  die  heimische  Industrie 
verbreitet  hatte,  stand  Deutschlands  Gewerb- 

fleiß in  hoher  Blüte.  Die  Schüler  hatten  die 

Meisterin  schließlich  übertroffeu,  wennschon  nicht 
•a  Gtte  der  Arbelt,  so  dooh  an  Schaffenskraft, 

wie  sie  der  Wettstreit  des  bürgerlichen  Fleißes 

zeitigt.  Der  Zug  der  Zeit  rief  zur  Zeit  der 

Geburt  de«  Deutschen  Beichea  viele  große  In- 
dustrielle rnternehnmngen  ins  Leben  und  mit 

diesen  auch  eine  Anzahl  hervorragender  Eisen- 
gießereien. Den  Siteren  Sehinkelsehen  Kunst- 

bauten, liie  in  dm  H  irsiirschen  Fabrikanlagen 

ihre  Keprflsentauteu  fanden,  scbloBMn  sich  um 
diese  Zelt  andere  arehltrittoabch  kunstvoll  aus- 

gefiilirte  Fabrikhailen  an  und  atellten  die  alten 
Werke  aus  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts 
in  den  Schatten,  die  mit  meterdicken  Mauern 

und  ihren  kleinen  Kundimgentenstern  einen  l  elier- 
;rantr  von  den  liclit losen  (iruben  der  Bergleute 
zu  modernen  Fabrikanlagen  darstellten.  In  ihrem 
Halbdunkel  sah  man  sieh,  wenn  die  Sonne  nicht 
iranz  li'icli  am  Himmel  stand,  wohl  nach  den 

Grubenlichtern  der  Kameraden  vom  Uutertage- 
bau  um. 

l'nd  wieder  sind  seit  der  Gründerjteriode  30 
bis  4U  Jahre  vergangen;  da  sind  auch  die  Pracht- 

bauten jener  Zeit  veraltet.  Das  Aufgeben  einer 
Gießereianlage  mit  all  ihren  teuren  Einrichtungen, 

als  üefen,  Uobezeugeu  usw.^  vollzieht  sich  aber 
nicht  so  leicht  wie  bei  dem  Umbau  von  Miets- 
odor  Geschftftshiiusem  in  Berlin  C.  Es  gehört 

eine  schwierige  Kalkulation  dazu,  sich  zu  ver- 
sichern, ob  die  Vorteile  eines  teueren  Neubaues 

den  Vorteilen  entsprechen,  la  ̂ ttem  langst  ab- 
geschriebenen (Jeb.tude  sozusagen  niietsfrei  zu 

arbeiten.  Und  dennoch  —  die  .\usdchnung  der 
Industrie  erfordert  Neubauten,  zumal  modernste 
Ausrüstungen;  und  dies  zwanir  vielfach  dazu, 

die  alten,  obenein  zu  klein  gewordenen  und  an- 
etnandergestlii^teB  Rinme  aufzugeben. 

So  entstanden  und  entstehen  in  den  letzten 

zehn  .iahrcu  viele  Gießereien,  die  sich  von  den 
alten  Werken  besonders  durch  eine  FQlle  von  Luft 
und  Licht  unterscheiden.  Die  Kunst  formen  der 

Architekten  haben  den  straäen  Linien  der  Eisen- 
konstruktenre  in  den  Fabrikbauten  weichen 

müssen.  .\n  die  Stelleder  dicken  und  breiten  Mauer- 

pfeiler traten  schmale,  Hchmiedeiserne  Stützen, 
zwischen  denen  sich  Fenster  an  Fenster  reiht. 
Anstatt  der  anno  70  bis  80  noch  herrschenden 

gußeisernen  S.lulen  wachsen  schKnciicis'.  riif  h'iclite 
.Stützen  empor,  die  sich  liai  iitoaisch  mit  den 
übrigen  Eisenkonstruktionen  verbinden  und  den 

sdmellaufenden  Kranen  der  Niuzeit  Ri-chniinj,' 
tragen.  Die  Dächer,  sonst  vielfach  mit  schweren 

Pfannenziegeln  gedeckt,  ohne  jedes  Oberlieht, 

.•illenfalls  verseln  n  mit  einer  schwi-ren  Laterne 
aus  liolzkonstruktiou  ohne  oder  mit  schlecht 

schließenden  Klappen  — ,  verwandelten  sich  la 
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leichte  P^ipdleher  mit  Eisenzementdecken  ^oBer 

Spannweiten,  durchsetzt  mit  Obcrlirlif'-rn,  die 

bis  zu  65^/0  des  Areals  der  Uit^blialiuu  aus- 
gedehnt slod.  Diene  spenden  im  Verein  mit  den 

St'itenfcnstern  d»^n  Formern  zu  ihrer  Arbeit  im 
stumpfscbwarzen  Kolilensande  taghelles  Liebt. 
Durch  die  Laafkrananl agea  int  In  neuester 
Z«it  die  Höhe  der  (üeliliallt  n  und  iliro  Hrcitf 

vorteilhaft  für  die  Lüftunir  irrwordeu ;  die  schlecht 

aeUießenden  h91xernen  Kii-i  iliiKcl  alter  Zeit  in 
den  Laternen  und  äber  den  SeitenhallendEehem 

Rind  durch  lieiiuem  zti  heilienende  eiserne  Schiebe- 
fenster ersetzt,  so  daß  diese  Fenster  durch 

Bobwaohe  Dralitst  ilzüi^e  von  Boden  der  Halle 

oder  von  einem  L.nificran  aus  liiiinom  ln-dient 
werden  liönnen.  Hii>rdurch  ist  mun  auf  natür- 

lichstem We^rc  der  scbwierißfen  Aufgabe  guter 

Liiftnn<r  zinni!i>  li  trer^'cht  frt'wonlcn.  Kine  \  oll- 
koaiuieuc,  eiawandfruio  Lüftung  zu  erzielen,  wie 
sie  in  Schulen  nnd  Kranhenhflufiem  erfolgreich 

durchgeführt  wird,  ist  liedauerlii^ln  ru  i  isc  ans- 
geschlosnen,  da  die  obwaltenden  .Schwierigkeiten 

gane  nngewShnlteh  sind,  zumal  an  jeder  Gieß- 

stellt'!  die  Inide  I.nt't  di-n  Stauli  mit  sich  zur 
Höhe  zieht.  Dagegen  bat  die  Heizung  in  den 

GieOerden,  die  Ja  nach  klimatischen  Verhält- 
nissen odt'r  nach  Ai'  Ii  s  Betriebes  zum  Teil 

ganz  entbehrt  werden  kann,  wo  sie  notwendig, 
in  neuester  Zeit  erfreuliche  Portschritte  gemacht. 

Das  beste,  was  bislanL'  in  dieser  Hinsicht  erreicht 

wurde,  leistet  die  Hii/.iiujr  mit  i'in<re]>reßter. 

durch  eine  Damiifrohrkainmt'r  ei  wftrmter  Luft. 
Diese  Luft  wird  durch  ein  Hlechrolirnetz  den 

VerscliiidcncTi  Piinklt-n  ilfs  (Teliiiudcs  in  einer 

H5he  vuu  2,0  bis  '6  in  zugeführt.  Weuuschou 
Anlage  nnd  Betrieb  dieses  Systems  nicht  billig 

scheint,  so  bietet  es  doch  so  viele  Vni  ti  ili'.  dali  e< 

bei  erstklassigen  Anlagen  wohl  zu  eni]ifehlen  ist. 
In  der  inneren  Ausrüstung  macht  sich 

das  Besti  '  lx  n  trrößter  Haumausnut/un^r  im  Anf- 
goben  der  Drehkrane  bemerkbar.  Sie  werden, 
wo  irgend  angängig,  dnreh  Laufkrane  ersetzt. 
Wfthreod  noch  IHTU  manche  Gießerei  j^ebaut 
wurde,  in  der  die  Lasten  umstilndlich  von 

Drehkran  zu  Drehkran  weitergegeben  wurden, 

bedienen  jet/t  sclini'llaut'ende  Laufkrant'  fast 
das  franze  Areal  der  (tielMiallen.  Da  sich  iliese 
auf  einer  Laufbahn  eder  auf  zwei  Lauflialinen 

übereinander  gegenseitig  stSren  können,  ist  in 

allcrletztrii  .lalirtni  das  Systfin  sti'ifiT  Konsol- 

krane (.an  l)eideu  J^ilugi^seiten  der  Hallen  lau- 
fend) unter  den  Hanptlanfkranen  elngefUlirt 

worden.  Diese  Konsolkrane  ersi  tzen  dir  bisher 

l>enutztcn  Drelikrane  und  auch  die  alten  Velo- 

zipedkrane;  sie  werden  auf  einer  hochliegenden 
Lanfscliicne  durch  zwi'i  elcktriscli  antretriilii'ne 

Käder  bewegt,  wahrend  zwei  weitere  horizontal 
beanspruchte  Schienen  den  Druck  gegen  die 
Wand  unten  aufnehmen  und  das  reberkippen 
des  Kranes  nach  vorn  oben  verhindern.  Die 

obere  Schiene  und  der  Boden  des  Führericorbes 

sind  in  Torwecrholif  aiiL'f'Taclit .  so  r1a(^  ilcr  Durch- 

gang quer  zu  dem  Crebilude  nicht  gestört  wird, 
entgegen  der  Anordnung  von  Velozipedknuien, 
wi'lche  auf  einer  in  FiililiodenhRhe  ll^fcndeo 
Schiene  liefen.  Das  Fübrerbaus  des  Hauptkranes 

ist  in  der  Hltte  der  Halle  angebracht,  so  dafi 
lifiiie  Konsolkran»'  inöirliclist  hoch  und  Hnl)e- 
scbrOnkt  io  ihrer  Arbeit  laufen  können.  Wenn 

der  Hauptkran  die  Konsolkrane  passiert,  muß 

er  oatOrlicb  im  Xitti'II.in^'swegc  der  Halle  fahren, 
wie  er  etwa  früher  den  in  die  Halle  hinein- 

stehenden KonKolkranen  ausweichen  mußte.  Wenn 

die  Situation  der  Hallen  es  erfordert,  lassen  sich 
diese  Konsolkrane  auf^li  um  eine  Ecke  in  Kreuz- 

hallen überführen.  Alle  diese  Oicßercikrane 

werden  jetzt  mit  drei,  auch  vier  Elektromotoren 

ausgerüstet;  noch  11)00  stand  es  zur  Frairi-.  oh 
nicht  Krane  mit  einem  Motor  und  Wendegetriebe 
den  Vorzug  verdienten.  Kaum  entsinnt  man  sieh 
dor  alten  Transmissionskrane  von  1 1^40 :  selten 
schon  werden  die  Laufkrane  mit  Seilbetrieb. 

Das  Tempo  für  flotte  Arbeit  den  Arbeitern 

in  der  Gießerei  anzugeben,  l.'llit  man  die  Krane 
—  als  praktische  Schrittmacher  —  mit  Militär- 
sehnellschrittj  120  m  in  der  Hinute.  laufen.  Wo 

sich  dies  mit  der  Art  der  Fabrikation  vertragt, 

haben  sich  auch  pneumatische  Krane  im  Gießerei- 
betrieb  erfolgreich  eingefiihrt.  Die  Vorteile  der 
elektrischen  Kraftleitungen  haben  sieh,  wie  In 
anderen  Betriehen,  liest ens  hewnhrt  und  Huden 

sich  bei  Neuanlagen  ausschließlich  —  in  Gruppen 
und  Einzelantrieben.  Auch  die  Aufzüge  werden 
meist  elektrisch  lietrielien.  und  zwar  tnit  allen 

Sicberheit-svorrichlungeu  für  Personenverkehr. 

Eine  moderne  Oießerei  für  idlgemduen  Har 
si'hinentriiB  würde  sich  im  Profile  etwa  vrie  im 

Ge.sagltin  dargestellt  aufiiauen. 
Bezüglich  der  zu  trocknenden  Formen  ist 

manchi  H  an  neuen  T  r  o  c  k  e  n  ka  m  m  e  r  k  o  n - 

struktionen  geleistet  worden,  auch  je  nach 
Bedarf  iidt  mdir  oder  weniger  Erfolg  eingeführt 

—  von  der  Gasfeuerung  bis  zur  Danipftrock* 
nung.  Einen  durchgreifenden  Krfolg  haben  aber 
diese  Anlagen  nicht  erzwingen  können;  die  alten 
Außenfeuerungen  mit  direkter  Flammenluft  und 

gutem  Abzüge  li--haiipten  ihren  Platz. 
Für  große  in  der  tirde  zu  trocknende  Formen 

werden  mehr  und  mehr  transportable  Trocken- 
öfen angewandt;  sie  erhalten  ihren  Wind  durch 

einen  gemeinsamen  Luftkonipressor  und  durch 

eine  die  ganze  Gießerei  durchlaufende  Rohr- 
leitnnir  neuerdings  aber  mit  Frfolg  durch 
Einzelmotoren  mit  Ventilatoren,  welche  jedem 
Ofien  angebaut  sind.  Da  letztere  im  Betriebe 
hetiuemer,  in  der  .\nlage  kaum  teurer,  auch 

nach  Bedarf  allmolilich  vermehrt  werden  können, 
scheinen  sie  an  Feld  zu  gewinnen. 

l'eher  die  Kupolöfen  unserer  Zeit  liißt 
sich  nichts  wesentlich  Neues  sagen;  auffallend 
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gegen  ftltcn-  Konstruktionen  ist  wohl  nur  die 
grüüero  Schachthöbe.  ÜArte  bezw.  Weichsein 
des  EiscHR  igt  btnlin^t  dareh  Anordnung  der 

Diisi'ii  -  t'lienso  schnelleres  oder  langsameres 
Sfhini'Izi'ii.  lU'.i  si'lir  forcierten  Bct riehen  wendet 

oiau  jetzt  nl)  und  zu  nuclianischc  licHvhiciiung 

an.  Den  Anforderun^'eu  der  Hygiene  ent» 

sprechend  werden  <li«-  Verbrcnnuntrsgase  meist 

durch  Fuukent'iuigkauuuer  und  Schorusleiu  über 
HauihOhe  abgefUirt,  aaeh  wohl  dtireb  Begen- 
aj'parate  trelösclit  und  trereiniirt.  Ein  Vorfeil 

der  gröliuren  Höhe  der  Uefcn  ist,  üali  die  beim 

Aufgeben  lutige  Oichtllaninie  fast  überall  be- 
seitigt ist. 

Was  die  Geblase  bctrifi't,  so  gibt  man 
neuerdings  vielfach  den  Kapselgftblftsen  den  Tor- 
sug  gegeuUlier  den  frfiher  aUtremein  angewandten 
FlögelventUatoren ;  doch  wurdn  in  allerneuester 

Zeit  der  Wert  der  Flügel  Ventilatoren  bedeutend  er- 
höht durch  Kombination  mehrerer  FlEigelBysteme. 

Was  al)er  den  modernen  (iicßereien  in  der 

Haujitsache  ein  anderes  Gepr.'lge  gibt,  das  .sind 
die  vielfachen  maschinoilen  N  el>o  n  l)  e  t  ri  e  1>  e. 

Willirenil  noch  vor  'JO  .Talin-n  kaum  ein  einfacher 
Saudmischer  iu  den  (.iicbcrvien  mittlerer  Bedeutung 

SU  linden  war  —  neben  einem  Kollergang  und  etwa 
einem  Tonschneider  worden  die  Neuanlagen 

unserer  Zeit  meiüi  uiit  ganz  ausgedeiinten  Sand- 
auf bereitungeanlagen  versehen,  mit  ganz  aelbstfln- 

ditren  Transporten  von  Sand  und  Kohle,  mit 

elektrischer  Ausscheidung  von  EieenrOckstäudeu 

ans  altem  Sand,  mit  Troekentrommeln  und  Sand- 
njischern,  welche  alle  viel  Handarbeit  ersparen 

und  ein  viel  gleichmäßigeres  Fornunateriai  liefern, 
als  dies  Mher  möglich  war.  Freilich  kostet 
eine  solclie  Sandaufbereitung  für  eine  mittlere 

Masohinengiolierei  etwa  40-  bis  HO  000 
wfllirend  die  wenigen  vor  30  Jahren  an  gleicher 
Stelle  arbeitenden  Ma.schinen  fUr  den  zehnten 

Teil  dieser  Suintne  zu  kaufen  waren. 

Elienso  hat  die  Benutzung  mechanisciier  iiilfs- 
krtfte  In  der  Putzerei  zugenommen.  Aus 
den  ersten  .\nfringen  der  Sandstrahlgeblase, 
welche  auf  der  Wiener  Weltausstellung  in  ihrer 

Wirkung  auf  Glassehleiferel  bis  zur  Nach- 

schleifung von  Ku]>ferstielii  !i  usw.  \  nr^^etulirt 

wurden,  bat  sich  mit  der  Zeit  das  l'utzen  der 
GnOteile  entwickelt.  Die  frtther  angewandten 

gebrauchten  Feilen  und  Stahldrablbiirsten  werden 
mehr  und  mehr  durch  schleifenden  scharfen  Sand 

ersetzt,  der  unter  der  Einwirkung  von  gefireßtem 

Winde  auf  die  Gußteile  geschleudert  wird 

auch  durch  andere  mechanische  Hilfsmittel  — 
und  die  Oberflächen  des  Gusses  von  anhaftendem 

Sande  befreit.  Die  Maschinen  arbeiten  derartig, 

li.'il'i  die  ZU  putzenden  Stücke  niecbaniseb  auf 
Drehtischen  oder  Schlitten  unter  dem  geblasenen 

oder  geworfenen  Sandstrahl  fortgefBhrt  werden, 
o  b-r  al)er  es  werden  gröfii  re  Stiii^ke  mit  einem 

1- reisandslralil  bearbeitet,  als  wollte  man  ihre 

Oberflächen  mit  einem  Wasserstrahl  abspülen. 

Der  durch  die  Lösung  der  Staubpartikelehen  des 
gebrannten  Formsandes  entstehende  Staub  wird 

durch  Exhaustoreu  abgesogen,  welche  dem  Sand- 
strahl entgegenwirken.  Die  Entstilubung  dieser 

Maschinen  sowie  von  Putztrommelu  und  Schnür- 

gelschleifmaschinen  usw.  wini  gern  mit  einer 

ailgfuieineu  Eutsti'lubungsniascliine  in  Verbindung 
gebracht.  Man  macht  den  .Staub  durch  Staub- 
sammelkammern,  Filter,  auch  wohl  durch  Wasser- 

reinigung unschildlich. 
Neben  dieser  mechanischen  Iveinigung  des 

Ghisses  hat  sieh  seit  einigen  Jahren  das  System 

chemischer  Heinigung  eingeführt  —  <las  Beizen 
mit  SchwefeUilure.  Die  (iuüstücke  werden  mit 

10^/oiger  Säure  angefeuchtet  und  der  Luft  aus- 
gesetzt. Dann  I8st  sicli  im  Verlauf  von  etwa 

24  Stunden,  bei  starken  Stücken  mit  starkem 

Anbrand  In  einigen  Tagen,  die  Gußhaut  tud  läßt 
sich  leicht  mit  einem  Wasserstrahl  abspülen. 
Der  Vorteil  dieser  Prozedur  liegt  darin,  daß  die 
Teile  metallisch  rein  werden;  daher  wird  die 

]yrethode  namentlich  da  angewandt,  wo  die  GnO- 
stücke  mit  teuren  Werkzeugen,  S.  B.  FrAsem, 

bearbeitet  werden  müssen. 

Nftcbst  diesen  allgemeinen  Gesichtspunkten, 
welche  für  Gießereien  der  verschiedensten  Art 

mehr  oder  minder  zur  Geltung  kommen,  verdient 

ganz  besonderes  Interesse  der  Aufeehwnng',  den 
seit  etwa  80  .lahren  die  Maschinen  form  er  ei 

genommen  hat.  Inden  i  Oer  Jahren  begann  die 
Mamenformerei  auf  Maschinen  mit  ZahnradOber- 

setzung;  dann  folirte  die  Kinfüliruiiir  <b'r  ein- 
fachen Kniehebelpressen,  daran  schlosseu  sich 

hydraulische  und  pneumatlseh«  Pressung,  schließ- 
lich auch  die  .\uweudung  der  elektrischen  Kraft. 

Die  verschiedenen  Systeme  haben  sich  je  nach 
Umstanden  bewtthrt. 

Während  sich  die  Formplatten  der  ;ilt<  >;ea 
Maschinen  an  die  Formerei  mit  ,eugliM  lien 

riatten-  anschlössen,  von  denen  die  Formkasten 
abgehoben  wurden,  hob  man  dann  die  Platten 
von  den  Formkasten  ab,  und  seit  etwa  zehn 

Jahren  führen  sich  Durchzugsmascbinen  ein,  bei 

denen  das  Modell  durch  eine  TIscipIatte  dvrdb- 
iri'zog»n  wird,  auf  welcher  der  Formkasten  stehen 

bleibt  oder  auch  wohl  noch  maschinell  abge- 
hoben wird.  Fast  seheint  es,  als  sei  man  auf 

der  Hölie  <ler  llaschincnfernierei  anirelangt :  aber 

immer  aufs  neue  erschien  patentierte  X'erfahreu, 
die  das  bislang  Dagewesene  flbcrtrumpfen,  wie 
stets  das  Besson-  der  Feind  des  Guten  ist. 
Weichen  Wert  man  dieser  ̂ laschinenformerei 

beilegt  In  bezug  auf  Lohnersparnis  nicht  nur, 
sondern  besonders  bezüglich  e.\aktester  Arbeit, 

erhellt  daraus,  daß  Formmaschinen  für  OOOOOr*^^ 

das  Stück  gel»aut  werden.  Wo  Preßluft  vor- 
handen Ist,  benutzt  man  gern  den  Luftstrom 

aus  einem  Gummischlaueli  zum  schnellen  und 

sicheren  Kcinigen  der  Modcllplattun  an  Stelle 
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UiM  altra  Blasebalges.    So  bomtst  man  an  den 

Foniim.ischiiien  zum  Lösen  der  Form  iMin-n  ptuMi- 

mati»ckeu  Hamtuer,  der  mit  eiumu  kurzeu  üetl- 
nen  and  SehUeBen  eines  Hahnes  dem  Modell 

hundertf,n-lii-,  nher  tninimalf  Sulil  iiTi-  trilit.  weicht» 
besser  wirken,  weniger  Zeit  rauben  und  diu 
Masdhlnon  und  Platten  nicht  so  gefährden  wie 
die  entsprechenden  starken  Schlage  mit  dnem 

Holz-,  Blei-  oder  Zinkhammcr. 
Auch  auf  die  Kernmacherei  hat  sich  der 

Maschinenbau  K^worfen;  kleinere  Kerne  werden 

durch  eine  Art  Wurntstopfmaschln»'  herjresti^llt, 

grölicre  und  große  durch  eine  den  komplizier- 
testen Formmaschinen  naehgebildete  Maschine: 

diese  fanden  besonders  pute  Aufnahme  bei  der 

Fabrikation  von  Fittings  und  Fassonrohren. 
Hier  ist  zn  erwlbnen,  daß  in  der  Keramaeherei 
die  leichte  Frauenhand  schon  hier  und  dort  Etn- 

gang  gefunden  liat. 
Zn  den  wesentlicben  Nenemogen,  die  sieh 

alltretnacb  Hahn  In i  clir  ii,  jrehliren  auch  die  I'rel'»- 
luf  tanlagen  für  Aufstampfen  der  Formen  (zumal 

be!  großen  LehmgnßstBeken  in  den  Dammgruben) 
und  für  das  Putzen.  Die  mit  5  Iiis  (i  Atm. 

Druck  arbeitenden  Anlagen  sparen  viel  Zeit  und 

Platz  —  wennschon  »ich  ihre  Tätigkeit  mit  der 
Handarbdt  pekuniär  ziemlich  gleichstellt. 

Aber  nicht  nnr  der  Architekt,  der  Hygieniker. 

der  Maschinenbauer  hat  beigetragen,  das  (rieüerei- 
fkeh  ans  seinem  Dunkel  ans  Licht  zu  heben; 
auch  der  Chemiker  hat  sein  Teil  au  dem  all- 

genieiueu  Fortschritt.  Aber  langsam,  sehr  lang- 
sam kommt  die  Chemie  zur  Oeltung;  ihre 

AVissenschaft  i^r  nicht  so  in  liie  .Au^'en  st<rin<ri>nd 
wie  die  des  Maschinenbauers;  auch  fehlt  noch 
meist  bei  den  Gießereibesitzem  die  Erkenntnis 

von  ihrem  Werte  —  bei  den  (Meßereileiteni 

meist  die  Schule,  oft  auch  die  Zeit. 
Seitdem  nm  t880  der  Wert  des  Siliziums 

Im  Gußeisen  zuerst  festgestellt  wurde,  wurde 

auch  dem  Phosphor,  Schwefel,  Maugan  und  ihren 

Einwirkungen  auf  das  Eisen  in  der  Wissenschaft 
und  bei  einzelnen  hervorragenden  industriellen 

Werken  regste  XutnierksainkiMt  irezollt.  Seit 
7  bis  8  Jahreu  haben  einige  größere  tiießereien 

mit  Hilfe  eigener  oder  außenstehender  Labora- 
torien ihre  Rohmaterialien  chemisch  gejirüft. 

ihre  Gichten  beschickt  und  die  Einwirkungen 
der  EinselstodSa  im  Eisen  iMobaehtet.  Hand  in 

Hand  mit  den  chemischen  rntcrsuchunsren  wurden 

und  werden  hier  und  da  täglich  Festigkeits- 

'  proben  anf  Durchbiegung,  Harte,  Schlag  (auch 
auf  ZufT)  .mjrestellt ;  selten  aber  iiliersteiircn 

diese  Arbeiten  das  von  den  Behörden  vor- 

geschriebene «muß". 
Freilich  treten  zwei  schwerwiegende  Faktoren 

der  Beschickung  der  Kupolöfen  auf  wissenschaft- 
licher Grundlage  hinderndenttregen,  der  Widerstand 

der  meisten  Hocbofenwerke,  wennschon  in  ge- 
wissen Grenzen,  Oarantien  zu  bieten  für  die 

Gehalte  der  zu  liefernden  Boheiseumarkea;  ferner 

von  kaufni.'innischer  Seite  die  BesohrKnkung  der 
Vorräte  auf  ein  Minimum. 

Was  hilft  dem  GIeßeretehef  alles  Analysieren 
uml  (ranieren.  wenn  er  nich:  das  Eisen  von 

den  Hutten  bekommt,  wie  er  es  bestellt;  was 
nfitzt  ihn  die  Kenntnis  der  Gehalte,  wenn  er 

nioht  zu  richti<^en  Mischungen  verschiedenste 
Harken  im  Vorrat  hat,  sondern  jede  Art  Guß 

—  ob  dick,  ob  dünnwandig  —  aus  einer  Koh- 
eiscnmarke  gießen  muß,  weil  kein  anderes  Eisen 
auf  dem  Platze  ist.  Die  (ließereien  kihinten 

qualitativ  viel  mehr  leisten,  wenn  sie  in  dieser 
Hinsieht  mehr  Verständnis  für  ihre  Sorgen  und 

mehr  Entgegenkommen  f.1nden.  Bedaie  rlicli  ist 
es,  daß  (veranlaßt  durch  die  Hochkonjunktur 

der  letzten  Jahre)  die  lange  schwebenden  bo- 
zUglichen  Vorhand  1  untren  zwischen  den  berufenen 
Vertretern  der  Erzeuger  und  Verbraucher  an 
Boheisea  noch  nicht  zu  eln«n  für  das  Gros 

der  Abnehmer  nutzbrin^'euJen  Abschlüsse  ge- 
kommen sind.  Hierin  liegt  noch  ein  großes  Stück 

Arbeit  vor  den  Gießereifachleuten.  Im  großen 

und  ganzen  werden  die  Gattierungen  Jetzt  nach 

den  Gehalten  an  Silizium  zusammengestellt,  in- 

sofern durch  vielfache  Analysen  und  gleich- 
lautende mechanische  Materialpriifun^ren  fest- 

gestellt ist,  daß  ein  dickeres  Gulistiick  gröberes 

Korn  und  geringere  Festigkeit  hat,  als  das 
dünne  Gußstück  aus  demselben  Material.  Unter 

der  Annahme,  daß  sich  <lie  (n  halte  an  Kohlen- 

stoff, Hangau,  Phosphor  und  Schwefel  in  mittleren 
Grenzen  halten,  gilt  für  die  Gütebestimmung  der 
Mischungen  etwa  die  Siliziumtafel,  die  sieli  zu 
diesem  Zweck  ab  und  zu  in  deu  Gießereibureaus 
findet. 

I  nil  nun  zum  Schlüsse  die  Quintessenz  aller 

industriellen,  aller  Gewerbebetriebe  —  zur  Kal- 
kulation. Eine  Bibliothek  ist  darQber  geschrieben 

und  eine  Bibliothek  wird  darüber  nicht  gelesen 
und  nicht  beachtet.  Allerorten  Klagen  Uber 
niedrige  Preise  und  gruppenweise  Vereinigungen 

zu  Preiserhöhungen.  Hier  wird  su  sehr  kauf- 

männisch „jremeint"  (wie  man  an  der  Börse 
Meinung  für  ein  Papier  hat)  und  zu  wenig  mit 

technischem  Verständnisse  gerechnet,  sonst  kSmi* 
ten  nicht  —  wie  das  vorkommt  —  Preise  für 

Jaliresabschlüsse  für  dieseiiteu  Gegenstände  um 

40  */•  differieren,  wo  die  Konkurrenten  an  einem 
Platz  sind,  das  Eisen  zu  L'leichen  Preisen  ge- 

kauft wird  und  die  Formerlühue  durch  die  Organi- 

sation der  Former  gleich  gehalten  werden  —  um 
so  wen!;.'!'!'.  Wenn  ilas  teurere  ̂ Verk  die  liesseren 

Anlagen  und  bei  größerem  Umsatz  kleinere  Generai- 
kosten  hat.  Eine  gut  geleitete  Fabrik  braucht 
auch  heute  nicht  über  schlechte  Preise  zu  klagen. 
Können  andere  Werke  nicht  mitkommen,  so  liegt 

dies  daran,  daß  sie  den  Zug  der  Zeit  nicht  ver- 
stehe und  nicht  ihre  alten  Aulagen  moderni- 

sieren —  oder  auch  daran,  daß  sie  bei  unsicherer 
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Kalkulation  zu  wenig:  ̂ Rückfrrat"  zei;r<?n.  Kiii 
besonders  nicht  scharf  g:enug  zu  verurteileudeä 

üebel  «fnd  (He  Oewfchusprelse  oaoh  Gruppen; 
leicht  kann  »-s  vorkommen,  daß  im  .Fahresaltsatz 

die  Gruppe  von  Stücken  zwischen  100  und  250  kg 
mehr  koeten  mfißte  als  die  Stücke  der  Oewichto» 

grnppe  von  25  bis  loo  —  doch  sollen  die 
schwereren  Stücke  ])ro  100  kg  billiger  sein  als 
die  leichteren.  Ein  klare.«i  Rild  über  die  Pro- 

gpfritiU  t'inis  Werkes  ist  nur  zu  erzielen  bei 
vollstaiiiüir  iliirchgeführter  Stiiekkalkulation,  bi'i 
der  die  Einzelkosten  soweit  wie  irgend  rariglich 
den  Stücken  auf  den  Ldb  feechrieben  werden, 

und  wo  dann  der  (feneralkostenzii>;eblaf.'  auf  diese 
Summe  nur  möglichst  klein  zu  sein  braucht. 

So  stehen  wir  Im  Oleßereifewerbe,  das  durch 

.Tahrzebnte  vi'rnarlilissiirt  und  zuriicktri'lili<'b<n 

ist  gegen  neue  unter  glücklicheren  Sternen  ge- 
berene  Industriezweiire,  in  volletn  Waehnen  und 
Werden.  .Am  meisten  verdanken  wir  hiorbti 

der  Entwicklung  des  Maschinenbaues,  dem  PrA- 
zisionsmaschinenban,  der  EüektrltitBt,  der  Chemie 

un<l  «leni  so  weit  vorau^roschrittenen  Material- 

prüfungswesen. Es  ist  zu  erwarten,  daß  die  er- 
starkten (rießereien  in  ruliigcren  Zeiten  auch  den 

Hodiofenwerken  gegenaber  einen  rlehtigen  Stand- 

Iiunkt  tiniii-n  bezüirlich  di-r  G,iraiirii-n  auch 
gegenüber  den  zurzeit  überanstrengten  Kokereien. 

Wenn  dann  die  kaufmännische  Verwaltanj? 

mehr  als  bislan*;  die  .Aufmerksamkeit  der  führenden 

technischen  Seite  gewinnt  und  sich  mit  richtigem 

Yerstlndnisse  dem  gewerblichen  Betriebe  einfügt 
und  unterordnet,  so  ist  auch  dem  uralten  GieBerei- 

wesen  eine  schöne  Blütezeit  vorauszusagen. 
Wer  vor  10  .fahren  die  bedeutendsten  Gieße- 

reien Deutschlands  und  Amerikas  bereiste,  konnte 

sich  dem  Urteil  nicht  vi  rsrliiii  lV'n.  daß  wir  hier 

gegen  die  damals  jung  aut blühende  öieUerei- 
iodustile  des  fernen  Weetmis  weit  zurOck  waren ; 
heute  hat  sich  dies  Bild  sehr  zu  unseren  Gunsten 

▼erindert;  jetzt  sind  wir  mit  unseren  vinlcn 
Nenanlagen  die  Uodemeren.  Wir  müssen  aber 

z\ii:ist,'!ii'ii,  daß  wir  dies  sehr  \\>'>iMitlich  durch 

den  amerikauiaehea  Einfluß  geworden  sind.  Ganz 
besonders  Ist  noeh  zn  erwfthnen.  daß  wir  auch 

naeh  amerikaniselirtii  Vdriiildi'  durcli  eine  Reihe 

guter  Zeitschriften  in  den  letzten  fünf  Jahren 
wesentlich  gewonnen  haben. 

Das  Stiefkind  und  Asehenbrödel  der  Industrie 

ist  auf  dem  besten  Wepre.  aus  seinem  btsclieidenen 
Dunkel  hervorzutreten ;  wünschen  wir  seinem 

kräftigen  Streben  hierzu  weiterhin  besten  Erfolg! 

Arbeitnehmerverbände  —  Kartelle  —  Arbeitgeberverbände. 
Eine  dreifiKhe  Parallele. 

'  Von  Dr.  Leo  Vossen,  Bechtsanwalt  am  Oberlandesgericht  in  Düsseldorf. 

Die  .Vrbeiterfragc   in  ihrer  Beziehung  und 
Wechselwirkung  zum  Cntemebmerkartell 

ist  noch  sehr  wi  ni;:  inif »  rsuclit  und  zum  bi«- 

sondereu  Ctegeustaude  der  wisseuschaftlicheu  Er- 

ürtemng  gemacht  worden.  Man  wird  bei  eingehen- 

der I'rüfunur  von  der  Ansiclit  ausgrlien  dürfen,  daß 
der  Arbeitnehmer v erband  zum  Kartell 

in  wichtigen  inneren  Bcziehnn^ren  steht,  indem 

fr  dt-r  Saclic  naeli  ledi;rli<ii  <■  n  Kartell  von 
Arbeitsproduzenten  darstt  lit;  anderseits  ist  der 

A  r  b  e  i  l  «r  e  b  e  r  V  e  r  b  a  n  d  ledifrlieh  ein  S  c  h  u  t  z  - 
verliand  tri  ir^n  den  Arbeitnehrocrverbaud,  und 

steht  als  si»i<;her  zum  ..Kartfll"  in  keiniTlfi 
begrirtiichcn  o«ler  Verwandtschatts-Bcziehungen. 
Zur  Begründung  und  Erläuterung  dieser  in  ihren 

Selilunt'olj.'irnnv'<n  untrcnn-in  betl'iitiniLrsvoll.ti 
Siitze  ist  es  nötig,  die  drei  genannten  Arteu  von 
Verbanden  in  ihrer  wirtschaftlichen  Bedeutung 
einzfln  näher  zu  bi  trru  liti  ii.  V.<.  wird  sieh  dah.'i 

liäutig  Gtdegeuheit  linden,  auf  die  sozialen  Strö- 
mungen der  heutigen  Zeit  zurückzukommen  und 

sie  •  iii/i'ln  auf  ihren  Inneren  Gehalt  und  Wert 
zu  untersuchen. 

Vicht  umsonst  linden  wir  das  Wort  .S.vndi- 
I  u  i  i  ii,  r  Berichterstattung  dir  Zeituuytu 

iiher  die  Arbeiteriiewegung  des  .Auslandes  stets 

wieder.    Das  „syudicat  des  ouvriers"  ist  eine 

typische  Erscheinung  iu  der  Streikbewegung 

fl^mder  Staaten.    Was   wir  ̂ Gewerkschaft* 
nennen,  nennt  der  Franzusi-  sclilcehtwetr  „syndi- 

cat"*,  und  gerade  Frankreich  und  Italien 
liefern  schlagende  Beis]»i<  le  dafür,  in  wie 

hohem  (-frade  die  Arbeitersyndikate  kraft  ihres 
Zusammenhaltes  hauptsuchlich  bei  Bcstimnninir 
des  Preises  der  Arbeit  zur  Heherrschun>r  des 

.Arbeitsmarktes  gelangen  könnt  li  I  He  tr.mz.i^j- 
schen  .Arbeitnt'hmervcrbandc  balien  liereits  durcli 

das  ...'^yndikatsiresetz''  von  1««4  das  Recht  der 
juristischen  Persönlichkeit  bei  gleichzeitiger  Be- 
sehrilnkuMjr  ihrer  Betiltitruntr  auf  rein  wirtschaft- 

liche Angelegenheiten  erlangt ;  ein  X'ersuch,  der 
aber  —  was  den  Befürwortern  der  Verleihung 
fler  I?eclnst;ilii<rkeit  an  die  deutschen  Berufs- 

vereine einiges  zu  denken  geben  mag!  —  in- 
sofern kliiglieh  geseheitert  ist.  als  sich  kurz 

darauf  die  ..H'-ileration  nationale  (l<>s  syndicats 
ouvriers**  als  rein  sozialistisches  Gewerk- 

schaftskartell begründete  und  einige  Jahre  spflter 
mit  d'  iii  sozialrevolutionilren  Kartell  der  Arbeits- 

börsen zusammenschloß,  mit  dem  Endziel  durch 
diese  durchaus  radikal  -  sozialistische  Gesamtor- 

uanisation  den  Generalstreik  zu  proklamieren. 

Und  in  iihnliolier  Weise,  wie  dieser  franz''i- 
sische  Zusammcnseiduß  von  Arbuitcrsyndikaten 
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ond  ArbcItsbOrNen  unter  sieh  In  den  Jahren 

1!K)0  Itis  hauiitsilc.lilit-li  I!t04  all.in  diin-li  ilt-ii 
denkwürdigen  Marsoillor  Streik  der  Hafenarbeiter 
und  Seeleute  der  franznsisehen  Indutttrle  un- 

lu  rcchenb.inn  Scliadmi  zuführte  si  ln  ri  wir  im 
Jahre  lti04  und  voraeliuliub  in  Uenua 

dM  dortige  „Consoreio**  der  Arbeiter,  dae  sich 
von  seiner  eififentlichcn  und  iirsprüntrliclien  Be- 
stimmunic:  als  wirtscliaftliciier  Faktor  in  den 
Hafenverbflitnissen  Genuas  völlig  los^elöHt  und 

durch  das  erlangte  tatsadiliche  und  rechtliche 
Arheitsnionopol   zu    ciiuMri  alltii.irliiiircn. 

schrAnkten  Despoten  di-ui  Ka|titnl  und  der  Arbeit 
gegenflber  emporgeschwungen  hat,  am  Werke.  Die 

Folge  i-*f.    wie  die  Kidnisehe  Zeitung  in  rincm 
Leitartikel  vuui  17.  Miirz  d.  J.,  übersclirielien 

«Marseille  and  Ctenua  als  HittelmeerhAfen*,  zu- 
trfiTi'tiii    aii-iir''fiiiirt  hnt,   daß   die  Freiheit  der 
Arbeit  heute  in  Ucnua  nicht  melir  besteht,  daU 

die  üntemehmer  genötigt  sind,  nur  Verbands- 
arheiter  anzustellen,  weil  es  keine  anderen  tribt, 
daß  die  Arbeitsbörse  als  unumschränkte  Herrin 

der  Loge  den  Unternehmern  da.<i  Arbeitspersonal 
stellt,  die  Schichten  festsetzt,  deren  Zahl  bi  irr-  n/t. 
die  Ansprüche   und  Löhne   bestimmt ;   üali  die 
Arbeiter  arbeiten,  wann  und  solauire  es  ihnen 

iTftfillt,  und  V()llki)irinieiie  wirtseliat'lliehe  Anareliie 
herrscht.     An    lii.-siti    Hfi-pi.l.n,    neben  dt-neu 
man   auch  ;;erade   hi  uit-  aiit   den   vor  kurzem 
beendigten  Hamburger  Hafenarbeiterausstand  ond 

auf  die  durcli  dir  Z>'itiin;r<'n  berichtete  .\rbeiternot 
in  San  Francisco   iutolge   des  Verhalteu.s  der 
Arbeltersyndik&te  hinweisen  k5nnte,  mag  man 

ersehen,   widiiti  is  führt,  wenn  ülurciftitre  Ka- 

tbedersozialiäten  und  dem  Wirtschaftsleben  prak- 
tisch fremd  gegenöber  stehende  mandatshungrige 

Politiker        gera«le  utnirekehrt  wie  tlen  Unli-r- 

nehmerkartellen  gegenüber!  — ,  sobald  es  sich 
>    um  die  Arbeitersyndikate  bandelt,  nur  Immer  die 

„Rechte-  der  Arb.  itn.  linier  im  Munde  fähren, 

ohne  jemals  auf  dei-tn  l'iHihten  hinzuweisen, 
und  wenn  el)en  diesellien  die  tats&chllch  bereits 

bestehende  Koalltionsft*eiheit  der  .Xrlteitn«  Iuik  i-  ins 

UnpemeN*?ene  ^teiL'-'Tti  uml  norlt  wt  itrr  aiisilrlinen 
Wullen,    (.ileichwohl        und  daiiiit  k<»mmeu  wir 

an   den  Ausgangspunkt    unserer  Darstellung 

SUrüek         wurde  es   vollkommen  inkerisi-tiuent 
■ein,  wenn  man  aus  diesen  Ergcbui.s.seu  einer 

TJeberspannung-  der  Konsentration  der  Arbeit 
8ch!ii  (')i-n  wollt«',   daß  das  [{echt  der  ArlicitiT. 
sich  zur  Organisation  zusammenzuschliidicn,  iti 
der  Praxis  nicht  anzuerkennen  wire.  Vielmehr 

wir<l  iii;hi,  wenn  man  einer  \'ifllii'it  sidbsti'lnditrcr 
Unternehmer  das  Redit  einräumt,  sich  zwecks 

bestmöglicher  Verwertung   ihrer  Erzengnisse, 

zu  Kartellen  zusamnienzu^ichließen,  mit  ioM-isdier 

Notwendigkeit   auch  den  Arbeitern   «las  K'euht 
zusprechen  müssen,  sich  zwecks  bestmöf^iicher 

Verwertung   ihrer  Arbeitskraft    -Iririitalls  zu- 
■ammensttteliUelien.   .Nur  wird  dann  die  gleich- 

mllBige  Behandlung  auob  weiter  durchzufiihren 
und  daher  ein  Vorliehalt  von  nicht  zu  iinti  r- 

schfttzender  Bedeutung  zu  maciien  sein.  Man 
wird  nlmlioh  aus  rechtlichen  und  logtsebenOrlinden 
die  Ferderuntr  anfsteUen  müs>en.  daß  frerade  so 

gut,  wie  die  sich  zusammenschließenden  Unter- 
nehmer sieh  mit  den  bereit«  vorhandenen 

Rechtsformeii  (diese  sind  durchaus  nicht  alle 

kapitaliMti.snber  .N'atur,  sondern  ermöglichen  zum 
sehr  großeu  Teil  auch  die  Bildung  von  Personal- 

«rescllscliaften  I)  zufrieden  tr''ben  und  für  ihre 
Karti'll"  nicht  die  liesondere  ViTieihun^'  der  Hechts- 

t;(liij.,'keit  in  .^n.s]iruch  nehmen,  ebenso  auch  die 
Arbeiter  sich  auf  den  Boden  des  geltenden 

Ri'chti's  st'ilen  und  mit  i|>iii  \'orhandenen  vor- 
lieb nehmen,  anstatt  nach  Erteilung  besonderer 

eigener  Reebtsfllhigkeit  für  ihre  Bervfsveretne 
und  < )rtranisatiiinen  zu  rufen.  Mit  anderen  Worten : 

Genau  so  wenig,  wie  ein  ünternebnierkartell 

Ansprach  auf  Erteilung  besonderer  Rechtsfühig- 
keit  hat,  p'nau  so  weni-.'  hat  einen  solchen  .An- 

spruch ein  Syndikat  oder  eine  Organisation  von 
Arbeitern  oder  gar  ein  Zusammenschluß  solcher 
Or^ranisationt  n.  Wird  den  Bcrufsvercineu.  d.  h. 

])raktisch  den  Arbeitergewerkschaften,  die  be- 
sondere Recht sf.ihitrkeit  verliehen,  so  hat  logisch 

auch  das  rnti-rneliinerkartell  Anspruch  auf  Ver^ 
leihunjr  besonderer  Ueelitsfiihigkcit;  denn  genau 

so  gut.  wie  die  .Arbeiti^rorganisation  den  be- 
rechtigten wirtschaftlichen  Zweck  verfolgt,  die 

.Arbeit  ilirer  ̂ lif irliedtr  zu  möfrlichst  «^ünstitTt-n 
Bedingungen  an  den  Manu  zu  bringen,  genau 

so  gut  verfolgt  die  der  Arbeiterorganisation 

durchaus  L'lrii  liarli.'i'  riiterm  hmerorganisation 

den  berechtigten  wirtschaftlichen  Zweck,  die  Er- 
zeugnisse der  einzelnen  Unternehmungen  möglichst 

\'orteilhaft  al)zusctz>'ii.  Aus  aualotri'u  (rriindfU 
ist  weiterhin  die  Forderung  des  MaUbaltens  in 

ihren  Ansprflehen,  namentlich  auch  In  Zelten 

der  Hochkonjunktur,  d<'m  Arbeitnehmerverbande 

gegenüber  genau  so  gut  gerechtfertigt,  wie  gegen- 
über dem  Unternebmerzusatnmcnschlusse. 

Wenn  wir  somit  bei  dem  X'ertrb'iehe  zwischen 
.Arbeiterortranisation  und  l'nti  rnehmerkart'  ll  zu 
dem  Resultate  kommen,  ilali  beide  vollkommen 
einander  homogen  und  darum  vom  Gesetzgeber 
und  Vnlkswirtiii  in  ihrem  Verhältnis  zur  All- 

gemeinheit auch  einheitlich  zu  beliandeln  und 
zu  beurteilen  sind,  so  gilt  nicht  das  gleiche  von 

eiuir  zu  zii  hiiiden  I'arnilelr  zwisihen  Arbeit- 

uehuier-  und  .ArlieitgeberürgauisatiüU.  Das  uto- 
pische Theoretisieren  von  einer  konstitutionellen 

Pabrikwirts<'hatt.  das  Lei  jcdein  Arli.'iti  rausstande 
wiederkehrende  ganz  halt-  und  sinnlose  Gefasel 
der  persSnIieh  unverantwortlichen  Agitatoren  von 
iler  Gleichberechtigung  des  Arbeiters  mit  dem 
Unternehmer  und  von  seiner  zu  erstrebenden 

Teilnahme  an  der  Leitung  der  Fabrik,  die 

ein  Uber  das  Recht  zum  syndikatsartigen  Zu- 
sammenschlnU   weit  fainAusreichendes  weitere» 
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Becbt  zur  \'crfrigung  über  fremde  WTinögcna- 
wiTtp  >  lilicHen  würde,  wird  stets  damit  be- 

^Müuili  t  und  kauu  auch  nur  ernstlich  damit,  be- 
frriindet  werden,  daß  zwei  Elemente  zu  jedem 
Fabrikbetrielie  erfonli  rlieli  seien,  die  einander 

ab  gleichmäliig  nutweudige  Faktoren  gegenüber- 
stAnden  und  lieh  die  Wage  hielten:  Kapital  uod 
Arbeit;  irenau  so  weni-r,  wie  eine  Fabrik  ohne 

Kapital  betrieben  werden  könnte,  könnte  sie  tdme 
Arbeit  betrieben  werden.  «Alle  Rftder  stehen 

still,  wi-nii  nu  in  starker  Arm  es  will",  so  lautet 
die  töueude  Phrase.  Die  Arbeit  sei  datier  dem 

Kapital  gleicbl>erecbtigt,  und  ebensogut  wie  der 

IJnternelimer  uinl  Arbeitsgeber,  sei  der  Arbeit- 
nehmer nicht  allein  zur  Teilnahme  an  der  Or- 

ganisation, sondern  auch  zur  Teilnahme  an  der 

Lcitunf.'  der  Fabrikunternt  hmung  berechtigt.  Es 
wird  dabei  nur  übersehen,  tiali  der  Arbeiter  nur 
seine  meist  rein  mechanische  Arbeit  zu  dem 

l'nternehmen,  und  zwar  auf  Jcderzeitip^  kurze 
Kiin<ii^ung  beisteuert,  w;iiiren<l  iler  riit'  rm  Inner 
dagegen  nicht  etwa  nur  das  Ka|iital,  sondern 
außerdem  ebenfalls  seine  Arbeitsleistung,  die 
noch  drizii  mit  mühsam  erworbener  Bildung  und 

teuer  erkaufter  Erfahrung  ianger  Jahre  ver- 
bunden sein  muß,  der  ünternehmungr  zur  Ver« 

fügung  stellt,  und  daß  nach  unserer  hcutijren 

Rechtsordnung  das  Eigentum  au  der  Unter- 
nehmung noch  aussehließllch  dem  Arbdtgeber, 

un«l  nicht  etwa  tliesem  gemelnscbaftlich  mit  den 

Arbeitnehmern,  zusteht;  ea  wird  welter  geflissent- 
lich außer  acht  gelassen,  daß  der  Unternehmer 

allein  das  gesamte  Risiko  und  die  geeaDitr  \'er- 
antwortung  für  die  Unternehmung  trngt,  d.  h. 

daß  er  nicht  allein  mit  seinem  Vermögen,  son- 

dern auch  mit  seiner  I'i  rson  für  die  Unter- 

nehmunc  eiiistrbf  ini.l  ̂ i-iiir  Haut  in  der  l'nter- 
nehniuni;  zu  ilurjile  tr.iül,  wUiireud  der  Arbeiter 

in  so  loser  Beridiung  zu  dem  rnternehmen 
Stellt,  daß  er,  wenn  t  s  <li  iiiselben  einmal  schlecht 

ergeht,  ohne  weiteres  andere  Arbeitsgelegenheit 
suchen  und  linden  liann.  Rechte,  denen  kdn« 

Verantwnrtlielikeit  gegenübersteht,  sind  aber 
wirtschaftlich  ein  Unding,  und  wenn  man  eine 

üntemehmung  allein  auf  die  beiden  nach  der 
Theorie  der  >ozialdrrMi>kratiselii-n  miil  fbri-tlichen 

Gewerkschaften  angeblich  glei«-.hl»erechtigten 
Falctoren  Yon  Kapital  und  Arbeit  aufbauen 

wollte,  ohne  noch  eine  Reihe  weiterer  Faktoren, 
nämlich  die  großzflgige  Initiative,  die  Erfahrung, 

die  leitenden  Gedanken,  die  Arbeit  und  die  persön- 

liche Verantwortlichkeit  d<'s  l'nternehuiers  hinzu- 
zufügen. 80  würile  einer  solelu-n  Unterm  hinung 

kein  Erfolg  von  aclit  Tagen  beschieden  sein, 

sondern  sie  würdi-  natürlich  sofort  klftglich 
SehitVIirueli  erleiden.  Auf  unsern  Gegenstand 

zurückbezogen,  wollen  wir  mit  dieser  Beweis- 
führung sagen,  daß  eine  Arbeitnehmerorgaal- 

salion  mit  i  i'n  r  \  rl>i  itgeberor^'anisatinn  keinerlei 

ianuro  Verwaudtschaft  hat,  und  daß  es  insbeson- 

dere logisch  verfi  lilt  ist,  wenn  die  Arbeitaebwer 
nicht  allein  den  Ausjiruch,  sich  organisieren  zu 
dürfen,  sondern  auch  darüber  hinaus  das  Recht, 
durch  ihre  Organisation  an  der  Leitung  des 
Unternehmens  teilzunehmen,  auf  die  Tatsache 

stützen,  daß  sicii  nicht  allein  die  , Unternehmer" 
ZU  Kartellen  susamnensohUeßen,  sondern  auch 

die  , Arbeitgeber"  als  solche  enrnnisiert  ^eien 
und  sich  wechselseitig  in  der  wirLschaftUchen 
Beherrschung  ihrer  Untemehmangen  aushelfen. 

Aus  dem  ̂ rrundletrenden  und  nicht  weirzuleuir- 
nenden,  tiefgreifenden  begrifflichen  Unterschiede 
zwischen  der  Einlage  des  Arbeitnehmers  in  die 

Unternehmung,  die  nur  in  diireh  Geld  abgefÜA- 
dener,  meistenteils  mechanischer  Arbeit  besteht, 
vnd  der  Einlage  des  Arbeitgebers,  die  außer 
dem  Kapital  ebenfalls  Arbeit,  ferner  Alleinrisiko 
und  Alleinvcrantwortlicbkcit  sowie  im  Grunde 

seine  ganze  durch  Bildung  und  Erfahrung  lang- 

sam heranireliibb'te  und  herangereifte  Persönlich- 
keit umfaßt,  ergibt  sich  mit  Naturnotwenditrkeit, 

daß  die  Berechtigung  des  Bestehens  von  Arbeit- 
nehmerverbanden und  erst  recht  die  Berechtigung 

zu  ihrer  Tfilnahme  an  der  T-eitung  des  Unter- 
nehmens nicht  aus  dem  Bestehen  von  Arbeit- 

geberverbanden hergeleitet  werden  kann,  da 

die  Olrichstellung  von  Kaj'ital  Arfn  it  der 
wirklichen  Sachlage  nicht  euts])richt.  Es  kommt 
aber  weiterhin  noch  htnsu,  daß  bekanntUeh  die 

Arbeitgeberyerblnde  nur  als  Schutz- Verbände 
gegen  die  üebemiacht  der  Arbeltnebmerverbande 

begrflndet  werden,  wahrend  die  Arbeitnehmer- 

verbände  dem  .\ngrifl'  gegen  die  einzelne  Unter- 
nehmung dienen  und  zu  diesem  Zwecke  in  ihren 

Anfängen  wohl  ausnahmslos  vor  den  Arbeit- 
geberverbanden errichtet  wurden.  Auch  aus 

diesem  (rrunde  würde  es  ein  logischer  Fehler 

sein,  die  BerechtiKUUg  der  Existenz  der  Arbcit- 
nehmerverbande  und  der  Ausbreitung  ihrer  Macht 

aus  dem  Bestehen  der  Arln-itgeberverliande  und 

ihrer  Machtentfaltung  herzuleiten. 
Als  das  Ergebnis  der  bisherigen  Erörterung 

darf  ziisammenfassi'nd  liervor>r'-li<>lien  w>rd<'ii, 
daß  (^obscbou  die  Unternehuierkartellc  begritilich 
mit  der  Arbeiterfrage  Oberhaupt  gar  nichts  zn 

schatten  haben  und  dieselbe  hiielisti-ns  indirekt 

durch  die  Ermöglichung  günstigeren  Absatzes 
bei  Wegfall  einer  Reihe  von  Produktionsspesen 

I  Fracht,  Beisende,  Agenten,  Reklame]  und  da- 
mit zugleich  höherer  Löhne  beeinflussen)  doch 

das  Bestehen  der  Arbeitnehmerverhande,  aber 

auch  nur  dies,  und  nicht  etwa  das  VtrlanL'in 

nach  selbsinndigtT  juristischer  Personlichki'ii 
oder  gar  nacli  Teilnahme  an  der  Leitung  der 
Unternehmung,  aus  dem  Bestehen  der  Kartelle 

herc'  Ieitet  und  gerechtfertigt  werden  kann.  !  i 

eine  vollkommene  Analogie  zwischen  der  best- 
mOgliehen  Verwertung  der  ArbeitslEraft  und  der 
Ware  \  nrlii  lT  :  daß  aber  umsrekehrt.  obsehnn 

hier  die  beiderseitigen  Interessen  in  dem  Punkte 
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,  Arbeit'  zraammeDtrefren,  eine  Herleituag  der 
Daseinsitorechtlfrung  der  Arlnitiu-limcrorfrani- 

(iatiuuea  aus  dem  Bestehen  der  Arbeitgeber- 
orgftttiMtfonen  and  fiberhaapt  eine  innerlielie 
Gleichstellung  beider  ans  zahlreidien  (TrüiKl  n 
verfehlt  seiu  würde.  In  der  Kölnischen  Zeitung 

(Nr.  888  von  1906)  ist,  in  wetentlfeber  UM»er- 

eiMtlmmung  mit  diesem  Er{i;ebnis,  di>'  St<  lliing- 
nähme  dor  Unternehmer  zu  den  Arlieitnehmer- 

organisatiouen  und  zu  den  von  diest  n  nn<,'estrebteD 
Tarifverträgen  und  zum  Icollekiiv. n  Arbeltsver- 

rra;re  überhaiiiit  (und  zwar  in  Wii|i  rl<'_'un<r  eines 
Artikels  derselben  Zeitunj;  aus  llioDretiscb  volks- 

wirtschaftlicher Feder)  wie  folgt  zuRaoimengefaDt 

"Vörden:  ,Im  allpemelnen  nimmt  d.is  I'nter- 
nehmertum  auch  heute  noch  das  uaturgcmllüe 
Recht  für  sieh  in  Ansproeb,  als  Eigentümer  des 

Werkes,  der  li.'trielisi-inrichtungen.  <fescb.'lfts- 
verbindun^eu  und  der  leitenden  Gedanken  die 
Hedin^fungen  festzustellen,  zn  denen  es  Beamte 
und  Arbeiter  bescbutiirt.  Es  muti  sich  selbst- 

verständlich dabei  nach  den  Iierrschenden  Ver- 
hftltnissen  riebten  und  LShne  und  Arbeitszeiten 

ORW.  den  Umständen,  den  Krtlicben  Zustanden 
usw.  nach  bemessen,  sonst  bekommt  es  keine 
Arbeiter.  Das  Koalitionsrecht  der  Arbeiter, 

das  ihnen  Austausch  von  Krt'abruuL'en  und  Ifit- 
teiluntren  betretlt-nd  die  I.MlinforderunL'en  und 

anderen  Arbeitsbedinguntren,  \  eraliredungen  ul»er 
I^^bnraaBnahmen,  Ober  Ausstände  usw.  gestattet, 

{reniitrt  vollkommen  zur  Walirunir  di-r  berec-htlL'ten 
luteresseu  der  Arbeiter  in  dieser  Beziehung, 

zumal  die  vielen  Großbetrieb«  Ja  so  viel  Ar^ 
l»eiter  lieseliiftiir'  U,  dali  Ji'  sc  u:itrr  ■^icli  schon 

starke  N'ereiniguuju^en  liililen  kiinnen"  usw. 
Nachdem  wir  in  den  obi^ren  Aiislulirunjren 

das  Verhältnis  der  Arbeitnelirnervi  rlirimle  einer- 

seits zu  den  Kartellen,  amlersiil >  zu  il<ii  .\r- 

beitgeberverbJlnden  erörtert  haben,  bleibt  noch 
fibrlg,  einen  kurzen  Blick  zu  werfen  anf  das 
Verhältnis  binwieilerum  der  Kartelle  zu  den 

Arbeitgeberorgauisationeu.  Wie  man  aus 
den  vorstehenden  ErSrtemngen  schon  ersehen 

haben  mag  und  ühriirens  auch  In  D-  ntsrlilaud 
von  Theorie  und  Praxis  allgemein  angenummcn 
wird,  liegt  eine  innere  Verwandtschaft  zwischen 

bi-id.n  Arten  von  Zusammensehlilssen  wirt- 

schaftlich selbständiger  Individuen  nicht  vor, 
da  einerseits  das  üntemehmerkartell  sich  einzig 
und  allein  mit  der  Ware,  und  zwar  in  erster 

Linie  mit  ihrem  .\bsatz.  allenfalls  auch  als  Kin- 

kaufskarteli  mit  der  MaterialbesebatVung,  befalU, 

mit  der  Arbeiterfrage  aber  absolut  nichts  zu 
selial^Vn  hat,  wahrend  anderseits  dir  .Vrbeit- 

geljerverband  sich  gerade  mit  der  Arbeits-  und 
Arbeiterfrage  beschäftigt,  mit  der  Ware  und 
ihrem  Preis  indessen  niebts  zu  tun  bat.  Wah- 

rend dieser  Satz  in  Deutsclilaud  im  allgemeinen 
■elbatverstandlieh  erseheint,  besteht  Aber  diese 

Frage  in  anderen  Londero,  vor  allen  in  Oester^ 

reloh,  absolut  keine  Klarheit.   So  werfen  u.  a. 

HauuiL'arten  und  Meszleny  in  ihrem  iil>rigcns  in 
mehrfacher  Beziehung  betuerkenswerten  Buche 

„Kartelle  und  Tmsts*  (Berlin  1906.  Liebmann)* 
nicht  allein  dies(>  lu  iden  L'rund verschiedenen  (der 

Trust  beschäftigt  sich,  im  (iegonsatz  zum  Kar» 
teil,  u.  a.  auch  mit  der  Arbeiterfrage!)  Unter- 

nehmerorganisationsformen ohne  gehörige  Difte- 
reuzierung  in  einen  Topf,  sondern  sie  sprechen 
auch  (,S.  74  u.  ff.)  von  Kartellen  der  Unternehmer 

als  Mitgliedern  (?)  der  Nachfrage  dem  Arin  its- 
ant'ebot  L'eL'i-niiber.  und  erörtern  sotrar  in  einem 

eigenen  Kaiutei  (S.  202  u.  ti.»  ,die  Wirkung  der 
Kartell«  and  Trusts  auf  die  Stellung  der  Ar« 

heiter",  'eine  Wirkuiifr.  die  in  Walirheit.  wenig- 
stens als  direkte  und  siiezitische  Wirkung,  gar 

nicht  vorhanden  ist),  indem  sie  dies  Kapitel  mit 
der  untreheuerlichen  Th.se  luL'iiinen  lassen: 

,Die  sozialiiolitische  Bedeutung  der  Kartell- 

bewegung  Uegt  in  ihrer  Wirkung  anf  die  Ar- 
heiter!*  Aehnli<'h  verijuiekt  Ettiiiirer  in  s.inrm 
gleichfalls  in  vielen  Beziehungen  mustergültigen 
Werke:  ,Die  Regelung  des  Wettbewerbs  im 

modernen  Wirtschaftslelinn"  (Wien  lyo."i.  Man/,  i 
die  .\rbeiterfrage  l>estäudig  mit  dem  K.ut.  ll- 
jiroblem,  indem  er  beide  auf  Grund  der  öster- 
reiehisehen  .Anschauuntr  in  l  inen  iiii  lit  nur  iluüer- 

liclien.  sondern  orgauiselu  n  Ziisauinn  iihan;r  bringt. 

Diese  spezitisch  Osterreichische  .Anschauung  er- 
klArt  sich  f^Uich  bis  zu  einem  gewissen  (Trade 

aus  der  dortiiren  I'erlif s]irt(hung  nnd  (Jesetz- 
gebung,  weldi  letztere  im  sogenannten  ,Koaiitions- 
gesetz*  von  1870  u.  a.  aneh  die  «Koalition 
van  ( Jewerlietreilienden"  behnmlch.  die  dir  Pnds- 

erhühung  einer  Ware  zum  Nachteile  des  Publi- 
knms  bezweckt,  und  zwar  indem  es  solche 
Koalitionen  als  Hn;rültig  erklärt  und  unter 

Ötrafe  stellt.  Im  Anschluß  au  diese  Gesetzes- 

technik hat  dann  die  Reehtspreebang  den  Be- 

gritT  der  verbotenen  „Koalition  von  Gewerbe- 
treibenden'' ül»er  alles  vernünftige  Maß  nach 

der  Richtung  hin  ausgedehnt,  daß  alle  Kartelle 

als  verboten  und  gesetzwidrig  gelten,  ob^'li  ii  b 
das  österreiehisuhe  Knalilionsiresetz  feststehendfr- 

malien  gerade  den  Zweck  gehabt  hat,  die 

(»Koalitionen'  von  .\rbeitern  und  Unternehmern 
so  «rmöL'li<'lien !  Zu  welclien  Konsequenzen  die 

aus  der  nicht  strengen  Scheidung  der  Koalitions- 
frage von  der  Kartellf^age  hervorgegangene  Be- 

grilYsverwirruntr  in  Oesterreich  L'efiihrt  hat, 
zeigt  u.  a.  der  Wortlaut  der  auf  dem  vorletzten 

Juristentage  in  Innsbruck  auf  Betreiben  des  da- 

maligen l'eferenten,  jetzigen  ö^tirreichischen 
Justizministers,  angenommenen  Entschließung,  die 
in  ihrem  zweiten  Absätze  an  der  betreffenden 

Stelle  lautet: 

„Der  Juristentag  h.llt  (.je<loch)  ....  die 

Gewährung  der  gleichen  Koalitionsfreiheit,  welche 

*  Vergl.  die  eingehende  lioitprechaug  ia  ,^jtabl 
and  Bisen'  1M6  Nr.  24  8.  l&Sd. 
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die  Unteru*  liiiit  r  genieflen,  an  die  Arbeitnelmier 

für  uncrlnßlich.- 
Aui'h  aus  dieser  Resolution  peht  htrvor,  daß 

man  in  Oesterreich  etwas  ganz  andert-s  unt>  r 

„Koalitiousrt'L'iit  *•  viT^itcIit,  als  in  Dfutscliland. 

Die  ZwiMdiMitifTkcit  des  Wortes  „Koalition"  in 

Oefltern-icli  und  die  fol;r(irenuilie  l'nklarheit 
«lip>rs  l^ctrritV'-s  iliirftr  in  diM-  Tat  ili-r  Scliliisscl 

für  diu  gruudv  erschicdeni!  Kcclitsaut'tassung  in 
beiden  Lnndern,  vielleicht  aucli  für  die  ver> 

tVliltr.  (Iii--  lisri-n-iii'hi^i'lif  Indiistrie  scliwi-r 
scliiidigeadt:  Kecbls]irechuug  in  Oestorreicli  sein. 
JedenfallR  ist  nach  dem  in  Deutsoiüand  herr- 

sclii'ndfn  SpracliL'-  lirAiH-lu-  und  der  hiesif^on  trn- 

werbliclien  i:^utwickluug  da«  „Koalitionsrecbt" 
der  Unternehmer  und  Arbeiter  beiirifflicb  (rrund- 

verscliieden  von  dem  Karlrllii-runfrsn-eht  des 
Dniemelimers.  und  es  besteht  insbesondere  auch 

ein  tiefgreifender  Krundstttzlicber  Untersdded 
zwischen  dem  rntemelunerlcarteU  und  dem  Ar^ 

beitt'<'l>t'rverliand<'. 
Als  da»  Schluliergebuis  der  vorstehenden 

Ansführtingen   {glauben   wir,   wenigstem  för 

rh'iitschland,  folgende  Sfltze  aufstellen  zu  sollen: 
I.  Wie  die  Ware  Gc«ren8tand  des  Zusammen- 
RchlusRe»   fiir  die   rnternehmer   zweclcs  best- 

ni'i;.'lichLr  Verwertung  ist,  so  die  Arbeit  für 
den  Arlieitnchmer.  —  II.  Hie  Daseinsberechtifrung 
von  Arbeitt-rortranisationfn  ist  daher  we|?en  der 

inneren  N'erwandtschaft  iMsider  anzuerkennen, 
soweit  die  I>nst  instH  re(  litiiriin;r  der  Kartelle  an- 

erliannt  wird ;  anderseits  besteht,  ebensowenig 

wie  fttr  die  Kartelle,  fttr  die  Arbetteror^nl- 

sation''ti  ein  Ans|irucli  auf  p'rtfilnnir  'm  shuiI,  i  ̂  i- 
Kechtstilhigkeit  oder  ein  Keuht  auf  ungeinussene 
Verstnricun^r  ihrer  Macht.  —  III.  Insbesondere  ist 

ein  Ans|ii-nrli  ilrr  Arlieirnelitneroriranisationen. 
gleiclibereuhti^ler  Faktor  mit  dem  Arbeitgeber 

in  der  Fabrik  zu  sein,  nicht  anzuerkennen.  — 
Arlieittreber  -  ( V^ranisationen  sind  Icdiirlich 

Cregenorganisationen  zum  Schutz  g^etren  Arbeit- 
nehmer-Organisationen  und  zur  Abwehr  isvis^n 

Uißhraueh  ihrer  Macht.  —  V.  Arbeitgeber-Organi- 
sationen haben  /u  der  Produktionsfrage  ebenso- 

wenig direkte  Beziehung,  wie  die  Kartelle  (im 
Gegensätze  zum  Trust!)  so  der  Arbeiterfrage. 

<FQr  41t 

In  dieser  ZoiLsehrift 

nimmt  Hr.  Profeiwor  Heyn  Veranlnmung,  im 

/weilen,  von  ibin  allein  verfai'.teti  Teile  nliiL'er 

Abhandlung  eiaige  SUtxo  nioinur  Arbeil:  „L'obor den  aiigenblifkliohen  Stsnd  unserer  Kenntnisse 

der  l>siarrungs-  und  KikaltungKVOff^go  bei 

Eisenkoblensiofriogieningen"*  einer  Kritik  2U 
iintor/iolien.  Da  die  AonlJcningen  von  Hrn.  Pro- 

fessur Heyn  sich  iiielit  auf  positive  «'\|>erinietile!le 

l ' Iii  erlagen  über  'las  in  meinem  Aiifsal/e  liobuixleile 
Sysleui  Kison-KolileiistutT  (ilUtzen,  kann  \  4in  vurn- 
berein  keine  von  mir  aufgefundene  THlsHche  be- 

st ritien  «  er'Ien.  l'in  ieil'x'li  zu  v<'riiieiden,  dall  '1  >■ 
ileyiLsebo  Kritik,  sei  es  aueb  mir  von  einem  kleinen 
Teile  der  Facligenotwen,  alw  sutreiTend  angesehen 

\vi>riii'.  ̂ elie  i<  h  iiii'-li  ire/w  nniren.  /.ii  den  einzelnen 

l'unkteu  derselben  Stellung  zu  nubmuu. 
In  meiner  obon  angeführten  .Arbeit  halte  ich 

auf  die  jiuffiillige  Tatsarhe  bingewiesi-n,  datl  der 
KrsturrungHpunkt  und  der  Selinielz}>unk t 
des  gnmen  RnbeittenH  weit  auseinander  liegon, 

während  enispre<-liMid  der  Theorie  ilieso  riniklo 
beim  weißen  W>dieisen  KUHanmienfalleu.  liierzu 

Itohnuptot  Hr.  rrofassor  Heyn  unlAr  Hinweis  «uf 
die  in  These  2  seiner  Arbeit  (S.  I'i24(  anfgestellteM 

Talsaiben,  dat'i  dureb  seine  Theorie  dies«  Kr- 
.M-hcinung  wohl  erklärt  werden  könnte.  Dort 
Iteillt  OH  aber  wörtlich:  „Dw  ̂ tabilore  System 

(grnphilhaltigoH   Itolioisen)   muß  l>ei  höheren 

•  ,Slahl  und  Elaen«  IflOT,  Nr.  Hl)  S.  KM«),  sowie 

.Melallurgie«  llKXi  a  175  und  l<ifl  8.  187  u.  17a 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 
Rubrik  entcheiBcnden  Artikel  ühcrnimmi  die  kedikiion  keine 

Zur  Metallographie  des  Roheisens. 

(IUÜ7  Nr.  4.")  S.  Iti24)     Temperaturen  .s('bmül/.eii  als  das  labilere  (weißes 
Roheisen),  ent^tpreohend  einem  allgemeinen  Gesetz 

der  pli\ sika!isi  li<»n  ("h(>niie.'* 
V'orgleiifht  mau  jeduuli  die  von  mir  in  nioinor 

Ariieit  feKtgeHtoUto  Tatsache  mit  dem  Inhalt  der 
Heynschen  These  2,  so  ist  sofort  zu  er-,  heu.  daß 
08  Rieb  in  dem  einen  Kall  um  die  Vers(  hio<ioulicit 

de«  ßrstarrungs-  imd  Sc-hmelzpunktes  von  grauem 
RiibeiKOn  handeil.  wiihrend  die  IleynHolie  AuM- 

fiilirung  nur  den  l'ntersc  bied  in  den  Schmolz- 
temperaluren  von  grauem  und  weillem  Utdieisea 
anfnlirt,  eine  Tatsaolie,  welche  niemals  bestritton 

und  Je<h'ni  I  j-enbiitlentuanii  läiiirsi  bekannt  ist. 

Die  StelUuigiiahmu  dos  Hrn.  rrofossor  Heyn 
soheint  mir  daher  gegenatandülos  xu  sein. 

Hr.  Pr<>foss<»r  Heyn  bobaiiptet  ferner,  iih 

hUtlo  das  von  ihm  vorgeschlagene  Doppol- 
diagramm  veriainen,  nm  dieses  dtiroh  ein  ein- 

zip*s  /II  ersetzen.  I>i"s  isl  aber  am  h  ni.'bl  der 
Fall.  In  der  betroirondun  ( )riginaiverütrenlliebung 
sowie  in  dem  von  mir  verfaßten  Referate  in 

dieser  Zeitschrift  sind  zwei  Diagranune  angegeben, 
ein  solches  für  das  stabile  uud  ein  anderes  für 

das  labile  S>*stem.  Von  oinem  Verhi^isen  cies 
festen  Untergrundes  der  Pliasenlehre  kann  also 

keine  Hedo  sein,  und  ist  mir  <ifr  X'orwurf  des 
Hrn.  Professor  Heyn  unversUiudlieli.  Kr  iiiiiio 
loioht  durch  aufmerksames  Durchlesen  meiner 
Arbeit  vermieden  werden  können. 

Zum  Sehlul)  wendet  sich  Hr.  Professur  Heyn 

gegen  meine  Tlieurio  der  Garschaumbildung» 

weiche  darin  besteht,  f\aJt  infolge  dee  Unter- 
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4.  Dezember  190:. Stttdiriften  ait  die  Hedaktion. 
Hühl  und  Gilten.  I7'i7 

Abbildung  1. AbUldoBg  8. 

schiedM  im  speziflaohen  Gewicht  swiaohen  Graphit 

iiiiil  SchnielzO  (lio  uiisgosrhißdonon  Gra])liitkriHtaU6 
einen  solchen  Auftrieb  orhalton,  duU  sie  sofort 

mit  groOer  Gflflchwindiglteit  aiu  dem  Bade  heraus- 
);<>sti»Cen  wenlon  müssen.  Hr.  Professor  Hoyn 
führt  hierzu  wörtlich  fdgendes  an:  „Ich  müclite, 
dem  genannten  Autor  die  Aufgabe  stellen,  ein 

Stikk  Hoia  in  Quecksilber  untoi/inauclien  und 
frei  nufstoipoii  zu  lasson.  Wenn  ilaliei  fö^tjco.stellt 

wird,  iluU  das  Hol/,  aus  dem  (,^uo<;kiiilliorlmdo 

lierauKgostoßen  wird,  so  daß  es  Uber  die  Ober- 
(liii-lie  liinau>^s[irini;t  mul  ili<'sn  vorlälif,  so  wiir<io 
ii'li  mioii  voranlaUl  füliien,  der  (ianscluiunitiieurie 

von  Goerens  beisiitreten." 
\\'(>nn  auch  Mr.  Profi'ssnr  Hovii  si<'li  heim 

Niuüorbühreibea  diese»  Sätzen  den  Vorgang  nicht 

rechnerisch  klargelegt  hat,  so  hStte  doch  sein 

l'.inpfinden  fUr  >ikalischo  Vort^äni^e  ihn  ab- 

halten soUen,  einem  Hoiclieu  Zwoil'ol  Ausdrucke 
SU  geben.  Die  Aufgabe,  die  mir  Hr.  Professor 

Heyn  jreslellt  hui,  isi,  wie  er  sirh  aus  neben- 
stoboudon  Mumeutaufnahmen  überzeugen  kann, 
und  es  nidit  anders  au  erwarten  war,  im  Sinne 
meiner  Theorie  urelöst  worden.  Ich  freue  mich 

nnn  in  Hiti.  Professor  Heyn  einen  weiteren 

Anhiingur  meiner  Tiieorie  bcgrUüon  zu  können. 

Aachen,  im  November  1907. 

Abbildung  3. Dr.-Ing.  P.  Ooerma, 
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Die  voD  Hrn.  Dr.-Ing.  G  o  e  r  e  n  s  bestrittonen 
Punkte  sind  in  der  Arbeit  von  0.  Bauer  und  mir, 
snwio  in  inoinerri  Aufsatz  (diese  Zeit^rhrift  IHOT 

Nr.  40  S.  Iü24j  eingehend  behandelt.  Eh  hat 
keinen  Zweck,  die  dort  gemnohten  AuRfÜhrnngen 
SU  wiederholen. 

Nur  9iur  Garsohaumtbeorie  m<>ol)le  ich 

eine  Bemerkung  machen.  Du  von  Hm.  Dr.-Ing. 
GooroHS  photoffraphiprto  Experiment  gelingt, 
wenn  das  angewuiidto  Streichholz  vertikal  in 

Quecksilber  untergetaucht  wird.  Das  ist  ein  be- 
sonderer KnifT,  weil  in  diesem  Fall  dem  Auftrieb 

<les  Holzes  im  (/uocksiiher  ein  wegen  des  ge- 
ringen (Querschnitts  und  der  Zuspitzung  des 

HOlxcbens  geringer  Bowegiingswiderstand  ent- 
gegenitebt  Sobald  aber  dai  Streiohholz  hori- 

Bericht  über  in-  und 

Patemanmeldungen, 

welche  von  dem  «ntegebenen  Tage  an  witarend 
sweler  Monate  zur  Eiosicbmabme  ffir  jedernuwa 

im  KilMrUdM«  Pttemamt  In  Bertin  anilieian. 

21.  Novemher  1907.  Kl.  1«,  H  40628.  Waach- 
and  Hortiermsschiae  fQr  KieH  oder  dgl.  mit  mehrpreo 
WaBchkammern.    l'aul  lloycr.  (Jera,  KeaB,  S|iörUtr.  7. 

Kl.  1  a,  P  17  524.  MotalUii-b,  bei  dem  eine  tirupiicf 
von  Fäden  lAni^liehen  (jinTHi  luiittM  mit  ciiipr  amlcrMi 
Orappo  beliebigttn  (^uurHrlituttH  h<>  Terlluchtcn  int, 
daü  tlio  breiten  8eitun  den  ländlichen  (jucrNchnitts 
■enkrecbt  zur  äiebtiäcke  atehen.  Kicfaard  Philipj», 
KeuB  a.  Rh. 

KL  7%  H  88291.  Torricbtnag  lem  Zerlttfen  tob 
Sehienen  oder  TrAf^em  dnreh  Walten.  Peter  Wil- 
belm  HttKHpl,  H«j;on  i.  W.,  Volmptfr,  flO. 

Kl.  1-b,  1)  1«  Verfahren   zum  Hcluuuleln 
von  Erzen  und  anderen  StofToa.  William  Itickham 

Dennis,  HIackhutte,  V.  St.  A. ;  Vt-rtr. :  l'at.-Anwälte 
Dr.  K.  Wirth,  C.  Weihe  und  Dr.  11.  Wdil,  Fnmk- 
fnrt  a.  M.  1,  und  W.  Dame,  Herlin  äW.  18. 

FOr  dleee  AjUBeldang  ifit  bei  der  PrüfaDg  goniiB 
2U  8  83 

dem  UBioDtvertrage  vom  ~^  '         die  Prioritit  auf 
Grund  iIit  A iiinelilun^'  in  ili/n  Vi-reinigten  Staaten 
von  Amerika  vom  4.  l.oij  nriurkaiint. 

Kl.  ISa,  St  12  loo.  Einriehtuni;  zum  HclbüttStigen 
Abheben  der  Förderkübel  von  inuhrtTeii  lu'lxMieiii- 
aaderllegeoden  ZufnhrtHgeleiH<>n  an  lliichofeiiHchriiK- 
anfallgea  mit  oberer  (ieleiagabelaeg ;  Zua.  z.  Anm. 
8t.  8100.    Fa.  Heiar.  Stihler,  NIederjeuti  L  Lothr. 

KL  18  a,  St  12172.  Renkeinrichtang  tOt  die  Be- 
iebiekuni?itkflbe1  von  Hochofenschrlgaofzagen.  Fabrik 
fiir  l>aMi{>fl<i'><»<ri  nu,\  KiHeakomtraktioaeBHeiiir. Stäbler 
>'i<iii'r!4-iit<^  i.  Lothr. 

Kl.  isi.  H42-.'sn.  Verfahrea  zum  Zähmarhen 
von  Mant^anatabl  durch  Wiedererwarmunc  do<.  vom 
Uaß  bezw.  vom  Walzen  oder  Schmied i-n  mx  Ii  wnrnu  n 
WerkatQoket  in  einem  Warmofen.  Walter  Brinton, 

High  Bridge,  Hnnterdon,  New-Jeriey,  V.  St.  A. ;  Vertr. : 
iL  Licht  and  E.  Liabing,  Pat.-ABw.,  Berlin  8W.  61. 

m.  24  e,  M  30  544.  Yerfabren  nnd  Yorrichtnng 
znr  Keireluni:  ilcr  wirknamcti  SchicbihSbe  bei  Oaa- 

erzenjft-rn.  John  Matthew.  ( 'harlottunbur^;,  Frifdbprjf- 
atrabf  j:«, 

Kl.  24  f,  H  40H7(j.  Wanderront:  Zus.  z.  l'nt-  nt 
18«  27.'».    Kmil  Bouhhc.  Berlin,  riilnn.l-ttr.  :>  !. 

KL  40a,  8ch  27  148.  Verfahren  zur  Kotfernung 
von  Knpfer,  Miekel  nad  Zinn  nad  deren  Legiemngea 

zontal  oder  mit  grüUerer  Neigung  oinge- 
taudit  wird,  steigt  es  auf  und  bleibt  auf  der 

Quecksilhorobortläche  rtiliig  liegen.  I)a.ssolt)o 

gilt  von  einem  Holzsoheibchen,  das  in  (Queck- 
silber in  irgend  einer  Weise  untergetaucht  wird. 

Nun  ist  aber  im  Kison  ih>r  (irapliit  in  Bläu«  l>cn- 
fumi  vorliandon  und  nicht  in  Stäbchonform.  Der 

Versudi  mit  den  Hols8<dieiboben  ohne  An> 
Wendung  besonderer  Kniffe  ist  daher  muCgobend. 
Bis  zum  (lelingen  dieses  VeraufdieB  kenn  ioh 

Hm.  Dr.-Ing.  Goerens  leider  die  Freude  nicht 

bereiten,  mich  als  Anhänger  seiner  GarscbBum» 
thoorie  begrillten  zu  können. 

GroO-Lichterfelde,  27.  November  1907. E.  Heifn. 

ausländische  Patente. 

von  mit  diesen  Metallen  aberzogenen  Eiienahfällen 
durch  ErhitseB  aad  Altscbrecken.    Fa.  N.  ScbctTtel, 
Wien;  Vertr.:  Arpad  Baner,  Pab-Aair.,  Berlin  SW.  18. 

S5.  November  1«07.   KL  18  h,  B  48088.  Etek» 
triHcher  Rinnenofen  zum  rtnHchmelzen  und  Umwandeln 

von  KeheiHpn  in  Flulleinen  odiT  l-'luBxtahl  nebnt  Ue- 
triebBverfahren.    Jcfjor  Ihrsi/l  Uroun,  Hombach  i.  Loth. 

Kl.  18  r,  .S  24  352.  Vorricbtunif  zum  Härten  vou 
KratzenzAhnen,  bei  welcher  der  ( »bcrHäche  der  llarte- 
HüBBigkoit  an  der  HürtungHBtelle  eine  dem  Kratzen- 

bande entHprechende  KrQmmang gegeben  «ltd.  O.Aatoa 
Seelemaaa  &  Söhne,  Nenstadt  a.  d.  Orla. 

KL  Me,  D 17461.  Oaseneager  nü  Vitdlherd, 
bei  den  der  Herd  von  oben  nach  unten  breiter  wird. 

Jnlea  Jean  DoBchampH,  l'ariit;  Vertr.:  A.  Oer«on  und 
O.  SachH«,  Pat.-AnwÄllt.,  Berlin  SW  Ol. 

KI.  31  r.  K  22  257.  SandhlrnhlpiiÜpiitzmaHchine 
mit  fegtHtebenden  Düsen  in  umlaufender,  innen  mit 
8chrauben)^antren  bcBotzter  Trommel.  Kmil  .Schom- 
mann,  Kabel  i.  \\ . 

KL  81c,  K  23  273.  (juer  geteilte  in  der  Mitte 
verjSagte  and  mit  zylindrischen  Endteilen  veraeheno 
OaBferm ;  Zna.  s.  Aam.  B  28 184.  Heiarleb  Baifiig, 
Krefeld-llocinim,  SehBowasaer-AIlee  88. 

Kl.  49  b,  V  6369.  Antricbavorrichtung  fOr  Scheren 
mit  Hchwini;endem  Meti«erhpbel  zum  Schneiden  von 

Blech,  Kund-,  Vierkant-,  l'rotileisen  und  dergleichen. 
Arthur  Vernet.  IMjon,  Frankr.;  Vertr.:  ('.  (Jronert  n. 
W.  Zimmermann,  l'at. -Anwälte,  Berlin  SW.  (Jl. 

Für  dieHe  Anmeldung  ist  bei  der  Prüfung  ireriu'iU 
20.  8.  8.1 dem  llnionHvertraire  vom  -    die  Priorität  auf 14.12.00 

Orund  der  Anmeldung  in  Frankreich  vom  9.  2.  Oö 

aaerkaast. 
Gebrauchsmustereintragungen. 

2r>.  November  1907.  Kl.  1  a,  Nr.  122  417.  (io- 
loelite  Bleehtafel  mit  unter  einem  ccwiNHiMi  N.  i^iint:-.- 
winkel  Biehengelaaaenen  Zungen.  Josef  Kuotzu, 
Friedrichüwerk  bei  Sebwieatoeblowits ,  0.-8.,  Post 
Friedrichedorf. 

Kl.  la.  Nr.  822996.  Herdplatte,  deren  Arbeita- 
flCehe  am  Anfgabeeade  mit  dareh  Leiitea  gebildeten 
Kanllen  versehen  ist.  Ednard  Sehmallenbaeh,  Benx- 
berg,  Grube  BerzeliuH. 

Kl.    7n,    Nr.    322<is7.      Schmiervorrichtung  fiir 
s<'hle|>|iziii:e.  k<>iIl:kiii:i'  II.  itori-l.  in  Wal /werkbetrieben. 
•  arl  .Markern.  Kneiitiinj;eii-Hüttf,  Lothr. 

Kl.  24  f,  Nr.  322  ><57.  Ketti  nroMtstab  zur  Yer- 
feuerung  von  feinkörnigem  Brennmaterial.  August 
von  der  Nabmer,  Oharlottenburg,  Fritsohestr.  59. 
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4.  Dnember  I90T. 

Deutsche  Reichspatente. 

KI.  24 e,  Nr.  188105,  vom  29.  Jnni  190«.  8o- 
r  i  ('•  t  Internationale  du  da/,  cl '  E  a  u  R  r  e  - 
T«t8  St  rar  he  S'*  A™'"  in  BrÜHHel.  M'iwcrf/dÄ- 
frtruguiu/.irt  rf'ihrri),  hei  ire/fhem  dir  aw  Strinkohlf 
oder  di-rtjl.  unter  Zuführung  von  erhitztem  Wautr- 
dampf  grwoiimtnm  Qme  ättrth  fUhtndm  Kokt  gt' 
führt  werdeM. 

Dm  VerfabrCB  beiweckt,  bei  dem  bekannten  Ver- 
Aduea  der  JBneiguv  ve«  W«Hei|«i  wn  Steinkohle, 
bei  dem  die  aas  der  Steinkohle  nnter  ZaflUtranfr  too 
erliitztini  Wft*Herdampf  ufowonnonen  Omo  dotoh 
glabt<iiatia  KokB  gefahH  werden,  du  Verfahren  eo  so 

leiten,   dnB  eine 

möglichat  toII- 
komniHno  l.nt- 

gasang  ( Verko- 
kong)  der  Btein- kohla  «Ahrend 

dea  Dampfdiroh- 
leiteoaetattflndet, 
und  daS  die  Bnt- 
gft9un>;Hprodukte, die  beim  Erhitzen 
der  K<jlile  zu- 
näohttt  ent8teben, 

und  vorzuf^BweiHL'  aus  »cbwcren  und  leichten  Kohlen- 
-waDserNtofFiiD,  T(>erd&ni|ifon  und  WaHHerHtotT  be»t«>hen, 
TollBtändig  in  Wassergaa  verwandelt  werden. 

Diea  aoU  dadaroh  enielt  werden,  daft  die  friache 
Kolile  nnmittellMr  vor  Begim  der  Oaanngaperiode  in 
dflnner  Schicht  aaf  den  achon  verkokten  glühenden 
BrenoHtolT  aufgebracht  nnd  zugleiib  der  Einwirkung 
eines  der  EeiaTurii,'  u  Lre^enäberliegenden,  heim 
WarmldaHon  »tark  erliiti-tcii  Ueberhitzer«  b  aasge- 
Metzt  wird.  Hierdurch  soll  eine  Aliküliluiiu'  des  Koks 
tunlicbüt  vormieden  worden,  da  die  Meiigo  der  dem 
(iQhenilen  Koks  durch  die  Vergasung  entzogenen  WBrme 
fm  VarJiAltnis  zu  seiner  Masae  nur  (orh^  aein  k«BD. 

KL  10«,  Kr.  188281,  vom  11.       IM«.  Kaller 
Selinnifteher  iO  DflKSoldorf.  Vorrichtung  an 

hok'r'k-'ihUn  -  Stumpf-  utut  Hf- 
»(htvkniiij!,»\it.-  hilf  Ii  für Kiikni"'feu, 
um  beim  Zurücksiehen  i/r»  Stumpf- 
klUtenbodeM  atu  dem  Koksofen 
ein  Stauchen  und  Abbröckeln  den 
Kohlenblocket  zu  verhüten. 

Amt  dem  Bode»  o  dee  Stompf- 
kaatena  aind  eine  oder  mehrere 
Platten  b  gelagert.    Diese  werden 
nach  dem  EinMtrhiebon  deti  Kohle- 
kuchcns    iitid    dein  Heraunzieben 

den  Stani[ifk(tKtenliodenH  nachein- 
ander bennageao^n.    llierdurrh  wird  (Iah  .XiiTHtaiien 

der  Koble  BÄeh  der  Ausziehseite  bin,  wodurch  die 
Ctamuigewlt  mm  etwa  I6t{h  mUbigeft  wird,  TorhUet. 

II.  1  b,  Nr.  188 825,  vom  4.  Juli  1906.  A  n gn «t 
Z  81 1er  in  Bonn  a.  Rh.  Förderband  für  rnngnetinche 
Schi  idrr  mit  :irf  i  ü/n  ri  iiiii nili  r  In  f/i  n'ini  PoltH, 
einsehen  welchen  das  lUtnd  hindurchfirfiihrt  irird. 

Das  Förderband  a,  welches  von  dem  AijtL'>'l)e- 
trichterA  zu  den  beiden  Aboreinander  liegenden  l'olenc 

und  d  bewegt  wird, 
beateht  aua  achmalan, 

qner  inr  Bewennge- 
nehtang  dea  Bandea 
liegenden  und  nm 
ihre  Lüngaaelt»  naoh 
oben  um  klappbaren 
Platten  e,  die  ganz 
oder  teilweise  aus 
Eisen  bestehen.  Keim 
Passieren  durch  daa 

magnetiMdie  Kraft- 

feld klap|>eii  die  Fiatton  allnuiblirb  nach  der  andern  Seite 
um  und  ir«*ben  hierlu'i  /uiiSchat  das  rnma^netiscbe, 
nnd  aobald  sie  aus  dem  Bereleh  dea  Felde«  getreten 
iiad,  »neb  daa  Kagnelieebe  ab. 

Kl.  31c,  Xr.  18383«.   vom   3.  Dezember  1905. 
Sydney  J  e  s  s  o  |i  U  o  b  i  n  s  o  n  und  (ieorge  Kodger 
in  Sheffield,  Eng- 

land. Geteilte  Hlock- 

form. 

Die  Blockform, 
welehe  in  der  Abbüp 
dnag  TOB  olien  ̂  
■eben  dargeatellt  ut, 
besteht  aus  zwei 

llfilften  fi  und  h,  zwi- 
HcbiMi  die  vor  dem 
(iiclien  l'nßstiirke  c 
mit  l'uhrun:;!4ri|)|ien 
d  eingesetzt  worden. 
Nach  genügendem 
Eratarron  dea  Matal» 
lee  werden  die  PaB- 
atfleke  e  an  den  Hfaigeo  «  naeh  oben  hemnagesnfea 
nnd  nun  zum  Yerdiditen  dea  Hetallea  anf  die  Drnck- 
atUcke  f  ein  seitlicher  Drnrk  ausgoQbt. 

Kl.  81  a,  Nr.  188 7«4,  vom  .4.  April  1905.  Ed- win Boaahardt  in  Tompelhof,  Kr.  Teltow. 
Berioftn  cwn»  liehmeUem  kleinerer  MeUMmeaaen. 

Die  daa  an  aehmelMDde  Metall  anftedmende 
Wanne  n  ist  zwischen  FeBerufen  i  elngebant,  mit 
denen  sie  durch  Kanäle  e  Terbanden  tat  Die  Feue- 

rungen arbeiten  entweder  mit  natürlichem  Zug  oder 
mit  Oebläaewind.    Letzterer  wird  abordies,  nachdem 

er  unter  dem  Boden  der  Wanne  a  und  um  den  Aschen- 
fall  d  anr  Vorwirmnng  vorbeigefQhrt  worden  iat, 
doreh  Kaalle  a  In  die  Fenemogen  b  und  von  da 
durch  die  Knalle  0  mit  den  Breniwaaen  in  den  Wannen- 
raum  getrieben.   Sollte  die  Lnft  nach  dem  Darob« 
1,'fiiiL,'  ilurcb  die  Feuerungen  zu  arm  an  Sauerstoff  sein, 
h  l  ktinn  noch  durch  vorscblieübare  Kanäle  f  Luft  in 
die  Wantie  einge  führt  werden.  Der  Ofeo  kam  fea^ 
stehend  oder  kippbar  sein. 

Kl.  l^c.  >'r.  188S0O,  vom  80.  Oktober  1W>9. Robort  Alili.itt  llddfiold  in  Sheffield,  Engl. 
Verfahrt  II  zur  Herst,  II hii'i  von  Schienen  und  anderen 

Profiletiii  /.rn  'iu>  Mn  i.  i;it r.-itahl. 
Der  Manganstabl  »inl  zu  Blöcken  gegossen,  die 

nach  Toraufgegangener  .\bktthlung  erst  lati^^xnm  bis 
etwa  800  "C,  dann  schnell  stcif^end  bis  auf  ungcfihr 

875*0.  bia  1060  "C,  im  Durchschnitt  bis  950  <*0., 
•rUlat  werden,  worauf  dnzoh  ein  gaeignetea  Verfahren, 
I.  B.  Walten,  die  InBere  Pormgebnng  erfolgt  Die 
fertigen  Btflcke  werden  dann  ebenfallt  erat  langaam 

bis  H«»0"('.,  dann  schnell  steigend  Ms  anf  875"  C. 
bis  I0:)ü  "  ('..  im  Durchschnitt  Im-  '.(50  '  (".,  erliit/t  und 
«cblielilieh  iu  einem  geeigneten  Kühlmittel  (.-eloHclit. 
Das  .\u«giahen  von  Manganstahl  innerhalb  <i.  r  vor- 

stehend angegebenen  Temperaturen  ist  an  su  Ii  Ih  - 
kannt;  als  naa  wfard  nur  die  Anwendung  des  bekannten 
tilObTerfahreBa  vor  nnd  nach  der  meohanlaehen  Ver- 
•rbeitnng  dea  MaagaaataUea 
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Statistisches. 

Ein-  und  Ausführ  des  Deutschen  Reiches  in  den  Monaten  Jsnuar>Okiober  1007. 

BiMSen«;  «Iten-  oder  nutngaohaltige  Oasroinigun^^HmaiM;  Konwt»ridll>ckwi; 
«aigenrMiotor  «iMolMU^r  8obw«r«UdM  (2S7e}*  

Maagamno  <287b)  

Koheisen  (777)  
Bruchciiton,  Altfii«cn  iSchrotti;  F.i>'enfcil8pjine  u»w.  (843»,  8-131i)  
KüLruii  und  KübroufortiiHtüi  ke  huh  nii'ht  Mcbinicdbarom  OuiS,  HAhno,  VontU«  MW. 

(778a  u.  b,  779  a  u.  h,  7HHi  f  
Walzen  auK  nicht  Hchtniedbnrom  (iuU  (7R0a  u.  b)  
Haachinenteile  roh  n.  bearbeitet au»  niclit  Hcbmiedb.  Gull  (782a,  783a  —  d) 
Sonstige  EiHcn^tiBwaren  roh  and  bearbeitet  (781a  a.b,  782b,  78Sf  a.  g.)  .  .  . 
Rohlappen ;  HohHchienon ;  Uohhlöcke  ;  Bramnma;  vargevalita  BlBoka;  PÜlimn; 

Knappel;  TiegdataU  in  Blüekan  (784)  
SckmiMMm  Efaen  ia  StUm;  Trftgar  (J-,  {J*  «md  _r^«BiMB)  (785  a) 
Eck-  and  Winkeleiaen,  KniflatDek«  (785  b)   
Anderes  geformteH  (faMHoniertes)  StabeiHen  (785 c)  
Band-,  Roifeison  (785d)  
Andoroe  nicht  i;erormte8  Stabeifen;  Eisen  in  Stäben  zum  Uinachinelzou  (78&e) 
(irtibbli'clie  :  rub,  L'i)t2undcrt.  (rrrirhtot,  drOMliort.  goflrntflt  (7B6tt)  ...... 
Feinbleche:  wii«  vor.  (786b  u.  c)  .*.....  
Vertinnte  Bleche  (7a8a)  
Verzinkte  Bleche  (788  b)  
Bleche:  abgegcbliiTen,  lackiert,  poliert,  gebräunt  qbw.  (787,  788c)  
Wallblaeh{  Dehn-  (Strock)-,  Riffel-,  Waffel-,  Warxen ;  andere  Bleche  (789a  u.  I»,  790) 
Draht,  gewallt  oder  gezogen  (791a  —  e,  798  a  —  e)  
SchlftngenrShren,  gewalzt  oder  gezogen;  Röhrenformstiirkp  (793a  ii.  b)     .   .  . 
Andere  Röhren,  gewalzt  oder  gezogen  (794a  u.  b,  795»  u.  b)  
EisenbahnBchiencn  (70fiH  u.  Iii  
Eisonbahnschwollcn,  Kii<eniifihrilnH(  lien  und  Unterlag«|)lattcn  (796c  u.  d)  .  .  .  , 
EiBcnbahnacbHon,  -radeisen,  -räder,  -radsAtze  (797)  
Schmiedbarer  (Juß;  .SchmiodoBtücke***  (798a— d,  799a— f)  
Geecboese,  Kanonenrohre,  SAgezabnkratzen  usw.  (799g)  
BrfldcM-  und  EiienkonatniktioBen  (800a  n.  b)  
Anker,  AmboHM,  SohmnbeUtoke,  Braeheiaen,  Hlmmar,  Klebaa  nnd  RoUan  m 

FlaMimuigwi;  fTiBdan  (606*— c,  807)  
LandwirtacbaftUehe  Oerlfe  ̂ 08a  o.  b,  809,  810,  811  a  n.  )>,  816a  u.  b) .  .  .  . 

Wrrkzuugo  (812a  u.  b,  8I3a— c,  814»  u.  Ii,  815a  — d,  H.'Uia)  
KiH(>nbnlinlBMclienHrliraub(>n,  -keil«,  Scliwcllcn8cbrauben  uaw.  (820a)  
8<l•lhtlL•l■■^  KiMfnliHlimnnferial  (821a  u.  b,  824a)  ♦.. 
Scliraiibon,  Niete  usw.  (820b  u.  c,  82öe)  «.... 
Achsen  und  Acbeontcile  (82t,  828»  n.b)  
Wagenfodera  (824b)  
Drahtweilo  (826a)  
Andere  Drahtwarea  (8S(b— d)  
Drabtitifte  (82ftf,  828a  n.  b,  827)  
Hans-  nnd  KQchenirerate  (828b  u.  c)  
Ketten  (829  a  u.  b.  830)  
Feine  McHBcr,  f-iiif  Sclicren  uhw.  (83(ib  u.  c),.,  ...... 
Näh-,  Strick-,  Stick-  umw.  Nadeln  (841a — c)  ,  
Alle  übrigea  Eiaenwann  (816e  n.  d— 819,  8S8a,  881—888,  8B8d  «.  •— 840, 

842)  .  
Giaen  nnd  Eisenlegierungen,  unvollHtändig  angemeldet  
Kaaiel-  nnd  Ke^(Hi>lschmiedi"arbciti'n  (801a— ij.  HU2  -S051  

Eisen  und  Eiaenwaren  io  den  Monaten  Januar- Oktober  1907 
HaaeblnMi  ,   .        ,  ,  j_ 

Gkiaime 

Jannar^ktober  190«:  Einen  nnd  Baenwaraa  . 
HaedÜBea 

Summe 

7100410 
820  0t6 

884  831 Ul  748 

2  082 
650 

5  197 
6  056 

6  006 

1798 

5  913 4  702 
2  864 

22  145 
20  993 

8  7»it5 86  276 
18 

182 148 
7  674 

157 
7  951 

396 

116 518 6  763 
3813 
705 
916 

1  984 

1  303 83 217 

1  393 

94 

124 
201 888 

2188 

468 
3  670 

91 

163 
3  080 

1  466 
676  864 
77  557 

3  286  363 
2  940 

S89  894 
96  785 

39  4H4 

10  221 
3  363 32  208 

179  600 845  875 

38  54" 

77  »85 

71  172 

1 67  23S 
145  347 
69  772 

330 9  684 
S700 
18841 240684 

2  613 

97  027 
348  711 

178  8S9 62  020 

4i  806 24  977 
25  655 

5  878 
82  681 

13  566 
8  603 H  91  1 

13  068 

I  497 1  102 8  847 

24  091 
58469 
25  795 
2  833 
3  682 
2  783 

5J  860 
598 

18  580 

2  858  176 
871  786 758  421  ,  8  189  981 

520  2SH  3  044  972 

70H1H  259  5JJ 

591206  1   3  304  488 

•  Die  in  Klammern  Htehenden  Ziffern  tn'iifiiten  die  Niimniorn  do*  ,>ttfttii«ti>t('bon  Warenverzeirhni«nee, 

**  Die  Ausfuhr  au  bearbeiteten  gulieisernen  Maschinenteilen  ist  unter  den  betr. 
***DiaAaafnbr«i  Sehndedaataeken  fSr  Maeebioen  tat  nntar  den  batr. 

Maschinen  mit  aufgeführt, 
mit  «H^itthrt 
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Brgel»iilM0  des  »chwedliclien  Berifbaaes 

oDi  HlttMkelrl«kM  tat  Jaki«  1906.« 

L  Bersbaa«rsa«g- 
nisae. 

Steinkohle  
EUeaene  
danintor:  Sehw«n«n  . 

Blatateln  .... 

8m-  v.  Sampferu 
SilbAr-  nnd  Bleieraa 
Kapfererze  
Zinkcr^t» 
Mftogftoerze  
aahw«CilkiM  

•29C'J80 

4»i47513 

4298-OS» 347864) 
941 

19B8 
19655 
52552 
2680 

<1M7 

i.'i'l'i'.'H^'.i 

25920132 
8697| 

3257501 411891 
3148974 72712 
S89700I 

:r_'23H4 

4365967 
4090916 

278917 
1184 
8897 

89255 
56885 

1992 80762 

n.  Hflttanerseng- 
niaaa. 

Gold  20,321 50500 
55,013 

1006,000 84250 769,700 

Blei  

1 
752,990 2294C0 

• 
575,527 

1209,130 2032830 1385,098 
Zink  174,600 104760 805,000 
Famwilisiun  mit  atw» 

»0*/i  «liiloB  .  .  . «87,706 80847! 885,600 

604789 45092240 539437 

Ungeichweißt.  sehmied- 
bar.  Eiaan  aod  Stahl ; 

dArantar:  Lappea  and  i 

576845  61807117 

Banamennatall**.  . 
MartinmetAll*»«   .  . 
TiegoUtabI    .   .  .  . 
BIamoii-  oder  unf;<>- 

Hclitn.  Brennstalil  . 
OeschweiBt.  Eiaeil  ttnd 
SUbl  

darnnter :  Tor^ewalzte 
B16ck«  n.  Kntopal  . 
Stabaiaan  a. -Stehl  . 
nicht  Bp«z.  FormeiHon 

nnd  -suhl  .  .  .  . 
Band-,  Hufnagel-  und 

nicht  spez.Foinoiiten 
Walzdraht  in  Ringen 
KohrmatoriAlj  hoÜ 

Orobblacha 
Badraifan  . 

V.  andere  grobe 
S^BiiadaatOcke   .  . 

178298 
84633 

311435 
1457 

522 

421252 

19838 806184 

n9«5 

81359 

43692 10875\ 
18005/ 

81068 
1706 
2698 

4439 

20693664t 
8319942 32173955| 

4939471 

125609 

64596315 

8477798 
80881684 

1660267 

122896951 
6450192 

5461920 

8805898 
801185 
608788 

1367949 

551608 

1R2640 
78204 

288675 
1319 
770; 

890447 

18889 
199548 

9284 

84837 

86009 
9646 
12163 
14700 

765 
8508 

2709 

IM«  Barfwarto»  «ai  Blaenhidmatrie  BrtgtaM 
Im  Jahre  1906.  t 

Daa  Aagabaa  dar  amtiishaD  balfiachaa  Statiatik 
iak  m  antartmaa,  daA  im  Jahra  1906  in  BalKlaa  Ina» 

188  8taiBk0hlaBaaehaa  Bat8888dMAt- 

^Teknisk  Tidakrift«,   Abteilimg  Cbaaiia  «ad 
reaen,  1907,  23.  NoTember,  S.  16S. 
Hiervon  basiHrli  42  126  t  hezw.  31  HHi  t. 

•••  Hiervon  buHisch  169lK6t  hezw.  157  547  t 

f  Nach   ,Aiiiml«s  de»  MIiu-h  lii-  lli  lt;i(|U('"  l'.tOT. 
*«•  lltnr.  p.  1147—1166.  —  Vergl.  .Suhl  uud  liiaen" 190«  Nr.  88  8.  1466. 

XLIX,ar 

anlagen  ge/.Ahlt  wurden,  Ton  denen  281  im  Betriebe, 
8  im  Hau  and  49  außer  Tätigkeit  waren.  Gefördert 
wurden  bei  einer  Belegaehaft  von  139  394  Arbeitern 
und  Arbeiterinnen  im  ̂ 'anzen  23  569  800  t  Kuhli'ti  im 
Oeaamtworto  von  353  471  700  Kr.,  d.  i.  dureht*<-hnitt- 
Ueh  16  Fr.  f.  d.  Tonne.  Auf  den  SeUmtverbrauch 

aotfialan  2451360  t  Kohlen  oder  etwa  10,4  *>  dar 
ganaaa  FOrdenug.  Verkokt  wurdan  aaf  daa  SSadaa 
in  den  Pronnaan  Lattich  nnd  Haanagaa  8185080  I 
Kohlen;  daa  Aaabringen  ergab  8414490  t  Koki  oder 
75,80  "/(>  im  gcHcbStzten  DurchachnittHwerte  von  je 
23,68  Kr.  f.  d.  Tonne.  Die  Zahl  der  Koksöfen  betrüg 
3721,  die  Anzuhi  der  Kokaarbeiter  296S.  Außerdom 
wurden  auf  den  Hüttenwerken  der  nördlichen  Pro- 

vinzen in  246  Koknöfen  bei  einer  Arbeiterzabl  von 
411  Personen  noch  weitere  298  270  t  Kokx  im  durch- 
aehnittlichen  Werte  Toa  je  24  Kr.  hergegtellt;  nötig 
waraa  hiarffir  annOhr  400000  t  Kohian,  die  grOOtaa- 
lalla  ava  dam  Aovaiida  baaagan  warden.  Zar  Brikati- 
fabrikation,  bei  der  1538  Arbeiter  beachSftigt  wurden, 
dienten  1716  710  t  Kohlen;  die  Menge  der  erzeugten 
Briketts  belief  sich  auf  I  HS7  O'.IQ  t,  ihr  Oesamtwert  auf 
45  620  470  Kr.  und  ihr  Durchschnittewert  f.  d.  Tonne 

auf  18,88  Fr.  Die  Ziffern  daa  AoSaabaadala  geatel» 
tetan  aich  fulgeudermaften : 

KaUmi   6868788      4  971840 
Koka   858816  868475 
Brikalta   147  808        409  758 

lieber  die  Tätigkeit  der  Erzgruben  im  Jahre 
1906  gibt  dia  oachatehend«  ZuaanmenateUnag  Aaf- •ehhiB: 

jartlSbel  ̂Su 

Meto. 
t 

«•It 

Fr. Biaaaana  .  . 

.  (  85 

686 

888  570 
1 188800 

Schwefelkies  . 908 4  550 
Manganerze 230 

120 

2  600 Bleierze  .  .  . 
1 121 

20  350 

Zinkerze     .  .  , i 

3  K'.>S 

372  6.50 

Dia  Zahl  dar  aaf  inagaaamt  17  Hoehofaaaalagan 
voriu»daaaa  HoebOfaa  bairag  im  Bariehtajahra  48, 
Ton  denen  88  im  Peaar  ataaden.   BaaebSftigt  wurden 
Im  Hochofenbetriebe  4184  Arbeiter.  IMe  dabei  ver- 

brauchten Rohstoffe  uinfalUen  ^■<00t  Kohlen,  1479  OHO  t 
belj.'i(<cben  und  171  Tin  t  fromili'n  Koki*,  127ö50tbcl- 
^'iHctii'  und  3  548  isi)  t  nurtlmniiM  lie  F.iBenerze  sowie 
1291460  t  Bohrott,  üchlacken  und  iächwefelkieaabbrända. 
Ab  Bobaiaaa*  wardaa  anaagt: 

8«ru OnaailwFrt 
Kr. 

Wert 

r.  d.  1 Fr. 

.  UieBereiroheisen  .  . 
1  Friacherairoheiaan . 
1  BaaaamarrahaiaaB  . 
ThomasroheiKen  .  . 

Speziairoheisen   .  . 

96  0;>0       6  833  550 
218  225    15112  800 
177  900.  18  49«  500 
870  860    68  H6  600 

12  700  955100 

71,12 
69,85 

70,84 

72,30 76,20 

InageBamt  bezw.  im Darabachaitt .  .  . 1  875  775 98864100  1  71,51 

Die  Zahl  der  belgischen  FlnOeisenwerka 
einHcblieBlich  der  Kleinbessomereien  betrag  im  Jahre 

1".H)0  im  ganten  29;  davon  waren  25  im  Betriebe  oder 
5  mehr  als  im  Jahre  zuvor.  Sie  beschäftigten  16239 
Arbeiter  ond  wiaaaa  88  8iameaa*Marlia0raa,  64  Baa- 

•  Die  Zaiilen  ilecken  nicli  ni«'bt  ganz  mit  den 
frflher  (SUbl  und  Eisen"  1907  Nr.  11  8.  388)  mit- 
gataUtoa  antUahaa  Aagabaa. 
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aemerbirnen,  97  Wurm-  und  andere  Oefen,  91  Aas- 
gleiebgnibeo,  81  HAmmer  nad  ihnücbe  Apparate  ao- 
wie  68  Wals«mtr«BeB  mI.  Ib  d*D  gMMBOt«n  Wariwii 
kammi  m  Yenreadniif  747S8t  t  BiMUMtoff«»  808810 1 
balgiiehaa  und  8S570  t  f^emdei  Ban«iBerreheUeii, 
888865  t  bclcigcheH  und  :!H9  2W  t  fronidcs  Thoinan- 
robtiMn,  130  t  bol^'isclieit  und  7f»  800  t  fremdes  8]>e- 
lialrobei^.  n  MüvNtu  .tcbliolilieh  noch  15'.m)80  t  FlaB- 
•ilMUbf&lle  und  -tJcbrott.  Aut  die»em  Material  wurden 
•neogt: 

1                         Oenaintwert     ,  .^f*. 

Qa6aiaek«  «ntw 
8elim«lniiif 

FlnSeiaen  im  Kon- 
Terter  ... 

Flnßeiaen  im  Sie- 
maiw«lUrtüio(eB 

46  780 

1877010 

118  180 

j 

14788  880  1  888^' 1  1 
180  718  100  j  »4^1 1 

18847  760  !  108,65 1  1 

An  Halbfabrikaten  ane  FlnBeiaen  worden  848640  t 

geproßte  odi>r  Mir^ewalzte  Blßclce  und  Knüppel  itii  (n'- 
aamtwcrtf  von  H7  .')74  4.'iii  Fr.  oder  104,17  Fr.  f.  d.  Toniio 
hergestellt.  Zur  Wcitcrvi-rarbeitunj;  >;i'lanfften  in  den 
FlußolHenwerkcn  553  200  t  Kohhlöcke  üowie  .'194  lUO  t 
gapreBto  oder  Torgewalzto  Blücko  und  Knüppel  bel- 
giachen  Uraprangee  nebat  19  360  t  fremden  Materialoa. 
Hierane  worden  naammen  891  670  t  Fertigfabrikato 
im  OeMmtwert«  von  114064800  Fr.  d.  L  187,16  Fr. 
f.  d.  Tonne  hergMtollt. 

AuBer  den  FlaBeiaenworken  hatte  Belgien  im  Be- 
richtsjahre  43  Anlaifon  aufzuvciaen,  die  der  Erzeo- 

funu  unil  Vcrarlu'ituiif;  von  ̂   f  h  w  c  i  ß  e  i  !>  e  n  zu 
ieni'n  Ix'Htiniint  waren,  hi  dil■^^l■t^  ̂ ^  i-rken,  von  deniin 

jedoch  nur  .'tn  in  Tiiti^'kcit  wur^n,  zfihlle  man  2H4 
Puddelöfen,  'iM  Wirm-  und  andere  Oefen.  7'2  llflmmer 
und  Ahnliche  Apparate  aonie  161  ̂ Valzen^traOcn.  Die 
ZaU  der  beacliirtigten  Arbeiter  betrog  12  311.  Die 
SohweUelMMwerke  v«rbninelilMi  706  780  t  Breamtoff«, 
888  780  t  belgiadM*  nnd  64880  t  Aremdee  BolieiMD; 
aie  erzeni^ten  mit  Hilfe  dieses  Materialea  250180  t 
Puddcli  ijou  im  riesamtwortf  von  27  K83  090  Fr.  oder 

111..M  Fr.  f.  d  Tonne.  I'nter  Vorwcnduni;  von  7175  t 
R4)hHi  liii'tirii  und  Itl'.M,')  t  S.  iirutt  ■'tclIU'ii  die  i^e- 
nannten  >\  erke  l'.M.iDt  iiaketierteH  Fiüen  im  (icHamt- 
werte  von  2  401  «80  Fr.  oder  12t;,  19  Fr.  f.  d.  Tonne 
her.  229  430  t  Kobscbienen,  25  860  t  palietiertes 
Eisen  ond  178  900  t  Sebrott  verarbeiteten  sie  so  Wals- 
(ftbrilwten  mit  folgendem  Ergebnis : 

Wen 

r.  4.  1 
fr. Fr. 

HandelHCMHen  .  ,  . 265  010 38  047  890 143,58 

Spezialproliloiaen  . 
40  HMII 

6  420  310 157,24 

^a);el-   und  Btod- 
eisen  

14  s.-.ii 

2  205  1 .50 
148,48 

Orobbleohe  .... 22  040 3  .')00  i;5Ü ir)K,Hl 
Feinbleche  .... 15  500 3  12U  750 201,29 
Bchmiedoatflcke  .  . 

SO 

7  800 890,00 

hiHgeitamt  büzw.  im 
Durcbscbaitt  .  . 358  250 53  302  550 148,80 

Ferner  v.<rwend«ten  die  Srhw.  illi  i-(-inM  rkf  an 

Flu  ti  e  i  H  e  n  noeh  I5.'t23.')  t  UohM.Hke  iielginrlien  und 
l'."Js,">  t  fremden  T rM|lnln^'eH,  deicleiehen  1H0980  t 
ciuheimisL'ben  und  Ol  180  t  fremden  Halbzeu^^'e«,  um 
darauH  .333  175  t  Ferti^fabrikate  im  Oenamtwerte  von 
64991960  t,  d.L  166,07  Fr.  f.d.  Tonne,  hersneteUea. 
Reobnet  naa  btem  dlo  boroita  obea  «nrlhnten 
Fertigeneognbs«  aaa  Fln6oiaeB,  so  betinfk  doh  dio 

Ueaamtroenge  der  Flofieisenfabrikate  auf  1  164  745  t 
im  Werte  tob  169046160  t  oder  146,18  Fr.  f.  d.  Tonne. 
Im  «innobwB  oiitCsllMt  tob  diesoB  ZUbm  «af 

k 
Ucaamiwert 

F». 

Wert 

1      Ii  4.  1 

1  r*' 

Handelaeisen  .  .  . 887 840 41 788  OW !  144,97 
Speaialprofileisen  . 186 680 18 687  680 147,48 

ftahionen  nnd 
Schwellrri    .   .  . 274 

920 
35 184100 

.  187.80 
Radreifen  u.  AchHeu 

32 

070 « 340  800 

1  197,70 

'  TrSger  
178 

9711 

22 708  200 
126.91 

Stab-  n.  Itandeiaen 

44 

910 6 
f.60  600 

148,30 
Grobbleche  .... 

144 930 

201  t'.OO 

it;o,oi 

Foinbleehe  .... 68 650 422  760 

,  196,60 

SobfliiodosMlolLe .  . 6 886 
J 

884800 

1  188,70 Schließlich  möge  hier  wiederum  die  in  der  8ta- 
tihtik  j:L'^'ehcne  Uehersicht  über  die  l'reiN^'rntaltung 
einiger  wichtiger  Flutteiaeoerzeugniaae  während  der 
letatoB  fnaf  Jdiro  Aataabme  finma : 

1    DemluMtoMapMiM  t 1 .  Tena« hl  Fr. 

i   IM»-.'  im 
1904 190« 

Schienen  und 
1 

Schwellen.  . 115,11|U1,33 109,87 112,87 

187,80 

Badreifen  .  .  . >119,14|179,65 185,82 180,82 

1197,70 OnAbloebo  .  . 147,l6il41,56 136,67 
136,47 

160,01 
FdaUoobo  .  . 

,193,79,185,07 1  * 

178,31 173,90 

1 195,60 
Dirt  Leistant:  der  Koka-  nnd  AnthrazIthocbSfea 

der  Vereinigten  8tMten  Im  Oktober  1807.« 
L  Ersengang  alier 

ISST 

1«0V 

in«>fei.amt   2  374  364      2  218  423 
arbeitotfiglich .  .  .  .        76  692         73  947 

II.  Antnl  dar  Slddwarks^Geoollsebafloa : 
164M  087     1  488  887 

daroB  FertOBungaa 
■ad  Spisfololaen  , 

III.  Zahl  der  HoebOfon  . 
davon  im  Feuer    .  , 

IT.  Wochonleiatuugen  der 
HoeliOfeB  .... 

82  861 
aat  t.  Im, 

887 
808 

498898 

80  764 
•m  l.Okt. 

896 888 

619*678 
BlMMn*F8ri«niB9  bb4  -T«rfefm««k  i«r 

Terflinigt«n  Stauten  im  Jahn  1808. 

Nach  den  von  Edwin  C.  Eckel  im  letzten  Jahres- 

berichte dea  „United  Btatea  Qeologioai  Sorvey"  Ter> 
6ffeBtUcbten  AagalMn  **  wardea  wlUiread  dos  Totflooso 
Boa  JabNo  la  dea  Torolnigtea  Staaloa  lasgesanal 
48  518  724  t  Eiaenerz  im  Werte  Ton  100897106  / 
f^efördort  gegenüber  43  206  552  t  im  Werte  von 
T.'i  1  i'.'i  UM  J  g  wahrend  den  vorauffrejfanponun  Jabrei«. 
Dhh  heilcutet  für  1906  eine  Steitjerun^  der  .Meinje  um 

12,28  11,1  und  eine  Zunahme  des  Wertes  um  33,S.'iii,>. 
Die  •Statistik  nennt  26  Einzelstaaten,  in  denen 

Eisoners  gewonnen  wurde,  nnd  teilt  diese  nach  ihrer 
goocvanbiachen  Lage  sowis  ihrer  Bedeutung  fOr  dio 
Koraofoaiadailrio  la  Tior  grote  Omppen,  nimlioh  das 
Gebiet  am  Oboroa  800,  d«a  BAdea,  doa  NordoB  and 

♦  „The  Iron  .V),'e'  1111)7,  14.  November,  S.  1405. 
—  Vercl.  .»tahl  und  i^iaen"  1907  Nr.  44  S.  1589. 

*«  ITach  „The  Iron  Aga«  1907,  14.  NoTonsbar, 
8.  1886  bis  1888. 
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den  'WMten,  «In.  Altd««n  entfkUen  IBr  da*  Jahr  1906, 
Terglicben  mit  1905,  auf  die  einzelaea  Oruppi'n  foU 
Kende  Fördermengen:  ,9,^ 

■V  iler  %  der 
I  <ii-...M<  is|,T  «  Ort  -Mrntt 

Ol>erer8c««  3^  G4;t  (i4,'.  T;t,t;t;  a-JOKIO,'):!  TM, 73 
8aden  .  .  .  «  42ti 'J22  13,24  .')  T'.t  J  032  13,41 
Norden  .  .  2  628  98'J  5,41  2  5tii  17;*  5.!t3 
Weatoa  .  .  hi',M6h  i.cit  k37  2'»^  1,93 

48  513  724  100,00    43  206  552  100.00 

Der  Verbranch  an  Kiiienerz  in  den  Vpreinijfton 
StaatPii  wird  unter  HcnirkBitliti^'Uiii:  <i<'r  KüriieruriK, 
der  Vorräte  sowie  der  Ein-  und  Ausfuhr  für  da»  Jahr 
l»0(i  auf  50145018  t,  für  1906  Mi(  44188068  t  ba- 
recbnet. 

Manganerzfördernngr  Ostlndient. 

Die  Manf^anArzfnrdcrang  Oiitindien«  »t'xeg  im  Jahr« 1906  117  von  2(17  4ni  t  auf  443  425  t.»  Von  dioBor 
Mpn>;e  Htamint  (ior  cröBte  Toll  äub  der  Provinz  Mv- 

Horc.  Dor  H Aupt vrrsrIiitTu ii^'-hiiiifiT:  t';ir  Miiii:;Htic>rze 
aus  MjBore  ist  das  iiortugiosiscbe  Uoa,  das  mit  dem 
lonarea  dareli  eise  EieeBbalin  Terbanden  iet 

Japans  Berinrerks-  aad  Blsenlndastri«.** 
Dem  kürzlich  ergehienonen  „Finanziellen  und 

wirtMfaaftUohon  Jahrbuch  für  JafMUt'***  eDtaehmen 
wir,  dal  ia  Japan  «Ihrend  das  Jabrea  1906  fol- 

gende Mengen  fnineialieeher  EneagnisHe  f;ewonnen 

Steinkohle  f   11 598  29t  64  899  861 
BleanUee  (?)   SS  569  166  891 
Mangaaerc   14  017  171180 
Kapferen   35  495  49  527  952 
Eisen  ff   53  212  5  523  402 

NanenUieb  anfgefahrt  weiden  fSaf  RncndMa,  die 
eine  BnfBrderun^  von  suaammea  114  967  t  aafse- 
weispn  hatten,  »uh  dpnon  ti241f<t  motalliHchoi.  VA^on 
dargeHtellt  wurden,  eine  Aiigalii-,  diu  man  alL-nliiij;« 
mit  der  obengenannten  KrzeugungBzith'r  für  fli'<c'n 
nicht  ohne  weiterob  in  Einklang  zu  hringen  vermag. 

Die  Staliatik  der  ArbeilaiMtlea  nad  Arbaitar  am- 
faBt  u.  a.  ZaU  aw     OwauaakI  der Is  4tr  AAcMMianm  AfMttktUto 

SteiDkoUenbidafltrie .  ...       95  8882(?) 
Hfltteninduatrie   260  71  43(> 
MaHciiinetiindustrie  ( MaHclii- 

nenbau,  Schilf  bau,  tiiellerei)  615  49  863 

Die  etaadiebeot  Eieen  verarboltenden  Fabrikan- 
lagen mOwen  im  Jabre  1906  ihren  Betrieb  weeentUeh 

•  «Engineering*  1907,  1.  VoTember,  8. 678. 
••Dia  AMben  ttr  1904  aiehe  in  .Stahl  and 

tSam'  1907  Nr.  II  8.  888. 

••*  llcrauft^'c^elien  vom  KaiHerl.  Kinanzministerium. 
Siebenter  Jahrgang.  1907.  Tokio.  Gedruckt  in  der 
StaatedrackereL 

t  Die  in  der  voriiergehenden  Statistik  gemachte 
Unteracheidnng  zwischen  Steinkohle,  Anthrazit  und 
NaturkokH  ftihlf  diusi'»  Mal. 

tt  Einteilung  in  Gußeisen,  Schmiedeisea  usw. 
ist  in  der  Toriiegeaden  AnfeteUong  niebt  wieder  ent- 
halten. 

Tanürki  baben.  Denn  wlbrend  die  Zahl  der  Ar- 
bellar bei  den  naehNtehend  aufgeführten  Werken  am 

81.  Detember  1<.*04  nur  inH;;e$«aTnt  17  911  betragen 
hatte,  Htflltf  rtii'  eil  Ii  hüiIit  Hl  rückhii  litigung  der 
Lehrlinge}  am  gloichun  Tage  dvs  Berichtsjahres  wie 
folgt:  Zahl  a<T 

Scbiffewerft  und  Maeebinenbanableilnng 
in  YokoMuka   12  so:) 

Schiffswerft  in  Kure   7  443 
Schiffswerft  in  8asobo   2  737 
Schiffswerft  in  Haixnru   947 
MaschinenbaaaliteUnng  in  Kare  ....  4674 
Maichiaenbaaabtellnntr  in  Saeelw  .  .  .  2867 
Ma8chinent)Hiin)it><iIiin^'  in  Maizarn    .  .  933 
Stahlgießerei  in  Kurc   4  707 
StahlgieBerei  (Ort  nicht  genannt)  ._.  _^  8664 

Insgesamt   48  467 

Die  Anzahl  der  Kraftmaschinen  dieser  Werke  stieg 
in  der  gleichen  Zeit  von  zusammen  131  anf  171,  die 
LelstttBg  in  P.S.  von  84  998  auf  59128. 

Für  die  Einfhbr  von  Eieen  and  Stahl  kamen  aaeb  Im 
Jahre  1906  wie  im  Vorjahre  fast  ausselilieBIich  Belsen, 
Deutschland,  Großbritannien  und  die  Vereinigten  Staaten 
in  lirtrai  hr,  zwar  nahmen  bei  Eisen  in  , Rarren 

und  .Stuugiu"  Helj^iiMi  die  erste,  Deutnchlaud  die 
zweite,  bei  Schienen  DfutMcliiaiui  die  erste,  die  Union 
die  zweite,  bei  Köhren  (iroDbritannien  die  erste,  die 
Tereinigten  Staaten  die  zweite  nnd  Deutschland  in 
weitem  Abstände  die  Tierte,  bei  Nigeln  die  Vereinigten 
Staaten  die  erste,  Deutachland  die  sweite  Stelle  ein; 
•B  Maaehinan  wwde  mabr  als  die  Btifla  dea  Warten 
TOB  OroSbrltannien  etagefHhH,  dann  folgten  die  Ter. 
Staaten  mit  knapp  i-ini-m  l>rittol  und  Deutschland 
mit  weniger  al;*  LimMii  Niunli-1  iK'H  < icnatm wertes. 
Faßt  man  die  ganze  japaniHclic  Kinfuiir  aus  fremden 
Ländern  in«  Auge,  ho  zeigt  sich  für  190B  ein  Rückgang 
um  etwa  ein  Siebentel  gegenüber  dem  Jahre  11105:  im 
fibrigen  war  die  Keihenfolge  der  wichtigsten  Einfuhr- 
Staaten:  Großbritannien,  die  Union,  ßritisob- Indien, 
China,  Deatechland,  MiederL-Indien,  Belgien. 

Ton  den  BinaelsHTem  der  AeleabandelaalalUtlk, 
die  leider  wiederum  nur  Wertangaben  enthUt,  dftrftea 
insbesondorere  die  folgenden  von  Intersase  sein: 

I.  Ansfkibr. 

Steinkohle  

Metall  and  Metallwaren  (ein- 
achließlich  Eisen)  

,  damnter:  Bisenbabnsebwellen 
II.  Binfnbr. 

Steinkohle  

I     Klumpen  nad  BlSoke* a 

2H8ÜI  219  34  074  191 

89  039  105 
2881099 

62  468  889 
4240186 

.Barren  und  Stangen' Schienen  
Platten  und  Bleche    .  .  . 
11  Öhren  

Nh),-1  
_    Verzinnte  Platten  u.  Bleche 
Stahl  
Maeclünen  

11487  117 544159 
11682138 8000  842 16064108 1 1  982  885 

1  972  837 4  638  490 

1 1  729  .'.(".r. 

1  1  302  460 

4  472  31ti 4  172  940 

5  4HI  27H 4k:.  .■)73 

V  832  .')7i; 1  1 21»  033 

4  N95  tlMtt 3  12Htt:.3 58  508  187 56  595  880 

*  Die  Umrechnung  ist  hier  wie  auch  weiter  oben 
nach  dem  Verh&ltnia  I  Yen  »  2,098  Jt  erfolgt. 
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Berichte  Ober  Versammlungen  aus  Fachvereinen. 

Eisenhütte  Oberschlesien. 

Am  20.  Oktohor  d.  J.,  1  Uhr  nachniitta§^8,  fand 
im  Theater-  and  KonzertbauBu  in  Üloiwitz  die  1 4.  Haupt- 
TenMBmliuif  etat^dle  der  VorsitMode,  Qener«ldirektor 
Hiadt-Olenritx,  erSfhete.  Er  begrUt  saeret  die 
Olate,  die  HH.:  Oeneralmajor  RuKelhrecht;  Ober- 
refH^rnnfrarat  Schiromolpfcnnig  als  Vertr^ti^r  des 
OlicrprÜMidcnti'n  :  ( IbcrrrjricTuiiKHrat  Jordan  als  Ver- 

treter den  HeKH'riiiii,'hi>rfiMi<lfiitcu  ;  Olierbanrat  Stein- 
Ij  1  B  alH  Vertreter  licr  Köiii^ru  licn  EiHi'iibtthndiroktion 
Knttowitz:  (ifheiriirat  J)r.  Wedding,  l'rofoHiior  Ma- 
t  Ii  o  8  i  u  B  und  i'rnfessor  Osann  als  Vertreter  der 
Technisclien  UochaclialaD,  aowie  die  Herren  der  Ge- 

werbe-AafaiebtabebSrd«  und  Hrn.  Dr.-Ing.  Schrödter- 
Dflaeeldorf  als  Vertreter  de«  HanptTereiiw.  Im  Ge- 
seblftsberiehte  teilt  er  dann  mit,  daB  der  Verein  lar- 
zeit  459  Mitfrlieder  zahlt;  forncr  widmet  er  dem  in 
Bad  Wölfels^Tund  am  Hj.  .Iiini  d.  .1.  yersrhiedenen 
KotiinuT/ioiirttt  Emil  Marx  einen  warmen  Nailiruf. 
Der  Vi'reiii  liat  durch  den  Tod  im  letzten  Jahre  außer- 

dem arht  Mitglieder  vorhiren.  Pio  Anwehenden  er- 
beben aicti  xur  Ehrang  der  l<]ntBchlafenen  von  ihren 

PUtsea. 

Bergrat  Arna-Oleiwits  erstattet  nnamelir  den 
KMacnberieht,  demnMge  End«  190t  da  8olIbait»nd 
ven  8(8,94  Jt  vwhftiideB  war.  Es  wird  BnUnnlBag 
erteilt. 

Zur  VorRtanilswaU  iMHierkt  der  Vorsitzende,  daß 
Ilr.  Gelu  iinrat  .lüngst  mit  Uüek«iilit  auf  Nein  .\lter 
jreboten  habe,  von  seiner  Wiiilcrwalil  \ti^~tan<I  zu 
nebmoQ  und  damit  für  eine  jüngere  Kraft  Platz  zu 
iebaffen.  Der  Vor.-^itzende  hittot,  diesem  Wunsche 
nicht  >ca  entsprechen,  da  Hr.  Jüngst,  wenn  auch  Iwi 
hohen  Jahren,  doch  noch  recht  jugendfrisch  und 
sehaffeasfrendig  aei,  so  daft  er  noch  eifrig  aa  vielen 
hfittenminniacben  Arbeiten,  e.  B.  aa  den  wichtigen 
Untersurhungen  Ober  die  Eigenschaften  dos  OnBeisena, 
mit  gröUtem  Erfolge  in  dankenswerter  Weise  sich 
beteiligte,  ja  sogar  noeh  hilttenmänniBche  Vorlesungen 
bei  unserem  verehrten  Freunde ,  Hrn.  Oeheimrat 
Wedding.  höre.    (Lebhafter  Heifall.i 

Der  Vorstand  wird  durch  Zuruf  in  bisheriger  Zu- 
sammensetxang  wiedergewählt.  An  Stolle  des  vcrstor- 
beoen  KomamnleDratca  Marx  wird  der  jetsige  Oeneral- 
direktor der  BiamarckhOtte,  Froehlieh,  nengewihlt 

Der  Vorsitzende  beaieirkt  des  weiteren: 

,M.  H.!  Wir  habeci  uns  im  vorigen  Jahre  an  dieaer 
Stelle  mit  dam  regierungsseitig  geplaatea 

Ansban  nneerar  WaaeeratraBe,  dar  Oder, 

beschäftigt,  und  ich  bin  in  lüi m  .lalire  in  iler  Laj^e, 
Ihnen  zu  beriehten,  in  »elthem  l  iuiange  die  Regierung 
die  Durchführung  der  damals  noch  ])rüjektiert  geweco* 
nen  Verbesserungen  bereits  verwirklicht  bat. 

V«a  den  zwiHchen  Cosel  und  NelBemtiadinig  vor- 
geaebenea  kwSI/  ächiepMngaehleaaen«  vca  denen  jede 
einen  Dampfer  mit  drei  Klmiea  anfxnaahman  imstande 
ist,  aind  aeehs  Imreita  im  Bau,  Ton  weichen  eine  in 
diesem  Jahre  noch  fertig  werden  wird.  Im  nächsten 
Jahre  wird  der  Hau  von  weiteren  lirei  Schleii-icn  in 
Angriff  gen<immen  wi  rden.  und  »'h  Ifilit  Hirh  bereits 
jetzt  über-eben.  ilali  die  Si  bb  u^iMiltauten,  wie  lieab- 
sielitigt,  im  Jahre  l'.il2  beendigt  heiu  werden.  Uas  dritte 
Hei  ken  de»  I  iweler  Hafens,  das  zunSchst  als  Liege- 

hafen projektiert  war,  wird  noch  in  diesem  Jahre  im 
Bau  vollendet,  und  zwar  hat  man  sich  entschlossen, 

dieaea  dritte  Becken  als  l'maehlaghafea  anasobanea. Die  Oeaamttransporte,  die  der  CccelerOderhafaa 
in  diesem  Jahre  Iwwlltigt  hat,  sind  allerding«  gegea 

das  Vorjahr  znrflckgeblioben.  Die  Regierung  zieht 
hierauH  aber  erfreulicherweise  und  8elbHt\ erHtändlich 
nicht  den  SebhitS,  dall  die  liPiMtungHfHiiitjkiMt  des 
oberschlesi«'  li^  ii  Itevier«  den  (ii[>feliiunkt  erreicht 
habe.  8ie  glaubt  vielmehr  an  eine  stete  Weiterentwick- 

lung und  führt  den  diesjährigen  Minderrersand  mit 
Recht  auf  die  tatsächlichen  Ursachen,  insbesondere 
aaf  den  Arbeitermangel,  inrttek,  der  eowohl  die  Hütten 
ala  aach  die  Gruben  de»  Revien  varhiadarta,  Vbm 
volle  Leistungsfühigkeit  tu  entfalten.  Dafi  die  Um- 
wandlunir  den  Oppelner  Ijie<,'ehnfcns  in  einen  Um- 
Hchlaghareii  regierungsseitig  benehlnsHene  .Sache  war, 
habe  ieh  Ihnen  im  vorigen  Jahre  beri  :tH  mitgeteilt. 
Man  hat  sich  nunmehr  entHchloHMen,  eine  Aktiengesell- 

schaft zu  bilden,  deren  Mittel  zur  kleineren  Hälfte 
von  den  Interessenten  und  zum  größeren  Teile  von 
der  Regierung  aufgebracht  werden  sollen.  Der  Betrieb 
des  Hiäena  besw.  der  AktiengeeeUaehaft  wird  etaat* 
Uaherseite  im  Zneaauaanhaag«  nü  den  Betrichea  dea 
Coseler  Oderhafens  geführt  werden.  (Beifall.) 

Die  Kanalisierung  der  Oderstrecke  von  NeiBe- 
mündung  nach  Breslau  ist  inzwischen  ebenfalls  in 
Angriff  genommen  worden.  So  erfreulieh  die  Ver- 
tiefuiij;    der  l''Hiirriniie    iiucli    aul    ilicM<'r  STecku  IhI, 80  hat  man  doch  in  unseren  Kreisen  und  auch  bei 
den  Oderreedereien  die  Notwendigkeit,  die  Zahl  der 
Staustufen  am  weitere  acht  zu  erhoben,  mit  recht 
gemiachten  OefBhlen  hingenommen;  nm  ao  freadigar 
wird  at  deshalb  begrOBt  werden,  daA  et  dar  Oiw» 
atrombanverwaltung  gelungen  ist,  anf  dieser  Strecke 

drei  Sta\i-itiil'en  dadurch  zu  ersparen,  daU  von  Koppen 
bis  Schönau  und  von  .Margareth  bis  Firsoham  das 
Oderbett  verlansen  wird  und  zwei  Durchstiche  ge- 

schaffen werden.  (Bravo!)  Der  letzte  Htau  wird 
nunmehr  unterhalb  Breslaus  gelegt,  wodurch  den 
Schilfen  Gelegenheit  gegeben  wird ,  daselbst  nötigen- 

falls zu  leichtern  oder  umzuladen.  Die  Versuehs- 
atracke,  die  nnterliaib  Breslana  angelegt  werden  eoUfeef 
ist  tnswiachen  gaiehaffMi  wordan,  nad  wir  habaa  aomil 
begrflndete  AuMlcbt,  nach  FertigeteUnng  der  hiar 
kurz  skizzierten  Arbeiten  mit  einer  Fahrtiefe  von 

l.'2."i  big  1,50  ni  einen  Teil  der  Erzeugnisse  unr*erei. 
Hciniatsbezirkcit  auf  dem  Wasserwege  verfrachten  zu 
können.  iHeifall.»  Auch  die  umfangreichen  Arbeiten 
zur  Sicherung  unwerer  Hoimatprovinz  gegen  Hoch- 

wassergefahren Hind  in  gleichem  HaBe  fortgeschrittaa. 
Bei  der  Erörterung  einer  so  wichtigen  Frage, 

wie  es  der  Wasserbau  gerade  für  Schleaiea  und  ioa- 
itesondoro  aach  für  die  obaradilaalicha  Haataaladnatria 
ist,  liegt  es  nahe,  eine  andere,  für  ans  besonder« 
wieiitige  Angelegenheit  zu  beHprechen,  nämlich  des 
in  Hreslau  an  der  rferstraUe  nunmehr  schon  weit 

einporgediehenen  Institutes  zu  gedenken,  dessen  Ent- 
wicklung uns  so  sehr  am  Herzen  liegt.    Ich  meine 

die  Techniaebe  Hoebsehnle  in  Brealan, 

mit  deren  Ansgestaltuug  sich  auch  unser  Verein  gleich 
dam  Oberschlesiachen  Berg-  und  htttteaminniachea 
Varefai  im  letatea  Jahre  wmter  eifrig  besehUtigt  hat. 

Wegen  dos  selbstftndigen  Oebftudes  für  ein  voll- 
kommenes httttenmAnnisches  Institut,  d  SS  nicht  nur 

in  eisenhiltten-,  sondern  auch  in  metallhQttenmSnni- 
Mcher  Beziehung  auf  der  Höhe  heutiger  Anforde- 

rungen steht,  fand  im  Sommer  diedeM  Jahres  im 
KultusminiHturium  eine  längere  Konferenz  unter  Lei- 

tung des  inzwischen  tum  Nachfolger  dea  Hrn.  Mini- 
aterialdirektors  Althoff  ernannten  Ministerialdirektors 
Hrn.  Dr.  Naumann  statt,  in  welcher  der  obersolileaiaeh« 
Indnatriebaairk  durch  die  HH.  Laadtagsabgaordaeton 
Dr.  Volti,  Direktor  Saacar  sowie  dardi  mMBaWaalg» 
keit  vartratea  war.  la  ««««r  Sitsong  bewiac  Hr.  Mim- 
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4.  D«i«nib«r  1M7. 

Mterialdirektor  Dr.  Nnuiiiann  rriiüiit  Moin  große»  Intoresao 

für  die  Breslauer  'l'ci'hniHchi'  Hin-hHchuli',  instlieiiondBro 
fflr  dM  hfittenmAnniNche  InNtituI,  und  betüti{E:tu  di(<ai>8 
IntorMM  dnrch  weitgehendes  Eotgegenkomnien  gegen- 
aber  «aMMn  WOnachen;  and  wann  ich  Ilinan  noch 
mittoil«,  d*B  miner  InitiatiT«  die  Angliedernni;  einer 
AbteUnag  fOr  Keramik  and  feuerfeste  Produkte,  eb 
evater  in  PreaBen,  an  dan  hOttenmSnniRche  Inütitut  in 
dnnkon  iit,  so  worden  Sie  wohl  alle  damit  einver- 

standen sein,  wenn  ich  aiirh  hier  an  diotier  Stelle 
Hrn.  Minittorialdirektor  I>r.  XaumMin  nnwren  wlrm- 
■ten  Dank  austipreche.    i  Beifall.) 

Jedeafalla  haben  wir  nunmehr  die  Ueberzeugung 
gmroBBaii,  daB  auch  besQglioh  der  inneren  Aaige- 
BtattoBg  teUftcliUch  alles  filr  daa  eiaon-  und  metall- 
bttManmlniiiMlie  Inslltat  geaeliiebt,  daaaan  die  eber- 
•ebleitoebe  HfttleDiodmtrie  badarC,  nm  Mob  in  Zs- 
Inuift  in  ihrem  Fbrtbeetende  durrti  tflohtifTorgebildeteD 
Naebwoob«  sreslcbert  zn  nein. 

Halii-n  wir  «llc  V.TuiilnsHiinur.  erfreut  iml  dank- 
bar zu  sein,  80  erfüllt  uns  dorh  mit  H(<»urt;niM  die 

Xachriobt,  daß  bealiHiehti^ct  wird,  di«  Alitoilung  für 
Ingenieurweaen,  aluo  für  HiHenhaiin-  und  Waaserbau, 
obgleich  der  Platz  dafOr  bereit»  vorgeeeliea  iat,  sn* 
■Idiat  aiotat  n  erriebtan.  (Uörtl) 

flie  erinneni  aieb  aOe  noeh  der  Worte,  welebe 
anaer  Kaiser  Ober  die  Notwendij^keit  der  Technischen 
Hocbachnle  in  Breslau  sprarli,  und  der  WfinBcbe,  die 
er  an  difs^M  InHtitut,  »eli  hpK  iIit  iTRii/en  i'riivin/.  lum 
8epen  Erprfirhpn  hhU.»,  knüpft.-.  Ich  fiirclitc,  tiftl>  die 
Ilrfiilliiii;,'  (Ici*  kaihcrlii'iir'.i  \\  uiisriic»  durch  die  W-r- 
zii^'erunjf  der  Errichtung  der  Ahtuilunt^  für  In^n-iiieur- 
wesen,  deren  enge  VerwandtMcliaft  mit  dem  ciHen- 
bftttenmftnniiinhen  Institut  anverkennbar  ist,  zunAcbst 
vereitelt  werden  wird. 

Ton  Anbeginn  aind  mmite  Bestrebuinii  danaf 
ceriditot  gewesen,  die  TeebniatAe  ffoehsebnle  in  Bres- 

lau als  ein  in  sich  abt^ettcbloRüenes  Oanzei«  und  nicht  als 
Torso  erntehen  zu  »elien.  Sie  soll  in  keinem  für  eine 
solche  Uildun^KanKtnlt  weitentlicben  UnterricbtHzweif^e 
—  und  das  ist  die  .\liteilunc:  für  In^enieurwesen  — 
hinter  anderen  luntituten  trieichen  Clmraktors  zurQck- 
steben.  Wird  die  Uoeimchulu  mit  diettom  Torläutigen 
Manko  fa  dar  Aaibildungamöglichkeit  eröffnet,  so  ist 
rie  MToUkmiuiian,  and  natnrgemU  wird  aoeb  ibr  Be* 

iriebt  dm  ümfug  erMlebeii,  den  man  Ar  ffiaaa 
BildungsstStte  wünschen  muB.  DaB  aber  aaeh  die 
Jlegierung  befOrchlet.  der  Besuch  werde  infolge  der 
fOrläutigun  SiRtieruilL,'  d.-r  Adteilun;^  für  liiccnlcur- 
weHen  zu  wilnMchcn  liliritr  laHHcn,  t^^elit  daraus  hervor, 
dal!  beHchloHHi  ;)  wonlen  int,  bis  zur  Errichtung  dieser 
Abteilung  auch  den  bau  des  HauptgcbAudes  zu  unter- 

lassen, das  beißt  also  desjenigen  Teiles,  der  die  Be- 
priaentationsrftttine,  insbeHundere  die  Aula,  umfassen 
•oU,  and  der,  mit  seiner  monumentalen  Front  nach 
dar  pilobtig  aafakfton  UfentrnBe  geriobtet,  dam 
bestimmt  ist,  der  Hocbsdinle  aneh  daa  ihrer  Bedentnng 
ant«proehcndo  AouBere  zu  Terloihen. 

Die  Technische  HochMchulo  iHt  eine  Statte  ernster 
Arbeit,  und  es  noll  gewill  auf  die  KepräHentAtion  kein 
allzugroßes  Gewicht  gelegt  werden,  denn  ilie  neue 
Akademie  wird,  so  hntfen  wir  alle,  ilnri  ii  die  Aus- 

bildung der  sie  besuchenden  Hochnchüler  und  durch 
deren  H|iäteru  I^oiHtungen  um  besten  repräsentiert 
watdea.  KSnnte  man  deabnib  auf  die  Erricbtang  des 
Hanpligabftadea  vMlaklit  snoiAbat  veniebten,  ao  naS 
do^  batonfc  werden,  dnl  alae  tanae  Bribe  dlerdlnga 
znra  Ten  ethlacber  Oesiebtspankte  diesem  Tenichte 

entgegenstehen.  Durch  das  l'»  hien  des  llauptgebiludos wird  der  itulSere  I  leHamteiiidruek  der  lloeliseliule  ;ran/ 

wesentlirli  lieiMtitni'.  litiirt,  denn  an  Steile  der  l''rniit, 
welche  lÄngs  der  l'ferstralle  gedacht  ist.  wertien  nun 
die  hinter  dem  HaaptgebSnde  liegenden  Hintergebäude 
and  die  Hftlfle  der  weetlicben  und  flatlichen  Seiten- 

flügel in  aeben  aein.  D«  maa  apiter  diese  Seiton- 

flQgel  ausbauen  und  an  die  zu  errichtende  Hauptfront 
anschließen  will,  so  werden  die  Seitentiügel  bis  auf 
weiteres  der  Uferstratie  nur  eine  kahl  aufgemauerte 
Wand  zukehren. 

Die  Stadt  Breslau,  die  bekanntlieh  gleich  uns  be- 
aaadere  and  aoeb  grSBere  Opfer  gebracht  bat,  ist, 
wie  ich  aaUagat  featraateUaa  QdeMabeit  hatte,  mit 
dieser  anToUkoininenen  Brfllllnng  Ihrer  Erwartungen 
um  so  unzufriedener,  als  sie  besondere  KnHten  filr 
den  entsprechenden  Auhliau  Her  Stralieii  aufwendet. 
Die  Htailt  lial  n'hi'r  '.nii  h,i  «ciiiL^.-r  erwartet,  dalS  das 
8traßenl>ild  ein  hk  wenig  üchiinch  werden  sidl,  da  so- 

wohl Abgeordneten-  wie  Herrenhaus  den  vollständigen 
Ausbau  der  Hochschule  für  notwendig  crkliirt  haben. 
Selbst  naeb  Erfüllung  der  eben  vorgebrachten  Wfinacbe 
felilte  der  nevea  Hoebsebnle  seblieBlieb  immer  aoeb 
die  AbtoDnag  ftr  Arebitoktnr,  wotoa  aber  beate  nicht 
weiter  die  Rede  sein  soll. 

Zweifellos  wird  der  Termin  der  Eröffnung  der 
Hoclixcliule  liei  dein  voll  uiH  ̂ .'owünschten  Ausbau 
nocli  etwaH  liiniius'^eriickt  werden  mCi-Hscn,  da»  Midi 
uns  aber  nicht  vcrdrielien,  denn  der  Provinz  Schlesien 
ersteht  dann  eine  vollkommene  Hildungsstütte ,  die 
sicherlich  imstande  sein  wird,  die  weitestgehenden 
Hoffnungen,  die  an  sie  goknQpft  werden,  zu  erfOllon. 
(Bravo  I) 

Ihr  Yorelaad  enpfleblt  Ibaea  aaa,  aa  dea  Herra 
Kuttnamlaiator  nad  den  Herrn  Plnanzmintatar  die 

naclifolgeade  Beeolatlon  /n  rii  iucTi.  vnn  welcher  dem 
Herrn  Oberprisidenten,  Herrn  Ministerialdirektor  Kau- 
inann  sowie  Herrn  Kegierungspriaideatea  Holla  Ab- 

schrift überreicht  werden  wird. 

Die  heute  hier  in  der  14.  nauptversamrolung  zahl- 
reich verMaininelten  Mitglieiler  des  Vereines  „Eisen- 
hütte Olierscldesien",  Zweigveroin  lies  Vereines  deut- 
scher F^iHcnhüttenieute,  nahmen  erfreut  Kenntnis  von 

den  Fortschritten,  wolebe  der  lUu  der  Tucbnischen 
Hochschule  in  Breslau  sowie  deren  Ausgestaltung 

gemacht  bat,  und  danken  insbesondere  fUr  die  Aus- 
alattnng  des  eisen-  und  metailhittaanInttiHchen  In- 
atUatae,  wekbe  allen  Vorbedingoagea  fUr  eine  toU- 
kommene  Ansbildnng  der  Stnoierenden  entspriehl 

Mit  }iesr)rgnis  erfüllt  es  uns  jt  .l.ii  h,  dafi  die 
Abteilung  für  Ingenieurwesen  sowie  ilas  llaup^ 
gel»lado  zunächst  nicht  errichtet  werden  sollen. 
Abgesehen  von  der  hohen  Bedeutung,  die  der  Wasser- 
und  der  Eisenbahnbau  besonders  fUr  Schlesien  und 
deasen  Moataaiadaatrie  haben,  muß  die  Teebaiache 
Hoolisehale  ohne  diese  Abteilung  und  ohne  daa 
Hauptgebäude  unvollkommen  erscheinen. 

Der  Besuch  des  Institutes  dürfte  unter  der  un- 
vollständigen Ausbildungsmöglichkeit  erheblich  leiden 

und  die  Technische  Hochschule  wird  die  große  Auf- 
gabe, vor  die  nie  gestellt  wird,  und  die  Hoffnungen, 

welche  ia  sie  gesetat  weidea,  aiobt  voll  erfOllea 
kSaaea.  Der  Verela  „Biaeahatte  Oberscbleaien" 
richtet  deshalb  an  Ew.  Exzellenz  die  geboraamste 
Bitte,  geneigtest  dafür  eintreten  zu  wollen,  dali  die 
hidio  Slaatsregierung  besehlielien  möge,  die  Tecii- 
niAi'he  Hochschule  in  Breslau  von  Anbeginn  an 
auch  mit  der  Abteilung  fOr  Ingeniearwesea  nad  mit 
dem  Uauptgebiade  auszustatten. 

Obgleich  bierdareh  eine  Yerzügerung  dea  Er- 
SfTnungstermines  herbeigeführt  werden  dürfte,  wird 
die  Erfüllung  unserer  Bitte,  gleich  ganze  Arbeit  zu 

leisten,  doch  von  jedem  wahren  l'reunde  der  Bres- 
lauer Technischen  Hochschule  mit  Freuden  begrüßt 

werden. 

in  Ehrerbietung: 

Verein  .EisenbQtte  Oberscblosien* 

gez.  Oeneraldirektor  Niedt,    Kgl.  Bergrat  Ami, 
▼enUMBdsr.  flokilMIlHWr. 
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FbQb  Bicfa  Icffin  Wideraprach  erhebt,  werde  ich 
die  Kc'soUitinii,  •»ii  wti'  vori^cltiKi'n,  im  die  ̂ ciuinnten 
Hvrruti  abHoiiiii'H.  S\  ul('r.-<|irucb  erhebt  sich  nicht,  dft- 
(^'cct'ti  UoimtHtitTe  I' Ii  l  inatimmige  ABiiahim  md 
dankt-  üuieii.  (Ueifali.i 

Mit  der  Errichtoii);  einer  Tollkomnien  aoflgutattetNl 
hüttonminnUchcn  Abteilung  in  Breslau  ist  im  Osten 
in  Zaknnft  für  die  Auiil>ildung  unserer  llüttenleute 
elMUSo  MMrgt,  wie  dies  im  Wetten  dorch  dae  fafitten- 
mianiMiM  laeUtot  na  der  AMduner  Teehniaehen  Roeb- 
■elinte  der  Fall  iat.  Aber  im  Hinbliolc  dsrsuf,  daß 
naeb  neneren  Nacbrichton  das  Fortbostehen  dt>r 

bQtteniiirtnniachen  Abteilung  in  Berlin-f'liarlutti'iiliur^' 
gcftlbriiet  Mi'in  «oll,  will  irh  nicht  verfehlen,  an  den 
8tu:ia[iutik!  /-u  erinnern,  den  die  vom  Verein  deutscher 
EiHuubüttenleute  eingesetzte  Kommission  für  die  hQtten- 
mlnniaoiie  Anabildung,  der  auch  ich  angehCro,  stets 
einiteneamran  bat  and  heute  noch  einnimmt.  Wir 
bedfirfem  fllr  ngaere  HoebtobulaosbilduDg  mehrerer 
LehntAlien,  tob  denen  Je  eine  im  Oa4mi  «ad  Wertm 
liegen  mnB,  wibrend  eine  In  Terblndnng  mit  einem 
der  teclininchen  InMtitute  von  Berlin -< 'harlottenbursr 
geleifen  »ein  Hollte.  Die  KomniiHSton  bat  bitiber  nur 

die  I'nif,'!?  offen  gelassen,  ob  die  Bergakademie  in BiTÜn  oder  die  Teebniscbo  Ilocbscbuie  in  Cbarlotten- 
burg  das  httttenmftnnische  Institut  haben  solle.  Man 
Icann  fikr  beide  An»ichten  gewichtige  Üründe  anfDliren, 
Die  BerUner  Bergakademie  bedarf  wegen  ataAen 
BMUBBUtngela  nnbedingt  einee  Neubaaeei  da  wir«  ea 
TleUelidrt  iwaekmiBiger,  dieMD  Keeban  In  die  Fihe 
der  Technischen  Hochacbale  In  Cbarlottenborg  so  ver- 

logen und  darin  Berg-  and  Hüttenweaen  zu  vereinigen. 
AlNdnnn  würden  die  .Studierenden  beider  Ansialton 

geiri'nseitig  profitieren  können.  Es  wQrde  der  Ma- 
Nriiinenbauer  der  TeihniHrhiin  HucliHphulc,  der  sii  h  im 
Berg-  und  llQttenfach  umseben  will,  clazu  auf  der 
Bergakademie  bequeme  Gelegenheit  haben  und  um- 
Iekehrt  der  Studierende  der  Bergaiiademie  aich  in 
er  Maacbinenbauabteilnng  derTecbniseben  Hocbacbnle 

die  MwOaiebte  SpeaiahMebUdnac  vereelidren  könaea. 
Mefnee  Eraeiiteni  mllBte  ee  ela  lelebtea  eeln, 

dauernd  ein  gutes  Einvernehmen  zwiachen  diesen  bei- 
den Unterrichtsunstnlten  herzustellen,  das  sowohl  den 

Studierenden  wie  den  Lehrenden  zum  Vurti  il  gerciehen 
wfinle.  Auch  dürfte  os  nieht  sehwierig  »ein.  eine 
frenndBc'baftlicbe  Einigung  zwischen  dienen  beiden 
Ilochschulon  darüber  herbeiinfAhren,  an  welche  Stelle 
die  das  Borg-  nnd  üftttenweiea  nmlkaaende  Berg^ 
akademie  su  legen  iat. 

Wena  aleo  f8r  die  Bergakademie  ein  Nenban  errichtet 
wird,  ao  enelielnt  ea  mir  allerdinga  gegeben,  daB  in 
dieaemdle  büttenmlnniache  Abteilung  ihr  Heim  findet, 
und  wir  wollen  gern  liofTen,  daü  die  Angelegenheit 
in  einer  für  alle  l'arti'icn  bi'friedigenden  Weise  er- 

ledigt wird,  um  »o  nu-lir.  nl--  uiisi  beiiieiid  die  (irund- 
atücke  der  Königlichen  PorzoUan-Manufaktur  in  Char- 
lotteabarg  aaerdcbaaden  Banm  gewihran.  (BeifalL) 

yHt  haben  naa  in  unserea  Haaptreiaammlnngen 
«riedariiolt  mit  der  Frage  der 

Yervendnng  von  e  i  h  r  r  a  e  it  Schwellea 
aaf  unseren  Staatseisenbabnen  beschäftigt. 

leh  braurho  auf  die  vielen  großen  Vorteile,  die 
in  er»tiT  l.inii'  diT  .StaHthljühn  daraus  erwachHcn 
würden,  Hnwie  «uf  den  Iji  reclitigten  Wutifcb  der  In- 

dustrie nach  Arlieit  am  Ii  auf  dii  Hem  (tel>icte  nicht 
wieder  näher  einzugehen.  Die  ätaatsbahn  hat  des 
Öfteren  ihre  grnndaätzliche  Uonoigthcit  ausgesprochen, 
ailmAblicb  we  analindieehen  bölMraea  ticbweUen 
dnfeb  ialtadtoebe  eieeme  ta  anetaani  dennodi  iat 
bieher  ia  dleaer  Aagelegeabelt  ao  gat  irta  alobte  ge- 
Bcbeben.  leb  bringe  diee  deebub  abermala  zur 
Sprache  und  zwar  haa|rtaliehBcb,  um  mich  gegen  die 
niaUluse  Agitation  zn  «enden,  die  aus  an  der  i»chwellen- 
eittfttbr  iateraaelertaB  Hiadlerkreieea  Mr  die  FSr- 

derang  der  Terwendang  Ton  bSIsemen  ScInrelleB  be- 
trii'ben  wirri.  -^ii  hiit  man  sieh  u.  a.  auch  nicht  ge- 
Hcheiit.  kür/arli  In  einer  bedeutenden  Berliner  Zeitung 

eine  Nuti/  /n  veröftentiiiin'n,*  in  »idrhir  behauptet 
wird,  daLi  das  Eisenbahnunglück  bei  StrauUberg  einen 
viel  gröBoren  Umfang  angenommen  hätte,  wenn  dort 
eiserne  Schwellen  statt  Holzschwelion  gelogen  hätten. 
Man  fQhrte  dabei  als  Beispiel  an  eine  Veranchsstrecke 
der  fennajUaniabahn,  anf  der  8000  Camegie-SchweUon 
▼erlegt  worden  waren,  die  eteh  b^  dnem  Unfall 
schlecht  bewährt  hatten,  vergißt  dabei  aber  biaan- 
zufügen,  daß  das  schlechte  Vorhalten  dieser  Sobwellen 
auf  ihre  anerkannt  unrichtige  Konstruktion  zurück- 

zuführen gewesen  ist.  Demgegenüber  kann  nicht 
scharf  i:enug  betmit  werden,  daß  der  eiHörne  Hi  hwolien- 
oborbau  nicht  nur  ein  voUwertiger  Ersatz  bezüglich 
der  Sicherheit  der  Geleise,  sondern  auch  in  bezug  auf 
die  Koatea  ihrer  Unterhaltung  iat,  und  dafl  daher  die 
grUara  Terwendang  eiaerner  tob  der  beimiaehea 
ladaatria  hargeatallter  Schwellen  aaa  flaaaiieHen,  ao- 
wie  ane  nationalen  OHlnden  geboten  ereebeint.  (BeifaU.) 

Alsdann  ergriff  Kgl.  llerginspektnr  Ziekartcl^ 
in  Zabrze  das  Wort  zu  eiuem  Vortrage  über 

Die  WaiierTeroorgang  den  oberaeblaeiachea 
Industriebezirkes. 

Der  oberachlosische  Industriebezirk  wird,  so  führte 
Bednar  aaai  aus  zwei  großen  Wasserversorgangs- 
anlagen  geipeiat:  nftnlieh  aaa  der  Kattowitier  Kreie- 
waaaerieitnng  and  der  etaaliidmi  WaaaerTenoignagn- 
anläge;  die  Abgreniang  beider  bildet  ungefähr  eine 
Linie,  die  Ober  Radzionkau,  ßeuthen,  Königshfitte 
verläuft.  Neben  diesen  zwei  grollen  Anlagen  bestehen 
eine  An/.nlil  lokaler  WaBüerversorgungsanlagen,  die 
jedoch  Iiier  aulier  Hetracht  bleiben  können. 

Die  Älteste  der  »taatlit'ben  Wasaerversorgunge» 
anlagen  iat  die  Leitung  Adolfschacht — Königshütte. 
Sie  wurde  im  Anfange  der  achtsiger  Jahre  so  dem 
Zwecke  gebaut,  um  die  ataatUohe  KSaigagrabo  nüt 
Betriebswaaaer  (Kataeltaeiaawaaaw)  zu  Torsorgen,  and 
um  gewieaen  Ortateilea  In  aad  am  Königshütte,  deaea 
durch  den  staatlichen  Bergbau  das  Brunnenwasser 
entzogen  war.  durch  unentgeltliche  Zuführung  von 
WasHerloitungH»  SH-er  Ersatz  zu  scbatten.  Solbat- 
verstAndlicb  sollte  dieses  Ersatzwasser  nur  in  der  Höhe 

zugeführt  werden,  in  der  seinerzeit  das  Brunnenwasser 
entzogen  worden  war,  d.  h.  also  im  BtraUenniveaa. 
Da  auch  die  Kosselanlageo  der  ESalgngrnbe  ungedhr 
ia  dieeer  Hfihe  liegen,  ae  warde  aa  der  Chanaeae 
twieeben  Beatfaen  nad  Künignhlltle  rin  Waaaertnrm 
erricbtot,  der  zwar  diesem  Zweeka  an  entsprechen 
vermag,  der  aber  gegenwärtig,  wo  die  Einwohner  die 
Zuftthnmt,'  iIch  WasKer»  bis  in  die  höchsten  Stock- 

werke di  r  liiinser  verlangen,  /.n  niedrig  ist.  Da  der 
BergfiükuM  neben  den  Was8L'riiiciif;(jri.  die  diese  Zwecke 
erfordern,  noch  mehr  Wasser  zur  Verfügung  hatte, 
so  gab  er  dieses  an  Gemeinden  und  Einzelperaoaea, 
die  mit  entaprechenden  Anträgen  an  ihn  herantraten, 
za  einem  Preiae  ab,  der  die  Selbatkoeten  überstieg. 
Daa  TerCahrea  war  dalMi  ein  TeraoUedenee.  In  ein- 
aelnen  Flllen  baaten  die  AaBeblnBaebmer  aelbat  die 
Zuleitunir.  in  anderen  Fällen  tat  dies  der  Fiskus  und 
nahm  dann  einen  entHprechend  höheren  Wasnerzin». 

Zu  Anfang  der  neunziger  Jahre  wurde  die  /weite 
Leitung  Zawada — Zabrze  verlegt,  welche  zunächst  auch 
nur  die  Aufgabe  hatte,  die  Königin-Luisengrube  bei 
Zabrze  mit  KeiKeUpeisewasser  zu  versorgen  und  ge- 

wissen Ortbtcilen  in  und  um  Zabrze  unentgeltlich  Br> 
■ata  für  daa  durch  den  fiakaUiehea  Betgbaa  eatsogane 
BranaeBwaeaer  n  aabafSeB.  Dia  nattara  EntwieUnag 
der  Waaeerabgabe  aaa  dieaer  Leitang  war  eine  Ihn« 
liehe  wie  bei  der  Leitung  AdolliohM&l»X5nig0hfltte. 
Ha  dia  Antrige  aaf  Abgabe  Ton  Waaaer  toh  Jabr 

*  VergL  ,8laU  aad  Eiaan«  1907  Kr.  46  ft.  1*88. 
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SU  Jahr  stieffen,  ho  mulSti<  lu'i  iltT  ItcMfliriinktcn  Lei- 
Btunf^Hfühi^keit  dtT  'A'tO  rnm  wincn  Leitunj;  Adolf- 
Bcbaoht — KönigHhQttt<  unrl  «l«r  4U0  mm  weiten  iieituiig 
Zawada — Zabrze  mit  Notwendigkeit  der  ZustAnd  ein- 

treten, daß  der  Bergtiskns  weitere  AnacbiaaBO  nicht 
mehr  genehmigen  konnte,  ohne  den  Kreil  seiner  bit- 
iMrifen  AbMhmdr  tu  soblkUceB.  01eiehiei%  hiermit 
trmten  fai  OImtmIümImi  Epidemira  wtt,  die  «In«  Br- 
weHemag  der  BtMtiielieii  Anlage  nnabweiabar  machten. 
Es  wurde  deshalb  mit  Be^nn  nnserea  Jahrhunderts  dio 

dritte  i«tiiatlirhc  Leitung  Ailolfnoliarhl — ('liro|iarAow  ge- 
baut, Uei  der  von  vorulieruin  l)»'r|flinkaliMclm  (Jcdichtn- 

punkte  nicht  mehr  in  Kr»i;e  kamen,  (ileichzcitif;  fanden 
umfangreiche  Verhandlangeo  aUtt,  deren  Ergcbniue 
io  den  ,  Allgemeinen  OmdeUnil  ttr  die  Verwaitnnf 
der  iteetUdten  WaaeerrenorgmigeMilen  in  ober* 
■dledMAeo  ladmtriebeiiik*  von  17.  JoU  190B  afeder* 
gelegl  vudea»  vad  dte  htirte  aoek  BAlgeliend  sind. 
JXm  U*r  *Hi  meliton  Intereeiterendea  Bettimmunf^on 
dieeef  OrundRHtze  •'irifi  fr>Ii,'i-nde  Vfr  nertTfi-ikii»  darf 
eeit  dem  1.  A[iril  Ut04  auH  den  \V.'isHcrvrr-((ir;^iinpM- 
aolagen  keinun  Ii.  ■.sinn  int-hr  er/iel^Ti,  i  r  h.iII  ai)er 
auch  keinen  VorluHt  erleiden,  d.  h.  altio,  er  muß  das 
Wasser  zam  f^eHistkoBtenpreinie  abgeben.  Da«  Wasser 
seibat  ist  in  erster  Linie  ffir  Trink-  und  Wirt- 
•elieflMwecke  bestimmt.  Die  Abgebe  von  Wasser  ni 
iBdnitrieüeB  Zweckes  (Betrtebeweeeer)  ist  deshalb  ven 
der  Zaetimmanf  des  Wemerbeintee  »bhingig  gemeeht 
worden,  and  euBerdem  wird  fflr  das  Kubikmeter  Be- 

triebswasser ein  Zuschlag  von  3  Ober  die  Helbst- 
kosten  hinaus  erhoben. 

Der  WasBorverbrauch  »tci^'t  jährlich  um  etwa 
lö'/o,  dazu  kommt,  daU  Ht&ndig  neue  Ortnchaften  an 
die  Wasserleitung  angeschlossen  werden.  Wenn  euch 
der  Bergfiakns  die  I/eistungsfibigkoit  der  Aslage 
•tisdif  erweitert  Iwt,  eo  reicht  sie  in  ihrer  ga|ra« 
wIrilgeB  Asegeetelte^g  doch  bot  sedt  idit  Ue  seon 
Jshte  ns.  MKeo  jedeeh  Ib  aleheler  Zelt  die  indn- 
atrieUea  Werlte  ObereehlMieBt  ia  grSSerem  tTmfange 
Anträge  niif  .\bt;abe  voa  Betrieb» waHKor  Htcllori.  ho 
wQrde  hich  6\v  Lobonsdauer  der  Mtnatlichcn  Anlaj;*- 
noch  ctitHpri'cliL'nii  vcrkürzi'!!.  Nach  .Ansicht  de» 
Redner»  wird  aber  die  IntluMtrio  schon  in  allererster 

Zeit  gezwangen  sein,  derartige  Anträge  zu  eteileBi  eo- 
wohl  für  Kesselspeise-  wie  KQhlzwecke. 

Ist  bei  der  staatlichen  Voraorgungsenlafe  die 
EreehAptaBg  echca  is  «cht  bie  seas  Jahrea  n 
erwarten,  w  tritt  bei  der  Kattewltier  Kreiiwamr- 
lattasg  dleter  Znetend  Toraussichtlich  noch  frflher 
ein.  Ea  ist  bekannt,  dsS  wahrend  dieses  ganzen 
Somnicrh  die  Leitung,'  ni<ljt  in  der  Laco  war,  ihren 
Abnehtiicrkruis  Toll  zu  vcrsriri^cn.  Auf  die  Streitfrage, 
ob  die  WasHcr/ulluHsc  ilcr  Ki  ic iifjrnbe  zurückgegangen 
sind,  oder  ob  infolge  Einführung  der  Kanalisation  in 
einer  Reihe  von  Ortschaften  der  WasserTerbrauch 
plfiuüeh  and  naerwartet  geitiegeB  iat,  braucht  laier 
aiebl  eisfogaagea  ta  werdes.  Die  Eattewttier  Kreie- 
furwaltaBg  hat,  wie  ebenfalls  bekannt  ist,  Arbeiten 
aar  Erweiterung  der  Anlage  in  Angriff  genommen, 
und  hofft  dadurch  5  cbm  Wasser  in  der  Minute  neu  zu 

eritchließon.  Selbst  wenn  diene  Hoffnung  in  Krfüllunir 
>;cht,  wird  diene  Meli rnicnL'n  auch  nur  für  etwa  fiinf 
Jahre  genflgen,  um  den  Kreis  der  Jetzigen  Wasüor- 
abnehmer  toU  su  versorgon,  denn  die  .Steigerung  dos 
Waaaerrerbraaehee  ist  bei  dieser  Leitung  jährlich 
abeaae  grafti  wie  bei  der  staatlichen.  Bei  dieser  :Sach- 
laga  ergibt  et  sich  tob  teibet,  daft  acboa  ia  aüer- 
nlcbtter  Zelt  Sehritte  tar  Brweiterang  der  beelehea- 
den  Anlagen  getan  werden  mflssen.  Ehe  aber  bierenf 
eingegangen  wird,  müssen  noch  einige  Worte  Ober 
den  Ursprung  der  von  beiden  .Vnlagen  nattbar  ge- 

machten WaHsermengen  genagt  werden. 
Beide  Anlagen  entnehmen  ihr  Wasser  der  Muscbel- 

kalkformation.  Uierselbet  bestehen  zwei  Wasserhori- 
lonle:  der  elBC  Uagt  ttar  dem  Sohleaileia,  der  andere 

tiefere  zwini  lien  d<>in  .*^ohloiiMtein  und  dem  bunten  Sand- 
Mtein.  Das  WaHHcr  «ellmt  stammt  wahrscheinlich  auH  den 
im  Südosten  lies  InduKtriebezirkes  «nf  österreichischer 

8eite  gelegenen  Bergzügen  und  zirkuliert  auf  Spalten 
und  Klüften,  die  im  allgemeinen  Ton  Südosten  nach 
Nordwesten  verlaufen.  Hieraus  ergibt  sich,  daß  es 
nicht  ehae  weiteres  mOgUch  iet,  die  beeteheadea 
Aslages  sn  erwdtern,  well  jeder  aoleher  %»alteBaBg 
aar  eine  gewisse  Menge  Wasser  snfflhrt,  aad  ea 
durch  daa  Niederdriugen  neuer  BobrIBcher  auf  dem- 

selben Sjtaltunzugo  im  ullgorncinen  nicht  möglich 
ist.  die  zufließenden  Wasnermengen  zu  vergritUern. 
Eine  I  Irwi'iterung  der  hcHtehenden  Anlagen  kann 
daher  nur  in  der  Weise  erfolgen,  daß  an  neuen 
Punkten  neue  Bohrlöcher  gestoßen  und  dort  weitere 
Anlagen  errichtet  werden.  Im  allgemeinen  iat  ea 
nicht  mOgUcb,  Ober  10  cbm  L  d.  JCnnte  an  einer 
Stolle  n  onebließen.  Die  Anlagen  worden  infolge- 
detaea  oehr  kostnpielig,  weil  an  jedem  solebea  Pnane 
eine  verhilltnisniiiiJ.ii;  i:roßo  RoHcrve  an  TianijirkeRHPln, 
Pumpmttschincü  uhw.  vorhanden  liein  iimti.  wi  il  weiter- 

hin die  Herstellung  einen  Kini  iilmhium^i  liluhrich  itn  all- 
gemeinen infolge  der  Kleinheit  du»  Betriebes  nicht 

lohnt,  und  endlich,  weil  auf  jeder  solcher  Anlage  ein 
TerhAltnismflBig  hoch  bezahlter  Beamter  sein  mnli,  der 
die  Aufsicht  ausübt,  dabei  aber  nicht  vidi  beeehifiigt 
iat.  Die  Tataaehe,  daS  die  fOr  die  Weaaerfonorganga« 
aalage  nattbar  gemaehtan  ZaflOaae  aaf  Spalten  and 
Klüften  zirkulieren,  die  von  Südost  nach  Nordwest 
vorlaufen,  ist  insofern  fflr  die  Yersorgung  dos  Industrie- 
bozirkea  ungünstig,  als  die  Möglichkeit  nicht  von  der 
Hand  zu  weinen  ist,  daß  diese  Spalten  und  Klüfte  einst- 

mals durch  den  Bergbau  derart  heeintlußt  werden  können, 
daß  das  Wa^er  den  Oruben  zuströmt  und  die  Ergiebig- 

keit der  (jnellea  naohliSt  besw.  daß  diese  Cjuellen  völlig 

sam  Teraiegea  kommen.  Die  Oefahr,  daß  dies  ein- 
tritt^ iat  iwar  nicht  ao  groB,  wie  es  aof  den  eretea 

AnMnbttek  sa  aeta  aekalBt,  well  dar  baato  Saaditola 
In  Oberaehleeiea  ia  der  Haaptaaehe  ata  Letten  ana- 
gebildot  ist  und  diese  14  bit*  20  m  mächtige  Schicht  im- 

stande ist,  manche  Risse  wieder  zu  verstopfen.  Immer- 
hin Hinil  iilier  iluri  h  den  Bergbau  z.  B.  auf  Heinitz- 

grube schon  Wanserquellen  der  Triasformation  zum 
Versiegen  gebracht  worden.  Wird  also  der  .Ausbau 
der  Waaeerrersorgnngsanlage  auf  der  bisherigen  Omnd- 
lago  dareh  Aassatiung  der  ane  dem  MnacheUwlk  atam- 
mesdeo  WaMor  weiter  üortaeaolit,  ao  maft  Ininwrhis 
mit  der  MSgllehkeit  elnea  VeraiegeM  der  Qaeilea  ge- 

rechnet werden.  Die  schwere  Verantwortung,  die  mit 
dieser  Erkenntnis  über  den  Ursprung  der  gegenwftrtig 
benutzten  W,it»eriiuollou  verbunden  ist,  hat  de^thalb 
den  Bcr^lmkuB  licwogen.  Mich  hi  lntii  vor  längerer  Zeit 
nach  anderen  für  die  WaHscrvcrHorLrini brauihbaren 
Entnahmelstellen  umzusehen.  Leider  sind  die  im  Klod- 
nitz-  und  Malapanetal  unternommenen  Versuche  ohae 
Ergebnis  geblieben.  Der  weiterhin  im  Beürk  vor- handene Orensflaß  Briaitsa  kommt  von  Tomhorein  für 

dieae  Frage  nicht  la Betracht,  und  ao  maSte  der  Berg* 
fitkoa  bis  In  daa  Odertal  gehen,  um  dort  weitere  Ver- 

suche anzustellen.  Diese  VerhU.-ho  hiilii'u  bis  jetzt 
ein  überraschend  giltijttiges  Krgehuia  fc;ehulii.  An  der 
in  .\usaicbt  genommenen  Stelle  ergieUt  hIcIi  ein  durch 
mächtige  undurcbläsHige  Schichten  von  der  Verun- 

reinigung durch  Tagewäaser  geschützter  Urundwasser- 
strom  in  die  Oder.  Das  Wasser  selbst  hat  im  Durch- 
schaitt  etwa  drei  deutsche  Härtegrade,  während  das 
aaa  dem  Maaohelkalk  atammende  etwa  22  Hirtegrado 
aahrelat.  Bs  Iat  alao  Infolge  oetner  Weichheit  fflr 
Indoatrierweckc  ganz  besonders  geeignet  Da«  Wasser 
aelbat  iat  wohlschmcekend  und  nur  an  einzelnen  Stellen 
eathllt  es  geringe  Mengen  von  Eisen.  Ein  endgültiges 
Urteil  über  die  Krgielii^rki'it  diesen  Grundwasserstromes 
läßt  sich  heute  n.n  ii  tin  ht  fällen,  weil  zunächst  lang- 
dauernde  l'umpTersucbe  angest«Ut  werden  müssen, 
aad  dieae  aodi  aieht  lam  Abeehhmao  falaagt  alad. 
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Wenn  aber  da«  Rrgebnis  die«er  noch  fnrt/u  führenden 
Untertfiiclinng  die  bisherigen  Ausaichten  beatätigt>  m 
ist  im  Odertal  eine  WaaaerqaeUo  vorbudaii,  die  dto 
Gefahr,  mit  der  die  Bmutsnac  de«  jetsigea  Qoelleii 
banden  iit,'  nicht  in  rieb  KhlieBt  nna  dl«  fSr  «hieb- 
barp  Z(<it  auAreicht,  um  den  gesamten  InduHtri<»l)ezirk 
nicht  nur  mit  einwandfreiem  Trink-  und  Wirtucliaftn- 
wasser  za  Ter8ori;i;'n,  soiKii-rti  iiuclt  in  der  La);o  int, 
der  Industrie  das  %'on  ihr  heiiüti^to  WuAHur  in  au»- 
reicheudom  Tinfan^'-i*  zuzuführen. 

Bei  der  weiten  Entfernung  de«  in  AuH^jicht  ffc- 
nommenen  WnHnergewinnungsgebieteB  von  dum  olier- 
■ohieBieohea  Indnetriebezirke  etellen  eich  die  Kosten 
fOr  die  Heniellnng  der  nenen  Leitniig  luitargeiuU 
eehr  hoch.  Sie  belenfen  Bich  ]|»ch  einem  Torlinfigen 
Koatenab«rschla^e  auf  etwa  IT  bi»  18  Millionen  Mark. 
HieranN  i'r;;iht  Hieh,  daß  eine  Rentabilität  der  Anlage 
nur  dann  f,'e-<ii  liert  ist,  wenn  »ie  jübrlieh  etwu  It;  biH  2t» 
Millionen  rinn  \Vi\M-<er  abjjeben  kann.  Her  pe^'i-n- 
wärtir;e  Ab><atz  iiuh  der  «taatlicheu  Leitung  betrugt 
ungefähr  T'  t  Million  cbm  jährlich.  Gelingt  es  daher 
nicht,  die  Industrie  von  Tornher«in  mt  Entnehme 
größerer  Mengen  Ton  Wasser  zu  b«wegen,  eo  ist  dee 
neue  Projekt  nneosführber,  and  ee  bleibfe  oor  flbrig, 
■of  der  jetzigen  Omndlnge  weiter  la  arbeiten.  Bei 
der  geschilderten  Art  des  Ursprünge«  der  jetzt  benatzten 
WaaserquellcD  glaubt  alter  der  HergHskua  die  Ver- 

antwortung für  ein  moj^liche-t  pliitzliehes  VorMiejjen 
der  t^uellen  nicht  mehr  län<;er  tra^jen  zu  kötiuen.  E» 
wird  also  Ton  der  uberMi  blesinchon  InduHtrio  abhängen, 
ob  das  neue  Projekt  zustande  kommt  oder  nicht. 

Eine  weitere  gegenwärtig  noclt  oll  ene  Frage  Ist  die, 
in  welcher  Weise  die  Kosten  fOr  den  Bau  der  nenen 
Leitung  aufgeteadit  werden  sdlen.  Die  Tersorgung 

eines  ladastnebeiirkea  mit  'Wasser  ist  eine  Aufgabe, die  eo  weit  ans  dem  Sahmen  der  sonatigen  Tätigkeit 
des  Hi  r;,-tinkii«  hcrauHfailt,  daß  es  ihm  nicht  zugemutet 
Werden  k:itiii,  die  erheblichen  Geldmittel,  die  für  die 
neue  l.eituni;  erfonicrlirli  hiiiil,  bereit  zu  stellen  und 
den  Betrieb  dieHcr  umfangreirhen  Anlage  weiter  zu 
fQbron.  Ob  die  allgemeine  Verwaltuni,'  liier/.u  bereit 
sein  wird,  erscheint  zweifelhaft  und  zwar  schon  am 
deswillen,  weil  hierdurch  ein  Präzedenzfall  geschaffen 
wird,  auf  Oniad  dessen  andere  ProTinsen  «»»»S'thir  For> 
demngOB  stellen  kSnnten.  Nach  Ansicht  des  Redners 
wird  daher  das  neue  Projekt  am  schncllstt-n  in  iIit  Woine 
Terwirklicht  werden  können,  daß  die  Konuntinen  und 
induatriellcn  Vorwaltungen  Ii  nfirh  M/viii,'!.!)!-  ihrer 
^VaHHe^entnahme  zu  einer  Interebsen^-i  riii-inii  hutt  zu- 
HamnienHehlielien.  Es  ist  dabei  nicht  /n  verkennen, 
daU  die  Gemeinden  diesem  Plane  orhublicbeu  Wider- 

stand entgegcnsetzea  worden.  Oegenwirtig  haben  sie 
in  der  Waaserleitung  aar  ein  sehr  geringee  Kapital 

fflrdie  Ausgestaltung  ihres  Ortiik>itung»net/.es  investiert. 
FOr  dos  Kubikmeter  Wasser  uhlen  sie  an  den  Fiskns 

etwa  8'/4  Plig.*  wtbreod  Ihm  Sbiwolnar  warn 
Pnlie  «OB  16  bin  80  Pf^.  Ag^lnm,  81«  tnialen  also 
ebne  jedes  nennenswerte  Rimko  alljihrlieh  einen 
sichoren  umi  nicht  unerbobliohen  Gewinn,  wobei  ihnen 
der  bestehenile  1  iiHtanzenzug  (felegenheit  gibt,  etwaii;e 
WQnsche  und  KlH^,''  n  durch  lirci  liiMtiuiz.ti  prüfen 
zu  lassen.  In  Zukunft  sollen  sie  erhoblicbe  Ka|iitalien 
in  der  Wasserleitung  festlegen,  dos  Risiko  des  Unter, 
nehmers  tragen  und  endlich  aus  der  Abgabe  des 
Wassers  au  ihre  Hinwuhner  einen  kleineren  Gewinn 
enielen  als  bisher.  Es  dürfte  nimlieh  niebt  adgUcb 
■da,  das  Trink-  nad  WlrteehaflswasBer  ra  demselben 
Pretoe  absngeben  wie  bisher,  weil  eine  Beteiligung 
der  Industrie  an  dem  neuen  Unternehmen  nur  dann 
mö^'lich  i-»t,  went>  ihr  das  für  induntrielle  Zwecke  be- 
mltitrte  WnsHcr  /um  Preise  von  etwa  8  bis  8'/i  l'fg. 
geliefert  wtn!.  In  diesen  Fällen  wird  sich  aber  das 
für  Trink-  und  Wirtschaftzwecke  abgageheue  Wasser 
auf  etwa  12  Pfg.  f.d.  Kubikmeter  stellen.  Da  die  0«- 
meindon  aber  den  jetzt  von  ihren  Binwohaoraarbobeaan 
Wasserzins  Im  allgemeinen  nicht  viel  wiotdea  Unans- 
Mhan  können,  so  bedeutet  das  neo«  FroJdEt  flir  tüm  «ion 
iundereinnabme  von  mnd  4  Pfg.  auf  dos  Kubikmeter. 
Hieraus  ergibt  sich  aber,  daß  sie  dem  neuen  Oedanken 
nicht  ncraJe  erfreut  /ustininien  wurden.  Dali  et*  die 
allerhiM  liHto  Zeit  int.  liiescH  für  die  weitere  Entwicklung 
de»  oberrtclileniHclien  Industriebozirks  notwendige  Werk 
unverzOglieh  in  AngrilT  zu  nehmen,  glaubt  Rodnur 
dargelegt  zu  haben.  Vorhält  sich  aber  die  Industrie 
sowohl  hinsichtlich  der  Wassurentnabnie  als  der  finan* 

siellen  Beteiligung  ablehnend,  so  ist  dos  Zustando- 
kMunea  detseloea  snm  mindeetea  In  Fr^  gestellt  — 

Hteranf  folgte  ein  Vortrag  des  Kgl.  Bieenbahnbau- 
und  Betriebs- Inspektor  Ziehl  in  Gleiwitz  über: 
,Schnüllontladewagen  mit  boBOuderer  He- 
rUekHiehtigung  des  H  ü  1 1  e  n  be  t  ri  e  b  e  h .  und 
sodann  noch  ein  weiterer  Vortrat,'  <le»  Herrn  Zivil-In- 

genieurs C  Michenfeldor  in  Düsseldorf  Qber: 
„Wechselwirkungen  zwischen  Kranbau  und 
Hattenbetrieb".  Beide  Vorträge  wnidsii  sehr  bei« 
nUig  anfgMKNmaea.  Wir  bebutea  aas  vor,  aaf 
den  laholt  vMmt  noeh  MriMnakoauMa. 

An  die  vereammlnng  sehtoB  sieb  In  flUieber 
Weise  ein  gomoinschaftliches  Mahl  an.  Oeiiorul- 
diroktor  Niedt  brachte  den  Trinkspru«  h  auf  den 
Kaiser  auA ,  während  (ieneraldirektor  F  r  <>  e  h  1 1  c  h 
die  tiHHte  und  die  Vortragenden  begrüttte.  Namens 
der  Krsteren  dankte  Obcr-Kegierungsrat  Schimm el- 
pfennig  sowie  Dr.-lng.  £.  SohrSdter.  Der 
Vorlauf  der  ganion  Veraastaltaag  war  luBorot  bo> 
friedigend. 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

Denteehland.  In  einer  Arbelt  Aber 

elektrtaohoa  oder  T)am|ir:intriob  IVr  BoTorrior- 

Straßen  * beeebiftigt  rieh  W.  SebSmbnrg  mit  dieeer  ranwit 
für  unsere  Hüttenwerke  ao  flberaos  aktuellen  Frage. 
Wir  entnehmen  diooen  .VusfQhrnngon  die  uns  besonders 
interessierenden  An;^'al>cii  über  die  vs  irtHchaftlicbe 
Seite  diT  .Sttohe.  S(  Im  nbiirj;  geht  aut  von  einer  I  l.'iOer 
Hlockstmlle,  die  ciiiMi.i!  ilureh  eine  nioilerne  Znillin(,'s. 
Tandem-iteversiermaschine  (9t>0jl360  mm  i\ß,  lüUUmni 
Hub,  n  s  max.  150)  mit  Kondensation,  dos  andere 
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y\n\  durch  einen  elektrischen  .\iitricb  (zwei  Klektro- 
motorcn.  noriniil  :ir>oü  P.S.,  max.  lOCWO  P.S..  Gleich- 

strom 100«  Volt,  n  !  90,  normal  65)  angetriebon 
wird,  bei  beiden  Anlagen  soll  fflr  die  Keseelanlogo 
besw.  fflr  die  Primärgosmeadiinon  der  Zentnüoa  HoeE- 
ofengaa  zur  YerfÜlgnag  stehen. 

BezQglich  der  Kesselanlage  beim  Dampfantrieb 

SonDgen  erfahrungsgemäß  GOO  bis  7CK)  qm  Kessclhoiz- 
fiche  in  ZweiHammrohrkesseln,  dio  etwa  10  bie  IK  kg 

Dampf  f.  d.  c|m  lleizHärhe  liefern,  aNn  in  der  Stunde 
12  000  kf,'  Dampf,  jo  nach  detn  lu  UiiiruilifHgrad  des 

(ift'^es  und  dem  ZuHtand  des  Kesücls.  .Meist  findet 
ein  geiiiiHchter  Ketrieb  statt,  Gichtg«»  mit  Kohlo. 
Bei  12  000  kg  Dampf  i.  d.  Stunde  und  14  bis  lüfacbor 
Streckung  des  Blockes  ergibt  sioh  hiernaeh  bei  einer 
dnrebsehnittliehen  Bneugnng  L  d.  Sehidit  von  BM  t 
ein  DampfTerbraaeh  fon  840  kg  t  1  t;  os  •ntqwiehl 
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die»  bei  der  mittleren  MiiHi  hiiwtili'i-ttiiii:,'  von  li)OOI'.S. 
einer  DAuififmeii^e  Ton  12  k^:  t,  li,  i-tf.  I'.  S.-Stundf. 
I)a  It'idLT  iiIiHolut  einwandfreie  Zalilcti  nicht  foatatehen, 
Bu  t»oll,  um  ̂ i  b<  r  /.u  ̂ vlieD,  mit  300  kg  f.  1  t,  d.  h. 
16000  kg  Dampf  i.  d.  Stunde  und  900  <|m  Keuael- 
husfliehe  gerechnet  werden  bei  12(Xi  I*.  S.  mittlerer 
Leistung.  Für  die  OlAktgue,  die  ■elbBtTeratlodlicli 
entMprechend  bewertet  einneetMB  sind,  mSgen  die 
Keeten  etwa  2       fQr  1000  cbtn  betragen. 

•)  Die  Anlegekoaten  beim  Dampfbetrieb  be- 
tragen etwa:  ^ 

1.  MMrhinF-  mit  Vorm'elegc,  fertig  mont.  150  000 
t.  Fundatnent  hienu   10  000 

8.  Frisch-  und  Abdampf  leitangen,  Dampf- 
•ammler   rtOOOO 

4.  9  Kessel  sa  Je  100  qm«  fertig  ein- 
gemauert  .  .    135  000 

5.  Anteil  an  der  Kondenaatfam  ....  25000 

8.  Speieepnmpen,  Waaaarleitaafea  wr.  11  000 
7.  Kamin  nnd  Baaebkanlle   18000 

8.  l'el)«rdachung  der  KeMHel,  Verftrhip- 
dene«  _1  •  •  Jj  ÖOO 

8amm«  890  000 

b)  Die  Primärnmitcbine  für  den  e  I  <>  k  t  r  i  s  r  h  r  n 

Antrieb  mu&  bei  50  o^ig  Wirkungit^^rad  und  120U  l'.S. 
mittlerem  Kraftbedarf  dea  Walzwerks  24UO  F.  ont- 
wiokela  ItBiuiaa,  baseer  wohl  rand  SOOO  P.S.,  da  eie 
als  QnamawtMna  danmid  nieht  toU  belaatet  werden 
kann.  Hienu  sind  aUo  swei  Qaedjnamot  sa  Je 
1600  P.S.  erforderlich. 

Die  Anlagekoeten  Ar  eleklrieehen  Betrieb 
betrapen  : 

1.  2  (iandyiiaiiiuh  zu  j«  i:>00  l'.fi.,  fertig  •« 
montiert   3l»0  oOO 

8.  Bobrleitangen  dazu,  AuspuSkessei  usw.  20  000 
8.  Fundamente  und  Kanile    .....  18000 
4.  Anteil  an  der  Qaereinignag  ....  15000 
5.  Anteil  am  Oebinde  fBr  die  Zentrale  18  OOO 

8.  Jlgneg-l' m f  1) r ni er  mit  Srhwungmaase, 
WalswerkNtnoCiiren,  'Schaltanlage  und 
Apparate,  Kabelleitunt^en  ubw.  .  .   .  420000 

7.  Fundamente  dafür,  Kabelkanäio,  Ver- 
schiedenen   8  0(11) 

8.  Mehrbedarf  an  Oebäude  f.  d.  Antrieb  k  im 

Summe  893  000 

Die  Anlagekeoten  stellen  rieh  also  rd.  8V«mnl 
so  hoch  wie  beim  Dampfantrieb  and  liolen  eloh  eveatnell 
darch  Anlage  einer  groSen  Tnrbodrnamo  anstatt  der 
zwei  ( lasniaKi  liiiien  etwas  drücken.  Das  Verbiiltni« 

der  Anlagckogten  iat  in  dieser  Hühi.'  Tiirüuhiüdeiulich 
beet£tigi  worden. 

Die  Betriebekosten.  a)  Beim  Dampf- 
antrieb betrigt  die  erforderlidie  Qiehtgaemenge 

bei  900  Kalorien  Heiswart  1^  d.  obm  and  87  Kessel- 
Wirkungsgrad : 

18000X650  .  .   ,  j  =r^  17000  cbm  OaM  i.  d.  Stunde. 
900  X  <>,»M 

Kh  betragen  hier  die  jährlichen  lietriebskoetou: 

1.  16 "/o  Amortisation   und  Vcr/in«ung 
von  .'taüODO    68600 

2.  UaskoHten  bei  7200  Stunden  im  Jabr 
und  2  ■*  filr  1000  obm   244  800 

8.  Oelkoston  usw.  ..........       8  OOU 
4.  Hedienung  der  Mssehins,  awel  Mann 

i.  d.  Schicht   6  000 
6.  Bedienung  der  Kessel,  a«ht  Mann  in 

dar  Sohioht   24  000 
6.  Baparatnrsn,  Rssemldlo  osw.  rd.  .  12000 

868  800 

Hoi  einer  jährlirben  ErzeuKinif,'  von  300  000  t 
itliio  Si'ilicliti'n  zu  ti    lietrnt;cn    für  Dampf- 

antrieb die  BetriiliwkiiMten  l,lH  .4i  für  1  t  vcr- 
walzten  Materialx. 

h)  ßei  elektrischem  Betrieb  aind  bei  gut 
gereinigtem  Gas  fUr  die  Uasmascbinen  der  Zentrale 
mindestens  8  ahm  Qaa  f.  d.  P.  ä.-Stnndo  sa  rechnen, 
so  da6  eich  die  jBhrliehen  Betriebakootea  wie  folgt 
stellen : 

1.  157*^ii**>'ti***^0BandVeninanagT0n 
898000  w(   188  960 

8.  Oaekoilen  8000  X  7200  X  9fi  129  800 

8.  •  ><'lko-<teu  für  die  Gasmasehinan  nnd 
den  tmformer   12  000 

4.  Bedienung  der  OasmaseUiien,  drei 
Mann  L  d.  Sobicht   9  000 

6.  Bedienong  des  Umformen  nnd  der 
Motoren,  zwei  Mann  t  d.  Schicht .  .  8  000 

8.  Reparaturen,  KeservetsUe,  geeehStst 
anf  mindeeteas  rd.  .  .  .  .  .  .  .  .  ICOOO 

Summe    30»!  ."iSO 
A.  Ii.  die  HeirielinkoHten  betragen  beim  Eluktro- 
K  (■  V  e  r  «  i  e  r  H  n  t  r  i  u  b  ̂  ̂   1,02  «  für  1  t  vorwalzton 
Materiftlti,  nUo  etwa  Di  :  f.  d.  t  weni;:er  nl«  beim 

Dampfantrieb  unter  Zugrundclcj^ung  der  an^'eiinni- 
meneo  VerbUtniase.  Je  nach  den  Anlagekosten  und 
dem  Oaapraie  indem  sieh  Torstebend«  Znlnnt  werden 
aber  bei  hoher  Produktion  kaum  die  Tntsaohe  ver- 

schieben, daß  »ich  der  Klektro-Revenierantrleb  etwas 
gflnBti;,'i  r  hti  lU.  Ainlrr^  verhält  airli  die  Sache,  wenn 
anstatt  üa^ilynainuH  lurbodynamoH  in  der  /entrale 
zur  Aufstellung  gelnngon.  die  f.M-j,'onübcr  Ga*d\ namos, 
namentlich  bei  Drehstrombetrieli,  betriebssicherer  er- 
aeheinen  und  außerdem  noch  weitentliche  PlatMnpar- 
nisee  nnd  beeiere  KogulierfUiigkeit  bieten. 

Die  Anlagekosten  lassen  eich  hierbei  anter  Ura- 
sünden  etwa«  geringsr  halten,  als  bei  Oaadjnamoa, 
femer  betragen  beim  Betrieb  die  Oelkosten  nur  etwa  ein 
Viertel  der  obigen  Angabc.  Jedoeh  Htellen  nieh  bei 
2400  P.S.  Belastung  und  (;,5  kg  Dampfverbrauch  für 
die  P.S. -Stunde  die  Oaskuitten  anf 

6,5  •  2400  •  7200  •  i;öO  .  2,0         ...^  , .J   —   !- a  <^  248  000  .4S, 

900-0,67  •  1000  «»
ww  , also  nabesa  doppelt  ao  hoeh  wia  die  derOasdjnamoo. 

In  diexem  Fall  verartiarhen  die  hohen  Amorti- 
sation»- und  Vor/insunu»koBten  beim  elektrischen  An- 

trieb, daß  »ich  aUdanti  di  r  ilirrktr  l>ani()fHiitrieb  der 
NVnlzenstralie  wuhuntlicb  güiiHtijjcr  stellt.  Huuu  kommt, 

daß  man  bei  Turbodynamos  infolge  ile«  lioheti  (ias- 
verbrauches  beim  elektri)<<-lien  Antrieb  eher  auf -Stoob- 
betrieb  angewiesen  ist,  n.f  l'c-im  direkten  Dampfantrieb. 

Eine  genaae  Darchrecbaung  ist  fOr  gegebene  Ver- 
hBltnisse  in  Jedem  Fall  erforderlieh;  Ober  die  in 
Betrieb  befindliohen  Elektro- Reversier- 
antriobe  fflr  Block  st  raBen  sind  bis  jetzt  defini- 

tive Uentabilitritsnngaben  noib  niilit  veröffentlicht. 
He/.ü|;lii'h  deH  Brhienon-  und  Triigerwal/eiii*  liejrt  wohl 
hin  jetzt  nur  die  Angabe*  vor,  dalJ  für  dan  .\ut*- 
walzen  von  Schienen  mit  45  kg  Metergewicht  auf  der 

elektriMchen  KevorKierütraBe  in  Hildegardehütte** 
rd.  1100  KW.-ätunden  benötigt  werden,  wobei  18  t 
BlScko  gewallt  werden,  d.  h.  ~  62  KW.-Stunden 
f.  d.  t  Schienen,  gemeseen  liinter  dem  JIgner-Cmformcr 
nnd  swar  bei  '^28faeber  Streckung.  Bei  Th  kg 
Dampfverbrauch  f.  d.  KW. -Stunde  braucht  demnach 
die  Turbodynamo  der  Frimär«tatiou  etwa  4ti5  kg 
Dampff.  d.  t.  Anf  mindestens  denselben  Dampf- 

*  »Stahl  und  Eisen"  1907  Nr.  24  S.  852. 
**  .Stahl  nnd  Bisen'  1907  Vr.  4  B.  121,  Nr.  5  8. 182. 

Digitized  by  Google 



1790  8taU  md  Eitra. tT.  Jahfg.  Vr.  49. 

TArbraucb  kommt  bei  gleich«»  Verhtitniftaen  der 
direkte  Dampfantri.'li  uiuit  Verwendun)?  von  iinKlcrnrn 
ZwiUingB-TiiniifiiiiMffi  Innen.  I>er  verbaltnisiiiH  liit:  un- 
gflOBÜ^sre  DariipfTerl'rauih  der  letzteren  givr'-'inher 
einer  Prim&r-Turtiodyuamo  wird  eben  wiedur  aua- 
geglicben  durch  den  anblechteren  Wirkniigvgrad  dM 
komplizierten  elektriacben  Apparat«. 

Ea  wäre  sehr  erwünacbt,  über  diese  Fragen  maß* 
gcbcod«  Bttrisbmif  «ben  der  in  Betrieb  befindUohen 
elektriadien  Btrsilen  n  habeo.  Bei  lioher  Prodnlction 
und  GasniMchinenbetrleb  in  dor  Zentrale  atollt  sich 
elektrischer  Antrieb  etwaa  rentabler;  je  (^orinf^er  die 
Produktion  wird,  um  so  mehr  ändert  wich  die«  zn- 
gonsten  den  Pam|ifantriel>eH.  Reebnet  man  obigen 
Fall  i.  B.  fQr  üetriel»  auf  einfacher  Schicht  durch, 

aUo  150  000  t  Produktion,  so  stellt  sich  dor  Dampf- 
antrieb auf  1,40  ̂ 4  f.  d.  t,  der  elektrische  Antrieb 

auf  ̂   1,60  Jt  t.A,i.  £•  liegt  die*  daran,  daH  die 
hellen  AmortiMtleMkoeteB  dee  lettteiM  die  Snpandi 
an  BrennmateriallwwleB  alidann  nvlel  tbendüaltnB. 
Bei  Dampfturbinenanliieb  mnB  eldi,  da  dai  Terhtllitifl 
des  Gasverbrauch!  nr  Oasmaachino  im  hosten  Fall 

2,7  :  1  beträgst,  bei  nahezu  ̂ irlcicber  Amortisationaquote, 
daK  VerliültuiM  naturgemHii  noch  nngflsetiger  Ar  den 
Elektro- Keversierantrieb  stellen. 

Hoffentlich  wird  man  bald  deKnitive  Betriebs- 
Salden  Aber  dieee  Frage  bSren,  und  ea  wäre  aehr 
enrflnscht,  wenn  auch  Uber  die  Dampfantriebe  ein- 

wandfreie Angaben  fOir  den  DampfTerbraneh 
f.  d.  t  TeriHTenfliebt  worden. 

Der  Beitrag  TOn  äehSmbnrg  hat  das  ante, 
unsere  noch  etwas  anklaren  Anscbauungen  auf  diesem 
Gebiete  etwas  iiühcr  i\x  umschreiben.  .Seine  .Vnj^aben 
bedOrfen,  wie  auch  /.utri^'oben  wird,  der  Korrektur 
durch  längere  praktiHrlu'  Hrfrihruii^en,  welche  uns  leider 
beute  noch  fehlen.  Wii'  »ehr  wir  noch  in  dieser  B^ 
Ziehung  im  anklaren  uns  betiadon,  zeigen  folgende 
Angaben:  Zum  Auswalzen  von  1  t  Stahl  auf  der 
Blook-RitTwrnentraBe  braucht  man  nach  einer  Angabe 
in  diemr  Zeiteebrift  (1907  Nr.  24  8.  891)  180  k«,  naeh 
SehSmborg  240  betw.  900  kg,  nach  der  Kalkulation 
eines  modernen  Hüttenwerken  400  k(,'  I>nni|if.  Aehn- 
lich  liegt  es  mit  den  Zahlen   Uber  den  Verbrauch 
von  gereinigten  Hochofengaaen  fllr  die  Teraebiedraen 
Verwendungszwecke. 

I!a  wäre  nur  zu  wünMcheo*  daß  bald  noch  mehr 

ätimmon  aus  der  i'ra.xis  sich  zu  den  Tiolen  ungeklärten 
Fragen  dieser  Gebiete  äußern  wollten.  — 

Im  AnschluS  an  die  obigen  AaafQbmwgen  wird 
es  interesaieren,  an  hOren,  daH  am  86.  Norember  d.  J. 
•af  den  Roinbanhcr  Hüttenwerken  mittels  ebiet 

Elektro- KttTorsierittraitenantriebeB, 

System  Jlgner-A.  E.  G.,  zum  erelenmal  gewalzt  worde.* 
Die  WalMnetraBe  beeteht  ane  swei  OeriUten  veo 
800  mn  Walsendarehmeseer  and  2200  mm  Ballen- 
länge  und  ist  bestimmt,  aus  2  t  eehweren,  aof  rund 
200  X  200  Torgowalzten  BIScken  i.  d.  Schicht  bis  zu 
700  t  Knüppel  .Ml  ■        nun  au!i/.u walzen. 

Der  in  zwei  Motoren  unterteilte  elektrisclie  .\n- 

trieb  iKt  mit  iIiT  Stn  cki-  direkt  geku|ipelt,  die  Dauer- 
leistung beträict  insgetnamt  500Ü  1'.^,  bei  120  Um- 

drehungen i.  d.  Minute, das  maximale  Drehmoment 
beträgt  rund  tou  mt  Die  Umdrehungszalü  kann 
während  der  letzten  Stiebe  bei  den  groBen  Walilingen 
bis  auf  160  i.  d.  .Minute,  entmeehead  0,7  m  Wali- 
EBohwindigkeit.  gebrattbt  werden.  Neben  dem  fllektro- 

»TDr?irTiuitrii  li   ni-bst  ziigehörii,'cr  Wiil/cnKtniÜe  he- 
iindct    sich    ein    Ehrhardt  &,  ä  e  h  iii  o  r  -  Drilling 

*  Wir  werden  ▼eraaeriebtileh  In  der  nleheten  ITnm- 
mor  dieser  Zeitschrift  eine  genane  Znsammenstel- 

lung aber  die  bisher  bei  deulsehen  Firmen  in  Bestellung 
gegebenen  Hever-icr-trHlii-nantrietje  liriii^-rii  mit  allen 
Einzelheiten  über  Walzmotor,  Steuerrnaschine,  Zen- 

trale, Art  derStnSe  (Wal^t,  Walsen,  Lalstnngnaw.). 

(1100  mm  ZTlinderdorchmeaser,  1900  mm  Heb, 
lUn  lln  tinn  Kolhi'iihtiuitriMnlurclittiPHKer,  9  Atm.  Admis- 
rtions-l  i  l'-  rilruck  i,  t.'i  ki!|ipelt  mit  einem  gleichen  Walz- 

werk. i-R  der  Klektro-Reversierantrieb  betreiht. 
Da  auf  beiden  Strecken  dieselben  Fertigfabrikate 
gewalzt  worden  können,  wäre  eine  günstige  Qelegea» 
beit  zu  vergleichenden  Versuchen  Torbanden. 

Der  Jlgner-Umformer  besteht  aus:  1.  einem  An- 
trieb s  m  0 1  e  r  f  Ar  2900  P.  iB.  NormaUeiatnng  fttr  Dreb- 

■trom  6500  TeH,  SO  Perioden  1.  d.8elcanae;  2.  iwei 
OleicbstromdTnamoB,  Patent  D^ri,  fflr  maximal 
10000  Amp.  und  inax.  1100  Volt;  3.  lOOt  Sobwnng- 
mas  N  e  unterteilt  in  vier  BideiB  Ton  je  2b  t,  InBeter 
Durchmesser  4,4  m. 

l>ie  rinrirehungszafal  ili^  l'nifnrmer»  schwankt beim  Walzen  zwischen  800  und  240  L  d.  Minute. 

Ein  Erregerumfomwr  liefert  anBer  der  notwen- 
digen konstanten  Brtegetepaannng  au  einer  beeea- 

daren  vom  Ankantroin  der  KeTersiermotorra  erregten 
OlaMwInMidyoMBO  efaie  anteprechend  dem  TsrlaSlen 
Walsdrebmoment  variable  Erre<;erRpannung  (D.  R.  P. 
der  A.  i;.  O.)  zwecks  (ioLrein  r.mjinundierimg-  der  An- 
laUdYnamus  und  (jompoumiu  ruii!,'  der  KcvLTitieriiiotoren. 

Antrieb  Howohl  wie  dii'  NVul/entitrabL'  selbst  ar- 
beiteten Tom  ersten  Moment  an  zufrieiienstellend. 

Der  Elektro-Beversierantrieb  nebst  Zubehör  wurde 
von  der  Allgemeinen  Elektrizitäts-Oeseüscliaft,  die 
Walzonatraße  von  dor  Duisburger  Maaeliinettban-Aw.O. 
vormals  Beebem  &  Keetaan  geliefert. 

Der  Bombaober  Antrieb  Mt  det  vierte  Sberhnnpt 
in  Betrieb  gekommene  Elektro-Revertlerantrieb ;  der 
erste  befindet  sich  bekanntlieh  auf  der  Hlldgardehtttte, 
der  zweite  und  dritte  in  Beeicsa. 

Vereinigte  Btaalen.— Die  beider  Lorain  Steel 
Company  in  Lorain  letstUs  ersieUe  Letatang  bei  den 

LSschen  elMS  Bncdampfers* 
ist  bemerkenswert  genug,  um  hier  festgehalten  in 
werden.  Die  Ladnng  des  Dampfers  J.  C.  Wallaoe, 
der  10259  t  Eisenerz  geladen  haMe,  wurde  in  9  Stnn- 
den  und  24  Minuten  gelOicbt  unter  Bennlsnng  von 
vier  elektrisch  betriebenen  H  u  1  ett- Entlade  Vorrich- 

tungen** von  je  10  t  Leistung.  Im  .Schiffsraum  waren 
mir  'Ii  .Mann  bcHchüftigt,  um  (lasf  letzte  Viertel  der 
Ladung  an  die  Greifer  heranzubringen.  Die  stflnd- 
liche  Leistung  jeder  Entladevorrichtung  stellt  sich 
somit  auf  rund  400  t  und  muß  als  eine  hervorragende 
beseiehnet  werden.  O.  P. 

Das  Verhalten  ron  Kohlenstoff  nnd  Phosphor 
im  Stahl. 

H.  M.  Howe  bespricht***  eine  von  t.  K  Stead  in 
seiner  Arbeit:  f  „Ueber  Kristalliaations-  und  Seige- 
rungserscheinungen  bei  StahlblAcken"  aufgaaleUte 
Theorie,  weiche  sieh  mit  dem  Verhalten  von  Kohlen- 
Stoff  nnd  PhosiAor  während  der  Brstammg  sowie 
beim  Durchlaufen  des  Temperalnr-Intervallaa  A«  Ui  Aa 
befaßt  und  eine  in  allen  Fällen  gflltige  BritHrnng  fBr 
die  bekannte  im  HcbienenNtahl  auftrt  teiidi'  ErscheiBang 
der  .lianii-  lie/.w.  linifii weisen*  .\norilnurig  des  Perlifai 

geben  N<i'.l. 

lieht  man  zunächst  von  reinen  KoblenstotrstHhleii 

ans,  so  wird  man  nach  Stoad  diese  „linienweise"  An- 
ordnung des  Perlits  nur  dann  erwarten  können,  wenn 

während  des  Walzprozesses  schon  zwei  vereehiedene 
Qefbgebeetandteile  vorhanden  sind;  d.  h.  wenn  die 
Walatamperatnr  mtweder  swisdian  Aa  Us  At  oder 

*  „Iren  Age«,  91.  Oktober  1901,  &  1288. 
**  .Stahl  nnd  Eisen«  1906  Nr.  14  S.  857. 

***  ,The  Engineering  and  Mining  Journal",  8.  Juni 
1907,  8.  luST. 

t  , Cleveland  Institution  of  Engineers*,  6.  Sep- tember 1906. 
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nntorlialb  Ai  liut,'t.  I>«h  bei  diesen  Tciiijifra'.iircii  aus 
MartrüBit  howic  Kerrit  bi'/w.  I'erlit  HuvNit'  I  crrit  auf- 

gebaut!' (it'lüt.'t<  erfährt  aladann  in  »uineri  uinzelnon 
KristnHi  [i  I  ine  nach  dem  Z8biKkeitH{|crad  desselben 
verschiedene  •Streckung:  in  der  Walzrichtung,  woraus 
in  dem  erkalteten  Stahle  die  .linienweiBe"  Anordnung 
duH  I'erlit«  resaltiert.  DiM«  liBt  eich  OAtllrUcb  durch 
genügend  lange*  l^bitseB  olMrb«lb  A«  luelilriiglieh 
wieder  ufheben. 

Stead  bat  nun  die  Beobaebtun^'  (gemacht,  daB 
diaa  bei  phoüphorreirhen  Stählen  nieht  der  Fall  ist; 
bier  bleibt  trotz  doH  AuH^lüirheuH  oberhalb  A]  diese 

elgentiiinlicbo  Anordnung;  doK  I'erlit»  best(;hüii.  Außer- 
dem aber  zeigt  auch  das  i'boapbid  eine  analoge 

Lageran^.  Es  tritt  in  gleicher  Weiee  wie  beim  Perut 
geradUoi^  gtatreckt  auf  und  iat  eingebettet  in  die 
ttbWMbli^«  Ferritmenge.  Um  dies  abweichende 
VethtllM  n  «rklirwi,  htit  alob  StMd  di«  t»lc«iid« 
Theorie  gebildet:  Auf  der  einen  Seit«  nimmt  er  für 
daa  Fhoaphid  eine  äuBiTHt  lantrsatiie  üifTusionsgeHcliwin- 
digkeit  an,  auf  der  auderon  eine  ;;ewiHi*e  „Unverträg- 

lichkeit" /.w;«eiieii  Karbid  und  l'hoH|ibid  derart,  daü 
dal  Karbid  HeinerHeitn  nicht  oder  nur  Hchr  träs;e  in 
die  pboBphidhaltiKe  LöHung  liineindifTuiidiert.  Diene 
Annahme  sttttzt  Stead  noch  durch  den  folgenden  Ver- 
auch:  Zwiaehen  Platten  aus  reinem,  phosphorfreiem 
Biam  legte  er  eine  Miachang  von  £iaenkarbid  und 
PhoepUd.  Daa  Oaue  wnrd«  faat  snaammongepreßt 
und  bei  Weißglut  liagere  Zeit  erbitst  Hierdurch 
schweißten  s&mtliobe  Platten  zasammen;  der  mikro- 
akopi»('!<  untrrnuchte  Querschnitt  zeigte,  daß  das  Eisen- 
karbiil  vollHtätidig  in  die  Platten  hineindiffundiert  war, 

vt  ähreix!  Am  i'hospbid  ridi  Boeh  Mt  den  BarOhrnngt- Btellen  befand. 

Howe  glaubt  nun,  daB  die  Ton  Stead  gemachte 
Annahme  einer  aar  iuBeret  trlgea  Lfielicbkeit  zwiaehen 
Karbid  und  Phoapbid  nieht  genfigt,  am  dieaen  Tar> 
aoA  TftUig  in  erkliren.  Das  glaiUah«  FelilaD  von 
Karbid  an  den  pbosphidhaltigen  TerblndongaiteUen 
kann  Heiner  Ansieht  nach  nur  dadurch  begründet 
werden,  dab  im  (ie^^enRatz  zu  einer  Uilfusion  eine 
direkte  Scheidung  /wiHi  bon  Karbid  und  rbottphid  ein- 

tritt, sowie  nur  durch  die  gesteigerte  Temperatur  die 
Abnahme  der  inneren  Reibungsarbeit  fQr  die  Mole- 
kularbcwefunKen  eine  genügend  große  ist.  Diese 
Trennung  kann  dann  entweder  oberhalb  Aa  oder  Iwim 
Darcfalanfea  dea  IntarTalles  As  bis  Ai  eintreten. 

IMaa  wire  Jadoeh  eine  bis  jetzt  ohne  jede  Analogie 
dastehende  Tatsache.  Howe  läßt  dataer  aueh  diese 
Annahme  fallen  und  versucht  einen  dritten  Weg  zur 
Erkliiruiii: :  Hei  der  AUkiiblung  durch  Aa  bis  Ai  bildet 
sieh  langsam  ein  Netzwerk  von  über.tebQHsigem  Ferrit 
derart.  <lali  an  diesen  Stellen  ein  direktes  .Zurück- 

drängen des  Karbides  eintritt.  Bei  Ai  weist  aludann 
die  von  diesem  Ferritnotzwerk  nrngahane  Lösung  nooh 
0,9  o/s  Kohlenstoff  aaL  Maeht  man  ann  die  Annahme, 
daß  dnroh  die  Anweaenhelt  dea  Pboaphidaa  dia  L6s- 
UahkaitnrariyUitaisse  derart  beeinfiuBt  wardao,  d«A 
hier  eine  noeh  weitergehende  Htittigung  des  Martensita 

ermöglicht,  also  der  Kohlonstoffgehalt  von  0,y  '','0  über- schritten wird,  HO  bedeutet  dien  auf  der  anderm  Seite 

Auesclieiviung  T4)n  größeren  Ferritmi-ni.-! n  utid  für  die 
Struktur  eine  Verbreiterung  der  Ferritbiiader.  Hiermit 
wären  dann  aber  auch  für  eine  nachfolgende  Wieder- 

herstellung der  homogenen  Lösung  größere  Weg- 
strecken, über  welche  die  Molekularwanderung  daa 

Karbidea  aowia  PhoapUdaa  m  erfolgen  bitte,  ga* 
geben. 

Im  weiteren  Verfolge  seiner  Studie  findet  Howe 
jedoch,  daß  auch  diese  Theorie  nicht  standhält.  E» 
müBte  iiiliiilich  hieruaeb  an  den  idio-jibidbultigen  Ver- 
bindungnMt'-llen  neben  breiten  das  I  huHpiiid  einxcliiieüen- 
den  Ferritl)HMdorn,  wenn  auch  nur  in  geringem  Maße, 
diaiee  koblenstoffreichere  Periitgefage  vorgefunden 
wardan.  Dte  mtkraakopiaeba  Unteranehnng  lal^  jedooh, 

wie  beroitH  crwiiiint,  Ah<i  direkte  Fehlen  von  Karbid 
an  dii'Hrti  Stelb'ii.  Dieselben  siud  sogar  so  auHgedebnt, 
dab  eH  Stead  mögiicii  war,  auch  dnrcb  die  Analyse 
das  Fehlen  von  Kohlenstoff  nacb/uwuiHen. 

Eine  definitive  Erklimng  ist  also  durch  Howes 
kritiaehe  Baapraehnng  nieht  gegaban.  BUmder. 

Bericht  ttb«r  die  Titigkeit  des  Königlichen 

MmtwIalprtftagMmtM  Im  IMrIeMahr«  IWNL* 
Auch  im  BetriebBjabre  I9i)ti  hat  sich  daa  Amt 

nach  allen  Richtungen  hin  auHgedehnt.  Es  waren 
wisHenscbaftlich  tStig  drei  Direktoren,  vier  Abteiluugtt- 
yorsteber  (davon  zwei  gleichzeitig  Direktoren  I,  16  stän- 

dige Mitarbeiter,  sechs  sttudlge  Asaiatonten,  44  Asal* 
steoten  und  44  Techniker;  insgeeamt  waren  221  Per- 
sonen  im  Amte  beschiftigt.  Die  Gliederung  des  Be- 
triebM  btl  aiob  sieht  Mindert.  An  maschinollen 
mftmltteln  ftanden  rar  Tarfflgung  zwei  Dampfkessel, 
zwei  Dampfmaschinell,  zwei  (ileichMtrom-Nebenschluß- 
Djnamomaschinen  (je  60  KW.i.  drei  Zusatz-  und  Uni- 

formdynamos, 35  (ilcichstrom  -  NebonscbluBdyniimos, 
47  Arbeits-  und  Werkzeugmaschinen,  vier  Laufkrane, 
vier  FahrstQble,  drei  Hochdrack-Hydraulik-Pumpwerko, 
86  Prifungsmascbinen  fir  Materialprüfung  und  zwei 

E«  wurden  «a  Astrigan  «rladigt  Im  dar  AbMi> 
lung  für:  .  Aariaad 

BaMre*  Mvat  BcMMs  Privel 

Metallprüfung  ....    59  1  9 
Bauinatürialiirüfung    .  180  7U8  3  38 

Papier-  und  te\tlltech- 
nisebe  Prüfung    .  .  698  388  —  25 

Metallographie    ...    14  83  1  4 
Allgemeina  Chamia    .90  210  1  16 
Oalprflfting                 160  88S  I  11 

In  der  Abteilung  für  Metallprüfuiig  angestellte 

Zagvaraneha  mit  gaaJiweißton  und  gelaschten  L-Eiaan- 
rabmen  fOr  MvUenkipper,  die  mit  8600  kg  balaatot 
und  auf  500  t  Zug  beansprucht  wurden,  ergaben,  daß 
die  geschweißten  Rahmen  etwa  die  doppelte  Bruchlast 
hielten  als  die  gelaschten.  Schieuenstoliverbindimgen, 
auf  RiugungsfuMtigkeit  geprüft,  hielten  bei  1  m  Stütz- 

weite 4.''>000  kg,  bevor  Verschiebungen  der  verbun- 
denen Teile  eintraten.  Gußeiserne  Kähmen  mit  Solfar- 

Frlsmen  trugen  bis  7450  kg.  Uehurtete  Stahlkugaln 
wichen  im  Durohmeaaar  um  0,003  bis  0,004  mm  von> 
einander  ab.  In  danalban  Kagd  botrugen  die  üntM^ 
schiede,  in  drei  Rtobtaofm  gamaiaan,  0  bis  0,003  mm. 
Für  */h  '-Kugeln  wurden  für  die  mittlere  Kugel  (Ver- 

fahren Rudelütfi  Belastungen  von  fi40  bis  960  kg  ge- 

funden. Bei  vergleichenden  L'ntersiichungen  von  Flan- 
schen nuH  1  luLit'iHon  und  Stahlguß  zeigten  sich  die 

Hußeisernun  an  Zugfestigkeit,  Dehnbarkeit  und  Schlag- 
festigkeit überlegen.  Flußeiseme  Flanschen  von 

23  mm  Stärke  ertrugen  größere  Durchbiegung  beim 
Biegen  und  Stauchen  als  10  mm  starke  StahlguB» 
Hanaehen.  Bai  Prttfnng  einen  gebrochenen  Kiaatrl^n 
zeigte  sieh,  daS  «r  dao  ITormalbedingnngen  nieht  ent- 

sprach. Die  Untersuchung  l  im  r  gebrochenen  KoHion- 
stange  ergab  bei  Kerbschlaghiegeproben  sehr  gi  ringen 
Stdliwiderstand.  Trotzdem  wurde  Abstand  genommen, 

die  l'rHache  des  Bruches  darauf  zurückzuführen,  da 
eh  an  Erfahrung  fehlt,  ol)  man  bei  einem  gewöhn- 
liehen  KohlenstofTstahl  von  6600  kg/iicm  Festigkeit 
höheren  Widerstand  gegen  Stoß  erwarten  kann.  E» 
firagt  aich,  ob  Stahl  von  aolehan  Eigensehafton  (17,6  % 
Dabnnag,  anagaglfibt  l»,9<||i>,  0,S2Vs  81,  0,86  •^  Mn, 
0,48%  C,  0^06  >  8  und  0,045^  P)  aieh  ttberhaopt 
nr  Kolbenatengen  eignet.    Tersnehe  mit  einer  ge- 

*  Vergl.  „Stahl  und  Eisen"  1906  Nr.  22  8.  1406, Hr.  tS  8.  1467. 
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brnchonon  NickelaUhlftchse  beBtlti^^en  die  B«obaeta- 
tutitr.  lirtU  NirkülHtühle  mit  H  Mk  16  Nickol  uini 

niclit  ülier  2  "y'o  Maninil  dun  li  (itühen  f>rh«>hlirli  an 
Fentijrkeit  /unebn)en,  wi'mi  lic  imch  dem  OliituMi  lati^- 
tiam  erkalten,  während  Bchnelles  Krkalten  an  der  I^iift 
und  AÜMch rocken  in  WaMWr  weBcntlichon  Kinfluß 
blieb.  BeiUolUstalilbolMB  •■»•rikaniacheniSchweiB- 
•iata  kMbMhtoto  naa  41«  belumate  BrsebeiDang,  d»A 
aehwmIMMn  «Iw«  bei  800«  grSBto  FM%keit  vad  gt- 
rinf^ito  Dehnung  bmt.  Unter  den  Zofrvcrtueben  bei 

lii"iluT«n  Wärmpgradon  war  es  ftuffSlIit,'.  dn6  Stfthl- 
l.K'ch  von  81>20  k(>  rjcm  Ft-Mtijjkeit  und  15,2  "o  Di  h- 
min^'  hei  2.'')0"  ('.  die  ;;lci('lie  Dehnunjf  wio  \iv\ 
Zimmerwrtrme  hatte,  wiilirtMul  dii-  FeHtifjkeit  auf 

9350  kjir'i|cm  stieg.  Bei  GuUei»en  wurden  /iigfesti);- 
keiten  von  940  bis  298U  kg/qcm  und  üi^gofeBtij;» 
keiten  ton  isxo  bia  4610  kg,i{cin  gefunden.  2ig^ 
feetigkelteD  m  Kobxen  für  den  FabrraäbAu  sb  «uwMi 
RohrabeehBltt  ergibeo  8800  bie  4800  kgr/qen  Rür  de« 
ausgegiahte,  5800  bis  6100  kf;/qcni  am  nicht  aasge- 
glQbten  Material.  OeBchweißte  .\nker  von  4,8  cm 
Durclmii'hHiT  wiirdoti  zur  FeBtstoUnng  der  Güte  von 
SchweillHti'Ucii  im  t'unzon  zi'rrin«en.  Dabei  wurden 

Feitieketten  vmi  I'.mK)  ItiH  3140  kg;'i|('ni  •  rn  ii  lit 
Uiiteriuchungen  in  der  Abteilung  für  Maumaterial- 

prflfung  bestfitigten  die  frOher  bereits  festgeetoUto 
T«te»che,  daß  SchamotteBteino  für  Winderbitzer  ein- 

zeln anf  Hocbkante  gestellt  hSbere  DmekfeitigkeitMi 
M%lea  ale  swei  fLuk  MteisMider  gemauert*  Seki^ 
mottetteine  (TVomtalfonnet).  Die  Frage,  weleben  Etn» 
Huß  die  Art  cJor  HerHtellung  feuerfester  Steine  auf 
die  FoHti^keit  bat,  soll  weiter  studiert  werden,  ebenso 
die  TiTgleicbeiidti  l  iitt-riiui  litin^'  /.wischen  Biaenpori- 
landzement  uml  l'iirtlaudzi'meiit. 

Wie  in  den  friilieren  Jahren  wunle  auch  in  Be- 
richtsjahre mehreren  Obemikern  und  LabnratoriVBU* 

chefs  Üelogonheit  geboten,  die  Einrichtungen  und 
beiteverfahren  der  metellographlioheu  Abteiluig  m 
•tndieron.  Leider  Termilt  man  irie  in  den  früheren 
Beriditen  Einielheiten  aus  den  VerauchBergebniRsea. 
AuB  den  mehr  allgemein  gehaltenen  Resultaten  se! 
hervor);L'hot»en,  daß  die  rntersuehuniri'n  üIut  den  An- 

griff duN  Fitteua  durch  Wasser  and  Salzlösungen  fort- 
gexetzt  werden.  Dia  Ergabnieae  aollen  noeh  Te^ 
öffentlicht  werden. 

Ueber  die  Ursaebe  deH  örtlicben  Angriffes  eiserner 
Rohre  sei  bemerkt,  daß  die  Verwendung  von  destil- 

liertem Wasser  (selbst  wenn  Sifrei)  keine  GewAhr 
bietet}  daB  dae  KeaselmatarUl  nicht  aogegrilFen  wird; 
daa  «Ire  nnr  der  Fall,  wenn  daa  Wasaer  wr  Saner- 
stofTaufnalinie  geHcbfitzt  wSre,  WEB  i^er  kaum  tcch- 
niHi  ti  dnreliführbar  int.  Oertliche  ZeretBrungcn  können 
nur  h  auf  S|iBnnuiii:rtunter»chiede  verschiedener  Metalle 

zurückgeführt  wt'rden.  Bei  vert,'loicbenden  l'nter- Buchongen  über  den  Fintluß  verschiedener  Lösungen 
auf  Verzinkung  ergab  Hieb,  daß  dustilliorteM  NVusser 
so  stark  wirken  kann  wie  verdünnte  Salzsäure 
(1  Teil  HCl  Ton  1.196  sp.  Gew.  auf  100  Teile 
Waaaar).  Karias  AnaglOhen  etnae  aprSden  Bleches 
hob  den  Vabalalandf  der  also  naht  dueh  daa  Map 
terial  bedingt  war.  Ein  Draht  ans  welchem  FlaB- 
eiaen  seigtc  auffülli::  linbc  Fi'sti:,'kcit,  di-  Mnn  uli^'li 
auf  FertiRwal/en  in  nicilri^'i-r  'Ifnipi  ratur  /urii'  k/u- 
fiilirvn  itt,  lia  Al)scbri'ik''ii  und  Kaltzii-hcr.  ini-i,'t- 
KcliloiM  ii  war.  Die  Sjinidi;;jkeit  eine»  ScliilVMl>lc<  li- 
abHcbnlttc«.  der  beim  Lochen  gesprungen  war,  konnte 
durch  Glühen  bei  ̂ 00*  C.  behoben  werden,  was  bei 
einem  aadem  Blech  nnmOgliah  war,  da  die  8pr8dlg^ 

keit  im  Material  selbst  in  i'^rtliclior  starker  Ent- 
mirtchung  zu  suchen  war.  Im  Auftrage  des  .Msteriai- 
auHrtcbuHHe»  des  Vereines  deutlicher  Infjenieure  wurden 
eingellende  Untersuchungen  (Ibi-r  die  Sprödigkeit  eines 
Kessclbleches  gemacht,  dan  bei  der  Druckprolie  ge- 

platzt war.  I^ch  Herausnahme  des  gaaprangonan 
Bleehea  apvaog  aa  bei  dem  Versach,  aa  gerad«  m 
richtan,  mtar  dnr  Walta  In  viel*  SlOalta.  DI*  Br- 
gabnlaaa  dar  Untaranahnng  soUan  aoeh  varVffentiiaht 
werden. 

In  inobroren  Fälb'u  war  festzustellen,  nb  TiuB« 
»tiii  ke  auH  Tumperijull  oder  .Stahlt'uii  vorlaijen.  Die 
EiitKi  lii'iiiun;;  war  auf  metallograpliiHi  Lvm  Wege  aber 
einfach  zu  treffen.  Der  Bericht  mahnt  wiederholt, 
nicht  immer  die  Erscheinung  gesprungener 
Kesselbloche,  8tablflaacben,  gerisMener  Bauwerksteile 
als  Struktnrvarlodanwgen  hinzustellen,  Tor  allem 
nicht  daaa,  wann  tatilehliche  Featatalinngan  nicht 
gemacht  wardan  riad.  Aenderangvn  Im  Gefige  doreh 
wiederholte  Baanapmchnngen  oder  durch  einmalige 
Beannprochnng  biB  zur  bleibenden  Formveranderung 
sind  iin  tiilliii,'rft[ihiHeb  lUichweiNbar.  Wtr  jetzt  noch 
Strukturveruuderuntri'n  zur  Lrkiftrung  heranzieht  ohne 
tat-iii  liliclii  ii  Nacliwrls.  Kann  nicht  mehr  ernst  genom- 

men werden.  Ueber  eine  Keiho  von  motallograpbi- 
aehan  Untaraaahnngan,  deren  Ergebnisse  interaaaant 
in  erfahren  wären,  darften  keine  Mitteilangan  ge- 

macht werden. 

In  dar  Ahteilang  fOr  allMmelne  Chmnia*  wnidatt die  flbliehen  Terfabren  snr  PhoBphorbeetimniinig  im 
Stahl  einer  pründlichen  Purcharheituni,'  unterzogen, 
die  noch  im  (ian^e  ist.  F»  handelt  -tich  um  die  be- 

kannte Erscheinung,  daß  Arsen  als  Fehler<|uellp  auf- 
tritt. Bei  Untersuchung  feuerfester  Steine  auf  ihren 

Tonerdcgi'lialt  «teilte  es  sich  heraus,  dali  nach  Ab- 
raucben  der  Kieselsäure  mit  Flußsäare  und  äcbwefel- 
säure  stets  niedrigere  Zahlen  gefunden  wurden,  als 
bei  AaCsolilafi  dnrch  Natrinmkalinmicarbonat.  Bs  saigt* 
sieh,  dal  die  FlUnng  deo  Almniidama  dnreh  Oagaa- 
wart  Ton  FlaMara  beaiatrlebligt,  aogar  varhlndarC 
werden  kann. 

Fnter  der  »on  den  Mitgliedern  des  Ämter«  ver- 
öffentlichten Literatur  Beien  foli^cnde  Arbeiten  als  für 

den  F]i8enlnini[iiiiftnii  hciiiii<iorh  witiiiii,'  hervorgehoben: 
,Die  Meßdose  als  Kraftmesser  in  der  Materialprüfung* 
von  A.  Martens  (.Mitteilungen  Bbar  FofaclinBgaergeb- 
niase  auf  dem  Uebiete  des  Ingenlearweeens*  1907 
Heft  .38).  „Die  Meßdose  als  Kraftmeaaer'-  von  A.  Mär- 

te na  (,Zeitaohr.  d. Y.deataflh.lng.«  1808).  ,Mat*rialpr8^ 
fongawaaen*  yoo  A.  Memmler  (Sammlnng  OlOaclianK 
„Untersuchungen  von  Risen-Xickel-Legierongen"  von 
Rudeloff(„Verh.  d.  V.z.  Bef.  d.OewerbH."  1900).  „Er- 

gebnisse mehrerer  Dauerversuche  mit  Stahl  und 
Eisen",  kritische  Be»]>rechun};  von  Preuß  («Dinglers 
Folyt.  Journal"  1907  i.  „Die  Härte  der  (iofügobestand- 
teile  des  Eisens"  von  Freu  ß  <„Dinglers  Folvt.  .Journal* 
1007).  „Ueber  die  Nutzanwendung  der  Metallographi* 

in  der  Biaenindoetrie"  von  Heyn  (j^Stahl  nnd  ISiaan*' 
1906  Nr.  10).  „Metallographiaoha  Uatarancliitagaa 
fftr  daa  EieengieBereiwaaan*  von  Heyn  (Yortrag  aaf 
der  Versammlang  dentacher  OleBereifachlente  1906). 
(„.^tabl  und  Eilten'  1906  Nr.  21).  «Erstarrung  des 
Sehlems  Kiscii-Kolilensttiff"  von  Heyn.  .1  eber  den 
iniiiTcii  Aufbau  giduirteten  und  an^olas-inen  Werk- 

/eugstables"  von  Heyn  und  Kaaer  („Stahl  und  Eisen* 
1900  >'r.  13,  15  und  10).  .Der  Zusammenhang  zwischen 
BruchauBaehen  nnd  lüeingefBIge  von  Stahlprobeu"  von 
Banar  (.Stahl  nnd  Kaan-  1907  Nr.  8). 
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4.  DetemlMr  1907. Stahl  nad  Bm«.  t79S 

Btlcherschau. 

Ledebur,  A.,  üeli.  Bergrat  und  Professor  an 
der  K.  Bergakademie  zu  Freiberg  tn  Sacbsen: 
Ilandbueh  der  EiKenhüttinkiiinle.     Kflnfto.  neu 

bearb«Uete  Auflage.    Erste  Abteilung:  Kin- 
fOhmng  Iii  die  Eltenhfltteiikuiide.  Zweite  AIh 

tdlunf?:  Daa  Bolieisen  und  seine  Darstellung'. 
Hit  zablreidieii  Abliilduiigen.  Leipzig,  Artbur 
Felix.    12,40      hezw.  14  Jl. 

Es  ist  dem  berTorraf^enilen  Lehrer  und  Korsclier 
niellt  bSBchieden  ^eweHen,  dan  vnll»tändii;L>  Erftcbeinen 
der5.  Antiago  soiiie»  llandl>u<  ha  di  r  HiaenhUttcnkundo 
aoeh  m  eriebea*  de«  Werkas,  mit  dmm  er  tieh  biei* 
bmid«B  Riüini  und  eioen  dm  EiatohSttonlratoa  des 
«uuen  ̂ dbiill*  wohlbekannten  Namen  Terseliallt  hat. 
f)ie  Yorzfl^e  des  Ledeburschen  llandbaehn  liefen 
ancrkaimtirmAßon    bei    der  Keicbhaltij;keit   de«  bo- 
wälti^ftcii  StoflcH   in   der  robcrHiphtlichkeit  der  An- 

ordnung   uiiil    der   /.uvi'rlH»hi;,'ki'it    di-^i    bit    lu  liuil 
n«ae8ten  ForHchungt'n  rcichendt^n  Texte»,  unterntützt 
durch  die  Gabe  des  VerfaBsers,  mit  der  Kaappheit 
dee  Aanlraolu  AMcbaalichkeit  in  TerbindaD  nnd  ateta 
d«a  Kern  eioer  Saehe  derart  iq  treffen,  daB  vielfadi 
LedilHaaDeftallieBea  aafaladett  b  aadere  Lobrbacber 
nnd  DaretellirageB  det  ElMiihStteaireeena  &berKCKant;on 
Bind.    Bereits   bei   der  BoB]>rcrhung  der  4.  .Vufiaec 
Botirifb  „Stahl  und  Eisen*,*  daß  ,du8  Buch  mit  Kei  hl 
zu   lirii   klusi-iHi-hun  Werken    unHercr  Litt-rntur  lilur 
das  Ki»enhüttenwei»en  (^ezfthlt  wird  und  dc»K<<n  Vor- 
BÜge  onaeren  Lesern  zu  f;ut  bekannt  sind,  am  einer 
«•Üeren  ErlAutorang  so  bedQrfon".  —  Inhaltlich  ist  der 
Terfaaeer  für  die  vorliegenden  beiden  ortiton  Abtoi- 
laagMii  «Die  £iofBhniBg  in  die  Eiaeniiattenkiuid«'' 
and  «Daa  RohalMa  nnd  teine  DanteUaag"  Iber» 
schrieben,  bei  dar  bewährten  Einteilung  frflherer  Auf- 

lagen geblieben.    Die  einzelnen  Abitehnitle  sind  durch 
seit  dem  Erseheinen   der   l-'t/tcn  .Vufta;;«   nöti^  ge- 
wordeni^  Fr^-Än/un^en    bf/w.  .\i'iuli'runi;i'n    im  T«>xt 
aod  df'n  lic  ii;f'^-t>borien  .\  lihiliiiitiKon    L'iiti»jiriThenii  <'r- 
weitert,  während  andiTHeits  nunntehr  der  UeHcbichte 
daa EiaenhQttonweaens  verfallene  Teile  gekürzt  wurden, 
ao  daB  dar  Umfang  der  beiden  Abtailuagan  von  702 
Saltan  aar  anf  760  Saiten  aagewaehaaD  iat  Kaa  ba» 
avballat  nad  nmraagraieher  geworden  iat  namnttioli 
der  Abaebnftt  Über  die  metallnrgisctae  Chemie  des 
Ei'ioiH.    \v>ilioi    dem    Knpitel    Uber   da«  Kloin;,'ef(leo 
kiilili  ti.Htutlhiiltij^on  Kisenfi  ein  breiterer  Kaum  pewAhrt 
wurde,  al»  fnihcr  gcHehelien.    Eine  .\endernng  bucb- 
tecbniHciier  Art   iat  noch  dadurch   eingetreten,  daß 
nunmehr  jede  Abteilang  fOr  sich  paginiert  wurde  und 
oiu  eigenes  Sachverzoiehnis  erhielt,  wodurch  tieh  jeder 
Teil  einzeln  einbinden  lälit  nnd  die  Haadllohkeit  des 
Buches  wohl  inr  Freude  aller  Baantmr  weaentlieh 
«rhSfat  wird.   Bei  dem  hohen  Werl  des  Werkes  ist 
aa  flir  den  aufmerksamen  Tietter  der  neuen  Auflage 
eine  um  so  stfirker  und  unliobMamer  emiifundene  Er- 
jieheinung,   duH   niciit   allein   zahlreichr  nrurkf.'hler, 
Hundern  auch    wirklulie    den  Sinn   cnt-<tellende  l'n- 
riclitigkeiten    'i<tii   Aiv^f    tlc«  Korrektors  entgangen 
sind.    Es  sei  hier  nur  ein  Hoitipiel   aus  dem  ersten 
Band   herausgegrifTon.     Dort   muB  es   auf  Seite  46 
letzte  Zeile  nicht  beiflen:  «geringe  Oaa-  und  Luft- 

•paaanag  befSrdem  «KoUanoi^dbildang* ,  aondam 
«KehkadiwcjdbiUiiag*,  wla  in  daa  frQbaran  Anflagan 
gattaadan  bat  nad  wie  auch  ans  dem  Sinn  hervor- 
5iben  muB.    Sa  wire  zu  wünxchcn,  diiU  die  li<'idi>n 
bteilongen  ainar  erneuten   Durclmicbt  unterzogen 

«evdna,  nnd  daS  daaa  viaUaieht  dam,  wla  wir  hfinn, 

•  «Stahl  «ad  Biaea"  I90S  Nr.  18  &  T4T. 

znrzeit  in  Vorbereitung  befindlichen  B.  Baad  ein 
eru:anzendaB  Draakfahlarvenaiehaia  1»igefagt  werden 
>vUrde.  C.  G. 

\\  eigel,  Kübert,  Ingenieur:  Konstruktion  und 

Benekmmg  ekkiritekgr  Mat^titttm  und  Appa- 
riitf.  Erlflutert  durch  Reisjiiele.  Hit  sähl- 

reiclien  Abbildungen  im  Text,  2d  Koutrak« 
tionstafaln  nnd  6  Kurveotafeln.  Leipzig  1906, 

Hadimeteter  &  Tl>al.  15 

Die  vorliegende  Ausgabe  bildet  den  ersten  Band 

daa  «Bandbaehea  der  Starkatromtechnik",  dessen awdiar  Teil  ridi  nüt  dar  Projektierung  elektrischer 
Lieht-  und  Krafb-Anlagen  liefaasen  soll.  Dar  Harana- 
t'obor  wendi  t  »irh  mit  diowem  ersten  Teile  haaptHftoh« 
Ul  li  an  den  Ikrechner  und  den  Konatruktionsingenieur, 
für  den  (ine  größere  Anzahl  H('n'cIinun>;Mhfi!)|jielo  und 
Entwürfe  /.ui»ammengcntellt  sind.  Und  uh  iwt  anzu- 

erkennen, daß  bei  der  Auswahl  dieser  BeiMpielo  sämt- 
liche Arbeitsgebiete  des  Eloktromaachiueabaues  gut 

durchleuchtet  und  dem  VersUndlda  glsleh  gnt  näher 

S »bracht  werden.  Dia  BaraehaaagaB  atUsan  rieh  anf 
a  bakaaataa  Billbmiltal  (faal  durchweg  nnlar  Ana- 

aehaltang  der  hSberen  Mathematik),  ao  daB  alie  sa- 
gunaten  der  textlieben  Kanmbeaehrilnknng  anf  die 
Abwicklung  von  Thedrien  und  Formeln  verzichtet 
wurde.  Hie  H<-i8|jielo  sind  mit  dem  Hilstzeug  durch- 
f;earl)eiti't,  wii-  iIl-iii  in  <ier  l*rri\i«  stehenden  In- 

genieur verfügbar  ist;  die  f^ntwurfsskizzen  und  Kon- 
struktionszeichnungen kopieren  bekannte  Standard- 

Modelle,  deren  Einzelheiten  sich  gut  bewährt  haben 
nad  daher  eine  allgemeine  Verbreitung  gefunden  haben. 

Dm  Werk  bildat  ako  sicherlidi  dem  Studierea- 
den  sowohl  wie  auch  dam  angehenden  Ingenieur  ein« 
wertvolle  Zugabe  zu  daa  bestehenden  theoretischen 
Handbüchern  insofern,  als  es  (gewissermaßen  den 

leber^an^;  in  dii'  l'ra\iM  erleichtert.  Für  diesen 
Lenerkreis  sind  auch  wohl  noch  die  Bcsehn^ibunKen 

und  Ausführungen  von  Wert,  die  in  den  K't/tun  Ab- 
schnitten (Beschreibung  moderner  elektrischer  Ma- 

schinen, Transformatoren,  von  Schweift-  und  Ut> 
BUMchinan,  Anlafi-  nnd  Baguiierapparaten,  Werkaang» 
masddaen  nad  -Appaiatoa  sum  »an  elektrischar  Mi« 
schinen  usw.)  aber  die  Varwaadnag  daa  Elaktronratora 
als  Antriebskraft,  Ober  PrBfung  und  Fabrikation  dar 
Maschinen  sowie  übi  r  tii n  ti  Preiskalkulation  wicdar^ 
tregeben  sind.  Kur  die  Itcdürfiiirtse  der  Berechnunge» 
und  l'ubrikntimmbureaui«  uriHcrer  ( i rulitirmen  reichen 
weder  die  Berechnungsbeispiele  noch  besoDders  die 
beschreibenden  Erläuterungen  auh,  und  hier  ist  man 
nach  wie  vor  immer  auf  die  bekannten  Sueiialwerke 
angewiesen.  Aber  eslbat  in  der  TorBagandea  Faasaag 
wOfda  daa  Werk  gaas  waeaadiah  gawiaami,  waaa  sa 
den  eincetnaa  Bareehanngabelapiaiaa  diajaaigan  Er- 

läuterungen gagahen  vrürden,  die  aioh  auf  die  Fabri- 
kation und  die  Kalkulation  beziehen,  und  wenn  dann 

an  Hand  der  KnlkulHtioin  n  ;.'c/<  if;t  würde,  auf  welche 
Weise  die  grundli>genilen  Bercchuun^Hdaten  zu  Andern 
sind,  wenn  eine  FabrikatiiniHven  intuihunj^  und  damit 
eine  Verbilligung  erzielt  werden  soll.  Die  maß- 

gebenden (iesichtspunkte,  die  für  die  MaHsenfabrikatioa 
in  der  Kleinmotorenfabrik  gelten,  würden  aieh  im 

Oageasatn  la  daa  FabrUntlonamolhoden  des  Uroß- maachinaabaaaa  ebeafidto  aaf  diaaam  Wage  baaoadara 
anschaulich  erSrtera  laaaea. 

Da«  von  dem  Verlage  für  das  Werk  gewählte 
große  Format  geHtattet  eine  flberxichtlicbe  Anordnung 
der  Hilf«t«belli  ii  uiul  i'rnirij,'licht  die  Wiedergabe  der 
Kurvenblätter  und  Zeichnungen  in  größerem  Maßstäbe, 
ehaa  daB  die  Tafala  nahaadliah  wardaa.       F.  J, 
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I7M  8taU  «nd  BiMii.    Sütkrkktt»  vom  ElmmarkiU  —  InänttTkOe  JlwMiwjlmi. ST.Jahfr.  Hr.  4». 

Rner,  Dr.  Rudolf,  Privatilozent  an  der  Unl- 

verait.lt  (Tiittingcn :  M^talloiiraphir  in  eJinirn- 
tarer  Darstellung.  Hamburg  1U07,  Leopold 
VoA.    tO  JK. 

Durch  dan  Htudiani  dor  KrstftrriiriirK-  nrnl  I'm- 
wandlungavor^'iini;(>  ttci  .Metallen  und  l,i';,'iiriinf.'»-a 

Howie  durch  die  rHsi  he  l'.ntw  ii  kliiiii,'.  dio  iti  i'-u  li  t.:''  u 
Jahrzehnten  die  I/ehre  von  den  tileicbgewiubten  in  der 
pbreikaliHchen  Chemie  gonommeii  hatf  balxn  tieh  in 
wisBenBcbaftUohen  Krolaon  ander«  ABMliaaaBgiir«iieii 
aaag«bildet,  41*  «iiic  große  Zahl  ton  nataUni^ehea 
Br»eh«inang«n  «MentUoh  Tollkomomiar  ind  Umr 
Oiwrblieken  laaten,  all  di«B  Mhar  di«  ansKUieBHch 
moleknlare  AnffMinngaart  der  Chemie  imstande  war. 
Eh  ist  naturi^mlB,  dali  diese  neue  AiiHt-hauunf^Nweiae 
in  Auw  Aiiu'cn  dorer.  ilie  durch  ihren  üenif  ftli^,'eliftlten 
wurden,  Zeit  und  Mühe  auf  ihr  Stmiiiini  /u  verwenden. 
TOrwiekiilter  erBclieint,  «In  ilie  >,'c\vuhnte  frühere,  und 
dali  die  neu  geBchaifcnen,  dem  Ohr  fremd  klingenden 
Bonannungen  der  neuereu  ForHchiingsrichtong  einen 
Widerwillen  bei  dem  «rwacken,  deaaen  Enialiailtf  aich 
ganz  in  den  Anachaanngen  der  altea  Sahala  Tolliogen 
bat  Und  doch  Ut  ai  nnoiOgUob,  rieh  dam  nanan 
Oalsto  sa  ▼eraehlleBan,  wena  man  nicht  nrnekblelban 

will,  denn  die  neue  Richtung  gibt  klaren  l'inblick  in 
VerhältnisBe,  die  »ich  früher  al»  vollkoniineti  undurch- 

sichtig und  der  wissonhchiiftürhi  ii  r.  rsilnni^  unzu- 
gÄnglich  erwiesen  hahen.  Kine  H|iHtere  lieneration, 
die  in  ihrem  (Jeiste  von  Tornherein  erzogen  ist,  wird 
es  ohne  Zweifel  ala  befremdend  empfinden,  daß  man 
iich  früher  mit  so  einaeitigom  KOntzeuge  begnOgte  und 
niaht  aaganbUeklicb  in  daa  naaa  Lagar  abaebweakte. 
Han  llabi  aa  in  dar  Praxb,  invailen  aaf  die  ünn- 
llnglichkeit  der  Wiaaenaebaft  nnd  ihre  graue  Farbe 
anznapielen.  Dieae  Anapielnngen  aind  aber  erst  dann 
berei  hti^jt,  wenn  derjeiii<:e,  der  sie  macht,  auch  ver- 
Bucht  hat,  mit  der  Entwicklung  der  \ViMnenBchaft 
ijleichen  Schritt  /u  hiiUi  n.  Sonst  sind  Hie  nur  al« 
Vorauch  zur  bcHchw  ieiiiij^'ung  du»  eigenen  Uewiissens 
anfzufaaaen. 

Die  Schwierigkeiten,  die  aich  dem  in  der  Praxia 
atabenden  Ingenieor  entgegenatallen,  wenn  er  der  Bnt- 
«iaUaag  dar  Wiaaanaabaft  obna  Anlrituiff  ana  eigaaar 
Kraft  fallen  irill,  aind  aelbatveratllndUcli  grot.  Um 
80  mehr  ist  e«  zu  lici^rülien,  wenn  von  seilen  eineain 
der  WiHHenHchaft  stehenden  Manne«  der  Versuch  ge- 

macht w  ird,  durch  ein  gutes  IJui  Ii  dicie  .Si  Im  ii  ri^'- 
keit  zu  verringern.  Kin  aolcheH  gutuH  Buch  hat  Huer 
geschaffen.  Es  kann  jedem  aulV  wiirnixte  empfohlen 
werden,  dar  aich  die  nötigen  Kenntnisse  verechaffen 
wUlf  am  dia  aaneremotallograi>bische  Literatur,  aawalt 
ala  araat  sn  nahman  iat,  mit  VaratAndnia  benntaan  la 
kllnaan.  Es  bringt  in  knmar  gameinfaBlichar  Dar^ 
atallong  alle  wichtigen  theoretischen  Unterlagen ;  die 
Darchfflhrong  des  Huchea  ist  auBerordentlich  geachickt. 

Der  Titel  , Metallographie"  i^-t  etwas  /u  weit  (jel'alit, richtiger  wiire  cewesen  die  Hczoielinuiiir :  .Kinh  ituiig 

in  die  Metttllü;;ra])hio" ,  da  die  praktiiteh  niotull- 
urgi^che  Nut/.anwundung  der  Metallographie  in  dem 
Buche  nicht  gegeben  wird.  Wer  ea  aber  <lurch- 
gearbeitet  hat,  wird  aich  mit  Laichtigkeit  auf  dem 
Oabiata  dar  eigentlichen  matallographiscben  LItaratnr 
laracht  finden  kOnnan.  E.  Heifn. 

Teehnisehes  Attskunftsbuch  fi'ir  das  Jahr  1908. 
Notizon.  Tabellen,  Rt^geln,  Foriiu-ln.  Gesetze. 
VcrorUaungen,  Preise  und  Bezugsquellen  auf 

(lern  Gebiete  des  Baa-  und  IngeolenrweBei» 
in  alphabetischer  Anonlnunjr  von  Hubert 

Jolj.  Mit  174  in  den  Text  gedruckten  Fi- 
guren. Fttafsebnter  Jahrgang.  Leipsfg,  K.  F. 

Kehler.   Oeb.  ft 

Wenngleich  ans  die  Besprechungen,  die  wir  dem 
vorliegenden  Werke  bei  aeinom  alljährlichen  Nea- 
araohdaan  wiadarholt  gewidmet  haben,  *  dar  Hotwaadlg- 
kaH  anthaban,  aaf  aeinan  Inhalt  noehmala  nibar  ein» 
zugehen,  so  nehmen  wir  doch  gern  die  (ielegenbeit 
wahr,  um  daa  ebenso  praktische  wie  vielseitige  Nacb- 
»chlopehuch  allen  unseren  Lesern,  die  es  etwa  noch 
nicht  kennen  sollten,  zu  empfehlen.  Der  neue  Jahr- 
ijaMg  hat  in  einer  ganzen  Reihe  von  .Vrtikeln  Um- 

arbeitungen und  Verbesserungen  erfahren,  auch  aind 
zahlreiche  Stichworte  aufgenommen  worden,  die  in 
der  Torlatstaa  An^gaba  noch  giaiUob  fahltaa.  Weaant- 
lieh  varmabrt  Iat  faraar  die  Zahl  dar  AbbDdaagaa daa  Bandea.   

Bei  der  Ke  hiktion  »ind  na(-h«tehende  Werke  ein- 
gegangen, deren  Besprechung  vorbehalten  bleibt: 

Bender,  0.,  In},'eiiieur  und  Chemiker:  Feiierungg' 
irejifii.  ( Bibliothek  der  gesamten  Technik.  36.  Band.) 
Mit  77  Abbildungen  im  Text.  Hannover  1907, 
Dr.  Ma.x  Jilnocke.    ;i.8ü.«,  geb.  4,20.*. 

General-  Tarif  für  KokUnfrachten.  33.  Jahrgang. 
Band  II.  Anfang  ▲agoat  1907.  Aufgeatallt  aadl 
oCfiliaUan  QnallMi  vom  K&nigUehen  Rachaaagarat 
O.  fialitfar.  Eibaifald,  A.  Hartini  ft  OrflttaflaB, 
O.  m.b.11.  17,50  geb.  18,50.4  (im  AboaaaaieBl 
jährlieh  8  Bftnde  geh.  35  «,  geh.  .38  .4). 

Königs,  H..  Dr.  Josef  .S  t  r  n  n  /  .  .\  Iii.  Pinner: 
Stauen  Kummeniar  :uin  Unitilel.'iiir^rtzhucli.  VI  11. 
.\uH.  2.  Uli.  2.  Iliilff.  il!i;ih  :! ;  llandelsKeHehafte ; 

Jjji  373  bis  473.)  Berlin  1907,  J.  OuttenUg,  Ver- 
Ingabacbbandlung,  G.  m.  b.  H.  Mit  diaaam  Bande 
iat  das  bedeutaaine  Werk  vollaUludig. 

Heyor,  Herrn.,  Dipl.-Ing., Oberlehrer  an  der  KBnlg- 
liebaa  Maaehlnaabaa-  uad  Hftttaaeehala  an  OlaiwitE 
Ldkr^McA  4er  tMftm^nen  nudtaniadien  TeAmotogie 
der  Metalle.  (OrandriB  doa  Maschinenbaoes.  Her- 

anagegeben von  Dipl.-Ing.  Ernst  Iinmerschitt. 
Elfter  Bitnd.'i  .Mit  2t-,2  .MtUildungen.  Hannover  1907, 
Dr.  Ma.\  .liineeke.  Ii.«,  geh.  tl.so  f. 

Mittfilunfji'n  über  Forschiinggarheitin  auf  dem  Ge- 
biete des  Ingenieurwtsens.  Herausgegeben  Tom 

Verein  dentachor  Ingenieure.  Heft  48: 
Schleainger,0.:  Verancbe  Ober  die  Leiatnng  von 
Schmirgel-  nnd  Karbomadnmacheiben  bei  Waaaer- 
BttfObnmg.  Berlin  1907,  Joltaa  Springer  (in  Kern- 
miaalon).   1  Jt. 

Rosambert,  Ch. :  In^ri'nieur  des  Art«  et  >fanu- 
factures :  Expogition  liex  Frocides  de.  Trempe.  ̂ Ex- 
trait  de  la  Revue  do  Metallurgie".)  Zu  beziehen 
vom  Yorfaasor:  Wien  XI,  Uinnböckstratte  57. 

«  VergL  .Stahl  nnd  Eiaan"  1906  Kr.  84  8.  1587. 

Nachrichten  vom  Hisenmarkte 

Vom  englischen  Kobelsenmarkt«.  —  Ueber  daa 
engKn.  h,.  Kii|ieineiii,'eHchÄfl  wird  uii»  au»  MiildlcK- 
briMiijh  imterm  .'^o  November  d.  .1.  wie  folgt  berichtet: 
.\n>  Ii  geringen  1 V'' in^i  hw ar.k u:i;^'i-n  schlielit  der  Koh- 
eiBenniurkt  etwas  Üauer  alu  Ende  voriger  Woche.  l>ie 
VeracbilTungen  aind  in  dieHom  Monate  fast  eheuso 
groB  geweaen  wie  im  Oktober.    Dia  Warrantalager 

-  Industrielle  Rundschau. 

cnthntten  jetzt  nur  noch  96021  tona.  davon  88  262  tone 
Nr.  3.  Kür  Dezember  atellt  sich  Roheisen  Nr.  .T  G.  M.  B. 
auf  sh  50  — ,  Hämatit  in  trleichen  .Mengen  Nr.  1,2,  3 
aut  i-li  i's  i;  (1  f.  (i.  tnii  lii  tto  Kassa  ab  Work.  Hiesige 
WiirrantH  »ind  zu  sh  4H  4  d  gesucht.  Für  das  erate 
lliilS'liihr  l'J(>8  wird  meistens  ein  Preia  TOn  ab  49/9  d 
bia  ab  50;—  fOr  .Nr.  8  gefordert. 
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4.  DnMibnr  IMT. Niukrkllte»  vom  Bttmmarkte  —  IndutMeUg  BmuUdkut,     Stahl  md  Bisea.  17W 

Zum  wirtHchNfflieh«*!!  KUckHchla^r  in  (Ich  Vcm- 
«inigtnn  Staaten.  —  Die  KriHii«,  die  mit  der  Kralt 
eines  WirhelBturme«  Ober  das  amerikanische  Wirt- 
•ohaftalebflii  dahüigebraoat  ut,  hat  mach  in  der  Eisen» 
iadnatrie  weiten  Opfar  geferdOTt  Sehcrf«  EinstellungMi 
von  Arbeit,  AafiMbMi  ?oo  YertrlgeD  und  Unter- 
bncliangen  von  Neabauteii  tind  an  der  T«|reeordnanf;. 

Die  l'nited  Stntot;  St,  ,1  CorporRttnn  hat  ji-t/t  3"  llni  li- 
Sfen  K®'^"""'''  "J"*^  iJiiiiiit  41  '1 11  ihrer  l'roiiuktiu»  Htill- 
gele^rf  l'iTiicr  i^t  durch  die  Kroi^ni.inc  dm  ilr/viT- 
Bchiftungen  auf  ili'H  Oheron  Scuri  i-in  jtihi'K,  frühinitij;eM 
Ende  bereitet  worden. 

All^meiiie  Elektrlcitäts-()i«*H«^llschart  zo  Berlin* 
—  Nach  den  Mitteilungen  de»  VomtandHlierichtea  lleit 
daa  Kecliaoiigawhr  190ß/07  an  lolmendor  BeacUfti- 
g^ang  fttr  die  Oeeettaehaft  niebta  so  wOnaeheB  9.Mg. 
Der  Dmsatz  war  um  ein  PDnftel  hßher  als  itn  Jahre 
zoTor  und  ergibt  nach  Abzng  der  GeMchnftsankosten, 
der  Steuern  Howie  der  mit  insgoHamt  HOö  992,42 .4 
festf^esetztun  Abschreibungen  bei  819H:((i.i9  «  Vor- 

trag einen  Reingewinn  VOM  1  4  S(;s  1  T.'i.lt'.  «.  \  .-r- 
waltung  schlägt  Tor,  von  die»em  Krbme  4000110  .« 
als  (iowinnanteil  an  den  Aafiiolltarat  /u  vergüten, 
1 000  000  u(  der  Raoklage  za  Qberweisen,  Cuu  000 fOr 
B«lohoaBg«B  ao  Beamte  nad  für  Wobifahrtazweeke 
zu  TerweMM,  WOOOOUP  dem  PeaeioBabeeteade  wm- 
fnhren,  IS 000  000  (18  0/0)  *!•  Dividend«  1»  Ter- 
teilen  und  dii-  übrigen  2(>><  I75,8ri  *  mif  ni  iu'  Ki  'h- 
nun^  Tor/utriirrrn.  Ueber  den  (ieMchÄftp-^-iiiiic  di  r  uin- 
zidrifii  Alitciliiin,'on  entnehniun  wir  dem  Kcrichtif  fol- 
i;ende>i ;  Von  der  MiiMchinenlabrik  wurden  irn  letzten 
Jahre  43  953  (i.V.  37  424)  Maschinen.  Klektromotoren 
und  Transformatoron  mit  einer  Leixtung  von  854  543 
(602241)  KW.  =  1161060  (818263)  l\  S.  geliefert. 
In  der  larbiaenfabrik  atieg  der  Wert  der  ein^gMi» 
g«aen  Anftrifce  gcgenOber  dem  Toraafgegaageoen 
Jahre  am550  |i;  bestellt  warden  Tnrbinen  mit  lSi>040 
(78  475)  KW.  Leistung.  Die  Dannpftnrbinen  orobom 
sieh  ein  stet«  waehsendeit  Absatzifobiot;  wo  gehen  neben 
Eahlreichen  sonstigen  induiitriellen  .\nlagen  auch  die 
grollen  Hütten-  und  /ecbenlietriebe  dazu  über,  die 
Dampfturbiaa  in  iliren  ZentralHtationen  zu  verwenden. 
Den  MBton  TTminte  erzielten  Drebstrom-Turbo-Dyna- 
moe,  von  dmien  namentlich  die  1000  KW.-Tjpe  aebr 
begehrt  wnr;  6  Tarbo-Dynamoa  tob  10000  P.S.  nad 
mmr  Latalug  «arden  beetoUt.  In  der  AmuntoCabrik 
waren  die  Ablieferaniren  nm  lO«;,,  die  Beitellnn^en 
VB20  O'o  hCher  als  im  Vnriftlinv  H'-im  Kjiln  tvv  •  rk  » »ti.-r- 
•pree  nahm  die  Er/-'.'ii(,'uii;;  tun  17  -MjUinni'ii  /u;  iliiTiin 
entfiel  etwa  die  HiiUti'  ilrH  Wertew  uuf  die  i^i'Htiixencn 
Rohstoffpreiso.  AHein  an  Kupfer  wurden  in  der  ge- 

nannten Abteilang  19*00  (i.V.  16  000)  t  verbrauebt. 
Obwohl  in  der  Automobilfabrik  der  Umsatz  sich  gegen- 

über dem  vorhergehenden  Jahre  verdoppelte,  betrachtet 
dar  Bericht  die  niohato  Zaknnf t  dieaea  Indnatriezweigei 
wegaa  da«  herraeheadeB  intemaUoaalen  üelierptodak- 
tfon  nicht  ala  gdnatig.  Die  Glflhlampenfabrik  hielt 
•ich  anf  der  alten  Absatzhfihe.  In  der  Nornst-  und 
Metallfadenlampenfabrik  wurde  mit  iler  Lieferung  von 
Metallfadenlampen  begonnen  und  anf  (inind  der  er- 

zielten Hrgebnisfe  eine  erhebliche  Ausdehnung  der 
Fabrikation  eiD;,'eloitot.  Die  QesamtzabI  der  Ajit;o- 
atellten  in  den  einzelnen  Fabriken  verringerte  ̂ ob 
troti  der  erheblich  geetiegenen  Afbeitoraeafe  tob 
88 IHM  am  L  Oktober  1906  anf  HONT,  daa  Tataatshe, 
^  aat  dla  Teiboaiatmg  der  Arbeitamethotat  nnd 
die  tntenaiTera  Titigkeit  der  Arlwiter  zorQekzafllhTeB 
ist.  Dil-  Abteilung  für  Lieht-  und  Kraftanlu;;eti  nabtii 
in  den  ( i nißhetricben  den  erwarteten  Aufsehw  uiii;,  in- 

dem belangreiche  Auftnii,-!'  /um  Aus-  und  Neulmu 
von  elektriHchen  Anlagen,  nameotlich  auch  auf  lierg- 
and  Hfittenwerken,  einliefen.  Den  Anlagen  auf  der 
HildegardehQtte  sowie  den  Reversierwalzenstraßeu  in 
Beaioza  werden  bald  weitere  nach  demselben  Systeme 
erbaato  AalagMi  für  deatocbe,  fransdeiiche  nnd  eag» 

Ii»,  he  Werke  f.il;,'.>ii.  IClektrizitfttHwerke  wurden  im 

Heriehtsjahre  »,4  von  '.».')  150  (i.  V.  68  640)  P.S.  Leistung 
und  1600  (1100)  km  Kabollftnge  vollendet.  Audi  die 
AaBaiehten  fdr  den  Bau  Ton  elelttrieoben  Bahnen  er- 
eehetnea  nach  dem  Berichte  gfiaelig. 

Anker- Worke,  Aktion  -  (ipsellRrhaft,  rormals 
lfeng»t«nhere  &  Co.,  Uiolpfeld.  —  Bei  einem 
iri'geiiiibr'r  dem  Vorjahre  weseutiii  Ii  i  rhöhti'n  rtiiHat/u 
erzielte  die  < ieHelUebaft.  »ie  der  Bericht  des  Vor- 

atandes  mitteilt,  im  (leK*  li..ft>-iiihre  1906/07  nach  Ab- 
zug von  85101,61  Abschreibungen  und  anter  Be- 

rücksichtigung TOD  20  721,09  »4  Gewinnvortrag  einen 
BeiaerlAa  tob  280 108,S3  jC.  HierTon  mllen  der  ba- 
aondereB  Rneklafe  SOOOOjK  Oberwleaen,  zur  Annab- 
long  von  flewinnanteüpn  nnd  Vergütungen  32  377, SS.« 
verwendet,  ali«  Dividende  auf  da«  erhöhte  Aktien- 

kapitni*  1H7  500  »  ilU";«)  ausgssi  hüttet  und  anf  naue 
Rechnung  1Ü'2SI,50  *  vorgetragen  werilcn. 

Lotliringer  Eisenwerke  in  Ars  im  der  Mos<«l. 
—  Wie  der  Hericlit  des  Vorstandes  ausführt,  konnte 
das  Unternehmen  dank  der  gfinstigen  allgemeinen 
Lage  der  Eiaonindnatrie  aowie  der  Kenanlagen  nnd 
Yeibeeaernngen  der  WerkMiarlefatangen,  für  die 
292  783,69  .-t  aufgewendet  worden,  leinen  Umaats  im 

Geschilfts jähre  I906i'07  auf  4  5780S7,94  «  erhöhen 
f,'i.  <jenriber  H  4'.)')  956,54 -4  im  Jahre  zuvor.  Im  Puddel- 
v>erko  wurden  11  407  (i.  V.  10701)  t  Luppeneisen 

viTüchiodoner  tiualität  erzeugt  und  l'.joT'.*  illO(l)  t 
verbraucht.  Das  SebweiÜ-  und  Walzwerk  Mtcllte  an 
Uandelseisen,  Formeisen,  Röhrenatreifen  und  Schweift» 
eisen  23  814  (19S53)  t  her;  zum  Verkaufe  kamen 
16641  (13  817)  t,  wahrend  insgesamt  7208(5195)  t  in 
den  übii«B  Abteilangan  Hütte  Tonrandnne 
fanden,    tob  dem  Robrwerke  nnd  der  Terdakerei 
wurden  4rt:^9  (3852)  t  ItShren  HerL-est.  11t  und  6010 
(4717)  t  verkauft;  außerdem  wtinlen  da?<elbi«t  2016 

(2000)  t  vorzinkt.  In  der  KlidneiHen/eup  -  l'iihrik wurden  1254  t  Sehwellenmiirayin'n  angefertigt,  von 
denen  1212  t  Absatz,  fanden.  Die  (HeUerei  erzeugte 

1642  (1611)  t  Gnßsachen.  und  zwar  U.IT)  lUO'i,  t  für 
den  Vorkauf  und  207  (202)  t  für  den  ei«,  n-  n  üi  darf 
dea  Untemehmena.  Der  Beingewinn  deiaelben  be- 
linft  lieb  fBr  dae  Bericbtojahr  bei  ntütt^Jl  Tor- 
trag  nach  Abzng  der  allgemeinen  Unkosten  nnd  der 
mit  257  ODO  ■«  angesetzten  Abschreibungen  anf 
IS'<Ky::?,44  ,4  und  gestattet,  nach  Ueherweisung  von 
&4tlH..'>5  <r  au  die  Rflckiage  169260  ■«  (6»  Divi- 

dende zu  verteilen  und  14104,89  anf  nana  Rai- 
nung vorzutragen. 

Oidonburgische  EiMenhfitten- Gesellschaft  11 
Angnstfebn.  ~  Dem  Berichte  der  Verwaltung  iat  zu 
entnehmen,  daB  die  Bosaemng  anf  dem  ̂ aenmarkte 
•ich  für  die  Geaeliacbaft  wübrand  dea  Beehanaga- 
jahres  1906/07  betMideni  im  WatzelaeBgeechlfto  be- 

merkbar machte,  aO  daft  daa  Werk  nicht  nur  die  volle 
Erzeuirunt;  in  Walzeisen  verkaufen,  sondern  auch 
oinoti  Teil  M{'i[jrr  l.iii:'  rvorriite  iili^i  l/eii  konnte.  Da» 
OuBwarcngeHchiilt  Imti.  :in.  Ii  immer  unter  dem  Miß- 
verhlltnisse  zwiK<  Ii.  k  >]•  n  Preisen  der  Kohatotfe  und 
den  Eridaen  fQr  die  fertl^'c  Ware  zu  leiden.  Das 
(resamtergebnia  wurde  namentlich  in  der  sweiton 
Hilfte  der  Berichtazeit  durch  Lohnerhdhnagen  nnd 
Arbeitortnaagel  beeinflnSt  Hergeetellt  wurden  in  den 
Betrieben  der  GcMalUcbaft  5035  (i.  V.  491«)  (,  ab> 

gesetzt  5095  (.'>o45)  l.  Die  Jahreerechnnng  ergibt  l>el 
lS03.17t#  V.irtr.i-.  \  [:  ■>■■.]."'.  .H  Helrielisül.erschuB 
und  5*178,50  .M  Linuahnieii  für  Miro-  nai  li  Abzug 
HÜintlic  ber  Unkosten  und  27  476, (k!  .\I  -1  lirciliuiiceii 
einen  Reingewinn  von  57  24.'», 70  Von  dienern  Kr- 
löse  werden  27117,13  ̂   der  liflcklagO  ingeHcbrielien, 
4251,62      für  vertragagemüSe  QewUiaaatoile  gekürzt, 
48000««  ((i^o)  ala  Dividende  Tertollt  nnd  8106,96 
auf  BOne  Kechnung  Qhertragon. 

*  TergL  .Stahl  nnd  Lwen'  1906  Sr.  88  8. 1478. 
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im  Suhl  und  Eim. Vtrtiit»  -  NachridUen. tl.  Jahtf .  Nr.  49. 

Vereins  -  Nachrichten. 

.       .  ,  ...        ,  Latinig,    Victor,  Inei'nieur  dos  Minei  et  lUteUoMi* Verein  deutscher  Eisenhuttenleute.  Bruxdi«.  Ul  Atwue  0«or«.  Henri. 

Für  die  Verelnsblbllothek  sind  elogeganf en :  ^f^*J^f^'^*  Bredwey  b.  Bhmi  m  der 
Aoar,  Alleeetr.  Inn. 

ReitkauUin,  J,  O.,  Dipl.  Iiatteningrenieor,  Neeterowt» 

d'Andrimonf.  Ken.'-:   t.  Sur  la  Circulation  de         kaj*  20.  Kiew  RußUnd.  .    ,  , 

VEau  de»  Sappe»  aquißre»  (2«*  Note).    (Kxtrwt     ̂ <'»<i''r»,  <  arl.  Ber>?.ngonioar.  (ieworkschaft  Hau«*- 

dee  , Annales  doU8oci.-U-geologique  de  Belgiquo-.)         S.lberberg,  Kmpeln  b.  H*nno»er-L.n
den. 

—  2.  L'UtmU  de»  itudn  kgdrologique»  au  Point     ̂ P*'f*\  ,  Stefa»,    Ingenieur,    Warschau,  RuBland, —  —  -  Chmielne  8. de  Vue  agrkcie.  (Bxlnit  de  ,  Jeeraal  de  le  SoeMM 

oeatrele TAffrioaltare  de  Beleiquo-.)  Tomaatewnki,   Edouard.   Sous-chef  du   service  dea 

BerKiicherDamprke»«el-rebprwachun(r«-        H»nU-Fourneaux  et  des  Fours  k  coke  aux  Forgea 

Vor.  in,*  Barmen:  (;r„h,7fisUrirhi  für  l'joo.  •*  AcWrlei  du  Dooets,  k  DroiykowiM«  Qon.  Bke- 
BarK^-»»'.        K.:  Meltinif  I'oint.1  of  fh^  Iro»  Group  ,  J??*' ,        ,        ,  .  „, 

'  de  Wendel  &  Co.,  Hayingen  L  La«kr.,  Biüinbofatr. 
Zmrhvmt  JkIM  Eeaen  «.  i.  Bdv,  AUredetr.  IS. ted    from   „Bulletin   of  tlie  Bureau  of  StaniiantH'. 

Tel.  3,  Nr.  8.) 

Hemer,*  Enriqne,  jrKefeelAriie:  Lm»  Apa- 
rato»  reapiratorioa  y  loa  Servinee  de  Sahamenf  Veee  HitgliedeT 
en  Im  mAmm  de  oertdn. 

L«Bdee>  end  8««dt-Bibltothek«  DOeseUerf 
8.  J^kteäberkht,  1906,07. 

Opfiert,  Julius,  nijil.-Inj;.,  Oberingenieur  der  P'<  lt«-n &  (iuillonunie  -  Lahinovcrworko  Akt. -Ges.,  Toohn. 
Bureau,  Cölu,  Bismarckstr.  t;2. 

tat  i«r  Mit|U«4«rUM«.  ^JSS^ 

Crau-rord,  Conj,  Gnrd.ni.  I'r.'nid.-nt.  Toniu-,*see  Cod.  IWiiwv  MwUh^  DipL-Iaff.,  Aerietent  MI  der  Köai|r- 
iroü  «nd  Haiiroad  To.,  Hirmin^^iu.n..  AU.  TeehB.  HoobMfaale  Berlio«  OhHiaMmblirg. 

Daelen,  Ftt,.r.  IiiK'enifur  dor  ( i iv  n-M.-t>ilUOeMlleelMft  KenWrelle  66eUL 
m.  b.  H.  WioHliadon,  Bit'l)ri(  h  a.  Kh.  Ti»..tn»Kan- 

Godley,   George  M.M.,  Ingenieur,  2  Reetor  Street,  
yeratoroen. 

Boom  1902,  Xew  York  City,  ü.  S.  A.  Koeh,  Carl,  Lud».,  Ziviliogeueor,  Seerbrackee. 

HouptiirsuiliDi  in  üipnu  dutsclur  EisnliSttBiiliirti 

am  Sonnttg,  den  8.  Dezember  1907,  naehmitiags  12Vt  Uhr 

in  der  Städtischen  Tonhalle  zu  Dflsseidorf. 

Tagesordnung: 

1.  Geschäftliche  Mitteilungen. 

2.  Wahlen  zum  Vorstande. 

3.  Die  Eisenschvelle.   Vonrag  von  Geh.  Kommerzienrat  Dr.-Ing.  h.  c. 
A.  Haarmann,  Osnabrück. 

4.  Die  >X^ärmetechnik  des  Siemeos-Martinofens.  Vortrag  von  Professor 
Fr,  Mayer,  Aachen.  

Der  Haupiversammlung  geht  am  7.  Dezember  1907,  nacboittiagi  6  Uhr,  in  der 
Stidtiscben  Tonhalle  zu  Düsseldorf  eine 

Versammlung  deutscher  Gießereifachleute 

voraus,  zu  der  die  Mitglieder  Jes  V  e  r  e  i  n  Jeutscher  E  i  senhAttenleute  ttod  des  Vereins 

deutscher  Eisengießereien  hierdurch  eingeladen  werden. 

Tagesordnung: 

1.  Ueber  Verwendung  von  Preßluft  im  Gießereibetriebe.  Vortrag 

von  Dipl.-Ingenieur  Ottu  S.  Schmidt,  Sterkrade. 
2.  Zur  gesehlehtllchen  Entwicklung  dea  Eisenkunstgusses.  Vortrag 

von  Architekt  Juliua  Lasiua,  Direktions -Assistent  des  Central- Gewerbe- 
Vereins  zu  Düsseldorf. 

Nach  der  Versammluag  gemütliches  Zusammensein  in  den  oberen  Riumen  der  Tonhalle. 
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STAHL  Dl  EISEN 

FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Uirr  in 
ttctintschrn  TrD» 

■  ■  -~                                                                                    ■           Itortwwllklini  br^m 
m0  ^Mn^       tu  Vernas  ikuUdMT 

—  ZEITSCHRIFT 

Nr.  50.  11.  Dezember  1907.  27.  Jahrgang. 

Die  Kerbschlagprobe  im  Materialprflfungswesen. 

Bericht  des  aAnegchueses  zuin  Studium  der  Kerbsehlagprobe*  «n  die  Haaptversaunilung  des 

.DeotBchen  VeriMndea  Ar  UaterUlprilftugen  der  Teehnik*,  erstattet  am  5.  Oktober  1907 
in  Berlin  doreh 

Dr.  ing.  b.  o.  Elirensberger  in  Essen. 

Der  vorliegende  Üericlit  soll  keine  erschöpfende 

Abhandlunfr  fiber  das  Problem  der  Kerb- 
schl&gprobe  darstellen.  Er  ist  die  Wiedernrabe 
eines  kurzen  Keferate«,  das  der  die«jä)trigen 

Hau|it Versammlung  des  Deutschen  Verbandes  fBr 
Materialprüfungen  der  Technik  über  den  Stand 

der  Arbeiten  des  zum  Studium  der  Kerbschlag- 
probe  eingesetzten  Aus^chuHScs  erstattet  wurde, 

und  setzt  auch  du-  Kenntnis  der  Verhandluntren, 
die  in  diesem  und  im  Internationalen  Verband 

über  das  Problem  der  Kerbsehlagprobe  gepHo^ren 

wurden,  voraus.* 
Von  diesem  Gesichtspunkte  ans  muß  der  Be- 

richt beurteilt  worden.  Mit  diesem  sind  die  Unter- 

suchungen des  oben  erwähnten  Ausschusses  noch 

*  Znr  AnfklSrun^  nnaer«r  Leaer  Ober  die  tat- 
sSrhlichen  Viir;,'aiiL'i'.  lu'  zu  ilem  oben  wii-iler^'c- 
j;i'l»enon  Hrrn  lit  iji  iulirt  hiiben,  bemerken  wir,  nhiU' 
aul  liii'  iittiTi'ii  Arlieitrti  /um  Sluiiiuili  d<"r  Sihlat»- 
jirolien  an  eiii^'ek(irl)ten  Stäbua,  deren  liaui>ti)ri;ebuiM!te 
in  den  frQberon  Jahr^^ftnii^en  dii-Ber  ZeiUchriff  niöder- 
gelegt  sind,  hier  näher  eiozagehen,  kurz  folf^ondes: 
Auf  dem  Kongreß  („Stahl  nnd  EiBen"  r.M>l  Nr.  21 
8. 1197,  Nr.  22  S.  12&2)  dea  latematiopalen  Verbandee 
für  die  Haterisl|>rlirangen  derTeehnik  in  Badapeat 
<1901)  war  nach  Isogen  Verhandlunf^en  in  Verfolj; 
einea  BeschlosBea  dea  Stockholmer  Kon^reHHex  |1S97» 
der  BeschluB  jfefaßt  worden:  .l'ie  tiruppe  A  tle» 
Kdiiirri-ssfH  Hprieht  di-n  Wunsch  au».  daU  aulier 
<li-n  /urzi  it  jjfw i<linli<'b  vorireHclirii'beni'U  Ver-tuiihen 
bei  Uebernahme  von  Mptnllcn  zur  t  )riL'nli<>run>f 
•oviel  wie  möglich  auch  S  c  b  I  a  proben  an 
•  ingekerbteu  Utttbon,  8cherveri9uche  und 
Kngaldrao^robea  vorgenommen  werden  möchten, 
•m  die  Besiebaugen  siriscben  den  VorKuehamothodon 
featznatellen  nnd  die  siffermUigen  Antraben  zu 
zi>*ierpn,  welrhe  die  Terschiedenen  Ijj;en8i'h«ften 
der  -Metalle  dar/unteilen  ^'eeijjnct  sind*.  Aueh 
der  BrüttHeier  KoiiffruU  (.Stalil  und  Einen"  lltUG 
Nr.  18  S.  ll.MJ,  Nr.  19  S.  121ii.  Nr.  20  S.  127-.'.  Nr.  21 
8.  1336)  de«  IntHrnationalen  Verbanden  (lyO'".|  bo- 
•chAftif^te  Mich  auf  das  eingehendHte  mit  den  Uuter- 
«uchongsmethuden  über  die  Homogenität  von  kliaen 
und   Stahl    bebafa    deren    OTentaellor  BenuUiuig 

keineswegs  abgeschlossen.  Vielmehr  ist  durch  Fest- 
leguuff  der  Art  der  Apparate,  der  Form  und  der 
Xiirirhtun;:  der  Probestäbe  erst  die  Grundlage  be- 

schallen, auf  welcher  weitere  eingehende  Ver- 
suche aufzubauen  sind.  Solche  Versuche  müßten 

zuuiichst,  und  namentlich  ehe  an  Einführung  der 

Korbscblagprobe  bei  Abnahmen  gedacht  werden 
kSnnte,  angestellt  werden  über  die  Grenzen,  in 
denen  die  W  erte  der  Kerbzfthigkeit  bei  den 

wichtigsten  Materialien  scli\v,Tnkrn  und  liei  \'or- 
aussetzun^r  guter  (.Qualität  scliwaukeii  liiirfen; 
denn  ohne  umfassende  Versuche  dieser  .Art  wäre 

die  Aufstellung  von  Bedintrungen.  ilenen  die 

Produkte  bezüglich  der  Kerbschlagprube  zu  ge- 

nügen hatten,  unmSglich.  Wmngleieh  für  Schmiede« 

bei   Matartalprafun^en  nnd   aabm  eiaatimmih'  den 
.\ntr«;;  an:  „Her  Konjjreli  anerkennt,  daß  die  l'rii- 
fun>,'f<Miethi)do  mit  eingekerbten  Stflben 
i*ehr  mti-reH^iinte  l>),-idiiUMHL'  /u  liefern  geeit;uet 
cej-,  -Neben  dieriou  Arbuiten  und  KeMcblußfaMHungen 
deü  Intornationaltin  Vi^rbandes  tfingen  .Vrbeiteii  inner- 

halb deutacher  wiHHen»chaftlieber  und  praktischer 
Kreiae  nebenher,  die  sich  die  Kluruuf;  der  ochwie- 
rigen  Frsgeo  and  Zweifel  boxOglick  der  Anwend- 

barkeit nnd  Anafnhrnng  dteaer  PrUrnngamethode 
zum  Ziel  gesetzt  hatten.  Auf  der  Hauptveraamm- 
lun^;  dcM  .Deutncben  Verbandea  fttr  die  Material- 
prülun^TtMi  d>r  Tuehnik"  in  Nürnberg;  (Septoinber 
lieiiii  fiitiilin  alle  diese  Anreijuniren  einen  Nieder- 
Krhla;.:  III  dein  zum  Heitehluli  erholn'iieii  Aiitra:,'r  des 
Um.  Lade  ho,  «zum  weiteren  Studium  der  K.  e  r  b - 
8  e  Ii  I  a b  i  egaprobe  einen  AutiHchuU,  bestehend  aas 
den  Uli.  Martena,  Striebeck,  Lasche  und 

Ehrensberger,  einsaaetien".  Die  jetzt  folgende  Be- 
bandluDg  der  Angalegenheik  and  deren  £r|;ebni»se  sind 
ana  den  obigen  Aaanihrangen  dea  Hrn.  Dr.-lng.  h.  e. 
E  h  r  o  n  K  b  e  r  g  e  r  zu  ernehen. 

IIa»  weitjfehende  Interesse  aller  Ki'toili^ten  an 
den  hier  in  Uedo  Htebenden  Kraijen  wird  nurli  dadurch 
^gekennzeichnet,  daü  gleichzeitig  auf  einem  andern 
deutschen  Hüttenwerke,  der  B  i  ■>  m  ar  c  k  h  tt  1 1  e  ,  un- 

abhängig gleichgerichtete  Untersuchungen  »tattge- 
fundoQ  haben,  Aber  die  wir  in  niebstcr  Zeit  berichton 
werden.  Dü  Redaktion. 
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1798  Stahl  and  EImo. Die  Ktrb$dttaffr»be  im  MaUriaUprüfumgtmtatn. «7.  Jakif  .  Mr.  60. 

atDcke,  Stahlguß,  Bleche  usw.  reieUlehe  Ver- 
»uchsergelmlsse  vorhandfu  sinJ,  so  fehlen  solche 
nach  anderen  Kicbtungen  z.  B.  bei  Schienen, 
Trftgera  usw.  fast  voUstuidlf,  und  es  wir«  sehr 
erwünscht,  wenn  von  nni^rlichst  vielen  Seiten 

Versuche  angestellt  würden,  luu  iu  nicht  allzu- 
ferner  Zelt  Ober  ansgrlebtge  Resultate  verfugen 
zu  können. 

Der  Wortlaut  de«  Berichtes  iHt  folgender: 
Meine  Herren!   Wie  Dmen  erinnerlich  srin 

wird,  Ist  auf  Antra;:  des  Herrn  Direktor 

LsRche  auf  der  im  tScptembcr  vorigen  Jahres 

abgehaltenen  Hauptversammlung  des  Verbandes 
ein  AusRchuß  zum  Studium  der  Kerb- 

schlagprobe  ein^'e^cizt  worden.  Dieser  Aus- 

schuß ist  zusamnit-ngc- 
treten,  hat  zu  seinem  Ob« 

mann  Herrn  (i'  lieiinrat 

Martens  gewählt  und  iu 
seiner  am  19.  April  d.  J. 

st.Tf  t^'elialiti'n  <itzunL'  die 
vou  ihm  zu  bcarbciteude 

Frafre  ̂ rflndlieh  behan- 
delt. Zu  ili'  ser  Sitzung 

hatte  Herr  üehcimrat 

Hartens  etn  sehr  eln- 

frelieiides  I^ro^rramm  ent- 
worfen und  den  Mitglie- 

dern des  Ausschusses 

umfassendes  Literatur- 
material zur  Verfügung 

gestellt.  Der  Staats- 
sekretftr  des  R*ichs- 
marin*'ain1s  hafte  die  (fc- 

wogeuheit,  zur 'i'eilualime 
an  der  Sitzung  die  HM. 

Gelnimr:Ui>  Veith  und 
Uüllmaunzu  entsenden, 

die  sich  an  den  Ver- 

hnndliin^'en  in  leMiafter 
Weise  beteiligten  und  dem 

großen  Interesse  der  Marine  an  diesem  Problem 

Ausdruck  graben.  Zur  Sache  >clli>t  ülpt-rirfliend, 
kann  ich,  das  Wesen  der  Kerbscliiagprobe  und 

die  wichtigeren  V«»r?1ffi»ntHchungen*  darüber  als 
bekannt  vorm  '  i  I.  t'l''ifh  damit  anfangen, 
das  Ergebnis  der  \  >  riiandlungen  des  Ausschusses 
Ihnen  vorzutragen,  um  sodann  die  Antrage  zu 

formulieren,  die  Ihnen  der  Ausschuß  zur  Ge- 
nehmisriinur  vorzulefrcn  besehlosstn  hat. 

Der  Ausschuß  beschäftigte  sicli  zunäclisl  mit 

der  Frage,  ob  die  bisherigen  Erfahrungen  mit 

der  Kerb8chlagi»robe  genügend  seien,  um  Grund- 

sätze fOr  die  AusfObrang  der  Probe  aufstellen 
und  die  Aufnahme  derstllx-n  in  das  Material- 

prüfungswesen empfehlen  zu  können.  Diese  Frage 
wurde  von  allen  Selten  bejaht,  nahswluutet 

einiger  \'ersiiche.  die  zur  Klitning  von  Binzel- 
heiteu  vor  der  Vorlage  an  die  Uauptversamoilnng 
noch  auszufQhreo  waren.  Vor  allem  wurde  die 

Wichtigkeir  der  KerbschlaL'l'rolie  und  die  Not- 
wendigkeit der  Ergänzung  der  Materialprüfungs- 

verfahren durch  dieselbe  von  allen  Seiten  an- 
erkannt. 

Die  zweite  Fragv  war,  welches  System  für 
die  Anatthraag  der  Probe  in  Vorschlag  gebracht 
werden  adle.  In  I^et rächt  könnten  kommen  die 

VerfUiren  von  Barba,  Frimont,  Ueyn, 

•  Vergleiche  auch  „Stnhl  und  E'iMn*  1890  Wr.  1 
8,20;  \mi  .Nr.  I  8.  2ii.  .Nr.  4  S.  lüG:  1902  Nr.  7 
R.  3T4,  Xr.  H  f^.  42,'.,  Nr.  22  S.  122  I'Mm;  Nr.  1  S.  h. 
Nr  11  S.  CJct,  Nr.  1<»  S.  1217.  Nr.  21  S,  lltgr,;  lit07 
>r.  ai  8.  1121,  Nr.  32  -S.  llt;ü.  In  li.  n  »n-e/ogenen 
Quellen  fiixii'ii  mIi  Ii  mu<  h  fingehemle  An;;iil>en  flb«r 
die  sinarhlHgi);«}  Literatur  de«  In-  nod  Aualandet. 

AbbiMang  1. 

Ponddlhaamer  von 

2IM>  mkg  Sohlagmomeat. 

Ottillery  und  Charpy.  Erster«  beiden  be-' nutzen  Fall  werke.  Heyn  Handhammer,  Guillerr 

mißt  den  Geschwindigkelts Verlust  eines  Schwung- 
rades naeh  dem  Dorehsohlagen  der  Probe,  und 

Charjiy  den  Energieverlttst  eines  l'endelhammers. 
Der  Ausschuß  war  sich  im  klaren  darüber, 

daß  lediglich  der  Charpysche  Pendel- 
hanimer  zur  Einführung  empfohlen  werden 

solle.* 
Ks  bedarf  nun  nicht  der  eingehenden  Er- 

läuterung, daß  es  im  hBebalen  Grade  wlnadiens- 
wt  rf  Wilre.  wenn  eine  in  allen  Details  einheit- 

liche Konstruktion  des  Hammers  zur  Einführung 

kime,  damit  allerorten  mit  ganz  gleichartigen 
Verhilltiii^seii  zu  rechnen  ist.  Der  .Ausschuß  hat 

deshalb  einen  entsprechenden  Beschluß  gefaßt 

*  Die  Nsnnhoimer  Maachinonfabrik  Mohr  & 
Federbsff  liefert  diese  Schlagwerke.        D,  B. 
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und  weiter  bt^stiiimil,  dali  liif  Firma  Krui>ji  im 
Verein  mit  Professor  Siribcck  die  Projekte  aus- 

arbeitet. I)i(>-<  ist  in  der  Zwisdu-iizeit  ir''^''!!»  !!»-!!. 

und  ich  habe  die  Elire,  Urnen  liier  die  Zeich- 
omiiren  vorznleireii,  die  unser  techniflches  Bureau 
aii^irenrbt'itft  liaf.  wclfhe  nurli  von  Prof.  Stribeek 

besichtigt  uud  guigeheiüeu  wordeu  sind  (Ab- 
bildunfr  I.  2  und  8).  Ehe  ich  diese  Zeichnuopen 
erlnutt  r<  .  muß  ich  in  meinem  Herieht  noch  fort- 

fahren und  äie  mit  einigen  anderen  Festtietzungen 
bekannt  machen,  die  der  AuMchnß  gretroffen  hat. 

Die  Leistung,  die  man  von  eiiu-rn  Srlilafrwcrk 
verlangen  muli,  riciitet  sich  nach  den  Abmegsun- 

gea  und  der  Art  der  Pro- 
ben. Ich  Icomme  auf  diese 

Kinzelfrafren  noch  zurürk. 

möchte  jetzt  nur  so  viel 

sag«n,  daß  nach  den  bei 

Krupp  vortrenomnicnen  Ver- 
suchen unter  Berücksich- 

ttf^in^  der  Tom  Ausschuß 

t'mpfohlenen  Pro!ii-;t.ifi.ib- 
mesäuugeu  eine  ma-vimale 

lebendig«  Kraft  des  Sehlanr- 

werks  von  225  mky  tr-  t  i-- 
dert  wird.  Dies  würde  zur 

Konatrnlction  eines  Schlag- 
werkes von  2.tO  mkg  führen. 

Der  Ausschuß  hat  empfoh- 

len ,  drei  Bauarten  vorzu- 

schlafen, nflralich  ein  {brrüßes  ' 

von  2')!)  mkjr  Hiii-hstlei- 
stuug  (Abbildung  1),  ein 

mtttlereg  von  75inkgH8chat- 

k'i.stuug  (Abl)ild.  2^ 

und  ein  kleines  von 

10  mkjr  llöilistleia- 
tung  (Abbildung  3). 

Fttr  viele  FlUe 

wird  (las  mittlere  aus- 
reichen, das  große 

wird  meist  nur  fUr 

besonders  zflbe  Spe«» 
ialstiilile  zur  Anwen- 

lUiug  kommen  niUssen. 

Dappfren  empliehlt  es 
sich  nicht,  die  größe- 

ren Schlagwerke  zu 
verwenden,  wenn  nur 

selir  kl-  ine  Kn'lfte  ge- 
brauciit  werden,  da  in» 

folg«  der  Reibungs- 

widersf ilnili'  liii-  l'n- genauigkeileusoust  zu 

groß  werden.  DieKon- 

sf  ruktionist  an  ilii  N'nr- schläge  von  Charpy 

angelehnt.  IHeserRerr 

bat  mir  in  der  ent- •reirenkommendsten 

Weise  seine  Konstruktionen  zur  beliebigen  frei' 
esten  Benutiung  zur  Verfügung  gestellt,  so  daß 

ilii-  Aiiparnfe  ülicrall  oline  wi  itcri-;  ..^i  baiit  werden 
köuuieii.  Die  Firma  Krupp  hat  l)elails  zu  diesen 
Fallwerken  noeh  nicht  gezeichnet.  Vielmehr 

würdi'  sie.  «enn  dii-  Hasiptvers^arniiiliin^  die  Rau- 

arten,  wie  sie   vorliegeu,   gutheißt,  die  FaU- 

Abblldang  2. 

Pendelhaaimer 

von  76  mkg  SeUagmoment. 

-soo 

—esa 

Abbildung  3. 

St. u.E.  iZO 

Pendalbainnier  von  10  mkg  Sddmgmoimat. 
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Tabelle  1.   Kohleontof f titsbU. 

Lfd. 

Kr. 
Pettlfkalt EU>ii/ii.tl>- 

Ifri-nif 

ItchnanK 

Ki:ii>- 
Irakiioii 

N.  hllll;- 

arb«•ll 

Ii« 

N \ mkc'<|rm 

1 
4. -5,0 ß  I 

A 

\ 
4  C  1 40|1 
AK  I 

2SO,D lO 

20,4 

W 4,6 
A 4&,i »0,1 ZU,« 

OD 
4«,«> 28,8 Zw,» 

OS 
22,4 

W 4  1,0 17  K QA 1 1,.: 
IQ  A 48,6 

9Q  4 ?5 

1  i,i 

1  8 
49,1 

1  H  <l 1  n,.T 
1 

J 

1  ti 

".Ii  ̂ . 
OB  1 

1  ~ 

1 1 
.'»0,'J ü  1 1  »,k> 

1  1- 
O.J,J> 

oy 

■  n 
1  18 

04,8 
Ol 

!  " 

00,7 TO.» X3,U MA 
0« 

S4,l 

15 07,1 

'  27,4 
52 4,6 

Iß 38.9 
28,3 

57 15,1 '  17 
»•.1,0 

i!t,:i 

."iH 

4.0 
1  18 

ri;t,:i 

:i(M 

1 44 
.1.7 

l!t 
tJ4.5 40.7 2«,H 

»!5 

22.1 

20 

(iö,4 20,0 

■>7 

7.1 
21 

.•11  ,M 

1  '.t,3 

H'J 

;!.s 

22 67.2 
38,0 

22,0 
59 

'.1,0 

;  23 
67,2 42,2 18,6 

56 84 87.6 49,5 
12,8 22 

5,6 
25 100,0 66,4 

1  76,2 

18,1 
S6    1  8,5 

1     S5    :  5,6 
2« 112,8 

10,0 

I. 

Die  Debnuagen  aind  ra  NormalprobeB  Issio  d 

gemoautn. 

werke  erat  für  sich  bain  ii.  um  tl'u-  kleinen  Br- 
fahnin:.'i!i  zu  saiiiiiifln,  liit-  bei  der  Ausfiiliriiiitr 
eines  sulclun  A]i|»ar.itcs  .stets  zu  inaulien  sind, 
und  sie  in  den  berauszuf^ebenden  Einselzeiehnungen 
vcrworf ffi.  Nacli  ilicscn  dein  Vorbami  zu  üImt- 

gcbeiideu  genauen  Zeiclmungen  könnteu  dauu  die 

Seblagwerke  ebne  weiteres  bei  belieblnen  Fa- 
lirikantf'ti  ̂ 'fhaiit  witiIi-ii.  I'n'i  der  Konstruktion 
waren    folgende  (irundsätzc  maügebund: 

1 .  Das  Pendel  ist  nnten  sebr  schwer,  das  Ge- 
st rm^'o  sehr  leicht  und  staliil  ̂ jehalten. 

2.  Da»  Pendel  schwingt  in  Kugellagern. 

8.  Der  Schwerpunict  des  Gestnnges,  der  Pendel- 

masRt!  des  Pi-oliestalM's  und  der  Treffpunkt 
der  Schlapschneide  Herren  in  der  Scbwlng- 
ung.sel»ene  des  Schworiiunktes  des  Pendels, 
um  Vibrationen  zu  vermeiden. 

4.  D.'is  Si<i|)/..'ii(rii!ii  lii'^'t  li.-i  dem  }r'""lien 
Faliwurk  elienlalls  zur  Vermeidung;  von 

Vlbrationen  etwa  50,  beim  mittleren  etwa 

2.')  mm  über  dem  Prolieusehwerpunkt,  beim 
kleinen  fallen  die  beiden  Punkte  ungefOlir 
zusammen.  Die  Stützweite  ist  bei  den  großen 

Scblagwcrki-n  120.  bri  dem  kleinen  TO  mm. 
5.  Die  Sdilagwerke  sind  üo  konstruiert,  daü 

sie  als  Ganzes  öberall  hingestellt  werden 
können. 

Die  Ausführung  der  Probe  geschielit  so,  daU 
das  Pendel  In  eine  bestimmte  Hohe  aufgezogen  und 

fallen  gelassen  wird,  so  daß  die  Probe  mit  dnem 

Abbildung  4  (vorglcicbo  Tabelle  1). 

Ergeboieie  tob  ZerreU-  and  KariMehlagversnelien 
nit  Btlben  ans  Eohlenatoffiitahl. 

Schlag  duroht'eäelilagen  wird.  Es  ist  dann  der 

Ausschlag  auf  der  anderen  !^>eite  zu  messi-n,  wo- 
raus die  absorbierte  lebendige  Kr.ift  resultiert. 

Das  Able.<«en  de»  Ausschlages  ist  mittels  eines 
kleinen  Schiebers  gedacht.  Ich  kann  hier  gleich 
einsrhalten.  daß  man  die  Pendel  natürlich  beim 

Schlagveräuch  nicht  bis  zur  vollen  Höhe  auf- 
zuziehen braucht.  Man  kann  bei  geringerem 

Sclila-rwiderstand  auch  mil  }reririi.M  r»  r  Energie 
arbeiten,  und  Versuche  haben  erwie.sen,  dab  es 
ziemlich  gleichgfiltfg  für  den  Ausfall  der  Probe  ist. 

ob  die  (iesidiwiiidi::keit  des  Pendels  im  Aufsehla^.' 
einer  Fallhöhe  von  einem  oder  vier  Ueter  entspricht. 

Allerdings  wlri  man  nlcbt  tuBstreme  gehen.  Pro> 
fessor  Stribeck  hat  versoehiwdaemit  anflerordent- 
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TabeUe  8.  NUkel-  «ad  Chrom-NiokeliUhl«. 

Abhildung  5  (Ter);leiehe  Taliolle  2i. 

Scbautiild  der  ErgebniNHe  von  ZiTriMll-  uml  KitI»- 

■chla^veriuchen  mit  titäben  auH  Nickol-  und  Chrom- 
Diekelttohl. 

lieh  großen  Geschwindiirkeitfn  trearbeit^it,  indem 

er  die  Probe  nicht  ali^esclilit^cti.  suiulern  abgescbos- 
sen  hat.  Die  Ergebnisse  waren  dann  abweichend. 

Der  frrohf  Hammer  von  2."»0  mk^r  Leistunf; 
(R.^  kg  P.-nd<l;:f\viclit,  2,04  m  Kallh'ilii'i.  sowie 

der  mittlere  Hammer  von  7."»  inkf.'  Jjeistiinjr 
(83  kgr  Pendelgewicht,  2,28  m  Fallhöhe»  zeigt 
nur  insofern  Abweichungen  von  d>  r  <  haritysclu  n 
Konstruktion,  die  sich  bewahrt  bat,  als  die 

Lagerung  der  Drehaehse  und  der  Seglsti^r^ 
apparat  fOr  die  vorbrancbte  lebendige  Kraft 

Lfd. 

—  - 

kr 

KlMltllllU> 

kl 

Drhnii  nif 

% 

KOB- 

traktloo 
% 

1 

nikjf  qcoi 

51 
51, .3 

39.8 
23,3 70 

42.1 52 
5:j,9 

41.C 
2«.T 

T2 
42,2 

53 
54, H 

45.1 
25,7 

«0 
42/) 54 57,5 44.2 

29,5 

78 

41.H 
55 

59,2 
45,1 23,8 61 

87.8 

5»J 

62,8 89,8 

21,8 

«4 

32.0 

1 

68.1 
18.8 

6S 

23,1 

!  »8 

71,6 56,6 23,6 

66 

86,0 

M 
72,5 

56,6 

«0,0 66 

36,0 

00 72,5 48,6 18,0 

66 

37,6 ßl 

73,4 

53,(1 

i<;,7 410 24,2 
ti2 

78,7 «7,2 
14,5 

«6 

32, S 

«;i 

S0.5 

61,1» 

1«,7 
«1 

27,0 

1  «-» 

Ni,:t 

«7,2 

15,1 
«« 

2«,« 

65 

«!),0 

14,H 63 

2«,Ü 

6« 

84,0 69,0 

I4,.3 64 

25,2 

67 
«7,» 76,4 

15,2 

63 

24,2 

68 

88,4 76,0 20.3 

64 

26,8 69 
91,4 76,4 15,1 

62 

22,1 

70 

95,5 

S4,l» 

10,H 

58 

21,5 

71 

HHJ,ü 

N3,l 

1  3,3 56 

19,8 

72 
107,9 Mi,;{ 

13,0 

47 

1«,0 

78 
114,1 101,7 

H,3 

51 

14,0 
74 

131,7 
108,8 

7,7 

4i; 

1  1,0 

75 
190,0 163,5 

6,5 31 «,8 

Die  DebnnngeB  rind  an  Nonnalpniben  Ii 10  d 

geftndert  sind.  Die  Iheliacli^.  i;ii;ft  in  Kugel- 
lagern, der  Knergievcrlust  ilurcli  Reibung  ist 

daher  sehr  gering.  Für  die  Uegistrierung  ist 
auf  da»  auüere  Ende  der  Drehachse  eine  Scheibe 

aufgesetzt,  um  <iii'sp  fin  ijiiiiner  Draht  tri'-'-lilnniren, 
welcher  an  seinem  unteren  l^lnde  zur  Sjiannung 
ein  klidnee  Gewicht  trfljBrt,  das  sich  in  einer 

Führung  bewi-irt  wwA  Ihm  Iiochtrfzogenem  I'endel 
in  seinem  tiefsten  i'uukt  steht,  in  der  Führung 
verschiebbar,  d«ireh  eine  leichte  Feder  nur  so 

•^fark  aiiiri 'Irückt.  <lri()  er  iliirdi  Weihun;.'  in  jeder 

liOge  fcätjfehalleu  wird,  lieiindet  sich  ein  mit 
Zeiger  rersehener  Schieber.  Wenn  nun  das  Pendel 

TabeUe  8«  Versohledene  Spesialitable. 

Lfd.1 
i   Sr.  i 

1  icrell/r 

! Ilrhnianc  I 
Inikilea 

% 

•rbrit 

,  101 

46.0 

2fi,7  ' 

56 

13,4 

102 

4*;,9 

17.0 

57 

18,0 

10.-! 

76.1 17,7 «3 

17.8 104 7;>,H 

•  i'M 

l.s,0 

58 

17,s 

105 82,2 
«0.1 l«,0 

58 

18.4 

10« 

8.3,1 5t!,6 

21,5  . 

62 

23,9 

,  107 

85,8  , 

68,1 

14.5  1 

57 11,4 
15.5 

!  108 
85.8  1 

64,5 

15,7  1 

57 

109 

88,0  1 

58.0 

13.5  1 

50 

16.6 

,  110 

92,8 
76.9 

10.7  1 59 

18,4 

i  III 

96,4 
so,:, 11,7 

«0 

18.2 

1  112 

125,6  1 

1U7,Ü 

«,4  1 

36 
6,4 
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hernotanebwlHgt,  lo  be* 
wt»£rt  sich  (Ins  kleitit'  am 
Draht  httagende  Gewicht 
in  die  Höhe  nnd  nimmt 
den  Scliirlirr  mit.  In  dem 

Äugoabllck,  iii  welchem 
die  Schneide  des  Hanir 

menden  Probe<«t.il>  tritTt. 
4.  h.  wena  du  readol  in 

seinem  tiefsten  Punkt  an- 

gelcommen  int,  steht  der 
Zeiger  des  Schioltors  auf 
dein  Nullpunkt  dor  an 

der  Führung  an{,'ebrach- 
tcii  Skala.  Hfini  Durch- 

scliwiugen  des  Pendels 
nach  der  anderen  Seite 

wird  auch  dr-r  Zoisrer 

weiter  in  die  Höhe  ge- 
eclioben  and  bleibt  stehen, 

wonn  das  Pfnd«^l  in  sei- 
nem hüchstcQ  Punkt  an- 

gelangt ist.  Die  DifTe- 
renz  zwischen  Fallhölie 

des  Pendels  und  iSteig- 
hShe  auf  der  anderen 
Seite  kann  an  der  Skala 

abgelesen  werden  und 

entspricht  der  Arbeit, 
welche  für  das  Durch- 

schlafren  des  Proliestabes 
verbraucht  wurde.  Das 

Pendel  wird  zur  Aus- 

führung d'-s  S<-!il,-ifres 
durch  eine  ilaudwinde 

in  die  HShe  gezogen. 
Da  es.  wenn  uicdil  alle 

Kraft  absorbiert  wird, 
nach  dem  Brechen  des 

St  ili.  <  noch  lant'e  fort- 

schwiugen  wUnle,  su  wird 
es  durch  eine  Bremse  zum 

s  i ;  1 1 K  t  a  II  d  «rebracht.  Diese 

lieslellt  in  einem  ge» 

rauhten,  kreisfiirniig  ge- 

bogenen Flacin  isen.  wel- 
ches durch  eine  Hehel- 

bewcgung  gehoben  und 

gegen  die  unten  an  Harn- 
rner  aiiirehrachte  B&rste 

gedriickt  wird. 
Der  Ideine  Pendelbam- 

nier  von  10nik;r  l-eistunü" 

lä,2  kg  i'eiidelgewiuht, 
1,23  m  FAlIhKhe)  ist  fast 

genau  d-  in  '  liariiyschen 

kleinen  Hammer  nachge- 
bildet. Das  Pendel  wird 

hier  von  Hand  liochirc- 

holieu.dieSt*>i|rh<iiie'|iir<-|i 
HUeii  Zfiger  markiert. 
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Allbild.  r.  iTorgl.  Tabellf  3». 

8cbaubiid  der  Kr^eboiave 

f.  ZerrciB-  o.  Korbieblag- 
TeraucbM    mit  Stiben 

aiiN  verHrhieilfnen 

8  |i  u  ic  i  a  1 H  t  a  b  I  e  n. 

Tabelle  4.  Stahirormgaft. 

Lfd. 
BlMUiMt«- i'.ii- 

Kon- 

HrhUf- 

Sr. 
krll 

frcme 

irakiloQ •rb«U 

kc 

% 
1  % 

161 

40,0 

20 

90 

60 

4,5 
152 40,0 

20 

30 

)>1 

21,0 

153 

41,4 
21 

29.2 

,  61 

18,2 
154 42,0 

21 

29 

'  59 

4,4 

155 
45,0 

28 

59 

19,1 

löG _ 26 8,7 
157 

45,2 
20,4 

31,0 

50 
3,7 

l.")K 

45,6 
25,2 

3,7 

159 

46,0 

80 

54 

4,1 
160 

46,8 
— 

27,8 

8,8 161 

47,8 26,5 

22,9 

51 3,7 

162 47,8 28,« 
23.6 

,  41 

8,9 

103 

47,8 

25 

8,8 

164 

49,7 28,2 24,8 

1  45 

8,8 
\i\b 

49,7 23,5 
1 

3,8 166 

50,S 

27 

18,8 

167 

55,8 
28,4 24,7 

,  3M 

20,7 

168 
59,5 22,9 

40,5 
42,0 

1 

25,1 

jö6       w  lyt  fso  rse  r63  X7  »3 m  m  J53  m  m  ise  m  tez  »r 

AbbiMnog  7  (Tergleiobe  Tabelle  4). 

Sdwubild  der  Ergebnisse  von  Zerreift- 

UUil  Kerbiirli!iii.'v<>rHuctien 
mit  .'^ttibfn  »UH 

ä  t  a  b  1  f  o  r  m  g  u  ß. 
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Tftbelle  ft.   Ergebniat«  der  Karbaohlagprobtn  «na  KohlenatoffatAhl. 

1 

II 

Yy/////////'//j'A 

m J 

aang  dei 
Sülm 

Fall- bSbe 
tn  n 

4  A  80  2 

4  B  80  I  2 

\  (  '  HO  -1 4D80i  2 

Art..ll In  m.kic 

6,4 

8,5 

7,6 
5A80  2 
5B80;  2 
6C80  2 

6D80{  < 

r.,2 

».5 

M •,8 

Fora 

2  A80 •2  B  80 
2C80j 

SD80 

1,5 

1..') 

1,5 
1,5 

11,0 
11,2 

10,9 
10,0 

-*■%  fr- 

H  A  HO 
a  u  KO 

SC80! 

I  8D80 

i.r> 
1,5 

1^ 

8,9 

»,4 

3  A 
3  Ii  40 

SC  40 

8D40 

1,5 1.6 
1,5 

1.6 

8,2 

9.3 
8,9 
8,6 

B«c«leb- 
PaU> 

1  T 
9A4o'  1,0 

9  B  40  1,0 

9  C  40  1,0 

Arbeit 

la  n/kf 

1,1 

1,5 

2,8 

10 

11 

10  A  40  1,0 

10B40  1,0 
100  40|  1^ 

IIA  1,0 

1  1  H  1,0 

IM'  1.:. 

3,8 

4»« 

oirhi  durcb- 

nlrhl  durah- 12,5 

ISA 

12  n 

12  C  ' 

1.5 1.5 

1.5 

9,0 

6,7 7.4 

12 

[5 
ki3 

4  A40 

4B  40 

4C40 

5  A  40 

5  B  40 

&C  40 

6  A40 

«B40 

1,0 
1,0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

8,5 

7,7 

8,5 

6,9 
5,8 8,0 

1,0 

1,0 

«  C  40    1,0  : 

4,1 «,» 

6,6 

T 
7A40l  1,0 

7  B  40  1,0 

7  0  40*  1,0 

H  A  40  1,0 

S  U  40  1,0 

8  (  '40  1,0 

2,2 

M 

S,« 

2,7 

l.>< 

2,7 

JjLi 

4D 

5D 

<D 

18 

14 

15 

1»  A80 

1 3  H  m 
VA  C  »0 

18D80 

14A8U  1,5 

14B80l  1.6 

14  C  80  1 .0 
14D80  1.0 

1,0 4,7 

1,0 4.2 

1.0 

4.6 
1,5 0,9 

1.5 

O.H 

1 
0,8 

'  1,0 

0,8 
0,8 

0,8 

0,8 

0,7 
16  A  80  0.5 
16  B  80  0,5 

16  C  80 1  0,6 

16I>80'  0.5 

0,6 
0,4 

0.6 0,5 

16 

'S 

^ — ^ 

7D 
8D 

9D 

10  I) 

11  I) ISD 

1,0 
1,0 

1,0 
I  1,0 

j  1.0 

!  1,0 

t 
0,9 

0,8 1.0 
0,8 

0,7 1,0 

Die  weiteren  Verhandluttfren  und  Beschlüsse 
des  Ausscbnsscs  bozoircii  Hi<h  auf  Form  mul 

Zurichtung  des  l'rubesUboü,  die  Veräuch-steiupe- 
ratnr,  die  beim  Vernich  zu  ermittelnden  Werte 

und  eine  cinlioitlichp  Hczciclmnn;.'  der  Prolie 
selbst  und  der  dabei  vorliomnieiideu  Vorgänge 

und  Begriffe.  Wm  zunUchst  die  Stab  form 

li.trltVt.  so  gclililirt  ("harpy  Stiilie  von  Hio  mm 
Lange,  30  mm  vor.  Diese  Stiibe  sind  durch 
ein  I^li  von  6  mm,  das  neben  der  Mitte  gebolirt 

und  n.icb  der  Sriti'  niitV'^ü'liiiiltiri  ist.  j^-rktTht. 
Für  lileuhe  bezvv.  duuuere  (iegeustundc  als  30  lum 
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TkbtUe  6.   Tartnehe  nit  Probai 

•  BS 

r«i  geBchmiodctoa  Stäben  TOB  80 mni  and  40  nu 

NiokaUtahL 

Erj^bi 

<-prosaBtigam 

dar  Sahlagprobaa  ans  dem  80  mm-Stab, 

F«rai 

i '//■'////■/■■;■■../, 
iL  .  

m 
■  so  -» 

CT 

WM. 
SaiekeB 

Höhr Isi  m 

In  mkg 

I  A  Mn 

7 
26,4 

1  B  80 3 25,7 

I  C  80 25,7 

1  D80 8 
27,4 

2  A  80 2 

2r>ß 

2BH0 2 23,4 

8  0  80 
2fi,8 

8D80 ! 
84,7 

3  A80 

14,1 

SB  80 1 
13,6 

SC  80 1 18,« 

SD80 1 

18^ 

F*rni 

{  Pall- 

teteton  höbr 
1  tD  m 

arbrli iB  mkg 

13 

14 

1  1  

13  A  80  1,5 
13  H  811  2,0 

i  13  C  80  I  1,5 

I  ISDSol  8,0 

14A80  1,5 

lUBaO'  1,5 

!uC80 
14D80 

1^ 

1,5 

16 
_LA-± 

»1»« 

I  15  A80  1.0 
i  16B80  1,0 

1 160  so'  1,0 

I6D80'  1,0 

1  9A40 

1*6 

»,4 
9B40 9,8 

9C40 1,0 9,6 

1  9D40 

1,0 9.0 

'  nirhtdurch- 17,5 

Hiebt  d«nk> 17,5 

oicbl  rln- wandfrvl 

9,6 

9,5 11,1 10,5 

10^6 

llfi 

'  10  A  40  '  1,0 
10H40  1,0 
IOC"  40  1,0 

ICD  40  1,0 

11  A  40!  1,0 

1 1  B  40|  l,,'i llC4o|  1,8 
'uD40l  1,8 

11,8 

l-.'.5 

12,0 

ll,H 

nlrht  durch« 20,3 

19,0 

19,8 

|12A40 

!i,o 

M  
1 

|18B40 

1,0 9,8  1 
18  C  40 1,0 

9,8  j 

'  18B40 

1,0 

9,3  1 16A40 

1^ 

8,9  i 168  40 
1,0 

7,3  1 

1»5  ('  40 1,0 

7,8 

16D40 

1,0 

6,9  1 IT  A  40 
1.0 

M  1 

17  B  40 

1,0 17  0  40 

1,0 
17D40 

.,0 

9,5 
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wird  dieselbe  Art  der  Probe  mit  verminderter 

Dieke  vorgetchlagen.    Es  ergibt  sieh  dann  dn 
Stab  mit  IT)  inm  tiefem  Korli,  dir  nrn  Hndon 

nach  einem  Radius  von  3  mm  gerundet  ist.  Die 
Statnralte  der  Probe  Ist  120  mm;  sie  wird  von 

der  nicht  i/ekerbtM  Seite  aus  dureli^^i'.scblagen. 
Der  Ausschuß  hat  beschlossen,  diese  Probe  vor» 
nseblagen,  mit  Anmalime  der  Abmessungen  des 

Loches,  welche  auf  4  mm  festgesetzt  wurden. 
Zur  Begründung  dieser  Besrhlüsse  muß  ich 

etwas  weiter  au^holtm.  Die  Abmcssuni;  der 

Probestflbe,  die  Art  des  Kerbs,  all  das  s|iieh 

btMm  Proberesultat  eine  pewalfiL'e  Holle.  Es  i.st 
deshalb  unbedingt  erforderlich,  hier  Normalien 

(in  kg  f.  d.  qmm),  Dehnungen,  C^uerschnittsver« 
mindemagea  und  Schla^arbelten  (In  mkgt.  d.  qem) 

für  eine  Anzahl  K'ohli'nstofl'stJihle  wieder.  Die 
eiazelnen  Versuchsresultate  sind  in  Abbildung  4 

nach  den  Dehnnn|ren  der  Zerreißprobe  ge- 
ordnet, so  dal)  diese  eine  st<tii.'  verlaufende 

Kurve  bilden.  Im  allgemeinen  nimmt  die  Dehnung, 

wie  ja  nicht  andwt  ni  erwarten,  mit  stei^render 

Festigkeit  ab.  Nadi  den  landlaufitren  He^^riiTen 
sollte  man  anaehmea,  daß  eine  Uebcreinstiinmnn^ 
zwischen  Dehnung  und  Schla^rarbeit  herrsche, 

dnli  also  die  Linie  der  SchlaL'arbciten  parallel 
der  Dehnniiirslinie  verlaufe.  Dies  ist  Jedoch 
nicht  der  Fall.    Es  betrfigt  z  B.  in  einem  Falle 

^        u|j  li^  y     y  uji     1^  Ui 
»^1.939 

Abbildung  8  (vergleiche  Tabelle  5  ond  OK    .SL'haiibild  der  Schlagarboiten 
bei  Stäben  mit  verschiedenen  Kerb-  und  Stabformen  aui  KoblenstoffatabI  und  NickeUtaU. 

ZU  sehat^'e.n,  da  sonst  ganz  unvergleichbare  und 
unbrauchbare  Werte  zutage  gelordert  werdi-n 

wUrden.  Sie  gestatten,  dali  ich  Ihnen  die  Er- 
gebni-sse  Ton  Versachen  vorlege,  welche  diese 

Beziehungen  nJlher  darleL'en.  Dieselben  sind 
von  der  Finna  Kru]»p  mit  einem  Pendelhamuier 

Charpyseher  Konstruktion  von  190  mkg  HSchst* 
leistung  ausgeführt. 

Zunächst  möchte  ich  Diucn  diu  Ergebnisse 

der  Schlagproben  von  KohlenstoffstBhIen 

und  Sjiezialstahlen  zeigen,  ausirefiihrt  mit 

Charp^schen  Normalst riben,  lüU  laug,  30  Q], 

6  mm  Loch,  4..'>  ((cin  ijnerschnitt  im  Kerb.  Die 
Versuchsresultate  .sind  gemessen  als  verbrauchle 

lebendige  Kraft  f.  d.  qcm  Stabquerschnitt  im  Kerb. 

Tabdle  1  und  Abbildung  4  geben  die  Bruch- 
fetUgkelten  (In  kg  f.  d.  qmm),  Elastizitatsgreazea 

bei  einer  I>ehnung  von  211,7  "o  die  Schlag- 

arbeil  nur  4,(;  mkg.  w;ilirtiid  -.ieli  in  eint-in 

anilern  Falle  bei  nur  IS.»}  "y©  lu  lumng  eine  .^cliiiig- 
arbeit  von  l.'),7  mkg  ergab.  Die  Betrachtun|^ 
der  .Schlagarbeit  führt  also  zu  einer  anderen 

Bewertung  des  Materials,  als  die  Betrachtung 

der  Dehnung.* 
In  Tabelle  2  und  Abbildung  sind  in  der- 

selben Weise  die  Ergebnisse  von  Zerreiü-  und 
Kerbsehlagproben  von  Nickel-  and  Nlokel- 

*  Za  den  Tabdlea  1  Ua  4  Irt  finlgeades  sa  be- 
merken: Ee  war  lediglich  die  Absicht,  vor  Aa^en  ra 

fuhren,  daö  mau  durch  die  HcMuUate  diT  Ki  rbii  hlag- 
probu  unter  UiriMtiindcti  zu  ciniT  Hiidert'n  Hi'wiTtuiig 
der  Matcrinlii'ii  ;,'>'laiigt,  aU  durch  die  /.>TriMll-  iiiid 
DebnuD^sprobe.  Tabelle  1  enthUt  normale  und 
nündorwartigo  Stalile,  om  la  seigen,  dml  die  Kerb- 
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>•  «Dl» 

-  .aiH 

I  ̂  

□ 

Chromstählen  dargestellt.  Hier  ist  zu  be- 
merken, daß  die  Linie  der  Schlay^arbeiten 

im  großen  und  t:anzen  ahnlicli  verlauft,  wie  die 
Linie  der  Dehnung eu  und  uingctcebrt  wie  die 
Linte  4er  Festigkeiten.  Es  liegt  dies  darUf 

daß  alle  diese  IVul»  n  '  in  Höchstmaß  von  Zähi-r- 
Iseit  besaßen.  Bemerkenswert  ist  aucii,  daß  hier 

die  Linie  der  Schlagarbdten  oberhalb  der  Deh- 

nuntrslinii'  vorlfinft.  walireinl  sie  Itoi  den  Kohlon- 

stoft'fttahleo  unter  der  Debuuu^slinie  bleibt.  Man 
kann  aber  aneh  bei  Nickektahl,  je  nach  der 

Verarbeltnng,  trotz  guter  Dehnung  in  der  Zer» 

reißprobe  geringe  Schlag^arbeit  erhalten. 
Tabelle  3  hezw.  4  und  Abbildung  6  bezw.  7 

geben  die  Ri  sultate  von  Ventuchen  mit  verschie- 
denen S|)czialstalili>n  und  Stahlformiruü.  Letzterer 

weist  zuweilen  fauler  Dehnung  recht  geringe 

Sohlagarbeit  auf,  und  es  wird  dadurch  die 

geringere  .Sicherheit  de^s  Stnliltrusses  im  Ver- 

gleich mit  geschmiedetem  Material  zum  zalüen- 
mtfilgen  Ansdrnck  gebracht. 

Wenn  ich  nun  zu  der  Frage  der  Dicke  der 

Stabe  und  zur  Form  des  Kerbes  übergehe,  so 

geben  folgende  Versacke  hierBber  Auflichluß: 

Tabelle  5  und  f!  und  Abltildung  8  stelh'Ti  die 
Ergebnisse  einer  mit  zwei  Stahlsorten  dorchge^ 
fUlirten  längeren  Versuchsreihe  dar.  Ete  wurde 

dasn  gewVhnUelier  Kohlenstoffstakl  von 

m  kr  kr 

80  CD         48,9  32.1 

40  Cj]          52,2  28,3 
und  Nickelstahl  von 

\ % 

58 

Abi 

80  Q] 40  CD 
79,5 
77,8 

El.  Orrai« 

kc 

67,6 58,6 
DchBUDg  Kontr. 
%  % 

18,8  60 
Sl,«  6t 

Bchla^probe  dit*  geringe  Qaalitit  in  Flllen  erkennen  läßt, 
in  welchea  gat«  0eltoong«rMiiltate  einen  Sohlatt  auf 
gute  Qn^tSt  snlMaen  «Orden. 

Nr.  1,  3,  20.  2t,  22  beziehen  sieh  anf  Schniede- 
Btückc,  weiche  YM  heiß  vorBchmiodet  worden. 

Nr,  10,  l.'i,  17,  IS  li(>/ii'l)on  sich  auf  F.isenbahn- 
achMeii,  die  ohne  hicbtiitlic  VcmiilHHiiunij  im  liutricb 

^obrocben  sind. 
Tabelle  2  etitliAkt  norinnle  Nickel-  ond  Nickel- 

chromstahle. Die  im  Vergloieh  zu  KohlenatoffBiahlen 
errabrnBcacsnftB  besaere  QoalitAt  nnd  namentlich 

prdBer»  zAlgkeit  deneibMi  wbrd  dnrdb  die  Zerreifl- 
probc  nicht  zum  AuMdruck  geiiimolil.  DI«  dureta  die 
KorhKchla^'probc  ermittelten  Werte  laflsen  die  üeber- 
legenheit  d<'r  Nii  kel-  und  Nickeh  linnuHtiihlc  erkennen. 

Tabelle  .1  enthalt  die  virHiliifdi'imrti^'Hlen 

Spezislataiile.  Dicmdlii'n  «ind  nur  ant;i'fiilirt.  um 
ZU  zeijjen,  wio  auch  bei  dieMen  diu  KerliHi  iilagprube 
andere  Werte  aU  die  Dchnang  ergibt. 

In  Tabelle  4  ist  ätablformguB  anfgenommeo. 
Es  ist  bekannt,  inÜ  guter  Stahlguß  meist  besonders 
hohe  Werte  der  Brnchdehnung.  mitttOter  bessere  als  bei 
geschmiedetem  Material,  ergibt.  Es  ist  deshalb  aber 
nicht  anzunehmen,  dal!  er  lifM-er  alH  da^  letzten'  wäre. 

Die  KLTbHehla;,-(iri>l.e  /i'isrt,  ilali  d<  ni  Staliigull 
lirtutiir  eirif  Mehr  ̂ 'criii l'''  lsrrli/»lii^;ki  it  /ii  ciu'rn  int. 
In  Tabelli'  4  zci);»>n  nur  eiiitt,'e  weiiherc  Stulii^'uH- 
eoriv'ii  j;utL'  Werte  der  Ki-rbzühi^fkeit  sowir  Nr.  167 
and  168,  welche  Werte  sieb  anf  Uufistacke  aus  25-pro- 
sentigem  Iflekelstehl  bedehen.        Der  VitrfMier. 
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AbblUunc  11. 

ZaiamiDeiwtollniig der 

Terachicdonen  Kerbartan 

nnd  Stabquerschnitt». 

vorwendet.  Für  dinse  Vcrsuclisrciho  wurden 

.St.lb«  von  i<(0  mm  \Xj  und  40  mm  [JJ  io  besonders 
8org(Utig«r,  ̂ elebmlßlgsr  Weise  ausgeechiniedet 

und  sri'triiiht.  Zur  Kontmll.'  di-r  Glt'ichiii'lHi;:- 
keit  wurden  von  beiden  Enden  ZerreiLiprobeu 
entoommeB.  Dann  wurden  die  Stabe  durch  zwei 

eenkreebt  zinin.-uiil.r  -^tidiende,  Sclinittf  in  vier 

Teile  zerlegt  und  aus  diesen  dio  einzelneu  l'robe- 
siHb«  so  heransi^earbeitet,  daß  die  Hittelpunkte 
der  }5rucli<|iierKchnltte  alle  in  dirscllien  Kut- 

fernung  von  der  unprttnglicben  Mittellinie  drs 

Schinii'ili'stückes  zu  lio<r<'n  kamen.  Außerdem 

wurden  alle  Einkerbungen  von  der  Seite  aus 

^maebt,  welobe  der  Xlttekben«  der  Stange 

zii^rt'UcIirt  war,  tim  auf  dicsf  Weise  Fehler  aus- 
zumerzen, welche  etwa  hätten  entstehen  können, 

wenn  das  Material  nicht  fiber  den  jsranzen  Standen« 
<iuersehiiitt  ali^nlut  irleichmflliiiar  war,  wenn  z.  H. 
die  Wirkung  des  Schmieden«  außen  eine  andere 
war,  als  in  grSßerer  Tiefe.  Abbildung  9  und  10 
zi  i;ren  die  Einteilung  der  geschmiedeten  Stangen 

und  die  La^re  der  einzelnen  Probestabe  in  den> 
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selben.  Es  wurdeu  angewendet:  runde  Kerbe 

mit  AbrandnnfnhallNiiesseni  von  3«  2>/ti  2,  !■/« 
unil  1  min,  seil nrft'  Kcrlic.  ili-n^n  Si-itcnflflclifn 

einen  Winkel  von  4.'i  bildeten  und  mit  einer 
Tiefe  von  1/4,  1/8  und  1/2  der  StabhKhe.  Kerbe 

mittels  Sägensrhnitt.  1  mm  wi'it.  in  TirfVn 
von  1 ,  2,  3,  4  und  5  mm.  Abbildung  1 1  gibt 

eine  ZuaammeoBtellnng  der  verwendeten  Kerli- 
artcn.  Rs  ergibt  sieb  MB  der  Betrachtung  der 
Tabellen,  daß 

1.  scharfe  Kerbe  die  kleinsten  Werte  für  den 

Sehlagwiderstand  ergeben, 

2.  der    Uulerscliied   zwisulieu    dem  Erj^ebnis 
Bcharfor  und  runder  Kerbe  bei  sehr  zaiiem 

Sf.'ilil   ni'-!it   so  irrnl)  wie  li.-i  spr.i^liin  ist. 
Die  Veräuclie  der  Abbildung  H  sind  noch  zu 

er|>rftnx«n  durch  jene  auf  Abbildung  12,  welche 
IiN'siiltati"  von  Stilli-n  mit    4  mm  Locli  frsdien 

lassen  im  Vergleich  zu  solcticn  mit  *i  intn  Loch. 
Es  zeigt  «ich  da  bei  Verwendung  ganz  gleicher 

Uateriaiii-n.  daß  die  Proben  mit  4  mm  Loch  ge- 
ringere Werte  für   die  Zähigkeit  lieft;rn  und 

namentlich  den  Unterschied  zwischen  s]irödem  und 
zftliem  Material  mehr  betonen.    (SehlnB  folgt) 

Der  Kampf  um  die  Eisenerzkonzessionen  bei  Deutsch-Oth  in 

den  Jahren  1865  bis  1870. 

Von  Prof.  Dr.  Weh  mann  in  Diedenhofen. 

Durch  ein  Gesuch  vom  4.  Mai  I8(i')  forderte 
der  Besitzer  des  Hüttenwerken  Qnint  bei 

Trier,  Adolf  KrAranr.  von  der  französisflun 

Regierung  eine  Konzession  auf  oolithisches  Eisen- 
erz in  der  Umgebung  von  Dentsch-Otb  (Hösel- 

departement,  jetzt  Deutsch-Lothringen).  Die  Kon- 
zession sollte  IHKT  Hektar  iimfasson. 

Der  .Ingt-nieur  dos  mincs"  des  Mosolilepartc- 
ments,  A.  Harre,  äußerte  sich  zu  diesem  Ge- 

suche folirendertnali'-ri :  .Irh  bin  wtit  davon  t'nt- 

fernt,  d&s  Kecht  ausliludischur  Hüttenwerke  zu 
bestreiten,  geroilA  Art.  1 8  des  Berggesetzes  vom 

"21.  A|iril  IHK)  in  Kranl<ri-irli  Konzcssinni'n  zu 
erwerben;  aber  es  ist  klar,  daß  derartige  Ver- 
gBnstigungen  ihnen  nur  dann  erteilt  werden 
dürfen,  wenn  für  unser  Land  ein  bestimmter 

Vorusil  daraus  erwachsen  kann;  und  dies  ist 

hier  keineswegs  der  Fall.  Deshalb  bin  ich  der 
Ansicht,  daß  das  KooMSBionsgesuch  des  Herrn 

Kramer  zurückgewiesen  werden  muß,  insbesondere, 
da  dasselbe  nicht  unterstützt  wird  durch  die 

tatsachliche  Auffindung  eines  konzessionsfflhigen 

Erzlagers.*  Diesem  \"<>rschlagc  des  Herglie- 
amten  entsprechend  lehnte  der  Minister  für 
Aekerbao,  Handel  and  Öffentliche  Arbeiten  am 
6.  Dez.  IHOTi  (las  Gesuch  des  Herrn  Krilmer  ab. 

Doch  Adolf  Krämer  gab  die  Hotluung  nicht 
auf,  für  seine  fOnf  Hochofen  auf  der  Quint 

eine  l  igene  Miuettekonzession  zu  erweilM  n.  nach- 
dem or  seit  mehr  als  40  Jahren  durch  ander- 

weitige Vermittlung  franzSstoche  Hinette  bezogen 
hatte.  Von  der  Annahme  ausgehend,  daß  die 

Ablehnung  seines  Gesuches  erfolgt  sei  im  Hin- 
blick auf  die  geringfügigen  Ergebnisse  seiner 

Schürfarbeiten,  ließ  er  im  Distrikt«-  Franbois 
auf  dem  Bann  von  l)eutsch-<Hh  einen  .Scliaclit 
abteufen.  Als  er  hier  in  einer  Tiefe  von  T  l  m 

anf  ein  Iflnettelager  stieß,  wendete  er  sich  am 
l.ö.  Oktober  ISRS  direkt  an  d.as  französische 

Ministerium  mit  der  liitte,  seine  ächUrfarbeiten 

noebnals  dorob  den  Bergingenieur  prüfen  zu 

(N*rhdrack  Trrbotrn.) 

lassen.  Diese  Besichtigung  fand  am  5.  April 
1869  statt;  Hr.  Barr6  führ  selbst  in  den 
Sehacht  ein  und  stellte  daraufhin  foiiremlc 

Bcbilftliche  Erklärung  aus:  ,Im  Distrikt  Fran- 
bois hat  Hr.  Krtmer  im  August  1868  einen 

großen  Schacht  fertigL'e>telit  mit  einer  Tiefe 

von  7f5  m,  der  eine  Ausgabe  von  '.VIA  Fr.  er- forderte. Dieser  Schacht  stößt  in  einer  Tiefe 

von  71  m  aaf  die  verschiedenen  Minettelager, 

die  zusammen  eine  Milchtigkcit  v«in  1  .:?0  m 
haben.  Da  diese  Minette  von  guter  (^ualitüt 
ist  und  In  so  großer  ICichtigkeit  auftritt,  so 

frage  ich  kein  Hedenken  zu  l>est;itiL'eii.  «laß  die 
durch  Hrn.  Kramer  ausgeführten  Versuchsarbeiten 
zur  Genfige  das  Vorkommen  konzessionsfkhfger 
Eisenerzlager  nachweisen,  und  vor  allem  in 

einer  solchen  Tiefe,  daß  keine  Möglichkeit  mehr 
besteht,  das  Erz  im  Tagebau  zu  gewinnen,  so 
daß  es  notwendig  ist,  sofort  einen  langen  Stollen 

im  Distrikte  Franbois  anzulegen." 
Gestützt  auf  diese  Erklärung  des  zustfindigen 

Bergingenieurs  erneuerte  Ad.  Krämer  am  I..Juni 

1809  sein  Konzessionsgesuch  bei  dem  I'rnfektru 
des  Moscldepartements  in  Metz.  Doch  beschränkte 
er  seine  Forderung  auf  525  ha.  Br  erbot  sich, 
den  Ki^T'-ntümern  der  Oberflilche  eine  jflhrliche 

Entschädigung  von  5  Centimes  für  den  Hektar 
zu  zahlen,  abgesehen  von  dem  Schadenersatze 

für  Verwüstuni:  niier  Inans]»ruclinahme  des  Ro- 
dens; auch  vcrptlichtete  er  sich  zur  Zahlung 

der  festen  und  der  verlilltnismaßigen  Bergwerks- 
steuer an  den  StaaL 

Einige  Wochen  spater,  an)24.  Juli  180!),  wurde 

bei  dem  Prafekten  des  Moseldepartements  ein  Kon- 
zessionsiresuch  eingereicht  von  den  IIH.  .Jahict, 

Gorand.  Lamotte  A  (  ie.,  den  l':iili(ern  der 
Eisenhütte  zu  Oellingen.  Dem  Besitzer  dieses 
Werkes,  dem  Grafen  von  Hunolstein,  hatte  die 

französische  Keiricrunir  im  .Lahre  1847  eine  Kon- 
zession von  i>:ii  ha  verliehen;  das  Erz  dieser 

Konzession  stellte  der  Graf  von  Hunolstein  den 
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Pftebtern  seiner  ElsenhOtte  gepen  eine  Abgabe 

Ton  30  Ci'ntimrs  f.  d.  Tonne  zur  Verführung. 
INeser  Aufsdilag  auf  die  Hersteliungskosten  des 
Roheisens  ersehwerte  den  Piehtem  der  HQtte 

Oettin^feu  de»  Wcttluwcrb  mit  denjenigen  Wer- 

Icen,  die  selbst  im  Besitze  von  Eisenerzkonzes- 
ittonen  waren.  Da  ilir  Pachtvertrafr  nocli  bis  zum 

.lalire  1883  wtthrte,  so  ging  ihr  Wunsdi  dahin, 

in  dt;n  (Tcmarkunfrt'n  Octtinfron  ihhI  Dt  iusi'h-(  >th 

eine  eigene  Konzcssion  von  :'>tiiJ  lia  zu  «-rlialtt-n. 
Diese  beiden  Konsesstoasgesnebe  wurden  am 

17.  Au^Mist  ISC!)  L'rrnnn  Artik-l  '>:?  dos  l-itTL'- 

gesctzes  vom  "Jl.  Ajiril  IfSli»  in  den  Ge- 
meinden Hetz,  Brtey,  Diedenhofen,  Rüssingen, 

Di  utscli-Otli.  Villt  niiit  und  ( •i't.tinfren  dun-li  An- 
schlag bekannt  gemacht  mit  dem  Vermerke,  daU 

Einwendungen  oder  Konkiirrenzgcsuche  Inner- 
halb der  niiclisicn  \  it-r  Monat-'  hi  i  dem  Pra- 

fekten,  spater  (»ei  dem  lliniütcr  der  öti'cntlicben  Ar* 
beiten  vorzubrinjren  seien.  Tnd  os  fehlte  weder 

an  Einwendun<ri'n  nooli  an  Koukurrenzgesuchen. 
Am  IS.  (»ktoli.-r  IsC!)  meldeten  sieb  die 

Krbeu  Hauret,  Ijejeuue  iV  Cie.,  die  Besitzer  des 

Hochofens  von  Deutsch-CHh,  mit  dem  Gesuche 

um  eine  P'is('ni'rzk<»nzes.<ion  im  Rinne  von 
DeutHcb-Uth  und  Villerupt,  mit  einem  Flachen- 

inhalt von  25S  ha.  Sie  versprachen  den  Omnd- 

eip'ntüniern  eine  jillirliclif  Itent»'  von  in  Ciniitni's 
f.  d.  Uektar.  Aucb  dieses  Koukurreuzgesuch 

wurde  am  SO.  November  1869  durch  Anschlag- 
bojren  bekannt  jreniaelit. 

Zu  derselben  Zeit,  und  zwar  hmerhalb  der  gesetz- 
lichen Frist,  erhoben  alle  diese  beteiligten  Par- 

teien Einspruch  trcL'en  die  Petitionen  ihrer  Kon- 
kurrenten. Aucli  der  (iemeinderat  von  Deutscli- 

ütb  nalim  St<  ilunfr  zu  dieser  Kra;:e : 

„Adolf  Kramer  ist  Auslander,  er  i)esitzt 
kein  Iliittenwi  rk  in  der  Nnhr.  liat  aueli  nicht 

die  Absicht,  hier  ein  Werk  zu  errichten,  er 
sucht  nur  mit  dem  Erz  Handel  zu  treiben.  Die 

HH.  Jahiet.  Gorand,  Lamotte  Ä  ("ie.  halten  i'in  An- 
recht auf  das  Erz  der  Konzession  Oettingcu; 

Ihre  Absicht  geht  nur  dahin,  der  Errichtung 

eines  Hüttenwerkes  in  Deutsch-' »th  Seliwierifr- 
keiten  zu  bereiten.  Deshalb  bittet  der  Ge- 

raeinderat,  die  Konzesslonsgesuehe  dieser  beiden 
Parteien  zurückzuweisen. 

Deutsch-Oth,  H».  Dezember  !H(i!». 

Der  Uairo:    H.  Bauret. " 

Als  Schlußfoi^renin-r  er^ribt  sieh,  wenntrbieh 
es  nicht  au.Hdriicklicb  ausgesprochen  wird,  dab 
dorch  den  Oemeinderatdas  Konzesslonsgcsuch  der 

Erl»en  Hauret,  T.ejennf  Ä  f"ie.  befiirwortft  wird. 
Die  Besitzer  des  Hochofens  von  Ueuisch-Olh 

hatten  bereits  am  29.  Mai  1867  ein  Konzessions- 

gesuch einp  reiclit ;  diK^i  lhc  war  indi  ss.  n  dureli 
ministerielle  Entscheidung  vom  24.  August  1HI>8 
zurückgewiesen  worden.  Dann  war  das  aus 

ein^  einzigen  Hochofen  bestehende  Werk  ver- 

kauft worden,  und  zu  jener  Zelt  wurde  der  Hoch- 
ofen in  größeren  Dimensionen  umgebaut.  Das  Kon- 

zessionsgesuch  der  UUttenbesitzer  von  Deutsch- 
Oth  hatte  demnach  die  meiste  Aussicht  auf  Erfolg. 

Da  trat  eine  neue  Verwicklung  ein:  Im  März 

1870  erhob  das  bedeutende  Hüttenwerk  Ville- 

rupt &  Ste.  Ciaire  Einspruch  trcgen  die  Kon- 
zessionsgcsuclie  aller  drei  bisherigen  Bewerber 
und  reichte  jrleietifalls  «in  Konkurrenzfresueh 

ein.  Da  seit  der  ütleutliclien  Bekanntgabe 
des  Krimersehen  Konzesslonsgesuehes  mehr  als 
vier  ̂ lonate  verstrichen  waren,  so  mußte  di  r 

Einspruch  gegen  dieses  Gesuch  bei  dem  Hinister 
der  öffentlichen  Arhdten  yorgebracht  werden, 

und  zwar  diircli  \'emiittlun^  eines  lieim  Staats- 
rate zugelassenen  Advokaten.  Der  Advoliat  de« 

HOttenwerkes  Villerupt  &  Ste.  Claire,  Hr.  de 
Saint  Malo.  führte  in  seiner  T  i  1.  lirifl  vnm 

19.  April  IMTU  aus,  daß  diesi  s  W  erk  Gruud- 
eij.'entümer  eines  jrroßcn  Teiles  der  von  Herrn 
Kramer  treforderten  Kdiizi  ssion  sei  und  das  an 
der  ( Hu  rtiiiclie  lieirendc  Alluvialerz  dieses  Ge- 

bietes im  Tagebau  gewinne.  Wenngleich  dem 
Werke  schon  eine  andere  Konseeston  in  be> 

stiminter  Aussiclit  stehe,  so  könne  es  doch  aueh 

diese  Konzession  noch  gut  gebrauchen.  Im  übrigen 
sei  Hr.  Krimer  PreuBe,  und  ein  Franzose  wttrde 

in  Prendi'ii   anr]\  krini>   Konzession  liek"mmen. 

Diesen  Ausführungen  gegenüber  betonte  der 

Vertreter  des  Hm.  Krftmer,  der  Advokat  Mlchanx- 
Sellaiu,  in  seiner  Entpepiun^r  vom  HO.  .Juni  1870. 

daß  nach  den  Berichten  der  Bergingenieure 
Barr^  und  Dnporcq  die  erzfülirendcn  La^er  des 

Kammerhcrjri  s  erst  durch  die  l'ntersucliunpen 
des  Hrn.  Krämer  entdeckt  worden  seien.  Auf 

das  an  der  Oberfläche  liegende  AUuvialerz  mache 

Hr.  Kramer  keinen  Anapmeb.  Zwar  sei  Herr 
Kramer  kein  Franzose,  aber  auch  die  (Tcbriider 
Stumm  aus  Neunkircben  und  die  Burbacber 
Hütte  hfttten  Konzesstonen  erhalten  In  der 

Gptr">nd  von  N'ancy.  .11  est  <\<-  prim'i]>e  niain- 
tecaut  que  la  seule  regle  en  ce  qui  coucerne 
IMndustrle  est  une  sage  r^clprodt^.  La  Prusse 

rhr-nane  ne  possede  jias  de  ixisement  rainift-re 
considerabie:  eile  est  donc  forcee  de  recourir 

k  la  mlnette  fhtncalse.  Hals  eil«  a  «n  revanebe 
les  riches  houilleres  de  Sarrebrück  qui  sont  misez 

ä  l'entii^re  disposition  de  Tindustrie  franeaise. 
k  ce  point  que  les  consommateurs  fran^ais  sont 

servis  de  pn-t'erence  au.\  indip-nea  eux-m^mes 

et  iju'ils  paient  di's  prix  infi'-rieurs.  ('es  avantatres, 
que  le  (.iouvernemeut  prussieu  a  sans  besitation 
accord^  aux  uslnes  firanfalses,  mMtent  sans 

ilmit''  des  egards  de  reciprociti'  et  de  bon 

voisinage.  Ceia  est  d'autant  plus  vrai  que  les 
^trangert  qul,  en  Pmsse.  sollldtent  des  eon« 
ces>iiMis  do  mincs.  jouissent  de  tous  let  droits 

et  avantages  accordes  aux  indig^nes.*' 
Als  der  vorstehende  Berieht  am  81.  Jiitt 

1870  dem  Nachfolger  des  Ingenieurs  Barr«,  dem 
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Bergingenieur  Daporeq  in  Hetz,  zur  Begat« 
a<htunp  iibcrsandt  wurde,  war  der  Krie^r 

zwischen  Frankreich  und  PruuUeu  bereits  er- 
Ulrt.  Infolgedemen  ist  Herr  Daporeq  nicht 

mehr  dazu  trekoiiitiien,  sein  Gutachten  aus/u- 
arbeiteo;  doch  auf  einigen  losen  Blattern  bat 
er  Mine  Ansieht  nooh  Icurz  ziMammengeCaflt: 

^Das  (">tTcntlichc  Interesse  führt  uns  zu  dem 
Orundsatze,  eine  Bergwerkskonzeseion  nur  zu 

erteilen  zum  Zwecke  der  EntwieUung  der  ein- 
heimischen Industrie:  zur  Untentfitzun^  der 

auslflndi^clien  Industrie  nur  dann,  wi  nn  für  uns 

aut  anderem  Ciebiete  eine  Entschädigung  geboten 
wird.  Dnsselbe  SfTentliehe  Interesse  fordert 

drhi^rend,  keine  Kon/e^sion  zu  erteilen,  wenn  zu 
erwarten  steht,  dali  mit  dem  iiliseuerze  Handel 

getrie1>en  wird;  ein  solches  Verfahren  wBre  nur 

begründet  in  I-flinlorn,  in  denen  sii^b  i  ine  «'itri'iie 
Industrie  nicht  entwickeln  kauu.  Der  Einspruch 

der  Gemeinde  DeutsGh»Oth  gegen  das  Konzessions- 
gesuch des  Hm.  Rrftroer  ist  wohllterechtigt; 

denn  die  GrQndung  neuer  Hüttenwerke  in  dieser 

Gegend  würde  gehemmt  werden,  wenn  die  hier 

vorhandenen  Erzvorr.'lte  dem  Handel  ausgeliefert 
würden.  I>ie  (^uint  liesitzt  licreit.s  in  Luxem- 

burg 2i't  ha  mit  einem  Erzvorrat  von  1  820  000  t. 
Warum  holt  er  nicht  dort  sein  Erz?  Wenn  er 

nur  in  Frankreich  hauen  würde!  Man  muß  sieh 

hüten,  sogleich  alle  Vorräte  an  Eisenerz  aus 
der  Hand  zn  geben;  das  wäre  eine  Vergeudung  in 

der  (regen wart  zum  N'-n  litrili«  der  Zukunft,  ich 
sehe  keinen  berechtigten  Orund,  ihm  eine  Berg- 

werkskonzeseion zu  erteilen. 
Mit  derselhen  Deutlichkeit  wendet  sich  Herr 

Duporcq  gegen  die  Ansprüche  der  Hütte  Viile- 

mpt      Ste.  Clidre;  nach  seiner  Ansieht  hat 

nur  die  Hütte  von  Dent-ii  h-Oth  ein  ln-^'nindctes 

Aurecht  auf  Verleihung  einer  Bergwerkskon- 
zeesion. 

Weuitre  Tage  nachdem  Hr.  Duporcq  diese 

Bemerkungen  niedergeschrieben  hatte,  wurden 

^e  Schlachten  bei  Xars-Ia-Tour,  Gravelotte 

und  ."^t.  1'riv.at  geschlagen  ;  und  der  blut» 
getränkte  Boden,  in  dessen  Tiefe  die  reichen 

Schatze  au  Eisenerz  lagern,  wurde  durch  den 

Fmnkftirter  Frfeden  dem  deutseben  Reiche  ein- 
verleil)f.  Das  (Jebiet  von  Deutsch  -  <  >th  war  In 

diesem  Friedensschlüsse  noch  nicht  mit  abgetreten 
worden;  erat  durch  die  Zusatzkonvention  rem 

ri.  Oktober  1S71  ist  zum  Kr<ritze  für  die  Zu- 

geständnisse bei  Beh'ort  die  Westgreuze  über 
Deutsoh-Oth  hinaus  bis  Rödingen  ausgedehnt 
worden. 

Seitens  der  deutschen  Verwaltung  haben 
dann  alle  diese  Konzessionsgesuche  eine  rasche 

Erledigung  gefunden.    Im  .Tahrc  1878  erhielten 

in  der  Gemarkung  1  leutseb-«  itl! ; 

Kriiiiiur  ilan  iler;;wi'rk  I )i'ul«i  li-utli  mit 
einer  h'eldcHgr<">tie  von   828  lia 

YUlenipt  &  Ste.  (Jiaire  daa  Bergwerk 
Butte  mit  efaier  FeldeegrSte  tod  .  .     129  ba 

Banrot,  Lcjcuni!  et  Cie.  dns  Berijwerk 
St.  Michtil  mit  einer  FeldesgröÜe  von  1S6  ha, 

Während  den  Eisenhüttcniiilchtern  .lahiet.  Gorand. 
Lamotte  Ä.  Cie.  in  der  benachbarten  tJemeimle 

<  )ettingen  das  Bergwerk  Billert  mit  einer  Feldes- 

grüUe  von  175  ha  verliehen  wurde.  Heute  ge- 
hören alle  diese  Bergwerke  mit  Annnahme  ron 

Butte  zu  dem  Crubenbesitze  der  Gelsenkirchener 

Bergwerks- A.-G. 

Giefierel-Mitteiluilgen. 

Aus  amerikanischen  Elsen-  und 
Stahlgießereien. 

(SrhliiS  Ton  9<ltr  174;i.i 

Eine  ran  den  obt-n  jjt'nchilderten 
Anldfen  abweichende  .Vnortinun!.' 
zeigt  der  in  Abbild.  H  wiedorgegebene 
OrandriB  der  (HeBerei  der 

Hill  C 1  u  t  (■  ti  ( '  n  m  p  n  n  y 

zu  CleTelnnd*.  Ilie  F,r/.eugnisHe  dieHi-s 
Werkes  bilden  Ku|i|ilungen ,  Kient- 
•eheiben  und  aoiutige  fOr  Kraft- 
ttberfaagung  erfordemuie  Oelwaren, 
welche  in  den  an  die  OieBerel  aleh 
aaschlieBenden  mechaniachen  Werk- 

•tCtten  fertig  Aii-*nmmenK'<'!itollt  werden. 
I)a«  ( iiellerei;;eli,iHdp,  in  einer  .\iih- 

dehnuii^^  von  Tit.T.'i  ■  Hr,,ss  i,^  iMitli.ilt drei  •Schiffe.  Die  l>ei(len  ScitenHeliide 
haben  flaehes  Dach  iinil  werden  diireh 
die  faat  ganz  aua  Ulaa  boateheDden 
AnlenwBnde  genOgend  erhellt,  wäh- 

rend das  Haavtsebiir  dnreh  eine  An- 
zahl qner  sa  der  Kraneelaofbabn  an- 

*  pThe  Iren  Trade  iteviow 
lt.  Bi^mber,  a.  48«. 
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Abblldnnf  *.    GrundriO  drr  Mon<f  IrOD  Work«. 

georilne(«r  Sh<4i1djich«>r  Linbt  von  oben  orliSIt.  Das  eine 
^eitcPHchilT  dient  für  tli«  llerHtulluri);  von  Kioinschoibf  n 
und  leichte  Bankformerei ;  in  demi»elben  arheiti-n  drei 
Drobkrancn  von  je  1  t  Tragkraft  und  ti  m  AimladunK. 
Dan  Killformen  der  KioniitcboiboD  erfolgt  auf  einer 
Anzahl  ForinmaHcbinen  verttcbiodouer  Syntome.  wor- 

unter eine  neue  Konstruktion  der  (leKellMcbaft  nelbst 
für  KloinHchoiben  bis  zu  1800  mm  DurcbmeHaer  zu 

erwähnen  ittt.  Da«  andere  Seitonschiif'  für  allerband QiiU  mittlerer  OröUe  besitzt  zwei  10  t  Laufkranen; 
StQeke,  die  Dammgruben  benötigen,  werden  in  dem 
HauptschitT  oingeformt,  das  ein  15  t-  und  ein  10  t- 
Laufkran  l)e«treioben.  Die  ganze  Gielicrei  und  der 
Fabrikhof  werden  in  vollkommener  Weise  durch  ein 
BchmaUpurgelciHe  aufgei<ehlnHHen,  dnH  durch  beide 
SoitenHchiiTo,  an  dem  Kupolofen  vorbei,  durch  die 
UuU|>utzerei  und  die  Kernmacherei,  Qber  den  Rob- 
eiHon-  und  KokuHtapelpIntz,  den  FormkaittDolagerhof 
und  das  Modellager  führt.  Soll  in  den 
beiden  Seitenschiffen  gegossen  wer- 

den, HO  fahren  auf  diuaon  (icloiaon 

kleine  l'fannenwagen,  auH  denen  das 
Eisen  in  Handpfannen  aufgefangen 

wird,  bis  in  die  >'ühe  der  Formen. 
In  dem  dem  Ku{>olofcn  entgegen- 
geHet/ten  Teil  der  Halle  zieht  sich 
ein  NormaUpurgeleise  der  Fisenbabn 
quer  durch  die  Uießerei,  so  daß  die 
fertigen  Üul!stU<'ko  mit  Hülfe  der 
Kranen  unmittelbar  in  die  Kisenbabn- 
wagen  verladen  werden  können. 
Weniger  praktisch  ist  die  Anordnung, 
daÜ  .Sandlagor  und  Aufbereitung  durch 
die  Formerei  getrennt  aind,  wodurch 
der  Frisclmand  in  Scbulikarren  ge- 

schaufelt und  vr>n  einem  der  Kranen 
durch  die  OielJerci  nach  der  .\uf- 
liereitung  lief<irdi<rt  werden  muß. 

Der  Kupolofen  von  IH20min  lich- 
ter Weite  besitzt  zwei  unter  i)0"  zu- 

einander verHetzte  .Stielilöcber,  w(»- 
durch  eH  ermöglicht  wird,  gleichzeitig 
tlüHsigeH  Kitten  in  dem  Haupt-  und 
dem  Nebentti'bill'e  zu  erhalten.  Zur 
(tirblbUline  führt  ein  dampfliydrau- 
llxcher  Aufzug.   Die  Kcko  ooben  der 

Oferianlage  füllt  die  Oußputzerei  mit  vier 
l'utztrommeln  und  zwei  SrbleifmaHchinen 
aus.  Die  Kraftanlage  für  das  Werk  wie 
dan  KupolofengeblAae  (KootscbcB  Kapsel- 
geldäse  Xr.  Kj  »ind  in  einem  alleinstehen- 

den (iebSude  untergebracht. 
Gegenüber  der  Gußputzerei  liegt  die 

Kernmacherei.  I'.inc  einfache  und  zwei 
doppelte  ArbeitHliAnke  einHcliließlich  zweier 
mit  Kok»  geheizter  Trockenöfen  bilden  deren 
Einrichtung.  In  einem  Anbau  int  eine  An- 

zahl Mildeben  mit  der  Anfertigung  von 
Kernen  lieHchäftigt.  Die  (irflnde  für  die 
KinHtellung  weiblicher  .Arbeitskräfte  waren, 
„daß  dieselben  in  dieser  Arbeit  von  Natur 
aus  flinker  seien  aU  Milnner.  sich  auch  an 

Ordnung  besHer  gewöhnen  und  zudem  bil- 
liger zu  Hieben  kämen".  Entlang  den  Kern- 
öfen sind  noch  zwei  kleine  Kupolöfen  für 

Kotguß  aufgestellt,  ferner  befinden  sich  dort 
die  Wasch-  und  Ankleiderüume,  letztere 
mit  verm^bließbaren  Schränken,  für  200  .\r- 
beiter  und  Arbeiterinnen.  — 

Gegenüber  den  übrigen  Zweigen  des 
Eiaengießereiweaens  hat  verhältnismäßig  das 

größte  Wachstum  in  den  letzten  zwölf  .Mo- 
naten die  Tempergießerei  an  den  Tag 

gelegt,  indem  nicht  allein  die  bereits  be- 
stehenden Werke  ihre-  .\nlagen  vielfach 

vergrößerten,  sondern  auch  die  in  der  genannten  Zeit 
erfolgten  Xeugründungen  eine  noch  nicht  dagewesene 
Zahl  erroichten.  Dem  Gewiehtausbringen  an  Guß- 

stücken nach  fallt  der  Hanptanteil  dem  KiHenbahn-  und 
landwirtHchaftlii'hcn  Bedarf  zu,  doch  zeigen  auch  die 
übrigen  Verwendungszwoige  nicht  unbedeutende  Fort- 

schritte.   So  haben  im  vergangenen  Jahre  die 

Morae  Iron  Works 

zu  Erie,  Fa.,  eine  Fittinggießerei  neu  erbaut,  die  mit 
eiuem  täglichen  Ausbringen  von  10  000  kg  den  größten 
SpezialgieUerelon  zuzurechnen  ist.* 

Das  Werk  liegt  in  der  Nähe  zweier  Eisenbahn- 
linien, und  goHtattet  der  gegen  25  a  große  tlrund- 

besitz  eine  spätere  Erweiterung  der  Gießerei  wie 
der  mechanischen  Bearbeitungswerkstätten.  Sämtliche 

♦  ̂ The  Foondry-,  November  100",  S.  99. 
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Werksgeli&udo  aind  mit  Sheddäcbern  eingedeckt  und 

haben  eine  gleiche  UeMtnthöbo  von  *J,75  m.' 
Die  Oießen^i  (Tergleirhe  Abbildung  9>  nimmt 

einen   Klftchenraum   Ton  .')0,f>  X  ">  e'"- 
Schmelzen  des  Tempereisen«  dient  ein  FlBmnmfcn  mit 
zwei  AbBticböfTnungcn.  l)«<rB»'lbo  liegt  an  der  einen 
Langaeite  der  üicberei  zwiHchen  dem  Kupolofen  und 
dem  Temperofen.  Da  auch  die  Kernm«cli<'rei  aowie 

die  Sandaufbercitung  und  aonatigeH  Zulielii'ir  in  den 

Ecken  des  Oebäudea  untergebraebl  aind.  ergibt  sich 
aus  dieser  Anordnung  ein  i:onügend  großer  freier  Raum 
für  die  Aufstellung  der  Sanilformen  ganz  in  der  Näbe 
des  Flammofens. 

AhhlldoBK  Ii.   8|iiinDbart»l  df"  OleBertl-HaniiiioffD». 

Bftmtliche  häufiger  vorkommenden  MoilolK«  aind 
auf  Modeiiplatten  liefeatigt.  ileren  Größe  bin  zu  30  < 
4'>  cm  gebt,  und  wenifn  mittels  einer  Formmaschine, 
.Syatem  BerkHbire  Mftf.  Co., 

Cleteland.eingeformt.  l'eber 
dem  Standort  dieser  Forra- 
inaachine  iwt  auf  einer  BQhne 
die  Aufbereitung  für  den 
Formsand  angeordnet,  und 
kann  der  Satid  durch  eine 

frei  schwingende  Rinne  so- 
wohl den  Ilandfitrmarn  wie 

auch  unmittelbar  der  Form- 
maachine  zujicführt  werden. 

Die  gebräuchliche  .\un- 
führung  einer  Berkahire- 
Formmaachine  ist  in  Ab- 

bildung 10  wiedergegeben.* Diese  Maschine  rollfilhrt 

NÜmtlicbe  F'ormtorgänge 
»elbsttätig,  und  hoII  bb  mög- 

lich sein,  auf  ihr  tüglich  bia 
zu  800  Formkanten  fertig- 

zustellen. Zur  Bedienung 
genOgen  drei  Mann :  der 
erste  acbaafelt  den  Sand  in 
die  Siebtrommel,  der  dann 
mitteiH  einen  Hocherwerkea 
in  den  Qber  der  Maxchine 
angeordneten  SandbeliAlter 
befördert  wird  :  ein  zweiter 
Arbeiter  setzt  die  Maschine 

in  Uang,  wfibrend 
ein  dritter  Mann  die 
fertiiren  Formkasten 
fortm  hafft.  Der  Vor- 

gang beim  Formen 
ist  folgender :  Der 
Arbeiter  stülpt  einen 
KnNten  über  das  Mo- 

dell und  zieht  einen 
Hebel,  worauf  der 
Kaaten  nnrli  rück- 
wärtH  wandert  und 
unter  dem  Behälter 
mit  Sand  gefüllt  wird. 
Sodann  kommt  der 
Kaatt-n  wieder  nach 
vorn  und  wird  von 
oben  her  gepreßt. 

Sobald  Mich  dnr  l'reB- klolz  nach  abwSrts 
in  Bewegung  setzt, 
beginnt  der  Knaten 
leii'ht  zu  vibrieren, 

um  den  Sand  gleieh- 
mflßig  dirht  zu  vor- 

teilen. Nach  dem  Pressen  heben  einigu  Abhebestifte 
den  Kasten  von  der  Modellplatte,  so  <laU  der  Arbeiter 
denselben  vom  TiNch  lierabnehmcn  kann.  Bevor  als- 

dann die  andere  Knatenhülfte  in  derselben  Weise  ein- 
geformt  wird,  bläst  der  Arbeiter  mit  einem  Luft- 
schlaucli  den  l'reßtinch  und  das  .Modell  rein. 

Der  Kern-  und  der  .Modellsand  wird  gi-troeknet, 
durch  ein  foincn  .Hieb  geworfen  und  dann  mit  einer  je 
nach  der  Kri  dos  .Htückes  schwankenden  .Menge  l.einöl, 
dem  für  claa  Liti-r  irinige  Fttlöffel  voll  Itleiglätto  bei- 

gegeben werden,  tüchtig  vermengt.  Damit  hergeHtcllte 
Kerne  sollen  sich  noch  nach  Monaten  verwenden  InHaen. 

Der  Kraftliedarf  der  Aufltcruitung  beträgt  10  1*.  S.  Der 
Kupolofen  von  914  mm  lichter  Weite  nnd  die  dazuge- 

hörige OichtbOhne  bcMnden  sich  in  einem  14,h;^  >;  7,t;2m 

großen  Anbau,  in  dessen  Nacbbarst-baft  die  RohatolTe 
von  den  Kisenbahnwngen  entweder  in  die  unter- 

halb   des   bocligelegteu    Babnatrangcs  angeordneten 

AljbiMunK 

Temprrnrcn. 

*  .American  .Machiniat* 
190",  23.  November,  S.  670. 
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n  oii.<r  oanitteUMr  in  CMehtwagen  irerlAd«!! 
werden  können. 

Der  in  Abbildung  11  wiedergog«bene  Flammofen 
iat  10,67  m  lan(f,  hat  eine  innere  Weite  von  1,52  m 
and  einen  Fatwnngeraum  von  10  t.  OegenDber  dea 
•ontt  fibliehen  Konstraktionmi  für  EäMi|rieBer«imi 
mlgt  «r  einige  Abweiehangen.  IMe  Oebllaereft  wird 
nicht  unmittelbar  Ober  der  FnchehrDcke  eingefDbrt, 
sondern  etwas  oberhalb  der  beiden  AbstichöfTnunf^en. 
Dadurch  winl  nicht  allein  das  Kinschnielzen  erleichtert, 
Bondern  ee  gammelt  sich  auch  da»  helBesto  EiBcn  an 

der  Stolle  im  Ofnn  an,  wo  ca  für  iK'ii  Ab*tich  go- 
wünacht  wird.  Der  Ofen  hat  ̂ wci  BeHchicktUren  an 

jeder  Seite,  während  die  Luft  durch  eine  300  mm 
Helte  Rofarleitang  ODterlielb  dee  Boitee  in  den  Aachen- 
r«n  ringelUnl  wifd.  Yen  den  nebe  gelegenen  Oe- 
blAae  wird  die  Luft  unterhalb  der  OieBereieohle  her» 
geleitet.  RbenfalU  gute  Erfolge  soll  die  GewSlbefÖhmng 
erzipit  haben.  Die  SpannbQgel  (Abhildunp  12)  er- 
Btrciken  Bith  auch  über  den  Feuerrauni,  der  nii'ht 
mit  Mauerwerk  ein^ew  1)11)1  ixt.  l>i(i  Spannbrii^el  ruhen 
auf  Winkeleiaon,  die  auüen  an  den  Seitenwündcn  an- 

gebracht sind,  wodnreh  eine  Borflhrung  de§  OewOlbefl 
mit  den  letsteren  Teraiieden  wird.  Ein  elektriecb  an- 

getriebener 6  i>LanfkrM  Ten  10  m  Spannweite,  der 
die  Gießerei  in  der  Richtung  der  LiaginalMe  ttet^ 
fthrt.  brin^'t  >lic  .SpannbOgel  an  Ort  nnd  Stelle. 

l'erin  Abbild.  1 3  dartjentollte  T  :u  ji  o  r  n  f  e  n  für 
Kuhlun-odur  Uasfeueruiig  ibt  !>,4d  m  lang,  5,18  m  breit 

und  innen  "2,44  ni  hoc  h,  er  wird  dordl  drei  Feuertüren 
abgeachloBsen.  Die  FüHud^  geecbteht  in  der  üblichen 
Weiae  mittele  kleiner  Rollwagen.  Zur  Torpackwif^ 
der  OafistOcke  dient  auaachließlich  Walzensinter. 

In  der  Pntterel  iat  neben  swei  kleinen  eine  Pnts- 
Aroauiel  für  stetigen  Betrieb  aageerdnet.  Letiteie 
hat  die  Form  sweier  mit  ibrea  groBen  Orandfllelien 
zuaammenatoBender  Eegelatflmpfo,  an  die  sich  weiter- 

hin nach  beiden  Seiten  Zylinderntücko  anschließen. 
Da»  Kinsetzen  der  Stücke  erfolgt  an  dem  einen  Ende. 
Die  ganze  7,30  ni  lange  Vorrichtung  ist,  nach  dem 
Entladcendo  zu  geneigt,  auf  einem  eisernen  Oerüst 
montiert  und  dreht  Hieb  mittels  ZahnradüberMtzong 
um  ihre  Längsachse.  Zu  dem  Antrieb  ist  ein  fiOP.  £ 
Btarker  Motor  erforderlich.  Die  Staababeangang  ge- 
eeUabl  ane  dem  lOttelstOck  direkt  ine  Freie. 

Die  Kernmacherei  (7,62  X  15,24  m)  enthält  einen 
dreiteiligen  Trockenofen.  Zwei  der  Abteilungen  sind 
derart  eingerichti/t.  dall  die  feoehten  Kerne  auf  der 
einen  ( Ifonneite  ttufj;et;eben  und  ouf  der  andern  Seite 
l^etroeknet  herauH^enoninien  werden  können.  Da«  dritte 
Abteil  ist  nur  für  ̂ roße  Kernstücke;  jedes  wird  für 
eich  beheizt. 

In  einem  beeonderen  Qeblade  und  die  finreaaa 

vaA  das  Hokmoddlager  «ntergalmeht,  ebeineo  Mlden 
die  Bearbeltongewerkstitten,  die  eine  Anzahl  Bear- 
leitnagsmeecbinen  eigener  Konetmktion  enthalten, 
eelbetftndige  Werkiabteilangen.         ^  fjrimr 

Zuschriften  an  die  Redaktion. 

(FUr  die  aaier  disacr  Rabrik  anciielasndaa  Anlkal  ObMlBiu  die  ladaktioa  keine  Vecaanrnnaagi) 

Wassergekahlter  Hochofenbodenstein. 

Dio  in  der  Uoberschrift  ausgosprochene  Idee 
ist  nicht  noii.  .\uf  Grund  einer  Lürmannecbm 

Anrepimp  simi  Ii«  Hoiloiistoiix'  mehrerer  Hocli- 
öfeu  unten  durch  eine  Bleohhcheibe  abgeschlostien 

und  dies«  auf  paraUd  g«lag«rta  J-Itttiniga  Gtifl- 
itQoke  poIoL't.  Zwisclion  diesen  zirkiiliorl  I.uft. 
daran  Küiiiwirkung  auch  durch  äpritzwu.ssurruhre 
TeratSrkt  werdan  kann.  Solobe  gakUhlten  Hooh- 

ofonhndenstaina  lialicn  sich  aber  nicht  ein^'o- 
bUrgert;  ja  sogar  haben  Werke,  die  «ie  eingofUbrl 
hatten,  sie  nicht  wieder  angewendet.  Warum? 

leb  glaube  nicht  fohls((geben,  wenn  ich  atts- 
epreolie,  daß  der  Uber  der  Bleohsctieibe  aufge- 
mauerte  Bodenstein  viel  zu  dick  war,  so  dafl  die 
KUblwirkung  gar  nicht  so  weit  wirksam  werden 

konnte,  wie  es  notwendig  war. 

Warum  nun,  frage  ich  weiter,  niuc-ht  man 
den  Bodenstein  bei  einer  solchen  Aus- 

führung nicht  0,5  bis  0.7  ni  stark,  anstatt 

2,0  bis  2,5  ni?  Dtuin  wUrde  eine  Luft^  und  VVaähor- 
ktthluni;  wirklich  Erfolg  haben,  und  man  hiitte 

ein  Hiirsiiiitii'l,  utti  bei  richtiger  Kon.struktion 
auch  in  tiuliwiorigen  PUlen  EisendurchbrUche  zu 

verhindern,  die  trots  eoigfUtiger  Panserung  des 

tic.siollo.s,  auch  trotz  KnUppelpanzer  undWiii<s«r- 

rieselung  immer  noch  nicht  gebannt  sind,  weil 
dem  Eisen  der  Weg  nach  der  Tiefe  noch  offen 
Btohl^  aus  der  es  im  Sinne  kommunisierender 

R6hren  da  aufsteigt,  wo  man  sich  gar  nicht  mit 
den  gewöhnlichen  Hilfsmitteln  schtltsen  kann. 

Es  lassen  sir  li  ja  zweifellos  mehrere  Wege 

denken;  ich  will  aber  sagen,  daß  m.  A.  nach  ein 

Geet^panser,  der  aus  sohweren  Eisenguflplatten 

mit  eingegossenen  sfbiniedi'i'^ornou  Külilwas.sor- 
rübron  zuaammengesuhraubt  wird,  und  am  Fuße 
einen  Flansoh  hat,  der  mit  der  oben  erwihnten 

Rloch.scbeibe  dureli  Schraiil»en  verbunden  wird, 

am  meisten  Aussiciit  auf  Erfolg  iiat.  Auf  Einzel» 
heiten  hier  eintugehen,  hat  kbinen  Zweck,  weil 

mir  hier  nur  darum  zu  tun  war.  dne  Anregung 

KU  geben. 
Es  ist  tatsüchlich  wunderbar,  daß  wir  im 

Laufe  der  Geschichte  des  llocbofenbaues  vom  alten 

Rauligomäuor  mit  seinen  groClen  Abn>e.ssunpen 
bis  zum  Burg  er  «schon  llochufon  gelangen 
konnten  und  den  Bodrastein  so  stark  belieOen, 

wio  e.'^  unsoro  Vorfahren  taten,  ja  sogar  ihn  noch 

bedeutend  verstärkten,  ohne  verhindern  zu  können, 

daß  er  rettungslos  wegeehmilat  und  sich  eine 

Bodorisuu  an  seine  Stelle  logt.  Aui  li  '!ii<  Hüdung 
dieser  Bodeusau  zu  verhindern  oder  wenigstens 

ihren  Umfang  erheblich  zu  besdirlnken,  wMre 

eine  dankenswert«  Aufgabe,  und  auch  diese  denke 
ich  im  Sinne  meines  Vorschlages  gelöst  zu  sehen. 

Professor  Btmkard  Otamm 

in  GlausthaL 
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11.  DMwnbw  1907. Btridit  Mer  in-  und  audäiidi$du  J^mlc 0UU  «nd  SImb.  1816 

Die  GefQgebestaodteile  gehlneier  Stihle. 

loh  Bnde  in  Nr.  42  Ihrer  Zeitschrift  (1907 

S.  1507)  einen  kurzen  Borirlit  Uber  moino  Arljoit, 

die  icli  im  .l^iillotin  do  lu  vS<Ki«'le  de  I'Industrie 
minerulu"  (<i.  Lieferung  liiUT)  vorüffenliicht  hatte 
und  die  sich  mit  den  Gefilgehestuidteiien  gMbt- 
teter  Siälilo  lißfaßt. 

Der  RtifereDl,  iierr  Dr.  Schüller,  belmuptet, 

daß  ich  aus  der  Arbeit*  von  E.  Hey  n  undO.  Bauer 
yttber  den  inneren  Aufbau  pohiirtoten  und  nii- 

gelasseoeu  Werkzeugstahte*  unrichtigorweiHo  hor- 
ausgeleeen  halM,  die  prenannten  Forscher  hKtt«n 

gleioh  mir  die  AuwriM-iilifit  froien  Kl<^llon^t^>fTs 
im  abgeschreckteo  und  angoituwenen  Stalü  nachge- 

wiesen. Ich  bitte  Herrn  Dr.  Sohttller,  die  Tabelle  1 

der  genaDnt«n  Arbeit  (»Stahl  und  Eisen'  1906 
y.  77!l)  zu  Hato  zu  ziehen,  in  der  Heyn  und 
Bauer  eine  Kolonne  für  ,Cr,  freier,  nicht  an 

Eisen  gebundener  Kohlonstnff"  vorgesehen  haben. 
T^:(>vi>r  KohlonstofTffolialt  schw  arikt  von  otvvt»  O,!"',, 
in  uiulil  angelassenen  Stahlen  bis  zu  0^7* 

bei  400*  G.  angelanenen  Stahl.  Diese  Angaben 
wurnn  für  iiii<  h  ilorGrutuI  /nr  Aursiollunp  der  von 

liorru  Dr.  ScitUller  boistrittenen  Behauptung. 

Paris,  im  November  1907.       PSerrt  Breuil. 

•  ,Stahl  und  Eisen"  lUUi  Nr.  13  S.  778. 

Herr  Breuil  sucht  aus  der  Uebenclirift  einer 

Kolunne  in  der  angeführt  i^n  Tuhelle  seine 
hauptung  zu  redit fertigen,  dal5  llovn  und  Bauer 
in  ihrer  bezgl.  Arbeit  die  Anwesenheit  freien 

Kohlenstoffs  im  abgeschreckten  und  angelassenen 

Stahl  nachgowi&sen  hätten.  Aus  der  üauptilbor- 
schrift  der  Tabelle,  zu  welcher  die  botr.  Kolonne 

eine  Unterabteilung  bildet,  und  aus  dem  gansen 
Zusamirn^tilintiirc  irclit  aber  horv  iir,  liaC  Heyn  und 
Bauer  den  beim  Lüsen  in  verdünnter  Schwefel- 

säure unter  Lnftabsohlufi  hinterbleibenden  freien 

Kohlenstoff,  Cr,  lediglich  als  das  l'nulukt  oinor 
chemischen  Zersetzung  aufgefuiit  wissen  wollen, 
nicht,  wie  Herr  Breuil  behauptet,  als  einen  im 

Stahl  vorhandenen  (lefUgeliostandtoil.  Ich  vei^ 
weise  nur  auf  Seite  783,  Zeile  41  u.  f.;  dort  heifit 
es  wörtlich: 

«Sie  (die  KohlenetofTorm  Cr)  ist  als  das 
Zt>r>t't /nnirsor/.ouLrnis  oirios  dor  Uebergaugs- 
bestandteile  zwischen  Martensit  und  Ferlit 

unter  dem  Eänflnß  der  Säure  lu  denken. 
Als  freie  Kohle  ist  sie  natUilioh  nicht  im 

Stahl  onthallon  .  .  .« 
Berlin,  im  November  UI07. 

A,  SchäUer. 

Bericht  aber  in-  und  tusUndische  Patente. 

Patentanmeldungen, 

welche  von  dem  an{egebeaen  Tage  an  vihrend 
swelerMonate  zur  Einsichtnahme  für  jedermami 

tm  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausMcKcn- 

28.  November  1907.  Kl.  10a,  F  22  704.  Koksofen 
mit  HMiikrL'(  htcn  IIcizzQgcii,  Qasnffllirang  von  obon 
und  abfaUamder  Bicbtan;  der  FlammeD,  der  den  Betrieb 
mit  oder  ehae  Oewiannug  der  Nebenerzeagoisu  sowie 
in  letzterem  Falle  mit  oder  ohne  Torwäroii^  der 
Laft  ermii^licht.  Yictor  Dominique  Fernand  nesehi, 

Doaai,  Kratikr. ;  Vertr. :  ('.  Pieper,  II.  Spriupnittiin, 
Th.  Stört  u.  E,  Herse,  I'at.-Anwälto.   lU>rhn  NW.  40. 

Kl.  12l-,  Sch  26  572.  Vorrichtuni;  zum  .\ l^srUriilon 
Ton  Hastigen  oder  festen  Teilen  aas  gasfürmiKen 
Körpern;  Zus.  zum  Patent  184 088.  Bobert  Sehelbe, 
Laipiig,  Hotaeatr.  15. 

kL  Sie,  0  15788.  Verfahren  und  Einriohtnng 
sor  Herstelloag  vea  aaeh  ebur  Mittelebene  geteilten 
Formen  fSr  nnsymmetrisebe  Oufletfleke  dareh  neraas- 
arhoiton  aus  der  Formninsso.  Friinz  Cftchin,  Zürich; 

Vertr.;  .4.  (icrhon  u.  (i.  Sachsa,  I'iit,-.\ii\vithc,  Herliu 
SW.  61. 

Kl.  31  c,  F  228211.  Abflnbrinno  für  Schmelzöfen 
mit  Damm  und  Bräcke.  David  Anthony  Führer, 

Pittsbnrg,  V.  St.  A.;  Vertr.:  W.  J.  R.  Koch",  J.  l'othe D.  Dr.  W.  Pogge,  Pat.-AnwAlte,  llamburg. 
KL  810,  W  87848.  Varfahrui  nr  Heistellaag 

von  OieBareimodellen.  Franz  Walenta,  Belllnzona, 

Schweiz;  Vertr.:  C.  Kleyur,  Pat.-Anw.,  Karlnruhe  i. B. 
2.  Dezember  1907.  Kl.  la,  U  40  071.  Kios- 

waach-  und  Sortiervorriehtaag.  Jakob  Hilber,  Nen- 
Uhn  a.  Donau. 

Kl.  18r,  K  Hü  200.  Vorfahren  zum  Entwissern 
TOB  Teer.  August  Klönnc,  Dortataad,  Kömabach- 
stiaBe  1. 

KL  18a,  D  18027.  Yerfahron  mm  Zasammen« 
baUen  feiokSraiger  Erze  oder  eisenhaltiger  Stoffe 
durch  Sinterung  im  Drehrohrofon.  Dullwik-Fleischer 
Wastiertris  Gesellschaft  iti.  h.  H-,  Frankfurt  a.  M. 

l'iir  diene  Anmeldung;  iht  Ihm  der  Prüfung'  goitiHU 
l  i'ijL'ri'itikotnini!U  mit  OcMtiTreicb-üngara  vom  t>.  12.91 
die  l'riDrität  auf  Urund  der  Annoldaag  la  Oeetorreieh 
vom  21.  10.  04  anerkannt. 

Kl.  i8a,  L  24  616.  Mittleres  in  die  üfenboschickung 
taiaeiareictaendes  OasabfObrangsrobr  fflr  Hoeböfea. 
Fr.  W.  LOhrnaon,  INlseeldorf,  llosarlstra8e  1«. 

Kl.  21b,  F  22789.  Elektrischer  Ofen,  bei  wel- 
chem eine  HolTel,  ein  Rohr  oder  dorie^l.  von  einem 

Heizwiderstand  uini;el)t>ii  und  mit  dlcHcin  in  eine  die 
Wirme  schlecht  leitende  Schutzhülle  ein^cHchloasen 

ist.  Charles  Fcry  und  ('harles  Langtet,  Paris;  Vertr.: 
C.  Oronert  und  W.  Zimmermann ,  Pat.-Anwfilte, 
Berlin  SW.  Gl. 

FOr  die  Anapraobe  1  and  2  dieser  Anmeldung 
ist  bei  der  PrOfong  gomlB  dem  Unleasrertrage  vom 

20  .1 die  Priorltftt  anf  Oraad  der  Aameldong  in 

14.  12.  ULI  ^ 
Frankreich  vom  17.  2.  00  anerkannt. 

Kl.  24  r,  K  2:1 067.  .\u«  zwei  wagerecht  gejjen 
einander  beweglichen  Teilen  bestehender  Kost.  Anders 
Borch  Keck,  Hellerap,  Dftnem.;  Vertr.:  A.  Loll  uad 
A.  Yogt,  Pat.-Anwilte,  Berlhi  W.  8. 

Kl.  24f,  Sch  28  015.  In  einem  Rahmen  auBer- 
halh  der  Schwcrlinio  drehbar  ^flnKerter  Feuerungs- 

rost mit  jui  ̂ 1  Kit'iti  einen  Ende  un^^elenkter  Zngstaage. 
Ernst  ächumauu,  Zwickau-Marieatbal  i.  S. 
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181«  Stab!  ud  ISflMi. BtritJU  ffter       und  amtlämlit^  Patente. ST.  Jehtg.  Kr.  60. 

Kl.  24i,  L  "iaH-JO.  ZujcriT'''""k'''^''"'''ii'lituni;  für 
l'titerwindfouorungon,  bei  welcluT  die  <  l.-Hrtiwindiirkeit 
dcH  die  Kauc-hkla|>i>e  cinKlellcndcn  (iehlHtieH  yon  di>m 
im  Ki'M^iel  vorhMM*Mn  Druck  abbiingig  ist.  Thomas 
Qawthrop  LoTagnm,  l'liiUdelpbia:  Vertr.:  A.  LoU 
and  A.  Yogt,  Pat.-AnwUto,  B«rUa  V.  8. 

Kl.  31 0.  H  41118.  Yorrichtoiiff  n«  AbktUea 
von  mit  Metnil  ;;*-riillten  Formen  dardi  HiitamdMii 
in  einen  mit  einer  Kiililtl(is-<iLrkeit  t;ofälltoli  BahUtsr. 
Heimeiidfthl  A  Keller,  Hilden,  Kiild. 

Kl.  4*.M",  (J  '2.)  JJ-^.  VurrielituD);  zum  VerHcliweilien TOD  Kräii/eii  utid  NalxMi  von  Uicinschoihon  mit  deren 

Armen.  Faul  GroN-iet.  Ilainburt;,  JohanniMbollwork  9/10. 
Kl.  72  g,  0  2»  154.  Panzerplatte  mit  Kippaa 

aaf  dar  BeacbuÜaeite.  Emil  üathmann,  Itetlileham, 

T.  8t.  A.j  Varti-.:  C.  Feblert,  Q.  Loubier.  Fr.  Harmsen 
and  A.  BSttner,  Pat.-AnwilUe,  Berlin  8W.  61. 

Kl.  HOn,  H  Kiilierirnnt,'  mit  mehreren,  in 
voritehiedeiier  Ilühu  und  konaeüitial  zueinander  ange- 
(irdiieten  M .ihlb«bnea.  WillMlin  Behren«,  Nienbnf; 
a.  d.  8asle. 

Gebraucbsmustere  intragungen. 

2.''j.  November  1907.  Kl.  24  h,  Xr.  322  701.  IJobr- 
förmijfo,  mit  oberer  cinxeitiifer  triebtararti^or  Er- 

weiterung ventebene  Küllvorriehtnni;  für  Oatgenera* 
toren.    £rut  SebmetoUa,  Berlin,  Uedemaanetr.  12. 

Kl.  48d,  Nr.  322408.  FahrangageeleU  fOr  Sauer- 
stoffbrenner,  besonders  Scbneidbrenner ,  mit  drei 
Köllen.  Internationale  HaueratofT-OeKetlDrhaft,  A.-(?., 
Berlin. 

Kl.  48d,  Nr.  :!22  40'.l.  llrennerhaltor  mit  .Ireli- 
barer  .\liitTe  IHr  riil]nir;:.'-!-.-<'*telle  voll  Suuerwlotr- 
br<>nnern,  lieNoniler-s  .Sebneidlirennern.  Internatiouiiie 
Sauerstoff-! icHelUrhaft.  Berlin. 

Kl.  -iSd,  Nr.  322586.  Fahrungggestell  für  SaneratolF- 
brenner,  besonders  Scbneidbrenner,  mit  Zenkrierspifaie. 
Internationnle  flaneretoff-OeeeUaebaft,  A.>0.,  Beriia. 

Kl.  48d,  Nr.  3S2 587.  Pahmnffeireatell für Sanerstoff- 
bronner,  l>e>'i>M'ii>rrt  Si  Ini.-iiibrenner,  an  dein  die  FQh- 
ruii^^itrolluii  und  der  ISreiincrbaltor  länKMverHchieblicb 
H'tiii.    Internationale  Saaerttoff •OeaeUaeball,  A.*0., 
Uerlin. 

Kl.  49  b,  Nr.  322  542.  Vorrichtung  fOr  KaltsSgen 
and  dergleichen  zum  Einspannen  kurzer  Materialteile. 
Bmao  Böttaer,  OstMtr.  1 15,  and  Biebard  SpHsaer,  Ma- 
tbildenatraB*  20,  Chemniti. 

2.  Dezember  1907.  Kl.  18c,  Nr.  323020.  Ofen  mit 
Hrbeltrittvorriobtuni;  zum  Oeffnen  und  Sehliellen  der 

Hitzi'raumtüren.     Viliert  Bnumann,  .Vue  i.  l'.r/i;. 
Kl.  21t.  Nr,  .S2:tt);r_'.  Kii]i|dun(;  zum  Antrioi»  von 

Kettenrofflen  mit  iitif  einer  AuKuparunj;  der  Sperr- 
radnidieibe  drelibiir  trebaltenem  Ke^;ulierj;elijiiihe,  das 
durch  eine  in  einen  Nehlitz  ein^rreifende  •Stellschraube 
einstellbar  iMt.   Otto  Yetit,  (  liarlottenburg,  LQtzow  17. 

KL  ai  c,  Nr.  19S.  Aua  swei  HOlaen  und 
einem  DDbelaehlflseel  beetebeader  DabelTereeblnB  fftr 
zwei-  nnd  mehrtcilij^e  Modelle  und  KernkAstcn. 
A.  Flury,  flu»,  Sphweit;  Vertr.:  F.  Haliloohor  und 
I'!.  !ii|>|iel.  Tut. -Anwalte,  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  C.'ii,  Nr.  :<2:M2:.  i{|e.  !i«rlirre  mit  nenkreeht 
geführtem  und  mit  l,>irlif.t.  nuM  1  v>  r>.  betiem  Me^ner- 
balter.  Hagener  Work/<  u<rfalirik  (i.in.b.  II.,  Uageu i.  W, 

Deutsche  Reichspaiente. 

Kl.  air,    Nr.  ivUlM»,    vom  April  lyiCi. 
Emilie  Minna  (irünitz  ^eb.  l.ederer  in 
rhcmnit/.  Miiiltlt/iitlrfr  und  Vrrfnhrin  tu  tiettsen 
Hirnttlhuiij. 

IloUmebl  wird  mit  Walrat,  Stearin  oder  dergL 
in  einer  MisebTorriebtnniir  durch  Erhitzen  durcbtrinkt. 
ZwerkmiiHi^  wird  hierbei  ein  Vakuum  anf^ewendet. 
Zur  BeHi  hwerun?  des  Holzmehles  können  vor  oder 
nneh  dem  I )ur<  litrftnken  StolTe  wie  Kalk  odrr  Olpe 
zugesetzt  werdvn. 

Kl.  21  b,  Nr.  1S8«52-»,  vom  9.  Oktober  1904. 
Nil«  \V  a  l  I  i  n  in  < '  lia  r  I  ■>  1 1  e  n  Ii  ii  r  Khkl  rixther 

Induklioii^ofen  zum  kontinuterht:hen  \'erarbnten  von 
Erztn  und  dergl.,  innbr-soiidere  zur  MetaügewitMung. 

An  den  unteren  Teil  dea  Schachte«  üt  «in  «1« 
anfrocbt  «tebenda  Sdilaife  antgabIMeter  Setamelnaom 
angesdUomeaj  dar  tob  dar  hdUloa  Brflek«  •  geefeltsfe 
wild.   Um  diesen  Raum  iat  ein  doppelter  Traaa- 

formatorkSrper  b    i;elc(;t,    der  an 

j;eeij»npten  Htellen  die  stromfübren- 
den  Spulen  (•  träRt.  I'fiti  Verliiniiniii,'»- 
Htilek     de*  Tramtfurmatorkörpers 
lie^t  in  der  bohlen  Brücke  a.  Zar 
Küblun^    der  TranNformatorrinpe 
dienen  Huhre  d.    t  iHt  der  Schlak- 
ken-,  f  der  Metallabatich,  g  sind 
Oebllaedflaen. 

Das  in  dem  Aufirabesrharhte  be- 
findliche Material  wird  zuiiäehrtt  von 

den  aufMtei>;enden  Oasen  so  weit 
vorpewärmt  und  erliit/.t,  dall  e.t  für 
d-  n  elektriwi  lien  Strom  leitend  wird, 
und  wird  fbmn  in  der  InduktionH- 
Bcbleife,  lüe  lu  den  unteren  Teil  den 

Aefgabescbacbtea  (io  die  Kaet)  bin« 
efaragt,  geaebmolzen  und  redaslert. 

■  X2l  ffH  a  zweckmlSige  AuinutBung  der 
*  '^t  '  elektrischen  Enerpe  wird  dabei  da- 
«  ,    j  '  •  !  dureil    liejjiiiiHtij^t ,    daß    daH  iioeb 
l  Igi  liji-'  nicht  ijf'MelunolzBne,  aber  bi*  zu  hoher f*^-*^  Temperatur  vorne» flrmto  Material 

in  detn  obersten  Teile  der  Si-hmelz- 
zono  einen  ̂ röHeron  Hpezifischen  NVidemtand  besitzt 
als  daa  bereit«  geachmoisene  und  raduaierta  Material 
im  TIegal  nnd  Herd,  aad  daher  den  Hanpttail  der 
im  Seknndarkreise  Terbrauchten  elektriachen  Energie 
aufnimmt,  wShrend  die  nicdri^^er  in  der  Scbmelzzone 

liojjende  St-bmelzniasse  infoli;e  fjerinL'eren  Hpezifi-*cben 
AVider»tande»  nur  so  viel  Würme  autnimmt,  wie  zum 

nOfsit^balten  erforderlieii  iHl.  llie  dunh  deti  ilek- 
trischen  Strom  erzeugte  Wärme  wird  also  hauptsäch- 

lich an  d<>r  Stelle  im  Ofen  anageautst,  wo  ei«  am 
meisten  ^ebraacht  wird. 

Kl.  24c,  Nr.  188874,  rem  25.  Januar  1905. 
Ernst  Schmnt<illa  in  Berlin.  Gaserzeu<irr  mit 

atufenartig  mifi  ri  innndrr  atujeordnt'tfii  und  in  dan 
ItUUre  dfM  Scli'iil,!,-   ■  i,,->i^ri)i/trii'{in  heutruiitjt». 

I>or  inslieHondere  zur  Vergasung  von  Braunkohle 
dienende  Oatierzeui;er  ist  ho  aiageriehtet,  daß  dl« 
Asche  und  Schlacke  ia  Tollkommon  aaagebranntem 

Znetaada  aloli  leicht  aa« 
Ilm  eatfaraen  lamen,  and 
daB  die  waaaer-  nnd  teer> 
haltif>en  Beetandteile  de« 
Oeses  in  ala  permanente« 
Uas  umgawaadelt  werden können. 

Der  Oeaeratorschaebi 
iat  im  unteren  Teile  auf 

Bwei  einander  fq^aafiberlie- 
geaden  Seiten  tiappmfOrmIg 

ausgebildet,  and  «war  wer- 
den die  ein,'- Im  n  SiuT  n 

auf  der  l.ult/utulirHeitp 
durch  ItolilroHto  n  b  c  ije- 
bildet.  Die  sich  auf  diesen 

Rosten  ablagernde  Aitche 
wird  durch  OcfTnungon  d  t  f  abgesogen.  Luft  wird 
«owobl  in  die  kastenartigen  Hnhlroele  «  i  c,  als  aurh, 
wenn  erforderlich,  durch  die  üeffaangany  h  i  in  den 
Gaserzeuger  eingeffihrt.  Die  Kauten  der  Hoblroste 
«ind  al.H  Wa''H<'rliehflI(er  aux^ebildet,  wodnroh  eine 
Kühlung;  der  anliet;enden  Wnndimijen  horbeifjeführt 
uini  filr  dir  <  r/eii:^'un^'  il.  r  crfonlerliclte  Wasser- 

dampf  cutwickelt  wird.  A-,  l  und  m  sind  Uasabluituugcn. 
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ll.D«Minber  1907. Berieht  über  in-  und  «utdänditeht  FatetUe, Stahl  and  fiiMB.  1817 

Kl.  läts  Nr.  1S>»<I42,  vom  I' 
Emmeriob  in  Frankfurt  a 

Mni  1901.  Karl 

M.  Vtr fahren  zum 
Heiiiii/f»  von  Gaurn, 
in»be»<indere  von 
Hochofengasen  zum 
Betreten  von  Jfo- 
Utren. 

T>em  PlQf^oIrsde  a, 
welche»  die  rA\  reini- 

gemlon  (ift-'i-  /i'iitral 
ttliHiiii;,'t  and  tHtii^cil- 
tiiil  w'  itiT  l'i't.irdiTt, 
wird  (luri  h  iMlxen  A 
Wasser  zu^eHpritiit, 
dM  durdi  Flüjfel  e 
des  Badaa  Ma  ver- 

teilt and  mit  dem 
zn  reiniffenden  Oaa« 

^'iii  vermisi'ht  wird.  FoMtc,  im  \'i'ntiliit(>rt:elifiu«p 
aii);vbracht«  l'reüHftcben  d  und  «  bewirken  eine  wci- 
tu*  Vartoilnnf  öm  «ingasprititen  Wamn. 

KI.  7a,  Nr.  18221M,  J',.  April  l'.tor,;  Zu»«tz 
zu  Xr.  174373  iTerjjl.  .Stahl  und  l.iM'ti"  \'Mi'  Nr,  29 
8.  1071).  Otto  Heer  in  Zürich.  I'tigtrschrÜt- Walzwerk  zum  Ausut recken  ron  Uuhren  und  anderen 
Hohlkörpern,  bei  welchem  die  Autttreckung  durch 
tidt  ttändig  im  gliche»  Sinme  drehende  tmd  dtirdk 
Vered^iebuHif  ihree  Tmgbeekee  vor-  und  eurHek- 
httcegle  Kniiberwalzen  erfoh/t. 

Das  i'ilger»cbrit(walzwurk  des  IlauptpatonteB  ist 
dolüB  •bfaindart,  dsft  daa  <|nerliMpt  a,  an  walohaa 

im- 

die  den  Walzcngtänder  b  hin  und  her  bowpjf^nden 
Zagatangon  c  un^rreifon,  nicht  nur  dur4'h  /wi«rhen  ihm 
und  dem  WalzenMtAnder  b  angebrachte  Federn  </,  son- 

dern au<  h  durch  vor  ihm  aingwpunnte  Federn  r  ab- 
gefedert ist.  Die  Fedeni  «  «af  der  einen  Seite 

aehvichen  dio  labendige  Kraft  der  bewegten  Manen 
am  Ende  daa  Vorgangea,  die  Federn  d  anf  der  andern 
Seite  am  Ende  des  Rack(run:;e!t  ab.  Ifierdareh 

werden  dio  UiHher  lnMintii'tcti  l'i'ili'  zur  Aufnahme  des 
^as-  uder  dampffürmij^un  Uruckniittuls,  welches  den Wal/enstiint 
übertlüssi^. 

iitflurmij 
beitiad I  ig  gegen  die  Federn  d  dringte, 

Kl.  10b,  Nr.  18.^108,  vom  IS.  Februar  190»;. 
L  u  d  w  i  VVeiö  in  BudfijicHt.  Virfuhrfi  ^iir 
HirstrUuini  ff.sffr  h<irtri-  Krihet/s  iiii^  stfick-iiji'n  ndtr 

jmlr, )  iij,  Ii  Stiill'f'i,  trir  F.r:en,  tieniiüchen  ron  Erzen 
und  Kok-ggrug,  Anthrazit,  Stein-  oder  Holzkohle  und 
dergleichen,  wobei  daa  Brikelliergut  mit  Kalkhydrat 
eermitdU  und  fendU  mit  Kohteutäure  Mn^er  j^ruek 

Daa  mit  Kalkhvdrat  angemachte  Brikettiergat 
wird  trBhrend  des  Pre*son»  oder  im  Repreßton  Zu- 
Hfand*',  alno  als  liiikelt  unti-r  l>rurk  /iiiu'irhwt  mit 
kAltor  und  diinii  mit  »nrnur  Kidilfimaure  IxdiHiiilidt. 

Diese  zw l  iniuhfri-  ÜiduiiidhuiL,'  bit  tet  den  Vorteil,  daß 
das  in  Terhältnii^niätiig  geringer  .Menge  in  der  Briket- 
tiermasae  Torhandene  und  darin  fein  verteilte  Knlk- 
hTdrak  bia  in  den  iaaeraten  Kern  der  Formltörper 
gteieInnlUg  gat  ven  der  anter  Draek  atehenden 
gehteBSlIaw  erreicht  wird.  Die  zuerst  zugeleitete 
kalte  KoUenalu«  dwebdringt  die  Maaae  vollständig, 
ea  entatebt  hierbei  eher  niobt,  wie  bei  der  bekannton 

Beiiandlutit:  v<<n  mit  Kalkhjdrat  eingebundenen  Bri» 
ketta  mit  iieilien  Kauchi^aaen,  eine  harte  dichte  Außen- 
kruste  an  den  Formkörporn,  die  das  Eindringen  der 
KohlentiAuro  in  genügender  Menj^e  in  die  Kriketts 
bindern  oder  wenigatens  er^-chweren  würde.  Tritt 
nun  in  der  zweiten  Stofe  des  VerfalirenB  die  heifie, 
mter  Druck  itehende  Koblenalure  in  dea  Brikett,  eo 
erbfirtct  die  Ma-H-e  «r.fdrt  durrh  und  durch. 

Kl.  24e,  Kr.  ls:t(Hi:i,  Tom   1h.  August  lt>(>&. 
J.  Edn«rd  Ooldbchniid   in  Frankrurka.lL 

IFaeeergaeerMemfer,  der  äureh  ein  SttuggMäte  tearm- 
gehUuen  wird. 

Der  Oenerator  a,  welcher  keinen  Rost  besitzt 
und  durch  Saugluft  warmgeblaaen  wird,  iat  gegen 
den  Sknttrdi  r  '/  -  unter 

Wej^fuil  i'iiu'h  Vi'ntiled — 
lediglich  <lur<li  «dnen 
WasserTerschluli  c  ab- 

gescbloBaen.    Die  Ab- 

Cileitang  d  ist  ober- b  dea  Verscblusaea  e 

an  den  Beschieknnga- 
triehter  f  augeschlowen. 
Ein  mit  einem  .Schieber 
versehcneH  Utn<;cbung8- 
rohr  h  dient  zur 
leitung  der  Knuch^at<c 
beim  Anheizen.  Bei 

kleiner  SchieboröfTnung  wird  entschlackt  und  bei  Bc- 
triebapausen  der  Oenerator  warmgehalten.  Uureh 
Rohr  *  tritt  beim  Aafeaern  und  WermUaaen  die  Ver* 

brennungaluft,  durch  k  beim  Oaaen  der  Waaier» 
dampf  ein. 

Kl.  7  b,  Nr.  18.<)005.  vom  '.'ü.  November  19Ud. Wilhelm  Rodewald  in  HI fllbcim  a.  d.  Rabv.  Ver- 
richtung  zur  HertteUung  Uumpf- 
getdueetßter  Rohre  tn  cMaM  etn- 
»igen  Durchgänge. 

Om  du  AbrelBen  der  Ziehzango 
von  dem  Nchwelftwarmen  Blecii- 
stroifen  beim  Durchziehen  durch 

den  Ziehtrii'htcr  zu  \  i  rliiiti  ii,  \mt- 
dea  die  ächwciUrnllcn  u,  die  dan 
von  dem  Trichter  gebogene  und 
Torgeschweißte  Kohr  fertigschwei- 
Uen,  so  angetrieben,  daß  sie  die 
Fortbewegung  de«  Rohre«  doreh  den  Ziehtriehtor  nator» 
atfltzen  und  ilie  ZIebzange  entlasten. 

KI.  IOh,  Nr.  lS.'JtMK».  vom  10.  Juni  190").  Franz 
Joseph  Collin  in  Dortmund.  Liegender  Kokaofen 
mit  nenkreehten  Heizzügen  und  zwei  oberen,  überein- 

anderliegenden Verbindunggkanälen  für  dieee, 
Vm  ist  zur  Vcrgleichmfißigung  de«  Kantningea 

bereite  Torgeechlagea  worden,  bei  KokeSfen  mit  «enk- 
reehtea  Heiaiagen  ftber  dem  oberaa  wagereehten  Ver- 
liindangakanal  eiaea  iweitea  wagereebtoa  Kanal  aa> 

zuordnen,  der  mit  dem  unter  ihm  liegenden ~  durch HodcnöfTnungen  ho  verbunden  ist.  dait  er  nur  die 
Hei/guse  der  Ofeiicndcn  aufnimmt  und  diihiu  Vurück- 
leitet,  wo  nie  wicdi  r  iil)W;irts  /iclu'n  ̂ (dl(•Il. 

(JemälS  der  ürhiidung  sind  dio  an  den  (tfencnden 
befindlichen  IleizzQge  nur  an  den  oberen  der  beiden 
VerbindungakaaUe  angeacbloeseo,  und  geben  also 
ihre  ganze  OaMaeoge  an  dea  Kaaal  a  ab.  Bierdnrch 
aoU  die  a]«ehaii8i|iuH  der  Wandbebeizang  Bodi 
erhobt  werdea,  da  die  Wirme  der  FUmmea  aa  den 
Ofenendeo  jetzt  dieeea  Tollstiadig  zogato  kommt. 
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Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Umschau  im  In-  und  Ausland. 

DeattohlABd.  Bei  der  ateigendon  EinfUbrang 
von  BpfllwIiMhyB  Mif  uuMtB  ZeelMa  vocdisam 
•U«  Angaben  Ober  dl«  bei  dleeen  Antagen  entallM 
Beenltote  boEOglich  der 

llRltbarkeit  dor  SpUlrohrt* 
beeondcrf   llearblnnf:.      Wir  eiilnehmen   eiiifin  Be- 

richte* Ober  dif  .-^pillv.■rtiat^nr)Ia^en  auf  Zt-cho  „DtMit- 
•eher  Kaixor'  Ix  i  iiaiiilKirii  foljri'iideH  Ql>er  diu  iiuburMt 
UngOnHtiifon  RrfahrutiLri'ii  mit  denHolbcii : 

AIh  Ver>«nt7.mAterial  wird  in  Hamborn  haupU&ch- 
lich  der  Scblackenaand  des  nahe  gelegenen  Hocb- 
ofMwerks  «Dentscber  Kumt*  T«nr*nd*t.  Yon  di«Mn 
SohlMlceaMiid  »tehM  tiglioli  200  Wnnoaa  n  J«  10 1, 
im  ganien  also  2000 1  xar  VeifBgnBg.  Da  dieie  Menge 
jedoch  anf  die  Dauer  bei  amfangrelcherer  Terwendang 
doH  Spülverttatzc«  nicbt  aui«reiriien  uini.  hat  die  Oe- 
werkHi'haft  «ich  dadurcb  irfwichtTt,  ilfili  ■'ic  von  der 
EmBchcrgenofscnBrhfift  (ien  |{ntrL'i'r.-<Bii(i  ili-r  ii'MK'ii 
Emachcr  angekauft  und  aiit>erdem  verBchiedenc  äand- 
lager  am  Rheia  arworben  bat. 

Bei  dam  varwandeten  Varaatamatarial  anielto  man 
aahr  aiUeehta  firgaMaia  beiSgUeh  dar  Labanadaaar 
dar  Taraatcrobre.  Ibra  Abnntsang  stand  bei  dem 
oobarfan  Schlarkoniiand  in  gar  keinem  YorhSltnis  zu 
dan  and«rwcitij  Ih  ;  Vcrwcrulunf;  von  -Ii n liebem 
Sand  ̂ emai  litrii  Krlniirutigen.  Ki*  wurde  iLiriiln  h  diircb 
Yertiu<  be  fo-tt^oBtellt,  daß  Bch  m  i  t-d  e  i  s  r  r  ii  ■■  Huhr.- 
von  5  mm  Wandatftrke  schoo  nach  I)ur>  von 

16  000  t  Seblaekenaand  durchgeschli-^b«  i  »nrnn,  aa 
daB  im  gflnatigsten  Falle  bei  dreimaligem  Drehen,  um 

ja  '/■>  Dmfangs,  48000  t  Schladkenaaad  dnrch- 
gasf  alt  wardaa  koantan.  Mahr  ala  bikhatana  draimal 
konnten  die  Rohre  flbarbanpt  nieht  gedreht  werden, 
da  di  r  ViTcchlciB  Mich  so  niinbreitete  und  so  stark 
war,  dali  die  Rohre  bfi  hiiutiircrfm  Wenden  durch- 
braehen;  /.uweilcn  sti  llte  hieli  ilan  r-ilimi  lieim  dritten 
Drehen  ein,  hu  dal»  ilie  Kulire  noeb  früher  verbraucht 
waren.  Ferner  bracbon  aas  ̂ 'uBcisernen  Kohren 
bei  starkem  Verachletft  oft  groUe  Stücke  aus,  wodurch 
sehr  anangenehme  Stfirnngon  hervorgerufen  wurden. 
Unter  diaeea  UaatindaD  achien  die  EinfObrang  des 
SpfilTeraatiaa  von  Tage  aas  an  den  hohen  Kosten  sn 
scheitern,  wenn  aa  lücht  gelang,  die  AbnnlBOB^  su 
verrinL'ern.  Daher  wurden  unt»r  Leitung  des  Bclrieb»- 
innpektorH  Moni  nie  rtz  Versuche  anireHtidlt,  um  ein 
der  Abnutzung  weni<;or  aH»|i;e»etzte«  Material  aiislindiji 
zu  machen,  /unliebst  wurden  Ähnliche  Vereuche  an- 

gestellt, wie  sie  Hüttendirekter  Obst  früher  vurge- 

nommen  hatte.** 
In  sin  mit  Bohlackensand  und  Wasser  gefttlltes 

OaflB  wurden  Rabre  aas  ▼araehiadenam  Material  ein- 
gehSngt  und  in  Drehung  Tersetzt  (bis  zu  ISO  Um- 

drehungen). Da  der  .Scblackeniiand  sich  hierbei  ̂ anz 
fein  zerrii  li.  wurde  von  oben  untinterbroelien  neuer 
Si  blMekeiiBaiid  /ugeireben,  wilbrciid  er  am  Hoden  des 
(ietiiüe».  ablief.  Die  Versuche  eri^abe-n,  dal5  rorzellan.*** 
(ila«  und  Steingut  dem  Verbrauch  weniger  ausgewetzt 
waren  als  Holz.  Schmiedeisen,  Stahl  und  Gntteisen. 
Da  diese  Versuche  aber  täuschen  konnten,  setzte  man 
aie  in»  grßfierem  Maflatabe  in  die  Praxis  nm.  Eine 
Anaabi  Rohre  werden  nil  den  Tersobiedenan  Materialien, 

•  .(iliu  kauf,  2.  November  l'.'nT,  S.  Ußl  «.f. 
'*  .Stahl  und  Kisen-  im  Nr.  4  S.  23». 
"*  /u  den  l.iusatzstttcken  slad  besondere,  sn  dieeam 

Zweck  bergestsUte  ZusammansatsangeD  Terwandat  wor- 
den. Das  baeta  Material  iet  «Pomallao*,  das  garbmara 

«KaoUt*  genannt  worden. 

die  man  zu  untersnahaB  beabaichtigto,  aasgöfQttert  und 
dar  Reibe  nach  in  einem  Versucbaystem  derart  aa» 
eanunengeetellt,  daS  bei  aUaa  BobraB  daa  BtafallaB, 
die  Maaga  daa  SpOlntatariala,  dto  OaadnHBlIgltatt  daa 
Spfllstroms  sowie  das  VertaMtnfs  zwiiehen  SoMaeken- 
aand  umi  AVusHer  «gleich  waren. 

Als  sirij  nach  I  >urclispulet>  von  Iti  000  t  S<  lilut  keii- 
sand  in  den  ernten  schmiedeisernen,  nicht  ̂ gefütterten 
Kohren  durchgeschlissene  Stellen  zeigten,  wurden  die 
Kohre  geöffnet  und  unterttui  ht.  Eine  zweite  OefTnung 
und  Untersuchung  der  Uohre  wurde  Torgenommen, 
nachdem  60000  t  Sebladtaniaod  dnreh  daa  Yarsnaba- 

ayatam  darebgaapfllt  worden  waren. 
Ana  den  in  der  angegebenen  Quelle  TerOffantliehIeD 

TaballaB  ist  araiehtlicb,  daB  Bich  , Porzellan"  Weitana 
am  besten  bewihrt  hat,  und  die  andern  Materialien 
ihm  gegenüber  ülierhaupt  niiht  in  Frage  kommen. 
Eisen,  sowohl  (iuBcisen  wie  Schmiedeisen,  wird  am 

stärksten  abgenutzt.  .\ber  auch  Kinlagen  Ton  (iuß- 
oder  8chmiedeisen  sind,  obschon  sie  eine  bedeutend 

grütiere  Abnntsang  ala  (fPorzellan*  aufweisen,  immer 
noch  aber  sa  ampfaUaB,  als  Rohre  ohne  Einlage,  da 
aieh  die  EinsattatOeka  immerbln  anaweebeeln  laaaan 

und  das  eigentliche  Leitungsrohr  Tor  Vernchleiß  ge- 
schützt bleibt.  Sodann  können  Einsatzstücke  durch 

Drehen  der  Hohrc  bi«  iiiif  I'a|>ierdicke  abgenutzt  werden, 
während  die  llauptrolire  schon  bei  geringerer  .Vb- 
niitzinig  dem  Drucke  nicht  mehr  Htsiidlmlteii  können 
und  an  T.-agfAbigkcit  verlieren.  Sehr  stark  wird  auch 
„Kaolit"  abgenutzt.  Etwas  besser  hat  sich  Steingut  be- 

wahrt, doch  besteht  bei  ihm  der  UebeUtand,  da6  die 
ffinsatsstfloke  teehnisebar  SahwiarlglMttaB  wagan  niebt 
anter  20  mm  Wandstärke  bergeetelll  «ardaa  kteaaB, 
auch  ist  aein  Verbranch  noch  starker  als  der  von 

«Ulf*.  Aber  auch  (Sias  hält  den  Vorgb  ii  h  mit  Por- 
zellan nicht  aus,  da  letzteres  bisher  noch  gar  keine 

Abnutzung  gezeigt  bat.  Dazu  ist  ülas  weHcntlii  h 
teurer:  ferner  hat  «ich  der  Nachteil  herausgestellt, 
daB  aus  ihm  häufig  grftBere  Stücke  auBBpringeu  und 
▼on  dem  SpfllBtrom  weggerissen  werden,  so  daB  das 
Mantelrohr  frei  liegt. 

Wagen  der  Einzelheiten  der  Tarsaahsergobnlasa 
niaft  auf  die  angezogene  (juelle  Terwiesen  worden. 
Dag  Gesamlergi  bnit*  k.inn  dahin  zusammengefaßt  wer- 

den, daß  in  ,ror/i  llan-  das  gegen  den  Scblackensand 
widi  rHt.iiiil:li!n.:Htr  und  daher  ZU  den  S|iiil versatzlei- 
tungen  geeignetste  Material  gefunden  ist.  Der  höhere 
Preis  der  mit  , Porzellan"  gefütterten  Kohre  gegenüber 
ungefütterten  wird  durch  ihre  größere  Lebensdauer 
in  kurzer  Zeit  aungeglicban.  Die  Haltbarkeit  der 
Poraellanrohre  darf  aber  aaah  nicht  abaracbltst  wardaa. 
Bisher  ist  swar  noeb  kein  TarseUaU  faalgaatdlt 
worden;  es  läßt  Bich  aber  Termaten,  daft  ana  dem 
spröden  .Material  im  Falle  des  VerscbleiBes,  gerade 
HO  wie  es  von  (ilas  festgestellt  ist,  leicht  Stücke  «us- 
Hjiringen,  die  dann  weggespült  werd«ui.  Sobald  es  fo- 
weit  gekommen  ist,  werden  die  Einsatzstücku  rasch 
verbraucht  werden.  Sie  lassen  sich  aber  sehr  leicht 
<lurch  neue  ersetzen,  und  ihr  Ein-  und  Ausbau  ist  viel 
leichtsr  aasanfBhran  nnd  daher  billiger  als  das  Aus> 
baaan  and  Ernanam  dar  Haaptrohra. 

Die  einsige  Stelle,  an  der  .Porzellan«  iddit  ab Binsatzmaterial  verwendet  werden  kann,  sind  die 
HauptfallkrÜMimir.  In  ihnen  würde  e«  durch  die 
Wucht  des  auffallenden  Schiackensandes  zersciilagen 

werden.  Man  verwendet  ilahcr  auf  .Deutscher  Kaiser* 
jetzt  Hauptfallkrünuner  aus  Oubeisen.  In  der  weiten 
Ausbauchung  des  Krüininers  sammelt  sich  so  viel 
Schlackensand  an,  daß  er  eine  Sohutsdecke  ffir  die 
Winde  dea  KrUmman  bildet,  die  so  dar  Abnatanag 
kanm  aasgaaatit  aiad. 
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Die  Rohr«  mit  Einlaf^en  und  «XmtUche  Neue- 
ratl|^en  an  dem  S(inlHy-itoni  nind  tlcm  lJetrieb»ini«pektor 
Mommertz  pfttentamdich  ;,'ft.(  liützt ,  die  Patente 
tisd  <l<'r  (ii'workscbuft  ,I)outc<  in  r  KniHi  r-  In  /w  der 
Firma  Tbjstea&Uo.  in  Jtfalb«im  a.  d.  Kühr  ttber- 

OroUbritannien.   D«r B«rioht  der bekeanton 
KlMBifikationiügesellDchaft 

Llojd'8  Reftster  of  British  and  Foretfn 

ttb«r  de«  Jahr  190C  lii^  i  ;)ri7  ,.ntl;i'ilt  ̂   \\ut:^-  A  r:L:,ili.>n, 
die  allgemeinere«  lDtt're(ii«e  lieansitruchen.  lu  den  Ho- 
giritern  der  GoBellachaft  waren  am  30.  Juni  d.  J. 
10  285  Schiffe  mit  rund  20  Millionen  Tonnen  ver- 
lelehnet,  worunter  3460  Schiffe  zählen,  die  nicht  anter 
enifUeeher  Flagge  eMeln.  Der  Zug uc  im  Berichta- 
jahre  mit  Caet  Vjt  Müllonen  tmm  M  der  grSBte, 
der  in  der  dreiundaiebzigjahrigen  Geichirhte  dea 
Lloyd«  je  zn  Turzeichnen  gewesen  tet.  Insgeaamt 
wnrdon  im  letzten  GesfhSftBjahro  43  Dampfer  mit 
Aber  je  ÖÜOU  t  kiaHaihziert,  unter  denen  die  „Lusi- 
teaia"  mit  3U822  t  an  der  Spitze  Mteht. 

Zwei  Schiffe,  die  „AHdiniboia"  und  „ILeefratin",  too 
je  38^0  t  werden  beHonder«  erwähnt  ala  i^raeaanfee 
Beiepiele  eigenartifer  SohiffafartebediagniifaD.  Dieta 
Sebiffa,  arbaat  für  die  Oaaadian  Pad8e  Bauway,  eiad 
fVr  den  Dienat  auf  den  groBen  nordamerikanischen 
Seen  bestimmt.  Da  sie  aber  zu  lang  sind  für  die 
Abmeggungen  der  SchloufCii  /»ianhen  liuelicck  und 
den  Seen,  so  int  die  Konrnruktittn  derart  eini,'eri(  htet, 
daß  jede«  Fahrzeug  in  t^iielieck  leicht  in  z^oi  Teile 
serlegt  werden  kann.  Die  Hälften  werden  getrennt 
aaeb  daa  8a«  geaeldappl  nad  dort  wieder  toMmnao« 
geeeltt. 

Vaoh  dea  voa  dar  gaaaBBien  Oaialladwlk  gaaah- 
migten  PlAnen  wird  eben  der  grSBte  Saugbagger 
der  Welt  in  Birkenhoad  gebaut.  Rr  soll  imstande 
iala,  rand  lOOOO  t  Sand  in  r>0  Minuten  zu  pinnpen. 

Oegenwirtig  »ind  G?  entflisclio  und  1.<T  aurliln- 
di-tiljf  .Stahlwerke  zur  Lioferuiif;  von  Stulil  uhw. 
narli  den  Bedingungen  deH  en;.,'liHi-)H'n  Lloyds  zugelassen. 
Im  Hericbtejaltfe  wurden  rund  KHOOuO  t  Schiffs-  und 
Keseelbanmaterial  von  den  Abnahmebeamten  der  Qe- 
■allaaluifti  deren  Zabl  sarzeit  806  betrigt,  gaprflfl. 
Dia  OewiintHBga  der  ia  daauMibett  Zdtmam  ab»* 
aanmenen  AnlcerketteB  bellef  eiob  in  OroBbrftannTen 
allein  auf  rund  TSO  MW  m,  wahrend  IMüii  Aiiki  r  der 
Abnahme  untL'rLiL'L'n.  Kiu  für  d'i'  .,  1  .iihitiiiiia"  und 
„Manretanin"  ln'htniniu.Ti  A nkr  rki  tti  n ,  ilip  vor  kurzem 
geprüft  wurden,  haiien  eine  Ketteneisenstärko  von 
44,4  mm.  Jedes  Glied  dieser  AnkariMttaa  wiegt 
68^  kg,  die  ̂ anze  Kette  rund  126  t. 

Dar  Bericht  betont  besonders  die  stetige  Zs- 
nahme  dar  Tarwendung  dar  Turbine  im  Schiffbau. 

Der  Oeeamt-Tonnengehalt  der  bie  jetst  bei  .Lloyda" 
ref^i«trierten  Turbinenachiffe  beläuft  sieh  auf  9U  2K<i  t, 
auis'euhlicklicb  sind  noch  10  weitere  solcher  Schiffe 
mit  rund  94000 1  im  Ban  anter  dar  Aaliicbt  der  Qe* 
Seilschaft. 

Mit  besonderer  Genugtuung  begrflßt  der  Bericht 
die  eben  jetzt  im  (Jang  befindlichen  Vorhandlungen 
SWischen  England  und  Deutdeliluiid  ütiur  die  goinein- 
•ame  Begelang  der  Frage  dee  Freiborde.  Ein  end- 
gflltigei  Abkommen  Aber  dieeen  wiebtigen  Punkt 
zwischen  zwei  so  bedeutenden  achiffahrttrcibonden 
Nationen,  so  sagt  der  cngliBchc  Bericht,  bedeutet  den 
ersten  grollen  Seliritt  in  der  Kii  iitnnt;  einer  inter- 

nationalen Vereinbarung  über  das  Freibord,  welche 
HO  überauH  wichtig  iut  für  die  Sioherlieit  von  Laban 
und  üut  bei  der  äeefahrt. 

*  Nacb  „Baport  of  tbe  Societye  üperatione  daring 
tbe  7aar  1906— 1807^ 

Tn  aiiMr  Mherea  Ißttellovg*  diaier  Zaiteebrift 
war  scIhmi  Mf  die  von  guten  Ifirfolgen  begleiteten 
Beatrebungen  des  Dr.  Mund  hingewiesen  worden, 

bei  seinen  Generatoranlagen  tieljen  der  l'r/i'u rjuii;^ 
von  Generatorgas  auch  die  Gewinnung  der  au«  der 
Steinkohle  entstehenden  Nebenprodukte  zu  betreiben, 
und  zwar  neben  der  dee  Teers  besonders  dos  ans  dem 
Stickstoff  dea  Brenaetoffee  entetehenden  Ammoniaks 

io  Form  tmi  Anunonealfat.  Henarea  Maebriebten** 
mfolga  iet  nnn  aneb  die  Oaa  Power  and  By-Prodneta 
Ck»mpany,  Ltd.,  in  Glasgow  mit  Generatorkonstrok- 
tionen  herausgekommen,  welche  die  Möglichkeit  der .Eniainag 

«rfaebllcber  Rrtiparnlsae  lu  der  Stahlerzeagnng 

fQr  eich  beanspruchen.  i'rsktiacbe  Versuche  mit 
dicken  Generator-  and  Ncbenpruduktenanlagen  sollen 
die  Frage,  ob  ee  wirticliaftlich  ricbtig  iat,  derartig« 
Anlagen  mlteiaaBdar  in  verUadan,  ia  bafriadigender 
Weiao  golSat  haben.  An  einigea  Zahlen  wird  die 
Wirtschaftlichkeit  der  Einrichtungen,  die  in  einigen 
Hi-hottisclii  ti  und  i  ii^liachon  Stahlwerken  »chon  in  An- 

wendung; Mind,  i'.uher  erläutert:  In  einer  Anla;:e,  dio 
etwa  20U  t  Kohlen  im  l  äge  vers^aseii  kann  i  1  t  Koiile 
englisehen  VerhäUni.'tscQ  entsprechend  mit  H  ,4  an- 
gesetzt,  entsprechend  einer  Gesamtaufwendoag  Ür 
Kobian  von  1600  werden  die  tiaae  fOr  aligUMiB« 
Staldwerknwaeke  natsbar  gamadit,  ̂ •bUloBlieh  fSr 
Stahlschmelzen,  nachdem  gewiaie  Nebenprodukte  d«n 
Gasen  entzogen  worden  sind.  Eine  derselben,  Ajh- 
moniuniHulfat,  wird  in  Menjrrn  i  rlialten,  die  je  nacb 
der  Qualität  der  Kohle  Hcliwankeii.  In  Schottland 
erzielte  man  et.Mi  In  bis  10  k";  schwefelsaures  Km- 
moniak  auf  die  Tonne  Kohle.  würden  also  bei 
dem  oben  angegel>enen  Geaamtverbrauch  an  Kohlen, 
200  t  im  Tage,  etwa  7  t  schwefelsaures  Ammoniak 
erfolgen.  Bei  einem  Tonnonpreis  von  etwa  S40  Ul 
fQr  dkaeaNebeaprodakt  waidaa  demnach  die  Oeaamtaaa- 
gaben  ftlr  die  Kohlen  gedaekt  eein.  Ea  konnten  also 
mit  iinileron  Worten  bei  Blnftlirung  und  praktischer 
Hewiiiiruug  dieser  Aulagaii  die  Selbstkosten  des  Koh- 
Stahles  um  road  8  bis  8     f.  d.  Tonne  beraligadrQokt 
werden. 

Vereinigte  .Staaten.  Im  ,Iron  Age"  *•"  linden 
wir  einen  zahlenmäßigen  Hinwois  auf  dio  voranaetobi* 
liebe  Bedeutung  des  ab^^elaufencn  .luhres  als 

Mellenateia  ia  der  tiescbichte  der  BohelMo- 

tenengaag.* Wenn  nicht  alles  tftneobt,  wird  die  (ieaamt-Roheisen- 
beretellung  der  Vereinigten  Staaten,  Deutadiiande  and 
QkoSbfitaaaiona  an  Tonnenzabl  die  50  HüUoaaa-Groaia 
Im  Jahi»  190T  tbaiadbNttea.  Diaia  itnaaaaiwarte 
Zahl  iet  einer  mehr  ale  vorObergehaaden  Baaebtong 
wert.  Daß  hie  im  Jahre  1908  wieder  erreicht  werden 
wird,  dürfte  nielir  als  zweifelhaft  sein  im  Hinblick 

auf  die  ungünstiiren  GeldverhAltnisHe  der  drei  ge- 
nannten Länder.  Bis  zur  nächsten  Hochkonjunktur 

wird  also  dieser  50  Millionen-Rekord  den  llochstand 
der  Entwicklung  der  beiapielloaen  dreijährigen  Periode 
bedeuten,  welche  die  Eisenerzeugung  der  Welt  in  den 
Jahren  1906  bia  1907  gesehen  hat  £a  ist  iatereeeant, 
an  Hand  der  Roheiienerzeugongsiiffem  in  verfolgen, 
wie  dieselben  in  den  letzten  drei  Jahren  seit  Anfang 
1905  höher  und  höher  gestiegen  sind,  und  welcher  Anteil 

an  der  .Steigerung  jedem  der  drei  l.i'inder  zukommt. Dio  Koheiaenerzeugung  der  letzten  sechs  Jahre  in 
Tonnen  unter  HinschluB  der  geachätstaa  Zablea  tt» 
1907  stellt  sich  folgendermaßen : 

■  .Stahl  und  Eiaen"  1»07  Nr.  22  8.  787. 
**  „  The  Irnn  and  Goal  Ttados  Bevisw*,  86.  Ok- 

tober 1907,  a.  1671. 
**•  .Tbe  Iran  Aga*,  84.  Oktober  1907,  S.  1160. 
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Periode  160S  bU  1904. 
Trr.  Mtaaicn     brutorhlaod  riroOhriUnn.  Hummi- 

1902..  l8U»ti-»4S    8  402  fifiO  H  tl.'.:)  97»!  35  IHM  084 
190)  .  .  lS2'.t7  40O  10iisr)ti;i4  8  952  183  :)7  3.'t5  21T 
19Q4  ■  .  ISICOtfaC  10  103  941  8  699  661  35  664  588 

Zm.  58  164  884  S869SSS5  86  806  820  10806888» 

Periode  1900  bte  1907. 
1905  .  .  88  800  867  10  987  623    9  746  222  44  094  102 
1906  .  .  25  712106  12  478  067  10  811  778  48  501951 
1907  .  .  87  48S000  18000000  10560000  50  998000 
(«euh.)  Zm.  76  504  868  86  465  690  80  618000  148  588  058 

.\uH  dienen  Zahlen  geht  Iuttof,  dati  an  der  (iesamt- 
snnahme  von  rd.  35  525  000  t  der  Jabro  1905  bis  1907 
gegenüber  der  Leistung  in  der  Periode  1902  bU  1904 
die  Vereinigten  StMlea  »it  rd.  88 889 000 toder  swei 
Drittel  boteiUgt  tbid,  trtlumid  DevtnAtend  ron  den 
verbleibenden  18186000  t  etw«  7873400  t  oder  an- 
nfthcrnd  zwei  Drittel  erzon^o.  Der  (rroBe  Inlanda- 
nlixat/.  ist  und  lileiUt  für  dii-  Vi  rc-irM>,'ti'M  Staaten  die 
liitHiH  für  die  (,'lHiizeiidi'  l.ntwickliinjj  der  Kobeisen- 
berBtellung. 

Deutachland  wird  in  diesom  Jtihre  rd.  ö4  %  mehr 
Roheisen  herstellen  als  im  Jahre  1902;  für  die  Ver- 

einigten 8tMteD  etellt  sieh  diese  Ziffer  auf  rd.  52*/o, 
wibread  OrD6brltMini«n  nor  eine  Steigerung  Ton  kaam 

81*/«  so  verzeichnen  heben  wird.  F&rnlle  drei  Linder 
betragt  die  Zunahme  etwa  45  o/g.  — 

FQr  die  United  8tatea  Steel  Corporation  wird  dem- 
oldiat  in  iliren  nenon  Anlagen  in  Gary  ein 

ilpbezeng  z.nr  I<(i\regung  Ton  Kohlen* 

nad  Koks  auf  den  Lagerplatz  und  Fortschaffong  von 
demoelbeB  tofgeeteUt,  welche«  goeigaet  erscheint,  die 
Yomrteile  b«i0gUeh  Aal«g«koaten  nnd  AktionHfähig- 
keit  eoUh«r  meehanisohen  Stapeleinrichtungen  rar 
Weichkohl«  n  b«eeitlgen. 

AktOdaac  1.  Bskcsenf  nr  Bewegaaf  «ea  KeUea. 

I>i( HcluMnasehino  | .\l<l>ildui)^'  1 )  knnn  daH  /ii 
hefilrilernde  tlut  von  irfjend  einer  .Stelle  de«  .Stapul- 
plnt/eH  aufnehmen  hei  einer  Hreite  dendelhen  bi»  zu 
etwa  ;iO  m  und  praktisch  unbeschränkter  Länge,  äle 
kann  sowohl  das  Material  aufstapeln  bis  su  einer 
Höhe  von  etwa  12  m,  nie  aneb  es  wieder  vom  Lager- 
banfen  in  Eisenbahnwagen  nsw.  verbringen.  Bei 
lieiden  Tranaportarten  beträgt  ihre  LeistongsfUiigkeit 
(!  t  i.  d.  .Minute.  Die  Kosten  fClr  die  Hewef^ung  von 
Kohlen  und  Kokn  ntellen  Hich  auf  wenipT  als  neun 
Pfennige  f.  d.  Tonm-,    l>a  die  .Mai»<  hine  in  ihrer  Kon- 

*  »The  Irun  and  (Jual  Trade«  Ueview",  20.  8«p> 
tember  1907,  8.  1001. 

etmktfoa  «ehr  «iafaeh  gehaltan  tat,  ■•  aiad  di«  An- 
lage- nnd  Unterhaltungskosten  aehr  gering.  Sie  vor* 

fährt  auf  einem  Qeleise  von  6.5  m  Sparweite,  der 
AuHlejjer  bestreii  lit  line  Tlfiche  von  17,2  m  Radius. 
Die  Oreifeinrichtuiigeii  des  Fürderlmndoo  erfassen  und 

bringen  alles  in  Ureifweitf  lii  -ftide'  Material  auf 
ein  Transportband.  Da  die  Hebemaschine  die  Vor- 
nnd  RQckwärtsbewegungen  mit  eigenen  Motoren  be- 

wirkt, and  da  eowohl  düsa  Sammel-  wie  das  Transport- 
fSrderbaad  radial  am  die  Mitte  der  Maschine  schwingen 
küBiMa,  «0  kaiiB  K^to  an  jeder  SteUb  des  Stapel- 
ranmes  anfgenommen  und  an  einer  beliebigen  Stelle 
inni'rhHll)  der  Rciohwoilo  des  TmiHiiortfrirderbandes 
wieder  abgeladen  werilen.  Dii'  djulun  Ii  eruiii^jüchteu 
yerschicdenartijjen  IlewcLriniL,'.  !!  iTui<  lien  diiH  Hebezeug 
für  schnelle  Eut-  und  lleladuogea  besonders  geeignet. 

  O.  P. 
üeber  die  Bexiehung  der  KegaMnokUrt« 
nr  Straekgnaae  bei  Usmi  «adi  StabI« 

Die  B  ri  n  »  1 1 -irlic  K ugeUmekprob«  ,  die  sich 
infolge  ihrer  Kiiiliiihbeit  bereits  viele  Freunde  er- 

worben hat.  heMteht  bekanntlich  darin,  daß  eine  (je- 
hArtoto  Stahlkugel  in  das  zu  untersuchondo  Material 
eingedrückt  wird.  Der  Quotient  auti  Kugelbelastung 
nnd  der  aus  dem  Druckkreisdurchmesser  ermittelten 
ISndruckfläche  gilt  als  relatives  Ma6  der  Hirt«. 

Oureh  diese«  Sindntckverfabrea  Ist  flonaagen  d«r 
RegrifT  d«r  (r«bitiv«n)  HIrte  defiaieri,  die  alMolttta 
Härte  ausgeschaltet,  und  der  Prazia  ein  einfache« 
Hilfsmittel  gelioten,  die  Materialien  d«n  Hlrteuhlen 
iini  h  /II  ordnen.  Das  BrinellHi  he  HftrtemeSverfabreu 

wiirdr  weiter  ausgebaut,  um  mit  Hilfe  von  experimen- 
tell gewonnenen  Koefti^ieiiten  dii'  Zuf^feHtif^ki  it  zu 

bestimmen.  .\ucb  nm-h  einer  Beziehung  zur  Streck- 
grenze und  Debnbarki'k  wurde  geanchti 

Sorgfiltige  Versuche  haben  ana  gemigt,  daß  die 
Briaeilaeh«  Hartetahl  aidit  anabhingig  (et  von  dorOidl« 

der  Belastnag.  Qrdaet  man  daher  fOr  einen  bestimmten Druck  die  Materialien  nach  den 
sich  ertjeliiMiden  Härtezahlen, 
so  iHt  e»  niü^lich,  daß  eine  für 
eine  andere  Belastung  gefun- 

dene Reihe  mit  der  ursprttng- 
Uobea  nicht  übereinstimmt, 
««•wegen  Brinelldie  Belaatung 
fixiert  aad  (bei  Yerweadnag 
von  10  mm-Eagela)  für  Biaea 
und  8tabl  mit  8  t,  fltr  weich« 
Mnt.riiilieD  mit  V*  t  •Bg*' 

geben  bat. Eaiatwobl  klar,  daS  die  Ab- 
hSntrigkoit  der  Härtezahl  Toa 
der  Iti'laHtung  als  ein  Mangel 

der  Methode,  die  dadurch  ein- 

Kngt  wird,  zu  bezeichnen  ist. B  veraalaM«  Panl  La4> 
wfk,*  vomseblagen,  die  Me> 
tlinde    dadureb    vi^n    der  Be- 
Ittftuii^-  iinabhSnjfif,'  zu  machen, 
ilun  b    einen   Kegel  ersetzt, 
dann  bei  verschiedener  Ein- 

daß Die 
man  dii' KindrUcke 

K>ii:.l 
sind 

drnektief«  geonwtrisch  ihalioh,  der  Qnetaehvorgaag 

*  l  eber  iiartebeHtimmOBg  ndtt«ia  d«r  Briaall» 
sehen  iLngeldmokprobe  nad  verwaadter  Eladradtver- 
fahren« ;  „Zeitsebr.  des  Oeeterr.  Ing.-  n.  Areh.-Ter«la««' 
1907  Heft  II  und  12  und  „Baumaterialicnkunde"  1907 
Heft  8,  9  und  10.  (Vergl.  „Stahl  und  Eisen«  1907 
Nr.  24  8.  h:,s.i Au$;uHl  Ii  essner:  »Härtebostimmunc  mittel« 
der  liudw  iksehen  Kejjelprolie  unter  Stuliwirkung» ; 

,Zeit«cfartft  des  Oesterr.  liag.-  u.  Arch.-Vereines"  1907 Heft  46  S.  799. 
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Dehoaug 

bei  der  liritudUcht-n  Methode  nötige  nachträgliche 
McHaniig  des  EiridrurkdurebmeeeeN  (mittels  eine« 
Spesialmikroikopea)  entfällt. 

Im  folgenden  aoU  über  einige  gemeioMin  mit 
Lad  Wik  nn  swei  Sorten  ven  Tbonaeflnlieiaen* 
and  drei  Arten  von  iMeiecbem  Mertinstnlii**  eaa* 
trefabrte  TenatdM  lierichtet  werdon,  die  dnsn  dienen 
aolltuu,   am  die  beim  Zusrvi  ri^iirh   sieb  ergebenden 

•  Von  O.OH'/o  Kohlcnntotl.  u,aöÖ  >  l'hosphor  und 
o,:{'.i'Vo  Mnnh'au.  bozw.  o.->o"  u  Ktdüenetoir,  0,048  »jj^ 
Phoapbor  nod  O^e**/«  Mangan. 

Von  0^8,  0,77  nnd  1,18  Kobienetoff. 
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Qualitätszilfero  mit  der  Kug«l-  und  Kegeld  ruck  härte 
und  dicae  niiteiiMader  sa  vvrglaiebeo.  Aos  d«mJiU- 
torial  worden  eineraettt  NormaIngprobeetSlM  Ton 
400  mm  OcttAmtlilni^C'.  200  mm  MeBltnge  and  25  mm 
DurchmcHHiT.  iiii(l(>r»fi«!(  ZyünJor  Ton  40  mm  Höhe 

um!  I)iir<  limi'--i'r  lii'ri^rhtcllt.  I"rH.ti'rc  dionten  /iir 
BoMtimmune  der  Stri'ckjjrt'n/e,  /u(jlt>Hiij,'kt  it,  l'>rmli- 
di'hnuu;:  und  Kontraktion,  letztere  zur  l".rniittliiii>,'  di>r 
HÄrti'zahlen.  Die  (.oboro",  „untere*  und  wirkliche) 
8tret-k|;reDze  wurde  mitteU  Spie^uUblcBUDg,  der  wei- 

tere VerUuf  der  FormändemBg  doreb  einea  8ch*u- 
linieBseiehiier  aargeii 
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Uthnnng 

AtMI4aaf  «. 

In  diu  Alil'ildunfrtMi  I  Iiis  6  und  vorstehendor 

'l'»!  .  ll->  -in  i  liiu  Vcr«uch8erxplini.-ih(>  üliiTsirlitiich  zu» 
•animoiigtintt'llt.  Soweit  diL-Hclhen  iTkcnm  n  la?tH<>n, 
Mhelnt  eine  •  D  n  ä  h  u  r  n  d  u  i'  r  o  p  o  r  t  i  <i  n  h  I  i  t  h  t 
zwischen  der  Kegeldruckh&rte  und  der 
Streckgrenze  za  beetahen  bei  den  Eisen-  und 
StkUaortMi,  die  eine  Megeaproebena  ̂ Inflexion*  saigan. 
Bai  dam-  lUlarial,  wdoM«  in  dar  SpaimmigB-Dabiiiinga» 
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n.i.i  

AbbUduue  i. 

r><"linung 

AbbililuDi;  S. 

linia  ainail  atatigea  Verlauf  zeigt,  ao  dafi  die  Streck- 
Sransa  wohl  noeh  im  Spiegei,  nicht  aber  mehr  am 
[aoometer  beobachtet  werden  kann  (Abbildung  5), 

liegt  die  Härtezahl  hSher,  entMprerhend  dem  altmlh- 
lic'her  bt'j,-innenden  Klifilviir;^'an:;e. 

Für  di«i  ViTiiiiclje  hti  llt<-  im-  Hr.  !'ri>fi'Hriiir  Bor- 
II  II  r  li  KiTHch  in  ont^-i  iriiikiMtumrnUti  r  NS  •i^.-'  ihiti 
mecbaniech-tiM'litiiHf'li«  Liil><irut<iriiim  der  Teclinitichen 
Hoebechnle  in  WM-n  zur  Vcrfüt^Ming,  wofür  wir  aaeh 
•n  dlaaar  Stelle  is;eziemend  liank  Hilgen. 

Dr.  Alfons  Ijton,  Ingenieur, 
Mvaldetm      der  TMhalMhen  BoehNkal»  la  Wien. 

Rb  ist  bekannt,  daB  Scheibenrlder  ans  einem 
OuBhlonke  unter  dem  Dampfhammer  oder  in  der 
S(  liniicdcjiri  H-ie  mehr  oder  weniger  weii^jehend  pe- 

loriiit  und  ticlilioBlich  im  'Wslzwerk«^  fiTtig^jestellt worden.  Während  Bich  diese  Pnixin  hoi  una  nur 

auf  die  Ersengnng  Ton  Kadkränzen  auM  weichem 
KluSetald«  «ftlMekti  welche  sodann  mit  einer  Stahl» 
bandag«  Tataabaa  wardao,  ist  man  in  NofdamarikA 
nr  Hantallnng  daa  StaUimdaa  in  guiaa  flbar- 
gegangen.  *  Nur  fOr  LolcomotiTen  sollen  aneh 
dort  die  Rfider  mit  weichem  Radkranz  und  Stahl- 

bandage heihehalten  werden.  Buk  er**  hpHcli  reibt 
nun  da»  iSchmieden  des  Stahlldm-kes  und  die  weitere 
Form^ji'liung  deHuelbcn  durch  l'rosBcu  in  vier  Oe- 
■enlten,  wobei  der  Hadkorper  da«  letzte  tieitenk  Hchon 
mit  vorgebildetem  Spurkranze  verlälit.  worauf  er  noch 
nacbgawalzt  wird.  Die  Vorzüge  des  Verfahrens  sollao 
banptaichlieh  in  der  besonderen  MatarialTartailniig 
■nd  bi  der  leichten  Vartanaebaag  d«r  Gaaanka  bei 
der  Sehmiedepresse  sowie  In  der  allmibllehan  Ana- 
bildnn^'  der  Furni  bestehen,  durchweiche  zu  schwere 
KonHtruktidiu'n  der  Presse  vermieden  werden.  Wie 
Hl  luiii  orwiilin!,  han;ielt  t-i*  «ich  um  die  Bearbeitung 
eines  barton  .MnteriitleH,  Am  iofolKe  seine«  größeren 
Oobaltaa  an  Kühlenstoff  nicht  so  hoch  erhitzt  werden 
darf  «od  deshalb  mehr  Schwierigkeiten  macht,  ala 
walehaa  FlaOaJaaB.  OegaaSber  der  bei  naa  gebrioeho 

•   ■ 

* /  s 

AbbUdoDK  1. 
AsMrikanlwhp  BlockAwa 

nr  Badar 

».«am 

t. 
M  dar 

liehen  Bloekforin  für  Rüder  ist  die  amerikanii^che 

Form  (Abbildung  I  j  nin  h  weniger  vorgestaltet,  wes- 
halb bei  dieser  eine  grQndlichere  mechanische  Be- 

arbeitung stattfinden  muß.  Der  oliare  Ansatz  a  dient 
xum  Halten  und  Transportieren,  der  mittlere  Teil, 
der  im  fart^en  Bade  die  fiaaflUrhe  gobeB  aell,  wird 
ranlcbat  tnr  Bloherang  einer  eanberen  OberflXcbe 
uneh  ilen  ]«unktierten  I.iniin  abgedreht,  /wischen 
zwei  horizontalen  Stemiielu  mit  entsprechenden  Oe- 
Henkon  8  (Abbildung  2i  «ird  der  Hi  n  k  in  die  Forn»  a 

gehämmert,  wobei  besonders  der  mittlere  l'eil  gut durchgettehmiedct  wird.  Das  obere  und,  wenn  nntig, 
aneh  das  untere  Hude  wird  abgeschnitten  und  der 
KSrper  a  kommt  in  das  erste  Oesenke  der  Schmiede- 
Srease  (Abbild.  8  A).  Die  inneren  Stempel  o  werden 
ier  mehr  TorgadrOckt  ala  die  InBeren  b.  Im  awelten 

(JcHenke  lAbbild.  3  Bt  haben  dich  die  Stempel  e  bis 
zur  Berührung  genfihert,  worauf  auch  die  Stempel  d 
unter  mäBisein  Druck  so  weit  gegeneinander  gepreßt 

wer<len,  biw  der  entMtehondc  King,  in  Abbildung  3  C" 
mit  f  bezeii'linrt,  dünner  geworden  ist,  als  er  mit 
Rücksicht  auf  die  Stärke  des  Sparkranzes  überhaupt 
werden  soll.  In  diesem  Aogenblicke  würde  ein  .Still- 

stand In  der  Preatoog  aitttretea«  «eil  dar  Wideratand 
dae  Matariala  n  bedeateid  tat  Dadaroh,  dal  jetit 
die  Stempel  e  anxflokgHwgea  wardea,  kamt  naa  das 

•  , Stahl  und  Kiscn"  1005  Nr.  17  S.  997. 
**  .The  Iron  Age",  7.  Sept.  1906,  S.  697;  vergL 

aaeb  .Stahl  and  Säen'  1807  Mr.  t4  8.  848. 
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Hotall  nach  innen  in  den  NabenLuhlraum  fließen. 

Abbildung  3  C  and  D  zeigen  die  fol(;etHien  Pre(iHunj»oii 
mit  inneren  und  tfußorcn  Stempeln.  Abj^cBehen  davon, 
daß  dabei  die  Xabo  auf  die  richtige  Höhe  gebracht 
wird,  dienen  hier  die  inneren  ̂ jteiii|iel  hau|itaMchlich 

r 

•7 

AbblldBDir  3.    Iflr  lirr  ArbcIltTorvIlnyii  unter  4rr  SrhinIcileprcMF. 

tarn  Festhalten  des  Schmiedeatfickeii.  Vom  Ueber- 
Bcbmieden  in  den  OcBonkon  S  Ui«  zur  letzten  Frosaung 
erMgt  die  Bearbeitunij^  in  «lerHclben  Hitze,  00  daß 
kein  erheblicher  OewichtaverluBt  durch  Abbraod  and 
keine  beträchtliche  Bildung 
von  Olflhspan  eintreten 
kann.  Die  Oberfläche  de» 
ScbmiedeBtQckea  bleibt  in* 
folgedoBBcn  rein  und  der 
aoB  dem  Qesonke  I)  (Ab- 

bildung 3)  kommende  Kür- 
per  ist  nach  DarchstoBen 
deB  Nabenloohea  fQr  daa 

"Walzen  auf  genauen  Durch- 
meBMcr  and  genaue  Form 
der  LaufflAche  und  dea 
Spurkranze»  fertig.  Aub 
Abbildnng  4  geht  die  Rin- 
rirbtung  der  PresBo  her- 
Tor.  Die  Kaaten  der  Tier 
Ooacnke  a  bezw.  b  liegen 
auf  Schienen  c  und  d  eines 

Kähmen»,  welcher  auf  Rol- 
len mitteU  Zahnatangcn 

und  Zahnrftdern  von  dem 

Preßzylinder  e  aus  vor-  und 
rückwärt»  vcrachobon  wird. 

Zu  Beginn  der  Verachie- 
bung  muß  der  Sperrnrm  f 
BelbHttätig  auHgcrilnkt  wer- 

den, während  er  nach  ent- 
sprechender Vorrückung 

dea  Rahmona  den  jeweilig 
in  Betracht  kommenden 

Anschlag  g  aufliült,  wodurch  die  rioacnke  in  der  Mitte 

der  PresBe  Btoben  bleiben.  Daa  l'ntergoaonk  b  wird 
nun  von  der  Schiene  d  durch  die  Platte  h  abgehoben, 

indem  der  Kolben  dea  l'reßzylindera  i  aufwürta  geht. 
Daa  Obergeaenk  a  wird  dur(^h  Naaon  1,  welche  von 
den  Kolbon  der  Zjlindcr  m  betätigt  worden,  gehoben 
und  gegen  daa  obere  Querhaupt  n  der  Proaao  an- 

gedrückt.   Die  sichere  Einatcllung  der  Ueaenkkaaten 

erfolgt  dabei  durch  DQbcl  o.  Zur  eigentlichen  Preaaung 
dienen  die  Preßköpfe  p,  deren  Kolben  »ich  in  den 
Zylindern  i\  und  r  beNnden.  Während  der  Pressung 
wird  auch  der  Kasten  mit  dem  Untcrgesonko  von 
Naaon  b  feBtgohaltan,  welche  von  Preßzylindern  t  aus 

bewegt  werden.  Nach  der  Pre»- 
Bonglasaen  die  Nasen  1  dauOber- 
gcBenkc  auf  die  Schienen  c 

nieder,  während  eich  dag  L'n- tergeitenke  durch  Niedergang 
des  KolbenB  im  Zylinder  i 
auf  die  Schienen  d  aufsetzt. 
DaB  SohmiedeHtQok  wird  dabei 

antomatisch  von  Stangen  u  un- 
terfangen. Durch  Vorrücken 

dea  Rahmens  mit  den  Schie- 
nen c  und  d  gelangt  nun  das 

nächste  Ueaenke  unter  die 
Presse  dbw. 

In  dieser  Zeitschrift*  be- 
findet sich    ein  anderes  Bei- 

spicl    für    das    I'reasen  von Rädern  ohne  Spurkranz  in  vier 
tieaenken,  die  jedoch  in  einem 
DrehliMche  angeordnet  sind. 

Wenn   man    nur  in   zwei   Geaenken  preßt,  ao 
kann  daB  Vorgesenk  über   dem    Fortiggesonk  liegen 
und  immer  eingesetzt  beziehungsweise  herausgenom- 
men werden.  F.  S. 

H.t.U.i*S 

AbhIlduDK  I.    OniDdriS.  SrMcn.  und  Ksdandchl  <irr  Hukmchen  Schoilrdrpre»*«  för  KUenbihorUder. 

Neuen  In  Österrelchiflchen  Hüttenwerken. 
In  diesem  Artikel  (IltOT  Nr.  47  S.  1692)  muß  der 

Name  der  Firma,  die  den  Kantileverkran  für  Trzynietz 
geliefert  hat,  in  J.  von  Petravic  &  Co.,  Maactainen- 
fnbrik,  "Wien  XVII,  geändert  werden. 

*  , Stahl  und  Eisen" 

-Stahl  und  Eisen' 

1896  Nr.  10  8.  378. 
1905  Nr.  18  8.  1057, 
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Bacherschau. 

Trucliot,  P.,  Ingi^nieur-rhjmiste,  Chef  de  Labo- 

ratoir.'  a  la  Soci»''ti''  francaise  ilfs  I'yritfs  de 
Huclva:  Lea  Ptfrilm.  P.vriti'S  de  Fcr  - 
Tyrites  de  Cuivre.  Paris  (4t)  <iuai  des  Grands 

Auguitiiw)  1907,  H.  DuBod  et  E.  Pinat. 
9  Frcs. 

Der  ScIiwefelkieH  und  die  kuplerhnitigcn  Kic»e 
bilden  dea  Aiiggan^fimAteriBl  fQr  die  chemtHcbe  OroO- 
iadnatrio  der  Schwefelelnre  und  liefern  eoBerdem  einen 
oiebt  unbeträcbtliehen  Teil  der  Weltprodnktion  u 
Knpfer.  Wenn  auch  d^  Kieie  nieht  sn  den  eigenfe- 
lieben  Eisenerzen  (r^rechnet  werden,  eo  sind  die  nach 
der  Zu>;uioinai  biin>,'  d<>!t  Schwefels  und  des  Kupfers 
Tt-rhlfiliondiMi  UriBtriickMttitidL'  ( KicBabbrXndo,  Purple- 
or<>i  wcLM  t.  ilircM  hohen  KiHen^jchnhos  und  der  i;«'- 
ringen  .Morijjoii  Phosphor  zur  KiHcndartttfllunfj  ver- 
wendl>ar.  l>a  dii-  Ui-winnuni:  nur  an  Schwi'felkieHen 
in  Ruropa  jährlich  2  10ÖOUO  t  bütra^'t,  entsprechend 
etwa  I  500  000  t  Kinunerzen  mit  etwa  60  "y*  EätMl,  SO sind  die  Kiese  auch  für  den  Jüiaenhattenmnnn  von 
einer  gewissen  Bedentang. 

Das  Torlio^endo  Werk  behandelt:  1.  die  Minera» 
lof^ie  und  (Seolotrie  der  KieKu;  2.  die  KoHtpro/.oMc  der 
kiexi^en  Mineralien;  ;i.  ilic  (lewinniint;  den  Kupfer« 
und  die  /ugutemachung  der  KöHtrQckHtÜDdo ;  4.  die 
AnalvBe  der  kiesi^cu  Ülinoralien  und  der  aus  den- 

selben hergfHtellton  Krzougniss«;  5.  die  Erzeu^uni^ 
nnd  den  Handel  mit  Kiefen.  Der  VerfaHNer  liefert 
einen  dankenswerten  Beitrag  rar  Metallurgie  der 
Kieee  nnter  beeonderer  Berflclisiehtigang  der  Ihm  be- 

kannten LagcrfltBtten  in  Spanien  und  hat  es  verstanden, 
die  einzelnen  Kapitel  ungemein  aunfOlirlirh  und  sarh- 
gemätl  zu  behandeln,  liesondcr»  reichhaltig  int  da« 
von  ihm  verüfToiitliehtt'  AnalyHonmairrial  der  Kiene 
au»  den  l>ekaniiti'hteii  Lairer-t  iMi  n  Ii.  r  KMnltiii;,'  <lcr 
Kiese  und  der  Verarbeitung  zur  Uewinnung  des  Kupfers 
anf  nassem  Wege  und  nach  den  bauptsAehlit-h  in  An- 
wandnng  atehenden  ächmelxverfahren  ist  ein  breiter 
Raun  gewidmet  Dabei  eiod  die  chemischen  Tor- 
giage  bei  der  RMuag,  Langoag  oad  FilloDg  ein- 

gehend erSrtert.  Die  Konstmnion  einer  groBen  Zahl 
von  Höst-  und  SchineUflfen  wird  boschrieben  und 
dureil  gute  Zeiehtiuiiijen  erlätitert.  Km  bdI  boinerkt, 
(lab  der  in  den  letzten  .I.'i!'irrn  irlfacli  zur  Anwi  iuluiii^ 
gekommene  l/zerniak-S|iirek-l  Ken  nicht  berüekwirhtigt 
ist,  obuebüH  derselbe  nh  b  zur  Kostung  von  Feinkiesen 
sehr  bewährt  hat.  Auch  die  Analyse  der  Kiese  und 
der  aus  denselben  dargestellten  Erzeugaitee  ist  in  ane* 
ffihrlichster  Weise  beschrieben  nnler  Zngmndel^nng 
der  im  Laimratorinm  in  Huelva  gehrSachliehen  Me- 

thoden. IntercNsant  sind  die  Bemerkungen  Ober  die 
histori>«'lu>  Kntwicklung  der  Si  hwefelkiesindustrie  und 
den  Handel  mit  dienen  I>/en.  von  deren  Bedeutung 
nacbstobeudc  Zu»amiiieUHtuüuug  ein  Uiid  gibt:] 

Schwefelkieeertengnng  in  Enropn: 
Frankreich   270000  t 
Spanien   VBOOOOt 
Portugal   400  000  t 
Ungarn   80  OOO  t 
Italien   \:m  ihx»  t 
Oriechenland,  TOrkei   35  OUO  t 
Deutschland   150000  t 

Schweden,  Norwegen,  RuBland  .  ir>t)noot 
zusammen  2  Ibä  OUO  t 

(ohne  die  kapferballigen  Kiese). 
Dem  Werke  aind  eine  Literatnrflbersicbt,  viele  Ab- 

biidnagen  der  Lagerstitten  aowie  eine  Uebersicbtakarte 
dee  epaniach-portngieeisehen  Kieebeurkee  beigvfflgt. 

Da*  Buch  Icaan  Jedem  Rüttenmaan,  nnd  beaon- 
ders  demjenigen,  welcher  sieh  mit  der  Vorarbeitang 
kupferhaltiger  Kiese  beschäftigt,  bestens  empfohlen 
werden,  da  fQr  die  Pnukla  wirkUeh  bniaohharee  Mate- 

rial geboten  wird. 
.Vlh  einziges  douttx  liei»  Schwefelkiesvorkornmen 

fQhrt  der  Verfasser  den  Kainmelsberg  an,  welchen  er 
irrtilmlieherwelae  in  das  Herzogtum  Nasaau  verlegt, 
während  er  die  bekanntlich  nicht  unbedeatenden  Vor- 
ItorameD  ImI  Meggan  nnerwihnt  UBt. 

Wäkibn  Vmator. 

Kutloliilii,  (t.:  f)it  k-niifiti'hini'srhe  Fahrik- 
bttriebs-Iiuchfüht  ung  und  -Vertraituttg.  (Biblio- 

thek der  (gesamten  Technik.  5.  Band.)  Hannover, 
Dr.  Max  Jilnecke.   0,(50  .j^,  geh.  0,90 

Daa  lieftcben  boachäftigt  aich  in  aller  Küne  mit 
den  verschiedenen  in  einem  geordneten  Fabrikl>etriel>e 

notweadigea  Bnohhaltnngen,  ferner  mit  der  Nach- 
kalkulation, der  Etatsaufstellnng,  der  Featatelluug  der 

RetrielMunko~tcn  und  mit  der  Amortisation.  Das 

Biichlciti  ;,Ml)t  einen  :,'utcti  l'eberblick  und  eine  Mcbnellp 
KinfiibrunLT  in  dii'  einzelnen  Uehiete  der  l'.ilirik lietrieli^- 
Buchführung  und  -Verwaltung.  I>en  von)  Verfasser 
niedergelegten  An»icliton  darf  man  im  allgemeinen 
zustimmen,  hingegen  werden  ihm  nicht  alle  Fabrik- 

organisaturen  bezüglich  seines  abfälligen  l'rteils  Ober den  Gebrauch  amerikaniacher  Indexkartan  and  damit 
rasammenhängender  Kartenregistratarea  beipfliehton. 
Die  vom  Verfasser  gebrachten  Finwcndungen  gegen 
dieHc«  jedenfalli*  ilberHicbtliche  SvHtem,  durch  das 
intin  ̂ ieii  elienHo  ̂ ■•nmi  und  eingehend  als  niicli  tehiudl 
orientieren  kann,  wirken  keinoüfalls  überzeugend. 

Kbensu  wird  man  in  geordneten  Betrieben,  im  (iegi>n- 
satze  zu  den  Ansichten  des  Verfassern,  die  l'nkosten- 
rechuung  und  die  damit  in  Beziehung  steheade 
Naebkalkulatioa  fAr  jeden  Fabrikationsaweig  getrennt 
anfetellen,  weil  nur  hierdnreh  die  MBgliehkeit  beatoblf 
richtige,  den  wirklichen  Selbstkosten  entsprechende 
Preise  fQr  die  den  einzelnen  Fabrikationszweigen 
zugehörigen  Artikel  zu  gewinnen.  Im  übrigen  ist 
das  Heftchen  wohl  geeignet,  Uber  die  Hauptfragen 
der  FabrikbetriebH-BuchÜihraag  aad  -Verwaltung  Anf- 
hchluß  zu  verBcliatl'en.  w 

Heucker,  J.,  und  W.  U.  Schmidt:  Die  JS«' 
zuii»queUtn  von  Eimt-  und  Metnttwarm  und 
Mattchinen.  Fünfte  .Autlrifre.  Ha^en  1908, 
Otto  Hamtnersclirnidt.     (Jelj.  K»  . 

Das  in  neuer  Hearlioituin;  Yorlie^'eixie  handliche 
Buch  enthalt  im  I.Teile  ein  vollhtiiiiilii:i'<  Artikel- 
verzeii'hniii  mit  Hinwein  auf  die  Ke/.ughi|ueilen  im 
II.  Teile.  8owie  die  Warenbenennungen  in  englischer 
aad  französischer  Sprache.  Der  II.  Teil  bringt  die 
Bengaqneliea  ia  fachminnisch  zusammengezogenen 
Orappen,  li^naf  fdgt  aia  VirnwB?anaiebnia  der 
UTerketgtten  nnd  Betriebe  in  Westfalen,  Bhetnlaad 
und  ThQrin^'en,  powic  i-in  Vcrzeiohnii»  von  QtoB- 
haiulluni:en.  KuiiiiiiiN»ioiiH-  und  Exporthäusern  fQr  den 
Bezug  M>n  Kiwen-  und  .Metallwaren  aller  Art. 

l'nter  den  vielen  in  Deutschland  bestehenden 
Bezugs<}uellennachweisern  gebührt  dem  vorliegenden 
Buch  unbestritten  einer  der  ersten  l'lätze.  Daß  es 
hier  und  da  Lücken  aufweist,  wird  von  den  Heraua- 

gebern im  Vorwort  seihet  sagegeben.  Bei  dem  anfier- 
ordentlich  groBea  Umfange  des  ni  behandelnden  Ge- 

bietes und  hei  der  S<  hwierigkoit,  von  den  Fabrikanten 
die  nStigea  Angaben  zu  erhalten,  trotcdom  sie  doch 
aelbst  das  größte  Intereeso  am  Vorhaadenaein  darchaos 
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11.  Desenber  IfOT.       iVoffArjrVen  mmi  JSIm 

zuverlH8*i:,'<>r  A u-*kiiiirt,sliurlii'r  haben  Holltcii,  konnte 
OH  iii'ht  uu-blui Im-[i,  iluLl  I  iirii'liti^kLMten  uritorliefun; 
•o  lindiMi  wir  z.  H.  hoi  Kiiliron  unter  „(iuUn'Uiren"  einige 
Bohrwalzwerke  aofgefUhrt,  während  nach  dem  Buche 
Ton  Gießereien,  die  eia  Walswerk  flberhaapt  nicht 
b«ntaeo,  •chmiedeiaeme  gswalst«  BAhreo  bergestelU 
«erdm  tolUn,  Die  alt  boMsdimr  Tonag  b«Mieli> 
Mto  faobmlniibebe  Glledernn^  des  Stoffes  erlelchtort 
daa  Aiiftindon  Rooijjnetcr  Adressen  nfttdrlii  li  hi-hr;  wo 
j»'docli  v(!rrtui'!il  ist.  (licuc  filioiliTun::  bin  in»  kleinst« 
(iu nhziifühmi .  \ crMii^t  dan  Svhti'in;  »o  sind  /,.  H. 
unter  dem  Ütii  liworte  „  Wulzunzugmaschinen  und  Walz- 
werkeanlagen"  wohl  fast  alle  in  Betraeht  kommenden 
Maschinenfabriken  aurgeffibrt,  die  dann  aber  noch 
weiter  eingefCUirte  nähere  Bezeichnung  nach  den  ver- 
mhiedMien  Arten  der  Haaobinen,  die  Ton  den  eioielnea 
Firmeo  i^baat  werden  sollen,  ist  gans  und  |far  ub« 
zutri'fTend.  Eine  derartige  S|n>/.iiiliHierung  \nt  vielleicht 
für  clen  Henut/er  de«  Burlien  «u<-h  t;ar  nicht  erforder- 

lich. Wir  fdH-ten  unser  I  rteil  dahin  /.iiHUimuen,  ihiß 
in  dem  Buche  eine  im  allgemeinen  nach  Anordnung 
and  BeidÜMlMskett  w«Hfdl«  Arbeit  TorlI*gt  L. 

Ferner  rind  der  Redaktion  ingogangen: 
Evernbeim,  Dr.  F.,  Frivatdo/ent  in  Bonn:  Die 

Elektri:itSt  als  Licht-  und  hruft(juel/r,  (WisHen- 
Schaft  und  Bildung.  IlerauHgiuelten  von  Dr.  Paul 

Herre.  13.  Bandi-hen.)  Leipzig  IHOT,  (Quelle  & 
.Meyer.    1       geb.  1,25 ^C. 

F e  1 1  e  r ,  J. :  Bau-  und  Kuiutachmiedearbfiten.  Nene 
Entwürfe  in  modernem  Empire-  und  Biedermeier- 
Stil.  100  Tafeln.  Liefemng  8  bis  10.  Bavensburg« 
Otto  Haler.  Daa  Werk  wird  ToIlBtBndfgr  tn  13  Lie- 

ferangen zo  je  I  .e. 
Orimshaw,  Dr.  Robert,  Ingenieur;  Die  Gewinde 

und  dna  (ifniixdenchueiden.  (.Si-|>;iriit- Abdruck  nu.s 

der  „( 'entrnl  -  Zeitung  für  Optik  uttw.*)  Berlin 
(Bülowi^truUe  Ti  luoT.  Verlag  der  Central-Zeitnng 
für  Optik  und  .Mechanik.  0,75 

Ledebur,  A.,  Geheimer  ßergrat  und  Professor  av  der 
KdnigUetaen  Bergakademie  su  Freiberg  In  8aehs«n : 
Lmtfnimn  für  Bi$eHhüUen-ZMioratorien.  Siebente 
Anflife.  MH  24  in  den  Text  eingedraekten  Ab- 

bildungen. Brannschweig  1907,  Friedrich  Vioweg 
&  Sohn.    3,5ü  .t,  -1.  4,.'iO 

Müteilungen  über  hiirm  huiigsnrlifiten  auf  dtm  (iehittr 
df.i  Itujriiieurweseng.  Heraustgegobon  vom  Verein 
deutscher  Ingenieure,  lieft  44:  Biel,  U. , 

Dipl.-Ing. :  l'ober  den  Druckhühenverlust  bei  der 
Fortleitnog  tropfbarer  und  gasförmiger  FlUasigkeiton. 
BwBd  19v7,  Jnlias  Springer  (in  Kommission^  1  Jt, 

Sehlndler,  Arthur:  Oetamtrfijister  zur  deutaeken 
Jurklmeeituna.  I.  bis  X.  Jahrgang,  1896  bis  1905. 
Berlin  1907,  Otto  Siobmann.  Aroeeh.  4,80  ̂ «  geb. 
5,80  Jt. 
Kataloge: 

Otto  Schuade  &  Co.,  Erfurt:  Gang  durch  ein 
imodtmtt  deuttdm  Werk.  Album. 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte 

Dl«  Lage  deo  Rohpi.<i«ngefle1iSfte8.  —  Kne  Be- 
lehun;,'  des  d  e  u  t  s  c  Ii  r  ii  R  ̂ iuiRciitiiarktr-*  ist  Heit  dem 
letzten  Berichte  noch  uii  ht  cinirctrcti  ii  ;  die  Lage  ist 
fftr  den  Hont  iÜchcs  ,)afir<-,j  unveraiul.Tt. 

Au»  Luxeniliurg  wird  der  .Küln.  Ztg."  milge- 
toilt,  daß  das  Lothringit<ch-Lu\eitiburgii«'he  Koheisen- 
Tarkaufskontor  den  Preis  für  Luxemburger  OieBerei- 
•isen aaf  64  * ,  d.  h.  um  etwa  10  ̂ «  f.  d.  t  ermlBigt  habe. 

Das  eoglische  Bobaiaengeechäft  bleibt,  wla  nas 
unterm  7.  d.  M.  ans  Middlesbrongh  gemeldet  wird, 
ebenfalls  still.  Alle  günMtii.'-eii  VorhültuiHHe,  rIm  ;  Hfnrko 
TcrsobilFungen,  Knappheit  an  EtHen  bei  deu  Hütten, 

ImdtittrMle  RmmUdUm.    Stahl  und  Biaea.  ISti 

l'acb-Kalcnder  für  1908: 

Berg-  und  Hütten- Kalender  für  das  Jokr  1906.  Mt 
einer  mehrfarbigen  Eisenbahukarto  von  Hittelenropa, 
drei  Vebersiehtskftrtehen  und  drei  lose  beigefügtan 
Beiheften.  DreiundfOnfzigster  Jahrgang.  Essen, 
O.  D.  Baedeker.  Haujitteil  in  l/eder  geb.,  Beilagen 
iri  ii.,  zu^^ammen  3,50  •. 

beton-  ra.sciunhuih  l'Mls.  Zwei  Teile.  Berlin  (NW.  21), 
Verlag  <ler  ToniniluHtrie-Zeitung.  fc]rKtor  Teil  in 
Leinen  gel».,  zweiter  Teil  geb.,  /usammon  2  i*. 

Deutgcher  Kalender  für  Elektrotechniker.  Begründet 

▼OB  F.  Uppenbornf.  In  swei  Teilen.  Fünfnnd« 
iwanaigator  Jahrgang,  1908.  In  nenerBaarbeitnag 
herausgegeben  von  O.  Deltnar«  QMienlaekfaMr 
des  Verbandes  Denlseber  Elektroteehnfker,  Berlin. 

München  und  Berlin,  II.  Oiclciitnui i l'rHter  Teil 
in  Leder  geti.,  zweiter  l'eil  geh.,  /uMiiiirncn  ') 

Fehlands  lifjeiiii  ur-Koleudrr  I'JO-^.  Kür  .MiiHchiucn- 
und  Hütteii-Iiiirenieuru  bcrauhgegehen  von  l'rof. 
Pr.  Frey  tag.  In  zwei  Teilen.  Dreißigster  Jahr- 

gang. Berlin,  Julius  Springer.  Erster  Teil  in  Leder 
geb.,  «weiter  Teil  geb.,  snaanmea  8  Jl;  Briet» 
taiehenanegabo  4  Ut. 

Kalender  für  Eigenbahn-Te^ntteer.  Begrflndet  rm 

Edm.  licusinger  von  Wald  egg.  N'eu  bearbeitet 
noter  Mitw  irkung  von  Fachgonossen  von  A.  W.  Meyer, 
Regierung'-«-  und  Baurat  in  Alleiistein.  Fünfund- 
dreißigster  Jahrgang,  rJ08.  NebHt  einer  Beilage. 
Wiesbaden,  J.  F.  Bergmann.  Ilaupttoil  Ib  Leder 

geb.,  Beilage  geh.,  zusammen  4,i)0  f. 
Kalender  für  Straßen-  und  Wasserbau-  und  Cultur- 

Inßtimmrg.  BegrOndet  von  A.  Kbeinhard.  Sm 
bearbeitet  unter  Mitwirkung  Ton  Faebgonoesen  tou 
H.  Schock,  IJegierungs-  und  Baurat  in  Stettin, 
l  iinlutiddreiliiirster  Jahrgang,  190H.  Xebst  drei  Bei- 
la^cH.  WieNbaden,  J.  F.  Bergmann.  Hauptteil  mit 
Beilage  I  in  Leinen  geb.,  Beilagen  II  und  III  geh., 
zusammen  *. 

C.  Itegenhiir  lf.^  Ci  schdftskalendrr  für  den  Weltverkehr. 
Herausgegeben  von  (!arl  Kogenhardt.  1908. 
Dreiunddreittigvter  Jahrgang.  Berlin -Schfineberf 
(BabnstraBe  19/SO),  C.  Regenhardt,  Q.  m.  b.  H. Geb.  3,50 

P.  StUhlens  I II oenieur- Kalender  für  Maschinen-  und 
Itütteiit'^  hniker.  \.\.  Jahrgang,  1908.  Xeubonrbcitet 
und  lierausgegeben  von  (!.  Franzen,  Zi\ iiingenieur, 
und  Professor  K.  Mathee,  Ingenieur  lunl  hirektor 
der  König!.  Maachinenbauschule  in  Görlitz.  Zwei 
Teile.  Essen,  O.O.Baedeker.  Erster  Teil  in  Lod«r(ala 
Brieftascbel,  xwoitor  Teil  geh.,  satammen  4  Jl. 

Tönindu$Me-K«tMdtrl906.  DreiTeil«.  Berlin  (NW.  81), 

Verlag  der  Tonbdustrie-Zeitung.  Erster  Teil  in  LeÜMD 
geb.,  zweiter  und  dritter  Teil  geh.,  zusammen  1,50  *4. 

Webers  Drutgcher  Iirr,iii  i  rks-Kah-nder,  l'rrnonal-  und 
statittincbeg  Jahr/jurh  für  die  deutliche  lierg-  und 
Hütten- Induntrie  für  das  Jahr  6.  Jahrgang. 

Eamm  i.  W.,  Th.  Otto  Weber,  in  Leinen  mit  Yer- 
iddoSklappe  geb.  8,60  U. 

—  Industrielle  Rundschau. 

Ausblasen  Ton  RoebSfen,  Abnahme  der  Warrantslager, 
verniör'iMi  nicht  die  Käufer  zu  ermuntern.  Die  War- 
r.iiitH  sclnvankten  crliclilich,  am  Mittwoch  notierten  sie 

mIi  4rt  11  d,  liiMite  hchon  wieder  »h  49'10';id  KiiHMa 
Käufer,  (iießereiei^^cn  Xr.  3  ü.  M.  B.  kostet  für  De- 
zetiiber  Hb  .^0  ti  d,  für  Frühjahr  wurden  sh  49  0  d  ge- 

boten, für  ilAmatit  in  gleichen  Mengen  1,  2,  3  ab  68'  — 
f.  d.  ton  netto  Kaesa  ab  Work.  In  den  hiesigen 

Warrantslagem  befinden  aleh  90441  tona,  mithin  bo- 
trlgt  die  Abnahme  seit  dem  80.  November  8600  tons. 

Aus  den  Vereinigten  Staaten  melden  die 
letzten  Berichte  alaan  fortdauernd  starken  Bfickg&ng 



1816  BtaU  und  Eben.    Nmdiridae»  vom  iUttimtarkU  —  IiidiuMdU  Bttml$dUiu. S7.  Jahrf  .  Vt.  60. 

der  Eiaenanengang.  Während  bis  vor  kurzem  für 
1907  Booli  mit  «iner  JahrMUUtanc  der  Hoch6feo  «ob 

nuid  S7Vt  Xilllonra  Toddob  ftreebBet  ward«,*  «flrd* 
dl«  jetzige  Zahl,  aaf  die  geiamten  12  Monate  ange- 
waodet,  kaum  noch  15  bla  20  Millionen  Tonnen  er- 

geben, eine  Ziffer,  aaf  deres  «eiterM  Siakra  naa  ge- 
faßt sein  muß. 

8tahlwerkfl*ferbaiid,  Aktien -(lOiiellBoliaft  In 
DUmeldorf.  —  Die  am  4.  d.  M.  tagende  Veraamm- 
lang  der  Stahlwerksbesitzer  beschloO,  die  Preiie  fSr 
Halli^i'ut^  und  Fortnoisen  um  jo  10  «  !)crnl)/u«t>tzon. 

Stal»etsenv«^^han(!.  —  Die  nin  ̂ .  d.  M,  in  HübsoI- 
dorf  im  An-d'hlunso  uii  iir  Sit^miu-  <{■■•'  M.ihlworks- 
Verbandes  gepflogenen  VcrliHiuilungen  zur  Üi  .rnindung 
elnea  StabebenverbandeN  uind  wogea  ri<r!i.rr.,  t/ter 
Sebwierigkeiten  In  der  HAndlerfrage  wgabnislo«  Ter- 
lanfen.  Die  Yerhaadlaageo  aollen  demnlebnt  weiter- 
gefObrt  werden. 

Terband  deutscher  DrabtHuIznerke.  —  In  der 

Sitxang,  die  der  Verband  am  'i.  d.  M.  abhielt,  wurde 
dar  Preis  für  Walidraht  um  IJiO  ,W  f.  d.  Tonne,  d.  h. 
aaf  132,50  .4^,  ermttßigt. 

Tarata  deatacher  EiMaglaBeralCB.  —  Die  am 
S8.  Novenaber  in  Oldenburg  abgebaltaoe  Yeraammlang 
der  Oatfriesisch-OIdenburgiacbon  Gruppe  des  Vereine 
dentacher  EiMongioßereion  ergab  den  ein«timmi>;t>n 
ßeschluU,  die  liiKlieri};i"n,  den  gentiepenen  Herstelliin^jn- 
kosten  gp^'t-nüber  durclinuh  aiijjemeasonon  Verkaufs- 
jirei-tL-  lioi/uliebalti'u  und  da*  bo»i(cboudo  l'ri-iüabkoflinieB 
auf  die  weitere  Dauer  oinen  Jahres  zu  erneuern. 

Verelnlgnng  der  KheinlHcb  -  Weaträliürhen 
NchweiBt^tsennerk«,  Hagen  i,  W.  -  Die  am  ho.  No- 

vember d.  J.  ab;;ohalteno  Vcraammlunt.'  der  Vereini- 
gnnt;  fiitii.-  folifi  udeu  HeHchluB  :  h  die  l{<iliHti>n- 
preiae  noch  in  keiner  Weise  ermtilli^'t  worden  sind, 
iah  rieh  die  Vereinigung  mit  liiickBicht  auf  die  stark 
gaaaakonen  Flufiatabeiaenpraiae  leider  genötigt,  eben- 
falla  PreiaermiBignngea  Tonaaehmen,  und  swar  fDr 
SdnnUbaadatidaaB  aaf  145  fOr  Sehranben-  nad 
PNftaiBtlereleea  auf  ISO fOr  Nieteiaea  fOr  Kiel- 

fabriken auf  162,50  allo!!  für  1000  kg  f^i  Bdip- 
fangaatatiun  im  inneren  Ua\on. 

Georgs-Marien-Bergwerks-  uad  Hntten-Veroia, 
lutea  •tiasallsehsfl  sa  Oaaabrlek.  —  Wie  dem 
Tom  Voretaade  erstatteten  Berichte  so  entnehmen  iat, 

erzielte  die  Gosellachaft  im  OeHchäftsjabro  I'hii  t\- 
bei  den  Abteilungen  I'iesberg,  Ueorgsmarii  nini;!'-  uml 
OtnabrQck  einen  HetriebsQberachuß  von  ;  iiJ,42 
(i.V.32Ü63I3,95t  *  ;  nach  Abjtug  der  allp-meinen  l  ii- 
koaton  (6Ö0775,7'.t  i,  die  Hy|cothekeniinNen(:t3',Mi.'.'>  *  i. 
der  Aufwendungen  für  Instandhaltung  der  Werke 
(421  «76.;i4  f),  der  Abschreibungen  (883  866,62  .4)  und 
der  ZabuSe  far  Zeche  Werse  (129869,09  Ul)  verbleibt 
ein  BeiagewiBB  tob  1838768,98  uI.  Dieeee  Ergebala 
Termindert  sich  indeaaen  auf  1440  761.98  ,M,  da  laut 
Beacbluß  des  Aufsichtsratcs  die  infolge  Tilgung  der 
älteren  .Xnleihi'ii  und  Verkaufes  von  Obligationen  der 
Anleihe  au«  ll'i)5  erwaoliHenen  fl"  997  '  l'nkostt'n 
und  I)if4H),'Hi  nicht,  wie  vom  Vorntande  voriifOHehon,  aus 
der  allgemeinen  KQcklage  bestritten,  sondern  zu  Lasten 
dea  Betriebskostonkontus  verbucht  werden  aollen ; 
auilerdem  aebligt  der  Aufaichtarat  vor,  aaf  die  neben 
den  Bcbaoht-  aad  Orabeabane  beatehendea  Anlagen 
der  Zeeha  Werne  inageaamt  108180.3,91  .(  abxu- 
aebrefhen  nnd  den  Rest  dea  JahrcsQberachussea  mit 

3r«H '.i,'iS,07  '  auf  neue  Kcchiiun^  vorzutragen,  eine 
Dividende  aUo  » ii'derum  nii  bl  zu  verteilen."  —  Bei 
der  Abteilunic  Werne  betrug  die  Koiilenförderuni; 
98  337  (123  709;  t,  dio  Erzeugung  der  Uingofenziegelei 
9885950  (8719000)  Steiae  aad  die  darebaohnittliebe 

•  Vergleiche  S.  isjn  dieses  Heftes. 
**  Vergl.  ,8tahl  und  Eisen"  1907  Nr.  42  ü.  1517. 

***  Vergl.  ,t)taU  aad  Eiaen*  1906  Nr.  24  8.  1680. 

Arheiterzahl  1089  Mann.  Die  von  der  Zeche  vor  der 

bekaaataa  Esploaioa*  enielta  arb^tetlgliche  F6rde> 
raag  tob  1000  t,  die  man  bereits  für  Oktober  d.  J. 
erwartet  hatte,  wurde  erat  jetzt  wieder  erreicht; 
ebenso  verzögerte  sich  die  Wiederaufnahme  des  Re- 
triebeH  der  Kokerei.  In  den  Steinbrüchen  der  Ab- 

teilunjf  l'ienber;;,  die  105.^  Arbeiter  beschäftigte, 
wurden  inn^'eNamt  4H<.t  950  (435  181  |t  bearbeitete  und 
aobsarbeitete  Steine  gewonnen,  während  tob  der 
DariUtwareafabrik  für  big 955  (215  358)  U(  Fabrlkata 
abgesettt  wardea.  Bei  der  Abteilung  Oearga- 
narieahatte  «ardea  aaa  dea  eigeaea  Gruben  814887 
(281676)  tEne  gefSrdert;  ferner  wurden  von  dieaer 
Abteilung  15T 140  (126000)  t  Koks  und  131 058  (1 12  C80)t 
Roheisen  hergestellt.  Die  Eisengießerei  erzeugte  10912 
(II  I7ül  t  (iuBwaren,  von  denen  H.'iHS  t  an  Fremde  und 
2104  t  an  die  ilbri;;en  Hetrielie  der  Oesellschaft  ge- 

liefert wurden.  An  Schlarkenfabrikaten  gelangten 
1545  (127  1)  t  Zement,  25s  r.>ü48)  t  MCrtel  und  16725800 
(15998100)  SohUckenataine  anr  Henteilaag.  87U 
Leate  faadea  in»  Betriebe  der  Abteilang  Arbeit  Die 
Znaahme  der  Erzförderung  hatte  wiederum  ihren 
Ornnd  in  den  Tom  Hochofenbetriebe  gestellten  größeren 
Anforderungen,  die  ihren»i  itH  <lurrh  den  außerordent- 

lichen Hedarf  an  Koliemen  bedinift  waren.  L'tii  dem 
starken  Uoheisen- Abrufe  j^enü^'en  zu  können,  muliten 
zeitweili';  fünf  Oefen  im  Feuer  gehalten  werden. 
Ofen  III  war  wegen  notwendiger  Ausbosserungen  von 
£nde  Mai  bi«  Ende  Juai  aufter  Betrieb.  OleicbfaJle 
Ende  Jaai  wurde  Ofen  U  anageblaeea,  well  ar  ata 
zugestellt  werden  muB.  Die  RoheiMneraeogang  erlitt 
indessen  durch  diese  Maßnahmen  insofern  keine  Ein- 

buße, als  die  gesteigerte  Leistung  der  übrijjen  ( >efen 
den  Ausfall  deckte.  Dio  im  voriiren  liericiife  Hcbun 
erwähnte  vierte  Dunipf^^elilAweiiiarx  liino  konnte  Liiiit? 
Januar  d.  J.  in  Betrieb  genommen  werden.  Di»-  neue 
Gaskraftzcntralo  mit  TorläuKg  fünf  Gasmaschinen  zu  je 
1200  P.S.  wurde  fertiggeatelltf  so  daS  ea  möglich  war, 
statt  der  bisher  verweadetea  Dampfkraft  elaktrisehe 
Kraft  einzuführen.  Ebeaso  komtsa  adt  Auaatnag 

der  gleichen  Kraftquelle  die  neuen  IfsrUnstahl-  aad 
WalswcrkHanlagen  teilweise  dem  Betriebe  überjjeben 
werden.  Das  .Martiiiitahlw erk  arbeitet  mit  einigen 
iielin    /  II  liiii'lHt    uuf   L'ew  rihiili.  iu"    Weise;    nulialii  die 
Arlieit<-r  ;,'enügend  geschult  sind,  8oU  der  Hetrieit  mit 
flD8si]i;em  Roheisen  anter  MitbeautsnBg  der  Eisen- 
miacheraniage  »ulgeBomBeB  werden.  Weder  die 
Bouea  Martia6fea  aad  die  Qeneratoranlsge,  noch  auch 
daa  elektriseh  aagetriebene  Bloekwalzwerk  habea 
weaentliche  Anattnde  ergeben,  obwohl  gerade  dieee 
Art  des  Antriebes  bislanc  als  nebr  »chwierig  an- 
^eseben  wurde.  Die  Verwaltunjc  rechnet  nunmehr 
damit,  daß  der  Itetriel)  <ier  neuen  .Vnlagen  ein- 

heitlich elektrisch  erfolgten  wird.  Die  übrigen  bia- 

laag  aaeh  aafertigen  Walzwerksbauten  werden  vor- 
aasaichUich  erat  Anfang  1908  betriebsfähig  sein. 
Bei  der  AbteilaagOsaabrack  war  die  Besehsitigung 
darehweg  recht  gat  Hergestellt  wardea  dasellist 
97148  (92520)  t  Rohstab!  asw.,  74S08  (681S4)  t 
Schienen,  S(  hw ollen  und  dergleichen,  6529  (6889)  t 

Uußwaren  und  f,T,'):!  iG311)  t  feuerfeste  Steine.  Tn 
den  Stahlwerkubetrielieu  «»ren  IS'^.I  Arbeiter  tätig. 
Dio  Erzeugung  hätte  -^wh  noeii  mehr  Hteijicrn  lattsen, 
wenn  es  nicht  andauernd  an  Arbeitskräften  gefehlt 
hfttte.  Dem  Mangel  an  Kobblöcken  konnte  erst  im 
letzten  Monate  dos  Bariehtsjahres  abgeholfen  werde», 
als  die  Behblöcke  des  aeaea  Mattiawerkea  der  Georgs- 
marieabfitte  angeliefert  wnrdea.  Weniger  gflnatig  als 
die  ArbeitHnientre  entwickelten  sich  die  Preise;  wäh- 

rend die  .Materiiillsosion  und  Löhne  stiegen,  mußten 
dio  liaupt'.iii  lili'  li-iii.  II  I>/eii_Tu^-e,  wie  Schienen, 

Schwellen,  Laschen,  wenigstens  an  die  I^iaatsbabn- 
verwaltaag  Boeh  aa  dea  im  Jahre  1904  mreiabartea 

*  Vergl.  „Stahl  aad  Eisen*  1906  Nr.  24  8. 1860. 
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ni(>drit;L'ii  SStzcn  iibf^egeben  werden.  Das  Qesrhüft  in 
•diweron  SchmiedestUckon  ^cHtAltcto  iii<-h  i;ut,  aui-h 
wiM  die  Fabrikation  Ton  Kadr<>ift;n  und  Kadiifttzen 
aimOber  d«m  Vorjmhro  «iiw  bedeatenda  ZaMhme 

.  —  Di*  aa  frmni«  ähMkmw  •bgaaelitea  Bnoa|^ 
aiiM  »Her  Tier  AMtUaafteo  hatten  einen  Wert 
TOD  21419489  (1S45SS4I>  J(.  Daneben  betrug  die 
Summe  der  Lieferungen  iler  ein/ilnen  Abteilungen 
untereinander  fi7;)it81T  ( 3i>.')  t;2r;  i  ,«.  Die  Oesamt- 
/lihl  iliT  ArlieitiT  des  N  iTi'iriH  lielief  sieh  auf  6741, 
der  von  ihnen  verdiente  (ieHannlnhn  auf  7  779  712  »4. 
Im  neuen  StahlwerkeTorbamle  erhielt  die  UescIUchkft 

•ine  Betoilignnr  von  146  OOU  t  KobaUüü  für  daa  «nl«, 
155000  t  Ar  Im  tuvito,  170000  t  fOr  da«  dritte, 
180000 1  flr  du  vierte  und  185  000 1  ffir  da«  fünfte  Jahr. 

6nt«boffBvnfBh8tte,  AICttenTerein  fflr  Rorf« 
bau  nnd  HUttenhotrleb  zu  Oberhaii<«en  3  (Rhein* 
land).  —  Aus  dem  Vor-itnndHKerii'lite.  wie  er  in  der 
HanptTeraaiiimluiit:  vom  io,  NoTemlu  r  d.  .1.  vorfjelegt 
wardo.  ist  zu  orBcbcn,  daU  die  Hüttenwerko  der  Oe- 
•eUacbaft  im  (ieHchftftajahre  1906/07  ein  wesentlich 
gfloetigerea  ErtrS^is  zeitigten  ml«  im  Jahre  lUTor, 
aer  Bergbau  aber  trotz  höherer  Förderziffem  schleehter 
nbadblol.  Wikrend  die  Hflttenwerice  eich  den  An» 
itarderanifen  bineiehllleb  der  Weiterverarbeitnng  dea 
fltableH  pewarhsen  zeigten,  penflgfe  das  Stahlwerk 
nicht  ganz.,  und  in  noclj  höherem  Malie  erwiesen  »ich 
die  LeiHtungcii  der  Ilm  liiilen  aU  unzureichend.  In- 
deeeen  «ind  diu  erforderlichen  Bauten,  die  dieKen  MiU- 
Btftnden  abhelfen  sollen,  bereits  im  Gange.  Vergleicht 
man  die  beiden  letzten  Botriebajabro  miteinander,  lo 
ergibt  rieb,  daß  fflr  1906/07  an  Kohlen  8,7  o/g,  an 
Biaanenen  16,57  */••  «n  Kalketeinen  8,6  <Vb  and  an 
Dolontt  7,84  mehr  gewonnen,  daB  ferner  an 
Walzware  5,5  %  nnd  an  Erzeugnissen  der  Abteilung 
Sterkrade  0,91  Oq  mehr  hergestellt  wurden,  andemeit« 

jedoch  die  Knlieisenziffer  um  .M,stj"'o  zurückging.  Die 
Beteiligung  der  (ieRelUchaft  im  Stahlwerks- Verbände, 
die  früher  inggesamt  408  050  t  betragen  hatte,  »tiet: 

mit  der  Krnouerung  des  Verbanden  auf  .'iM.'i  ii99  t,  von 
denen  28'.t  5H0  t  auf  Produkte  A  nnd  29Ü  4 1 9  t  auf  Pro- 
dakte  B  entfallen.  —  lieber  die  einzelnen  Betrieba- 
•btailnngcn  entnehnaii  wir  dem  Beridite  folgendea: 
Die  SteinIcohlenfSrderang  aimtUeher  Sebiebte 
der  Zeche  Oberhansen-Osterfeld  belief  rieh  snf 

26ii02TO  i'255M  H96i  t,  diejenige  der  Zeche  Ludwig 
auf  189i}ya  il'.f4  093)  t,  im  ganzen  also  auf  2  849  66,S 
(2  747  989)  t.  Der  K  i  s  en  »t  e  i  n  I»  e  r  g  ba  u  lieferte 
aas  den  eigenen  und  den  in  Gemeinschaft  mit  anderen 

betriebenen  ttruben  377  50H  (34.'i  492,5)  t  Minette  und 
61971  (31604)  t  Raienen.  Um  den  ▼oraniriebtiieh 

■to^MideD  mnettabedarf  dar  niehiten  Jahre  deekan 
n  BBanan,  wurde  die  Anebeotung  der  Berechtsame 
OnetBT  Wieraer,  an  der  die  Aktiengesellschaft  PhSnix 
raitheteilitrt  ist,  in  AngrilT  genuiniiirn.  Der  Betriel) 
der  KalkHtein-  und  D  o  1  o  ni  i  t  b  r  ü  c  h  e  ert;ab 
106  9i;tO  ('JHr>2Ui  t  KallvHteiu  und  ■Jo:i40  ilsy.Mji  t 
Dolomit.  Auf  der  Eisenhütte  Olierbnusen  1, 
die  in  ihren  Betrieben  2429  Arbeiter  und  Beamte  be- 
sehftftigte,  itanden  Ton  dan  vorliandenen  nenn  Hoch- 

öfen darchscfanittlich  7,98  Oafea  im  Fener.  Aage» 
blaaen  warde  Ofen  Hr.  7  •«  10.  Oktober  1906,  ana- 
pblaaen  dagegen  Ofen  Vr.  1  am  6.  Mai  1907;  Ofen 
Kr.  3  wurde  am  7.  Februar  d.  J.  aus-  und  am 
11.  Juni  wieder  angeblasen;  Ofen  Xr.  8  wurde  am 

21.  Oktober  iy06  ausgeblasen  und  am  H.  l'ebruar 
19U7  aufa  neue  in  Betrieb  genommen.  Die  GeAamt- 
Koheisenerzeugung  betrag  464318  (4H2  9T:m  I.  Ver- 
Hchmolzen  wurden  hierbei  1  094  048  t  Erze  und 
76  685  t  Kalksteine;  das  durchschnittliche  Auebringen 
der  £rge  betrog  48,44  <>/».  Von  dem  erblaaeaen  Bob- 
•ioao  TorbraneSten  die  eigenen  Werke  der  Oeieli- 
acbaft  486  657  t,  wahrend  27  418  t  an  Fremde  ver- 
kanft  worden.  Von  den  450  Koksöfen  der  Eisenhatte 
Obarhanaan  warea  darehoohnlttUeh  447  im  Batriebo; 

sie  verkokten  44%  1.39  t  gewaschene  Köhlen  aus  den 
eigenen  Zechen  des  Vereines.  Für  die  genannte  Ab» 
teilung  wurden  im  Berichtsjahre  zwei  weitere  1000* 
pferdige  nnd  zwei  600-pferdige  Qaagebliaemaachinon 
aowio  iRr  dia  Erwtitamng  dea  alakmechen  Batriabaa 
«ine  doppaltwirkaade  YiertaktgasmaHihine  gotiefert. 
Hochofen  Nr.  1  warde  vollständig  abi^eriuen,  am 
durch  eini  n  m  ueii,  /.l  it^jetniilii'n  Ofen  mit  einer  täg- 

lichen Lei«tun;;«fiihit:keit  von  300  t  (statt  Heither 
200  tl  erwetzt  /.n  werden.  Mit  den  .Xiilaj^en  für  die 
neue  Hachufenanlage  Eisenhütte  Uberhanaen  II, 
die  vorlaufig  zwei  Oefen  von  je  400  t  ügUobor 
Leiatoag  nmfaeaen  aoll,  werde  begOBBOO.  Vom 
Waliwork  Oberbaaaon  wnrdan  bei  oinar  Qm- 
•amtzahl  Ton  1512  Arboitom  nnd  Beamten  109^8 
(156  577)  t  fertiger  Walzware  erzeugt.  AnBerdem 
worden  auf  dem  Walzwerk  Neu-Ober  hausen 

weitere  2.')4Hi;4  (245  509»  t  fertige  Walzware  und 
204  166  iT^tlTM  t  UnlhzeiiK'  hergestellt;  letzteres 
wurde  nach  dorn  Walzwerke  Olierhausen  geliefert.  Die 
Oesamt-Hobstahlerzengnng  betrag  in  Neu-Oberhausen 
480966  (458616)  t,  darunter  342  785  t  Thomae-  and 
188181  t  Martinstahl.  Walz-  ond  Suhlwerk  des  zo- 

letit  gonamton  Betriebea  beadiAiligtan  dnreliaeluiM- 
lieb  8696  Beamte  ond  Arbeiter.  An  gr08er«n 
Neubauten  »ind  hier  eine  neue  Ofenhalle  nelxt  Be- 
Nchickungskran  im  alten  Slartinwerke  sowie  ein  Ver- 
ladekran  von  30  m  Spannweite  nuf  dem  (iruhen- 
schienen-Lagorplatz  zu  erwähnen.  Von  der  .Vliteilung 
Hammer  Neu -Essen  wurden  im  Berichtsjahre 
11342  (12  797)  t  feuerfeste  Steine,  von  den  Hingofen- 
liegeleien  der  Zeche  Oborhauson- Osterfeld 
9089480  (9854195)  nnd  von  der  Ziegelei  Walenm 
4681888  (8549000)  Ziegelatobio  angefertigt  Dia 
Abteilung  Sterkrado  verrechnete  an  fertiger 
Arbeit  (MsMchinen,  Eisen-  und  MetallguBwaren, 
.Si  lnnieile»til<-ken,  Stahlgaü,  KcBMel-  und  BrOckenbau- 
inateriai»,  einschließlich  der  auf  15  8H0  1 16  05.3)  t  an- 

gegebenen Licferuiiiren  für  die  eigenen  Werke,  ins- 
gesamt 77  765  (77  or,Oi  t :  sie  beschäftigte  durchschnitt- 

lich 3107  (2942)  AngcHtellte  und  auf  den  auswärtigen 
Banatallan  anSordem  339  (218)  fremde  Leato.  Dar 
Oaaaait4}a(animaehlag  (Ein-  nnd  Aasgang)  im  Rhein- 
bafen  Walsnm  atieg  Ton  10644.'^>8t  im  Jahr« 
1905/06  auf  1290289  t  Im  BorichtHjahre,  nahm  alao 
am  20,3  0|)  zu.  l'ie  Einnahme  für  verkaufte  Er- 

zeugnisse betrug  H(i  Ui.)H  82.1,1 1  *  oder  1 1  040  404.56  « 
nielir  al«  im  Vorjahre.  Am  .30.  Juni  1907  zählte  der 
N  t  rein  inngesamt  21  657  Arbeiter  und  Beamte  (gegen 
-  '  i4s  am  üü.  Juni  1906);  auBerdero  standen  auswärt« 
noch  408  (809)  fremde  Arbeiter  in  aeinen  Dienaten.  An 
LObnen  aäd  Gohiltam  wnrdaa  Im  gaasan  88 188549,71 
(88904580,67)  Jt  basablt  Dia  Aalagowarie  nakman 
im  Berichtajabre  om  7717489,86  J(  so  and  wieaen 
nach  Vornahme  von  4  700  008,69  '  Abschreibungen 
am  Schlüsse  desselben  einen  lie»tand  von  54  61(8  001  ■* 
ttuf.  l'att  Aktienkapital  wurde  ilurcli  die  am  I.Januar 
1907  erfolgte  .Vuwgabe  von  OOüonini  .*  neuer  Aktien 
▼OO  18000000  auf  240001)00.«  erhöht;  da»  hierbei 
anleite  Aufgeld  floß  mit  1350000  der  Kacklage 
an.  Die  Oewinnrechnung  ergibt  bei  1.3  651  728,64  .4 
BatriabatbanMbnS  aaek  Abng  dar  allgemeinen  Un- 
koateo  aowle  der  Abaekreibnngen  einen  SeineriOa  Ton 
)1074  586,90  der  sich  durch  den  Vortrag  aus  dem 
vorigen  Jahre  auf  6  129  ai9,!l7  .«  erhöht.  Hiervon 
werden  4.335000  ♦  aU  Dividende  in  der  Wei»o  ver- 

teilt, daß  die  alten  Aktien  3  600OUÜ  .*  (20",,)  und 
die  neuen  Aktien  735  000  '  (iJ"/»  auf  die  drei  Ein- 

zahlungen in  Höhe  von  4  500000  t  fQr  die  Zeit  vom 
l.Joli  bia  81.  Dezember  1907,  10"/»  auf  die  vollen 
6000000  fttr  die  Zeit  vom  I.Januar  bia  30.  Jnni 
1907)  erhalten,  während  ron  dem  Obrigoo  Betrage 
285  000  .*  auf  Beteiligungen  abgeschrieben,  1800 000..« 
der  KQcklage  Uberwioaen  und  209  319,37  ̂ *  auf  neue 
Baelinang  vorgotragea  werden. 
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HQMener  <ä««w(^rkticbart,  Aktien •GeselUchaft 
XU  Hüsten  in  Westfalen.  —  Nach  dorn  Berichte  des 
YurHtandcs  war  das  am  30.  Juui  abgelaufene  Be- 
triebejabr  (Gr  die  Q««eU«cb«ft  iosofarn  cftiM^  «la 
•n  rekhlletwii  AaHrtgea  m  gntm  Preima  ktSn  luBfal 
irar  und  grSBei«  B«trlebHt8niBgen  aieht  •latnton. 
Indessen  stiegc>n  einoraeits  die  Preise  der  Rohstoffe 
mehr  iitiii  rttHcliiT  als  die  Frinlilri  hpri'ii-c,  ftinliTai  its 
inuütcn  Blich  die  Löhne  Hchiu-Il  erhiiht  wrrdtni,  obwohl 
di"  Li'iHtungon  di'H  t-iti/cliiiMi  Arheitcrh  merklich  zu- 

rückgingen. Außerdem  nahm  der  Bau  der  Ilocbüfen 
die  beston  Krtfto  in  Anspruch.  Infolge  ungQnBtiger 
WittorangaverhSltaiaM  oiid  Ueberliftnfiiiw  der  Unter- 
mbmer  mit  AnfIrifMi  lekritten  die  Ariwiton  lang^ 
wmer  vorwtrta,  ala  mu  «nrartet  batte,  und  erst  zn 
AnfaBK  nlebaten  Jahres  dürfte  es  möglich  sein,  die 
Hoobftfeo  anzuliInNeti.  Aui-h  die  Kosten  der  Nen- 
aniagen  worden  dun  h  iliene  und  andere  ITmHtAnde 
beeinflußt.  Der  VerHund  der  Kinenwerk«  -  .\liteilung 
beliof  «ich  auf  30  470  t  im  Werte  von  5  MHO  975  ̂ , 
waiirend  die  chetniacho  Abteilung  für  2  829G1^  ,*  um- 
setste.  Bei  jener  wurden  durchHcbnittlieb  876,  bei 
dieser  SOI  Arbeiter  besrbfiftigt.  Um  in  Zukunft  von 
dem  Bemg*  «nalAndiachar  Erze  unabhAngig^  an  aain, 
bat  die  OeBellsehaft  Sehritte  getan,  die  ihr  das  Vor- 

recht auf  nnlief,'elegene  Kratvorkommen  Nicliern.  Auf 
zweien  die-iT  Iterifwerke  findet  liereit»  eine,  wenn 
aurii  vorliiuli^r  no<  h  ̂ 'erintre  Kr/^rönleniny  Htnit.  Von 
zwei  «eiter  tfelejjcnen  liruben  iüt  die  eine  Mcbon  in 
lolinenderii  Betriebe,  während  die  anilere  noch  unter- 
>tucbt  wird.  —  Die  Zugänge  auf  den  Anlage- Konten 
betrügen  bei  der  Risenworks-Abtcilung  2  031  583,68  .4, 
bei  der  ehoniieeben  Abteiliiac  81A  747,92  jI.  Ab- 
geeeluiebeo  werden  dagoffen  bei  ereterer  1088T1,48 .41, 
bei  letzterer  190255,20  -f.  Nach  Abzog  dieser  beiden 
Posten  belHuft  aicb  der  fteingewinn  de«  Untemebmons 

im  Borii  lidtjuhre  auf  34J  503,."i4  •.  Hiervon  T'||,.ri 3:10  000  f  hIh  Dividende  so  verteilt  werden.  iIhIj  die 

alten  Aktien  210000  <  <7".o),  die  neuen  r200(Mi  ■ 
(4  0yp)  orhniten;  da  ferner  dem  Auf^icbtarate  4736,tt4.# 
lüs  TantiiMnc  zustehen,  so  bleiben  ran  Toftraife  evf 

neue  Itei  hnuntj  noch  77ßt'>,70  ■ 

.sieg-l{h<>ini>(-he  HUtten-AclienKesellschaft  za 
Friedrich  ■  Wilhelms  ■  Hütte  (Sieg).  —  In  »einem 
Kechenachaft!4borichte  bebt  der  Vorstand  zun&cbst 

bervor,  daß  das  (icscblftsjabr  1900/07  fUr  die  Knt- 
«ieklnag  dea  CaternebBiene  ineorem  von  Wichtiglceit 

war,  al»  in  «einem  Verlaufe  die  geldlichen  Vorb&It- 

nisMe  der  UesetUchaft  geordnet  wurden.  *  Durch  Zu- 
sammenlegen der  Aktien  im  Verhältnis  von  2  :  1  en^ 

atend  ein  bnehmABiger  Gewinn  von  1 500000  Ot.  I>«p 
gegen  wnreo  f8r  Ano  «af  die  mrOekgeanUle  ObU- 
^noneanleUie,  fBr  Enaegle  «af  die  neue  Anleihe  aowle 
mr  Stempelkosten  nsw.  95110.55  aofzn wenden,  ao 

daß  nach  Til^^un;,''  der  Unterbilanz  von  \  HIVMt'<'K'l~  , ein  Ueiier-i  hij Ii  voti  41  124.18  verUlieb,  der  zu  einer 
nuliercinlentliclien  Alisrlireiliun^  auf  die  Walzwerki*- 
Anlage  verwendet  wurde.  Im  übrigen  ergab  das  Be- 

richtsjahr einen  Betriebsgewinn  von  688888,60  *M 
■owie  14225,86  JC  aonatige  Einnahnea,  aneammaa 
also  701068,96  (i.  V.  664694,71)  JC.  Hiervon  dad  fBr 
ZiBMa  880840,08  UK,  für  AbaehreibnagaB  S«i  518,88 
und  f8r  Aafwendongen  ingnnaten  derOmben  1481  Ulf 
zu  kflrzen;  der  Reingewinn  betnlgt  somit  246  720.r,2 
und  »oll  nach  dem  Vorscblage  der  Verwsltuni;  wie 

folgt  verwendet  werden  I  i  UerweiHuni,'  an  die  Kück- 
lage  12  3.Sii,ü3  desgleichen  an  das  Delkredere- 
Konto  l»iiU4.2:i  liewinnanteile  18051,25,^,  DIvi« 

dende  1koOOO<#  (6'^/«),  Vortrag  anf  neue  Kechnany 
87269,09  .W.  Das  Ergebnis  wSre  noch  besser  geweaen, 
wenn  nicht  die  geetiegenen  JBoliatoffpreise  und  LAhoe 
sowie  die  ümbanten  im  Waliwerke  ungünstig  eio- 
sjewirkt  hätten.  Alle  .\bteilungen  waren  stark  be- 

HchHl'ci<,'t;  doch  batte  der  Hochofenbetrieb  Ton  der 
>,nit(  n  I  ieschiiftslaue  nur  gcrintri  ii  Nutzen,  weil  die 

\  i  rkaut'spreiMe  für  KoheiHen  sehr  nmliii;  wari'n.  De der  lliirhofen  vorBUMHiehtln  Ii  i  ulil  erneuert  werden 

muli,  wurde  der  Bau  eiru  s  zweiten  Hochofens  be- 
gonnen. Inagesamt  waren  für  Neu-  und  Umbauten 

868  »36,8»  «afiHiweaden,  darnnter  «Ueia  1 76029,8 1 
fBr  du  Walswork.  Braangt  wardea  85178  (88999)  t 
Roheisen  und  26388  (16949)  t  Stabeisen.  Zur  Be- 

rechnung kamen  im  Beriehtajahre :  von  der  Hochofen- 
ahteilun-  für  2  28.'»  368,54  (2  47*t  H04,94 )  .ff,  vom  Walz- 

werke für  4  719  287.77  f3  33H70C.O2i von  der  ({ieBeroi 

und  .MrtHchinenfabrik  für  T2'.i  .^Ts.Tn  (70S  227,4!-ii 
von  der  Kisonkonstruktionswerkstätto  für  .^yi.is 

(4M,'(  207,97)  Ton  der  8ehraubenfabrik  für  7n2  741,5>l 
(580685,17)  UK,  vom  JUhreawerke  für  1508  800,06 
(1836480,08)  J[  and  eadUoh  vom  Wellbleebbaa 
fflr  229  812,17  (195986,42)  UK.  Der  Oeaamtbetrag 
alier  Rechnungen  bezifferte  sieb  anf  10928  709,06 

(9  124  39H.02)  .Jf. 

*  TergL  .Stahl  and  Eisen*  1907  2ir.  1  8.  88. 

Vereins  -  Nachrichten. 

Verein  deutscher  Eisenhatteiileute. 

AMi«raag«B  fa  40r  MItf  IMarllrt». 

l),  i,  h»unni,  Uri-miittn,  IngenioBr,  St.  Joliaan  a.d.8aar, 
tirof  .loliann-*fr.  2.'). 

Engrh,  M<i  ',  Dr.,  Lank  a.  Kliein. 

Graefe,  Holm,  Chemiker,  Hannover,  (-"alenber£ri»tr.  4nii. 
Haan,  Gottfried,  Dipl.  -  Ing.,  HochofenasttihtLiit  der 
OateboflaaBgehatte,  Oberbaiuea  8,  KbeinL,  £lse- 
■treSe  57. 

Iltbelk-a,  Aitto»,  (Iberingenieur  der  Fa.  Poetter  &  Oo., 
O.  m.  b.  H.,  Wien  1,  Franz-Jo»ef-Kai  7. 

Hobräck,  Arthur.  I'rokurist  der  Fa.  Wm.  H.  llOUer 
^  Co.,  DÜHHeldorf,  ilumboldtstr.  24. 

Lufij.  Walther,  Eiieabtttteaingeniear,  Dflieoldorr, 
Uhlandhtr.  3. 

I(Hilr(i«»y/t,  Jakoh,  Dr.-lng..  Beiriel)aiageBienr,DIIIiager 
llattcnwerke,  Dilliogen  a.  d.  Saar. 

Maek,  Wetuti,  HOttoaingeniear  and  Direktor,  Prag  YD, 
Belskystraße  978. 

Sottmeyer,  Max,    Bergingenieur,  Den  Haag,  Prina 
MauritaUan  16. 

AtraoNf  Irland  YietOTf  Oberiagenienr,  Oaldaaieda 
hjttaa,  Schweden. 

Sngramogo,  J.,  Ingenieur,  (^enua,  via  I'agano  Doria  Ittm 
S/ei'n,  Franz,  Ingenieur,  S<  liöiielieck  bei  Magdeburg, l'rii  drich.Htr.  lOti. 

\yiiidiichüi(i,  Kichard,  Injjenieur,  Darmstadt,  Ilügel- 
«traöe  G7. 

Wiskott,   Eugen,    Königl.   Rergwerksdirektor,  Bork a.  d.  Lippe. 

Wttlf,  Wiikdm,  Oberin^eaienr,  Cannatadt,  KOnlgatr.  61. 
WM,  Burmann,  Ingenienr,  «PhSnix*,  At>t,  Oortmaader 
Hoebofenwerk,  Dortmund,  Leierweg  8. 

Neue  Mitglieder. 

Eirkworth,  Regnier,  Oboringenienr  der  Akt.  -  Oes. 
I'octter  it  Co.,  Dortnuiiul.  Kainer-Wilhelni-Allee. 

Schhimrr,  Otto,  I 'ipluniin^jenieur.  Letmathe  bei  Iser- 
lohn, Hagenerntr.  I).  7. 

Wieland,  Jiiax,  kaufm.  Direktor  der  Concordtahfltte, 
vorm.  Oebr.  LoMea,  Akt«€lee.,  Beadorf,  Poet  Sogen 
a.  Rheia. 

Yeratorben: 

TüMdUf  ÄWr^  ProfeMor,  Daudg-Laagfehz'. 
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FÜR  DAS  DEUTSCHE  EISENHÜTTENWESEN. 

Nr.  51.  18.  Dezember  1907.  27.  Jahrgang. 

Bericht 

über  dio 

Hauptversammlung  des  Vereins  deutscher  Eisenhflttenleute 

am  Sonntag»  den  &  Dewmber  11107,  nadmittaga  12*/*  Ubr 

in  der  Stidtischen  Tonhalle  zu  Dasseldorf. 

Tageaordnung: 
1.  CeacMfUicAie  Mitteihinsen. 
2.  Wahlen  zum  Vorstande. 

3.  Die  Eisenschwetle.  Vortrag  von  Geh.  Kommerzienrat  Dr.-Ing.  h.  c.  A.  Haarmann,  Osnabr&ck. 
4.  Die  Wirmetechnilc  des  Siemeoa^Martinofens.  Vortrag  von  Professor  Fr.  Mayer,  Aachen. 

Der  Vorsitzende,  Ur.  Kommerzienrat  SpringorUffi  aus  Dortmund,  eröffnete  gegen  12^/a  Uhr 
die  Veraammlunier  mit  foli^ender  Ansprache: 

M.  H.f  Im  Namen  des  Vorstaüdes  eröffne  ich  die  heutige  Sitzung  und  heißn  Sit?  henlUdl 

willkommen.  Inslicsomifrc  Im^^tüI^»'  ich  dtn  Vortreter  der  Künijjl.  Rejficrunp.  Hrn.  Hej^'ieninps- 
präsidenten  Schreiber  von  Diis.seldorf,  den  Jlrn.  t »berbürgermeister  Marx  von  Düsseldorf  und  die 
Übrigen  Herren  Vertreter  ilcr  Regierung  und  der  Gewerbeaufi^iclit,  sowie  der  befreundeten  Vereine. 

Zu  unserer  herzlichen  Knude  ist  auch  unser  Ehrenmitfrlied.  Hr.  (relieitnrat  Wcddinp,  in  ge- 
wohnter jugendlicher  Frische  zur  Stelle,  um  unseren  Verhandlungen  beizuwobueu.  ich  ernenne  zu 

Stimms&hlem  die  Herren  Dr.  Lange  und  Otto  Knandt. 

M.  H.I  Die  Geseliichte  der  Eisenindustrie  l<  lirt  uns.  dali  die  (Jeschfift.slage  auf  dem  Eisen- 
markte von  jeher  starken  Schwankungen  ausgesetzt  gewesen  ist;  es  liegt  dies  an  der  Eigenart  der 

Entwicklung  dieser  Industrie,  die  einerseits  ihren  Vorteil  in  der  Erzeugung  stets  grSßertr  Manen 
sucht,  anderseits  aber  dem  Wechsel  in  ih  n  Absatzverhaltnissen  unterworfen  ist.  Da  nnn  die 

Werke  den  größten  Wert  darauf  legen  mitssen,  die  Kontinuitttt  ihrer  Betriebe  nach  Möglichkeit 
aufrecht  zu  erhalten  und  damit  ihren  Bel^taehaften  gleiclunaßige  Beschäftigung  zu  sichern,  so  ist 

es  selbstverständlich,  daß  ein  Nachl  säen  der  Beschäftigung  zu  starken  Zugeständnissen  in  den 

Preisen  t'iihrt.  ,Irnn  is  eitlier  a  king  or  a  pauper"  sagt  nicht  mit  rnreeht  Andrew  Carnegie,  und 
da  kann  es  nicht  wundern,  wenn,  getrieben  durch  bittere  Not,  die  zumeist  Betroffenen  gesucht 
haben,  sieb  zusammenzuschließen.  Schon  aus  den  Jogen^jthren  unserer  Eisenindustrie  wird  uns 

berichtet,  daß  die  llüttenbesitzer  sieii  vereinigten,  um  gemeinschaftliche  Maßregeln  zur  Abwehr 

von  Notständen  zu  treffen.  So  fand  aiu  2^».  Juli  lb4ä,  wie  ich  aus  dem  Protokoll  von  jenem 

Tage  entnehme,  dne  Versammlung  von  Hotten-  nnd  Walcwerkabesitzem  aus  den  weetllehM  Staatmi 
des  Zollvereins  —  wir  lesen  in  der  Prflflensliste  die  uns  bekannten  X.iineri  Höcking.  Ilaniel, 

Hoesch,  Krämer,  Lueg,  Poensgen,  Ueuiy  u.  a.  —  in  Bonn  statt,  ,um  Uber  Maßregein  zur  Bettung  des 

dem  Bidn  nahestehenden  Eisen gewerbes  zn  beraten*.  Diese  bis  in  die  Neuzeit  unausgesetzt  rerfolgten 
Bestrebungen  haben  in  unseren  Tagen  zur  Bildung  der  verschiedenen  Verbände,  namentlich  des 

StaUwerfcs-Verbaudes,  geführt.  DaB  dieser  Verband,  der  heute  noch  als  Torso  anzusehen  ist, 
dureh  ISnbeslehung  der  übrigen,  bisher  von  seinem  Verkauf  avsgesehlossenen  Erzeugnisse  seinen 

Zielen  in  Balde  naher  geführt  und  vervollständigt  werden  möge,  das  ist  sicherlich  der  Wunsch 

von  uns  Allen,  die  wir  mit  Besorgnis  M-ahrnehmen,  wie  die  nngünstigo  Gestaltung  des  Geldmarktes 
wahrend  der  letzten  Monate  die  Unternehmungslust  und  Kaufkraft  im  In-  und  Auslände  mehr  und 
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mehr  zu  beeintr&chUgen  beginnt.  Mehr  als  sonst  ist  in  solchen  Zeiten  fester  ZnsammenscUufi 

erforderlleb,  und  gute  Organisation  zu  suchen,  wird  uns  unabweisbare  Pflicht,  nicht  nur  zur  Ver^ 
irftuiiL'  unsorer  Interessen  nach  aulicn,  sondi^rn  elM-nsowohi  zur  l(orrektt*n  und  ordnungsmftßipen 
Führung  unserer  Verwaltungen  und  unserer  Betriebe.  Oiine  straff  durchjrefiihrtc  Disziplin  können 

wir  weder  die  in  unseren  modemon  maschinell  hocli  entwickelten  Betrieben  ge^'en  früher  m  außer- 

ordentlicli  orscliwfrf i-  N'rTantwortuntr  für  T.ditMi  und  Ge^indheit  unaorpr  Arln  itt  r  und  Bo.iint''n  trapsn 
(sehr  richtig  !j,  noch  den  hohen  Anforderungen  genügen,  die  heute  an  die  l^uulitilt  unserer  Erzeug- 

nisse gestellt  werden,  noch  aueb  die  uns  anvertraoten  Kapitalien  wirtschaftlieh  so  verwalten,  wie 

es  inisrfi^  I'flicht  ist.  Es  orscli.'iut  mir  an^'czoifrt.  uns  ilar.nn  zu  erinnern,  da(^  die  natürlichen 
Verhältnisse,  unter  denen  unsere  vaterländische  Eisenindustrie  arbeitet,  im  Vergleiche  mit 

anderen  Staaten  ungQnstig  sind,  daß  nur  dureh  nnabllssige  and  zielbewußte  Arbelt  unsere  Eisen- 
industrie zu  ihrer  lieuti},'eu  Bi  i!'  ntun;;  sich  auf^^eschwunpen  hat,  und  daß  all«'  ̂ ralirriri  ln.  dir  unsere 

Artieitskraft  irgendwie  einschränken,  ah  durchaus  verfehlt  zu  bezeichnen  sind.  Wir  müssen  ferner 
aber  auch  unbedingt  das  Becht  für  uns  in  Anspruch  nehmen,  unsere  Betriebe  so  eincttriehten  und 

zu  or<;nnis{oren,  wie  wir  es  für  richtig  halten  (Bravol),  und  auch  die  Versuche  der  Einmischung 
früherer  Zigarronarbeiter  oder  sonstijror  Vermittler  in  unsere  Betrieb.>iverhilltnisse  ablehnen,  selbst 

wenn  wir  uns  dadurch  den  in  heutifrer  Zeit  biiutigcr  genannten  Vorwurf  des  ,IIerronstaiid]>unktes* 
zuziehen.  Wir  können  einen  sohln  ti  Vorwurf  um  SO  leichter  ertragen,  als  tatsnchlich  bei  keinem 
von  uns  ein  Zweifel  ohwaltt  n  wird,  daß  auf  unseren  Werken  Alle,  vom  jiinfrslen  Arbeiter  bis 

zum  obersten  Leiter  hinauf,  eine  große  Kameradschaft  bilden,  in  der  ein  jeder  Gelegenheit  hat, 
je  nach  seinen  Krflften  am  Gelingen  mitzuwirken  und  nicht  nur  seine  Arbelt,  sondern  auch  sein 

persSnliehes  Wohl  zu  fiinbrn.  l'nd  daß  auch  die  rein  nieiischlicbe  Siitr  dahf]  nicht  zu  Inirz 
kommt,  wie  es  die  uns  feindlichen,  von  außen  au  unsere  Werke  sich  herandrängenden  Kräfte 
immer  wieder  zu  behaupten  wagen,  dafür  sprechen  lauter  als  alles  andere  die  zahlreichen  Falle, 

in  denen  .\rbeitcr  und  Biatnte.  wenn  i  n  l'.iU.  ̂ 'epenseifi*.'  ohne  Zö^'ern  das  eigene  Leben  für  die 
Rettung  des  andern  einsetzten.  Der  Tod  unseres  Mitgliedes,  des  Obcringenleurs  Uauncseu,  den 

er  bei  dem  Versuche,  mehrere  seiner  Arbeiter  zu  retten,  erlitt,  steht  noch  frisch  in  unserer  Ei« 
inneruni:  (Zustimmung»,  im  äbrigcn  bedarf  es  in  unserem  Kreise  nicht  der  Aufzählung  von  Beispielen. 

Unser  Verein  darf  sich  rühmen,  der  Hort  der  kameradschaftlichen  Gesinnung  stets  gewesen 
und  noch  heute  zu  sein,  und  ich  mBchte  daher  an  Sie  alle  den  warmen  Appell  richten,  daß  dies 

auch  fernerbin  so  bleiben  möge.  iBravn!)  Dann  brauoben  wir  fUr  die  Zukunft  der  Elsen» 
Industrie  nicht  zu  fürcliten.    ( Lfbliafter  Beifall.) 

Indem  ich  nunmehr  zuui  si>czicllen  U oschäftsberlchte  Ubergehe,  habe  ich  miUuieilen,  daü  die 
Mitgliederzahl  unseres  Vereines  seit  der  letzten  Frflbjahrsyersammlung  von  8885  auf  4010 

gestiet"'"  i-f- 
Durch  den  Tod  haben  wir  in  der  Zwischenzelt  u.  a.  verloren  unsere  Mitglieder:  Kom- 

merzienrat  Clans-Thale;  Generaldirektor  Marx  von  Blsmarekhfitte;  Direktor  Oskar  Hahn- 
Berlin;  Tlieiidor  n  p  ]■  c  r  m  a  n  n  -  Sclili^buscli :  Geh.  Kotmnerzienrat  van  der  Z  y  ]>  e  n  -  Küln. 

Wir  haben  in  ihnen  den  N'erlust  treuer  und  angesehener  Mitglieder  zu  beklagen  und  werden  ihr 
Andenken,  ebenso  wie  dasjenige  unserer  Qbrigen  verstorbenen  Hitglieder,  hoch  halten;  loh  bitte 
Sie,  sich  zu  Ehren  der  Dahingeschiedenen  von  Ihren  Sitzen  zu  erheben.    (Geschiebt. i 

Die  Zeitschrift  ,  Stahl  und  Eisen"  ist  nach  wie  vor  bemüht  gewesen,  über  die  nimmer 
rastenden  Fortschritte  in  unserer  Industrie  Bericht  zu  erstatten.  Nachdem  sie  nunmehr  seit  fast 

Jahresfrist  als  Wochenausgabi'  erscheint,  vermögen  wir  heute  zu  sagen,  daß  durch  diesen  Schritt 

einem  tatsächlich  vorhandenen  Bedürfnisse  entsprochen  worden  ist.  IMe  K'iMlaktion  ist  mit  dem 
Ausbau  der  Zeitschrift  bescliafii^^t  und  wird  stets  ein  williges  Ohr  für  Vorschläge  zur  Ver- 

besserung oder  Ergänzung  haben.    Die  Aullage  wird  ab  I.Januar  1908  etwa  7000  betragen. 

Wa«!  die  vom  Verein  im  .Talire  l'^S'l  zum  erstenmal  herausiregebene  G  e  m  ei  n  f  a  ß  1  i  ch 
Darstellung  des  E  i  s  e  n  h  ü  1 1  e  n  w  e  s  e  u  s  betritVt,  so  sind  zurzeit  die  letzten  Bogen  der  sechsten 

Auflage  im  Druck.  Nachdem  Hr.  Rrglerungs-  und  Gewerbesehnirat  Bockert  erklärt  hat,  von  seiner 
frülieren  dankenswerten  Mitarbeit  zurücktreten  zu  woHen.  hat  unsere  Gescbflftsstelle  die  N\mi- 

bearbeituug  des  ganzen  Buches  in  die  liaud  genommen.  Entsprech  -nd  den  Fortscbritten  mußte 
dabei  manches  neue  Gebiet  hereinbezogen  werden,  auch  sind  die  beigegebenen  Listen  unserer  Werke 

iiaih  verschiedenen  Kiebtungen  hin  vervollständigt  worden,  und  so  ist  es  gekommen,  d.iß  der 

Lmfang  des  Buches  um  mehr  als  die  Hälfte  gegen  früher  gestiegen  ist.  Die  Geschäi'tsführung 
hofft,  daß  das  Bueh,  das  eine  sehr  mühsame  .Xrbcit  darstellt,  in  der  neuen  Form  nicht  nur  seine 

alten  Freunde  behalten,  sondern  neue  binzugewinnen  wird. 

üelter  die  Verhandluniren  zur  Bildung  der  Deutschen  D  a  m  p  f  k  e  s  s  e  1  -  X  o  r  m  e  n  -  K  o  Jn - 
mission  kann  ich  erfreulicherweise  Iterichten,  daß  endlich  eine  Verständigung  zwischen  allen 

betdUgten  Kreisen  zustande  gekommen  Ist.   Aus  meinem  letzten  Berichte  ist  Ihnen  erinnerlich. 
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daß  wir  starke  {rrumlsätzlichc  Hfilcaktüi  liatleti,  ti«'r  Ziisaiiimonsctzun}.'  iler  Sachvcr.stilniligeu- 
Kommission  gowie  ihren  erstgefaßteii  BoschlUs-sen  ziiziistimnicn;  wir  vertraten  dabei  den  Stand- 

punkt, ilali  im  HinliUck  auf  «lle  jrroßon  (icfahrfn.  tlift  der  H^  trii  li  dor  T'nmftf kossei  mit  sich  lirinfjt. 

es  uoerlilUlicli  sei,  dali  alle  Anlage  uud  Betrieb  der  Daiiij>t'keä.sel  lietreiVenden  Bcälitnmuogen  in 
writestfrehendem  Maße  anf  praktischer  Brfahmnir  beruhen  mttßten.  Unsere  in  diesem  Sinne  gestellten 

Antr.'lir«'  sind.  \v,i«  wir  im  Inicn'^s..  der  Sache  lii'daurrn.  iiidit  in  vidlmu  l'mtanjri'  an^'tnnmmr'n 
worden,  bcr  iininerliin  hat  man  uu»  eiuige.s  Entgcgenkoinuica  gezeigt,  so  daU  wir  glauben  die 

Hoffnung  auK^prechen  zn  Mnnen,  daß  die  Kommission  eine  den  praktisehen  Verhältnissen  ent- 
sprechende Arbeit  leisten  wird  und  uns  weitere  Mitarbeit  ermü^rlicht. 

Wie  Ihnen,  m.  U.,  bekannt,  ist  oa  eine  alte  Klage  von  uns,  daß  die  in  den  baupolizeilichen 

Vorschriften  und  in  den  Konstruktions-Vorsohriften  för  die  Ausführung  der  Hochbauten 

angegebenen  Ziffern  der  zulüssigm  Beanspmchungen  ^'ei:*  n  Zu:.  Druck  und  Ab.schorung  für  die 
Materialien  ScInveiTKiscn  und  Kluüiiscn  veraltet  wind,  und  dali  die  Fortscliritte  der  nMxIernen 

Herstellung  darin  iiulit  zur  (ii-ltun^'  koiuineii.  Wir  haben  Aulali  genommen,  uns  an  die  Küuiir- 
liche  Reglening  mit  dem  Ersuchen  zu  wonden,  hier  Abhilfe  zu  schalTen,  und  Ich  erlaube  mir.  an 

die  hier  anwesenden  Herren  \'ertreter  der  T?e<.'ieruntr  die  Bitte  zu  Hellten,  uns  in  diesem  V'or- 

baben  zu  uatcrstiitzen,  da  es  »ich  hier  tatsächlich  um  ganz  veraltete  V'orsohrit'tcn  handelt. 
Die  HoehofenkommissioD  bat  die  Vorarbeiten  fUr  üntersuehungen  von  abgelagerten 

.sinvio  von  H  <>  e  Ii  .i  fc  ti  >  t  ü  r  k  <!■  h  lacken  frischer  I'miluktion  so  weit  frefördert,  ilal^  nuntiiebr 
Versuche  vuu  fachkundiger  8cite  angestellt  werden  künueo.  Es  ist  dabei  auch  beabsichtigt,  die 
Beihe  der  Verwendungsarten  der  Hoehofensehlacke  (als  Bisenbahnsohotter,  su  Sdilackonsteinen 

und  der;.'!.!  zu  verlilnu'ern.  auBeriltni  soll  das  V«rlialt>n  vini  Sc)ilacken.sand  bei  der  Verwcnduntr 
zur  MOrtelbereitung  und  zum  Pdastern  untersucht  werden.  Zur  \  ornahuie  dieser  Versuche  hat  der 

Vorstand  des  Vereini  deutscher  EiseuhQttenleute  in  seiniN'  letzten  Sitzung  die  erforderlichen  Mittel 
genehmigt.  Der  Deutsche  P>isenboton-Ausschuß  hat  In  Aussicht  genommen,  in  sein  Proirramm 
auch  Ver.suchsreihon  auf  Stiicksehlaeken  einziibeziehen.  Erfreuliclierweise  sind  wir  dank  dem  Ent- 

gegenkommen des  Stahlwerks- Verllandes  in  der  Lage  gewesen,  10  000  tyH-  dem  genannten  Aussehusse 

zur  Verfilgung  zu  stellen.  —  T>er  im  Frühjahr  aufgestellte  und  80  Einzelfragen  enthaltende 
FragcbogoTi.  betH  tTcud  di»-  auf  Hochef-  iiu-  rkeri  vorirekouimenen  Oas-  und  andere  Kxplosionen. 
wurde  in  102  Abdrücken  an  sämtliche  deutschen  uud  lu.xclnburglschen  Hocliofeu werke  versandt. 
Hit  der  Beantwortung  sind  zwar  noch  Werke  im  Rückstände  geblieben^  immerhin  aber  steht  uns  fQr 

die  .^Umarbeitung  aus  *'<'!  Hüften  sfauimendes  Mat>iial  zur  Verfiiirnng.  Die  Bearbeitung  desselben 
ist  zurzeit  im  tiange  und  verspricht,  zur  .\ufklarung  der  einschlägigen  Verhältnisse  beizutragen. 

Die  Kommission  zur  Untersuchung  des  Kraftbedarfes  an  Walzwerken  hat  aof 

Grand  eines  viiri.'''legten  reichen  \'i  rsiiclismaferiales  früherer  Versuche  beschlnssen,  die  Weiter- 
ftthnuig  dieser  Versuche  zu  befürworten  uud  zu  betreiben,  da  die  Untersuchungen  dazu  beitragen 
wArdeo,  weitere  Aufschlösse  über  Uotorleistungen,  die  Einwirkung  der  Schwungmassen  und  die 

Beziehungen  des  Kraftbedarfes  sur  WalseakiJib«1enng  zu  erbringen.  Nach  einem  umfassenden 
Umbau  der  Meßinstrumente  usw.  sind  neue  Versuche  an  einer  Gnibenschienenstralie  sowie  sonstigen 

Walzenstraßen  mittlerweile  durchgeführt  worden.  Es  sollen  jetzt  noch  weitere  rntersuchiingen 

dieser  Art  folgen,  denen  sich  endlich  im  .Tanuar  190H  Messungen  an  einer  Schweri  n  lünersier- 

strecke  anschließen  werden.  Nach  iMirchtÜhrung  dieses  I'rogrammes  wird  die  Kommission  den 
ersten  Teil  ihrer  Arbeiten  als  vorläufig  abgeschlossen  betrachten  und  erst  nach  Feststellung 

und  BewMittBg  des  Ergebnisses  sich  Ober  die  Fortsetzung  schlQssig  werden.  Die  gewonnenen 

Resultate  und  die  SchlutitolirerungQu  aus  denselben  Werden  dann  baldmSgUcbst  der  OeffentllchkeU 
zur  Verfügung  gestellt  werden. 

Die  Arbeiten  der  vom  Verein  eingesetzten  Chemiker-Kommlsslon.  welcher  die  Ghef- 
chemiker  von  neun  großen  Eisen-  und  Stahlwerken  angehören,  sind,  in  gutem  Kort-range  begritVen. 

In  erster  Linie  wurde  die  Scbwefelbestimmung  im  Eisen  zum  Abschlüsse  gebracht.  Ein  Kom- 

mlssioBibeiieht  hierBber  ist  In  Vorbcrritung  und  wird  demnftchst  in  «Stahl  und  Elsen*  erseheinen. 

Im  .Anschluß  an  die  genamite  Arbeit  wurde  der  Einfluß  der  verschiedenen  \'erunreinigungcn  auf  die 
titrimetrische  Elsenbestimmung  ermittelt;  ein  Bericht  hieraber  ist  gleichfalls  für  den  Druck 
vorbereitet. 

Die  E r  z br  i  k e  1 1  i  c  r  u  n  gs- K o m  ni  i  s s i  0 n  hat  sich  zunächst  wif  das  Sammeln  iles  lite- 

rarischen und  des  Krfahrun;rs-,Materiales  lieschrnnkt ;  si.>  bat  dagegen  geglaubt,  von  der  früher  ge- 
planten Errichtung  einer  Anstalt  zur  Prütung  \uu  Er/brikelts  .Abstand  nehmen  zu  sollen. 

Zum  Schlüsse  der  geschäftlichen  AusfUhningen  habe  ich  Ihnen  noch  mitzuteilen,  daß  der 

Vorstand  Itei  der  Beratung  über  die  diesjährige  Verleihung  der  C*rl-T. ti  e  g- 1' >•  nkui  ü  n  z  e  in 
einstimmigem  Beschlüsse  sich  dahin  ausgesprochen  hat,  daß  sie  für  dieses  Jahr  an  üorrn  CTcheimen 

Konmerzlenrat  Dr.-Iog.  h.  e.  Haar  mann  zu  verkdksa  ist.  <BelfaIL) 
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Wertgcschatzter  Herr  Gelieimrat,  vorehrter  Herr  Doktor- Ingenieur !  Sie  haben  die  Vorbedin- 

^DgOBf  die  durch  2  dei*  Satzungen  für  die  Verleihung  der  Cari-Ijueg-Dcnkmünze  in  TiiHrMbt 
kommen,  nach  je<ler  Hinsiclit  erfüllt.  Sie  haben  durch  harte  Arbeit  in  der  Praxis  wie  in  der  Wisson- 
»cbaft  diü  Verwendung  des  Eiseua  im  Eisenbabnobcrbau  in  bemerkenswerter  Weise  gefördert  und  damit 
eine  KanRt  betätigt,  die  von  maaobMi  unter  uns  in  heutiger  Zeit  noch  hOber  veranseUagt  wird* 
als  <lie  Kunst,  das  Eisen  hi^rziist eilen  und  zu  verarbeiten.  Sie  haben  es  als  Ihre  Lebensarbeit 
betrachtet,  den  eisernen  Oberbau  zu  vervollkommnen;  Sie  haben  dabei  praktische  Versuche  nach 
allen  Rlohtongen  antemommen  nnd  das  Ergebnis  Ihrer  Studien  und  Arbelten  u.  a.  in  dem  klaaslsehein 

Werke  ,l)as  Eiscnhahngeleisc"  wie  in  liem  lierühmt  gewordenen  fieielse-Museum  niedergelofrt. 
Sie  haben  ferner  trotz  Ihrer  starken  geschäftlichen  Inanspruchnahme  stets  Zeit  gefunden,  sich 
für  unseren  Verein  zu  betätigen,  ihn  in  seinen  Bestrebungen  durch  Vortrage  und  andere  sdir 

dankenswerte  Mitarlx-it  kraftig  unterstützt.  In  Anerkennung  dieser  Ihrer  hohen  Verdienste  um 
die  Allgemeinheit  der  deutschen  Eisenindustrie  wie  um  den  Verein  bat  der  Vorstand  Ihnen  die 

Carl-Lueg- Denkmünze  zuerkannt,  und  es  ist  mir  eine  Ehre  und  Freude,  sie  Ihnen  hiermit  zu 
Qberreichen  und  den  Wunsch  hinzuzufii>ren.  daß  Ihre  Mitwirkung  der  deutschen  Eisenindustrie  und 

unserem  Vereine  nocii  viele  Jaliro  i  rhalti  ii  lili-ibcn  möge.    (J>ebhafte  Zustimmung.) 
Gell.  Kommerzienrat  Dr.- lug.  h.  c.  A.  Haarmann  aus  Osnabrück:  Verehrter  Herr  Prä- 

sident, meine  Herren !  Die  Ehre,  welche  mit  der  Verleihung  der  Carl-Lueg-Denkmünze  verlninden 
ist,  weiß  ich  recht  wohl  zu  schätzen,  alier  Ich  habe  nicht  daran  gedacht,  daß  mir  diese  Ehre  in 

meiner,  wenn  auch  nicht  leichten,  so  doch  immerhin  bescheidenen  hiittenmOnuischen  Tätigkeit  an 
den  Ausläufern  des  Teutoburger  Waldes  bitte  sutetl  werden  kSnnen.  Ich  mufi  es  daher  doppelt 

freudig  empfinden,  daß  die  Herren  Fachgenossen  mir  diese  Ehre  hahen  zuti^il  werden  lassen. 
M.  U. !  Dem  Verein  deutscher  Eiscuhüttonleute  spreche  ich  aus  diesem  Gründe  meinen  herzlichsten 

Dank  aus  für  die  mir  bewiesene  wehlwollende  und  wobltaeade  Gesinnung.   (Allseitiger  BdfalL) 

Kommcrzienrat  SpHngorum:  M.  H. !  Ich  stelle  den  Beridit  zur  Beapredinng.  —  Soweit 
ich  sehe  wird  das  Wort  nicht  gewünscht. 

Wir  kommen  nnvmdir  zu  Punkt  8  der  Tagesordnung:  Wahlen  nun  Vorstande.  Nach  dem 

regeimADIgea  Verlaafe  treten  mit  Schluß  des  Jahres  aus  dem  Vorstände  aus  die  HH  :  Asthöwer, 

Dr.  Beumer,  Böker,  Brauns,  Brügmann,  Kamp,  Niedt,  Reusch.  Röchling,  Scheidtweiler,  Tull,  Uge. 
Für  den  Fall,  dal)  Zettelwahl  beliebt  wird,  ersuche  ich,  auf  den  zur  Verteilung  gelangenden 

Zetteln  diejenigen  Namen,  die  Ihnen  nicht  i)as.sen,  zu  durchstreichen  und  durch  andere  zu  ersetzen. 

Ich  muß  in  l»c/,ug  auf  Herrn  Geheimrat  Tull  Itemorkeu,  daß  er  im  Hinblick  auf  sein  vorgerücktes 
Alter  es  ahlehnt,  sich  einer  Wiederwahl  zu  unterziehen.  Ich  niöciite  Ihnen  an  seiner  Stelle  den 
Direktor  der  Dortmunder  Union,  Herrn  Begiemngsrat  Matbies  yerschlagNi.  (Zuruf:  leb  beantrage 

die  W'ahl  durch  Zuruf  vorzunehmen.)  Es  ist  vortre>;chlagen.  die  Wahlen  durch  Zuruf  vorzunehmen. 
Es  ist  dieses  zulässig,  wenn  von  keiner  Seite  Widerspruch  erhoben  wird.  —  Widerspruch  wird 
aiebt  erhoben.  leb  darf  daher  wohl  annehmen,  daß  Sie  die  Wahl  der  eben  genannten  Herren 

als  getätigt  ansehen.  —  Tcli  stelle  dies  liierinit  fest. 
M.  U.!  Ich  möchte  mir  dann  noch  gestatten,  den  Herrn  Kegler ungspräaidenten  von  Schwerin, 

der  SU  Be^nn  unserer  Verbandlungen  noch  nicht  zugegen  war,  herslicbst  zu  begrüßen  nnd  ihm 
für  sein  Hr>cli(  iiirii  zu  dauken. 

Als  Punkt  3  und  4  der  Tagesordnung  folgten  sodann  die  Vorträge  des  Hrn.  Qeh.  Kom- 

mcrzicnrates  Dr.-Ing.  h.  c.  A.  Haarmann  aus  Osnabrück  Uber  «Die  Eisenschwelle*  und  des 

Hrn.  Professors  Fr.  May  er  von  der  Technischen  Hochschule  zu  Aachen  über  „Die  W^ärmetedudk 
des  Siemens- MartinotVns'^.  Heide  \%)rtrilge,  die  sich  einer  sehr  günstigen  Aufbahmo  ZU  erfreneil 

hatten,  werden  deuiuächst  in  „Stahl  und  Eisen"  wiedergegeben  werden. * 

An  die  Versammlung.  z<u  der  sich  über  1200  Besucher  eingefunden  hatten,  schloß  sich  ein 

gcuieiusamcs  Mittagsmahl  von  annähernd  UOO  Vereinsmitgliedern  und  Gästen  im  Kaisersaale  der 
Stidtisohen  Tonballe  an.  Die  Belhe  der  Tischreden  ertMfbete  der  Vorsitzende  des  Vereines,  Hr. 

Koinmerzienrat  Springorum,  mit  einem  dnrcli  erfrischende  Kürze  aus;.'ezeichnetcn  S]irnche  auf 

den  Kaiser.  Der  jüngste  Dr.-Ing.  h.  c.  der  Aachener  Hochschule,  Hr.  Direktor  Gillhausen, 
begrQßtP  in  ansprechender  und  von  den  Anwesenden  mit  aliseltigera  Beifall  aufgenommener 
Form  die  Ehrengäste;  in  ihrem  Namen  dankte  Hr.  Regieruugs|irasident  v.  Schwerin,  indem 

er,  die  Tatsache  seiner  Versetzung  von  Arnsberg  nach  Oppeln  zum  Ausgangsimnktc  seiner  An- 
sprache nehmend,  auf  das  die  Eisenhüttenleuto  des  Westens  und  Ostens  umschlingende  gemeinsame 

Band,  den  Verein  deutscher  EisenhQttenleute,  ein  kräftiges  Hurra!  ausbraobte.  Der  beiden  Vor- 

tragenden des  'l\'iges  gednclitc  Mr.  ( ieneraMic.  ktor  Kintzl»^  aus  Aachen:  wenn  seine  Ausfiihrungeu  in 
erster  Linie  Hrn.  Geheimrat  Dr.  ilaurniaua  galten,  so  bot  hierzu  diu  dum  Geuanuteu  verliehene 

neue  WOrde  eines  Inhabers  der  CarKLueg-Denkmdnze  die  ebenso  bereebtigte  wie  zwanglos  ge- 
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gekene  Veranlassuug.  Der  Gefeiertc  erwiderte  in  seiner  bekannten  Iiumorvollen  Weise,  um  Hchließ- 

lich  dem  Vorsitzenden  des  \'<  reine»,  Hrn.  KODunerzienrat  Springorum,  sein  Glas  zu  weilicD.  Den 
Beschluß  der  RndfU  maclite  Hr.  Dr.  BiMinior  iiiif  i-iruni  Trinksiiruchc  auf  dio  di-ntM-heu  Frauen 
und  Jungfrauen,  insbesondere  die  Eisentiiilteutrau;  in  toinsinniger  Weise  verstaud  er  es,  die  Tlie* 
nuta  d«r  beiden  Tortragenden  sowie  den  Stoff  des  polltisehen  Tagesgespräches,  den  Block,  unter 
Besiehung  auf  den  Blocksclimied  der  deutsclien  Einheit.  Bismarck,  in  seine  Worte  einziiflfchten. 

Vorher  schon  hatten  Mitglieder  des  Düsseldorfer  Stadttheuters  gugon  Schlub  der  Tafel  die 

lustige  Operette  «Fritzeben  and  Lteseliett''  von  Jsieques  Offenbach  zur  Darstellung  gebracht  und 
durch  ihr  flottes  Siiiei  den  lelihaften  Heifail  iler  Versammlung  fret  rnlet.  Dir  angeregte  Stimmung  der 

Zuschauer  stieg  wahrend  der  Aufführung  noch  besonders  infolge  einer  Einlage,  die  in  frOhliclien 
Verslein  die  Urzlieh  beendigte  Studienreise  des  Hm.  Oohelmrates  Haannann  nach  Amerika  und 

seine  Erlebntsse  auf  dem  steuerlos  gewordenen  Lloyd-Dampfer  ^Kaiser  Wilhelm  der  Große*  besang. 

Die  Kerbschlagprobe  im  Materialprafting$weseii. 

Bericht  des  ,  Ausschusses  zum  Studium  der  Kerbsehlagprobe'  an  die  Hauptversammlung  des 

yDeutaohcu  Verbandes  für  Haterialpraftangen  der  Technik",  erstattet  am  5.  Oktober  1907 
in  Berlin  durcii 

Dr.  ing.  h.  c.  Ehrcnslierger  in  Kssvo. 

(SchluB  Ton  JSeite  1809.» 

Welchen  Js^näuß  die  Dicke  des  Probestabes 

bei  sonst  gleichbleibenden  Verhältnissen 
hat,  wurde  durch  l>cHOndere  Versuche  ermittelt. 

Gleichseitig  ist  dabei  nochmals  der  l'nterschied 
zwischen  der  Wirkung  des  vorgeschlagenen  Rond- 
kerbe»  und  de.s  scharfen  K.  i  Im  h  testgelegt  worden. 

Der  Versuch  wurde  gleiehmndig  mit  vier  ver- 
schiedenen Materialien  ausgetiihrt: 

1.  MUFlnMsen  .  .  . 
2.  ,  KoblenstoffMabI 
1.  .  NickeUtahl  •  •  .  ; 
4.   ,  Nickelchromgtahll 

Ml 

k> 

39,2 
53,8 

59,ß 

84,.'> 

fnue 
24,5 

28.4 4.'!,0 

CT.O 

t>«h.  Kon. 
BttBf  trakiloa 

82,2 
26,4 

•20,4 

15,5 

70,0 64,7 

72 

60 
L 

Die  i^rohestilbe  wurden  in  dersi  Uien  Weise 
wie  bei  den  truliereu  Versuchen  aus  gescbniiedeteu 

Stangen  entnommen.  Es  wurden  Stabe  von  30  mm, 

20  mm  und  10  mm  Dicke  hergestellt.  Im  !  gleich- 
bleibender Höbe  von  3U  luui.  Die  Einteilung 

der  Stangen  geht  ans  Abbildung  IS  hervor.  Die 
Hftlfto  der  Stilbe  wurde  mit  thindkeiti  ■  4  mm 

Loch),  die  andere  Hälfte  mit  scharfcui  Kerb 

(Winkel  von  45*)  hergestellt  und  alle  Kerbe 
\h  mm  tief  iremacht.  so  daI5  die  Hflifto  des  Stab* 

querscbnitts  als  Bruch<iuerscbnitt  verblieb. 

In  Abbildung  14  und  Tklmlle  7  rind  die  er^ 

halteuen  Schlagnrl>eiten  fiir  das  Ftafidsen  gra- 
phisch dargestellt.  Die  ausgezogenen  Linien 

stellen  die  Schlagarbciten  bei  dem  Kundkerl»,  die 
gestrichelten  Linien  die  .Schlagarbeiten  bei  dem 
scharfen  Kerb  dar.  und  /cwar  sind  es  die  Mittel- 

werte aus  Je  drei  Versuchen. 
Sowohl  bei  scharfem  Kerb  als  rundem  Kerb 

steigen  die  Werte  mit  .ibnebini'tnler  Stabdicke, 
bei  rundem  Kerb  in  geringem  llolie,  bei  scharfem 
Kerb  in  ttberrasehead  starkem  Maße,  besonders 

groU  ist  der  Sprung  beim  l'ebergang  von  20  mm Dicke  auf  10  mm  Dicke. 

Bei  dem  Kohienstoffstalil,  dargestellt  in 

Abbildung  1  h  und  Tabelle  h,  ist  dassellie  Gesetz 
zu  erkennen,  nur  weniger  stark  ausgeiirflgt. 

Ebenso  ist  es  mit  ilem  Nickclstahl  (.Abbildung  16 

und  Tabelle  und  dem  Xickelcliromstalll  (Ab- 
bildung IT  und  Tabelle  lU). 

Diese  Abhängigkeit  der  Schlagarbeiten  von 

der  Dicke  der  I'n-ln  srTln-  i\t  nieht  angenehm 
für  die  Anwendung  der  Kcrbschlagprobe,  da  mau 
die  mit  Stäben  von  verschiedener  Dicke  er^ialtenon 

Werte  nicht  direkt  vers,'leich<  n  kann.  Aber  schliell- 

licli  ist  CS  dasselbe  mit  den  Dehnungen  der  Zer- 
reifiprobvn,  welche  sich  mit  dem  Verhiltnis  der 

Messlflnge  zum  Querschnitt  andern;  man  muii 

eben  bei  den  Kerbschlagproben  wie  bei  den  Zer- 

reißproben überall,  wo  es  angeht,  den  Normal- 
Probestab  anwenden  und  bei  Blechen  für  ver- 

schiedene Dickeil  die  Anforderung  hinsichtlich  der 
Schlafjarbeit  ver.schiedeu  stellen  (ebenso  wie  bei 
ZciTei(i|)robeu  für  die  Dehnung).  Man  kann  aueh 
Verhaltniszalilen  aufstellen,  welche  allerdin^'-;.  wie 
die  vorliegenden  Versuche  zeigen,  für  verschiedene 
Materialarten  verschieden  sdn  nUßtmi;  das  ist 

aber  auch  bei  ZerreiU))roben  der  Fall. 

Alles  in  allem  wäre  es  am  besten,  einen 

scharfen  Kerb  vorzuschlagen.  Dem  aber  spricht 

entgegen,  daß  derselbe  außerordentlich  schwer 

gleichni.'tüig  her/iistellen  ist  und  daß  die  L'eringste 
.\lirundung  im  tirund  des  Kerbes  das  Resultat 

beeinflußt.  Der  Ausschuß  ist  deslialb  dasu  ge» 
lantrf,  einen  Rundkerb  mit  dem  kleinsten  noch 

bequem  herzustellenden  Loch  vorzusclilagon,  und 
hat  in  der  Annahme,  daß  LQcher  vrn  4  mm  mit 
irewöhnlichen  Hilfsmitteln  auch  in  härteren  Ma- 

terialien noch  gebohrt  werden  können,  dieses  Haß 
für  das  richtige  gehalten. 
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TaImU«  7.   Ergebnisae  der  Kerbaohlag- 

proben  aus  F !  n  ß  e  i  8  o  n. 

Die  Zerruili|irub(>u  vun  doa  beiden  Stabenden  er- 

SL-Gim.  fMIffliaU  pt^Md)  KontrakÜOD 

18.8  kg  38,5  k)f        29,00  » o  65  ©  o 

88.9  kg  39,6  kg        34,15  o  ,.  60  "/« 

I  gu<  r-    >!><•».  Sfhlnif-. 

Xr.     »rhiiltl  i«rb«'il r  i.  Kerb      In  Bk( 
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j  1.«) 

1 
86,8 

2 
1,48 

'  41,0 

6 

1 
 

1«5
0 

36,8 

1 
1 

1  ■1,47 

8,2 

2 !  4,47 8,2 

3 

1  M* 

i 

10,8 

1 

i 
1  8,9« 18,7 

8 
i  8.94 

22,5 

8 

1  *.94 
1 

18,4 

1 

1,50 

41,7 

4 

t  1,50 89,8 

7 

'  1,48 

42,.S 

Von  Wlcbtlgkeit  ist  die  Versuohstemiior.it ur. 

AbbilduDie:  18  ze5jj:t  ilic  Schlaj^arlieit  ver>i  liii'<lcnrr 

Stahlsorten  bei  verscbiedeneu  Temi>oraturt'u.  Es 
geht  darauB  hervor,  daß  die  ZäUgkeit  bei  sehr 

niedrigen  Temperaturen  fr<'rin<rf'r  ist.  als  bi'i  nor- 
malen Tcuperaturen.  Die  Versuche  wurden  aus- 

gefUirt  bei  +20,  0,  —20  und  —35®  C.  Bei 

Tabelle  8.   Kr>^ •'luitHsi*  dur  K (^rbHchlagproben 
aus  Kohle  nittoffatahL 

Dia  Zerreifiprobea  von  den  beiden  Stabenden  er- 

gaben: 
VA.Ori.  FeMickelt 

27,4  kg  63,2r.  kjj 
27,85  kg        52,20  kg 

KeiMarM  «ad  8tabi|««mbattt 

81. 
1 

DfihDuaf 

(1  lOdI 
25,1  O/o 64  »/o 

25,85  •/» 
65  °/u 

1          1  Quvr- 

1  »r.  ,  »chnlii 

'  «rbrlt 

j         i  \.  Kerb 

1    ID  mk% 

2  4,44 
22,6 

4  4,41 
22,0 

i   5  4,47 

81,7 

7  !  4,50 

98,3 

22. 

23. 

24. 

125. 

1  11 

1 

2 

5 

1 

2 

3 

,26. 

1 

2 

8 
8,94 
2,94 

8,94 

27. 10 
t 

Ii  \ 

8  j  1,50 4  1,50 

7   I  1,50 

1  1 4,44  1  17,8 
0 

4,41 

18,2 

r 

Ml 

16,6 

1 

f 

2,94 

81,8 

2 

2,96 

21,2 

8 

;  2,98 

81,0 

1,50 

85,8 

1,49 

27,0 

1,48  1  24,7 ■ 

4,44 

4,8 

4,44 

4,8 

4,44 

6,2 

6,6 

6,5 

6,8 

11,4 

11,4 
",4 

•fewöhnliehem  KohlenstofTstabl,  Nr.  2  und  4,  Ist 

dii>  Schlaparlif'it  hei  — 3.5*  panz  bedeutend  pe- 
rinper  üIs  bei  gewöhnlicher  Temi»eratur.  Bei 

den  Spezialstahlen  Nr.  1,  8,  5.  6.  7  und  h  sind 
die  rnterstliit'de  nicht  so  proli.  Es  ist  jedoch 

zu  bemerken,  daü  die  erhaltenen  Resultate  bei 

einigen  Stahlsorten  der  Stetigkeit  entbehren.  Um 
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sichere  Mittelwerte  zu  bekommen,  mfißten  die  Tvr* 

suche  mit  einer  gröberen  Anzahl  Proben  wieder- 
holt werden.  Für  diu  hi«r  beabsichtigte  Infor- 

mation sind  sie  ausreichend.  Ein  recht  an.scliau- 
liches  iiilii  von  dw  Almahtne  der  ZAhi^lceit  mit 

sinkender  Temperatur  tribt  die  unton>sti:>}iendc  Ab- 
bildung 19.  Der  Ausüchuü  hat  deshalb  empfolüen, 

dafl  bei  Aasftthninir  der  Proben  die  Venueha- 
toBperatttr  auagrebea  sei,  daft  dieselbe  in  der 

33  - 

K 

r" 

f 

JL. 

-  4 

— t 

^  I 

Regel  zwischen  ■\-lb  und  4-25**  betragen  solle 
und  daß  Versuche  bei  anderen  Tcmperatoren  Je 

nach  Verwendungssweclt  des  Materials  ansstt- 
führen  seien. 

Hat  man  dünnere  Proben  als  30  mm.  wie 

z.  B.  bei  Blechen,  so  wird  die  Dicke  «los  Bleches 
zur  Dielte  des  Stabes,  alle  übrigen  Dimensionen 
bleiben  unverändert.  Von  Bleelien  sind  steta 

Lang^  und  Querproben  au  cntnobmcn.  Der  Schl.ig 
hat  immer  parallel  zur 

BlecbelMne  zu  erfol- 

}ren.  Ferner  hat  der 
AusschuU  noch  ge- 

glaubt, rorsebrdben 
zu  sollen,  daß  die 

Stube  kalt  au»  dem 

Probestück  ausge- 
schnitten und  dann 

nicht  mehr  erwärmt 

werden  sollen. 

Naebdem  dnreb  das 
\'or]ii'rL''  >aL'tc  die  Art 

der  Erprobung  und  die 

Zurichtung  der  Probe- 
st fibc  festgelf'fjt  ist, 

entsteht  noch  die 

Frage,  welche  Werte 
beim  N'ersiich  au  er- 

mittein sind. 

ii 

AbbilduH);  Itl  (vergleiche  Tabelle  9l. 

Brfsbnime  der  Schlagarbeiten  mit  Kickolatahl, 
•rlislton  brt  Btlben  von  90  nm  EBh»  und  30,  20,  10 

mit  Readp  «ad  Seharfkerb. 

Dioks 

S1B3 

SU  CSU 
.\li(iil(lun);  17  (verglub^ho  Tabelle  lOi. 

Kri;oli.ii>HP  dor  '^i-lilnparlfiton  mit  C  h  ro  m  n  i  c  k  o  I  m  t  n  h  1 , 
erhalten  bei  ätulioii  vun  ̂ tu  mm  Höhe  und  30,  20,  lU  min  Dicke 

mit  Rund-  und  Sdiarfkerb. 

kann  z.  B.  den  Biege- 
winkel   des  Stabes 

messen,  der  sich  er- 

gibt, wenn  man  ̂ e 
StabhAlften  iiassend 
zusamnienlcjirt.  Doch 

ist  derselbe  nur  un- 
genau SU  ermitteln, 

da  er.  namentlich  hei 

den  zäheren  Materia- 
lien, Innen  andere 

Werte  als  außen  er- 

gibt. Der  AusschuU 
hat  es  deshalb  für 
/u- '  kmaliig  erachtet, 

eine  Messung  dessel- 
ben nicht  empfehlen 

zu  sollen,  nnd  sich  dar- 
auf liL'Schrankt .  vor- 

zuschlagen, dal)  als 

etnsiger  Wert  die  Ar- 
beit, bezojren  auf 

die  Fl&cheneiuheit  im 

Brudiquer8ehnitt.fe8t- 

gestellt  werde. Endlich  erschien  es 

dem  Aossehoß  zweck- 
maliijr.  pleich  eine 
einbeitUcbe  Bezeich- 

nung* der  neuM  Probe 
vorzuschlagen,  und  er 
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18. IMT. Die  KerUdtlaffpr^  im  Materüüprafumfftweten, BtM  and  m»m.  1887 

TaImU*  0.   Ergebnisse  der  KerbschUgproben 
ftvi  NiokaliUhL 

Dm  ZamiBprolMB  t«  den  beiden  Stabenden  er- 
DrhnunK 

(I  =  10  .1t 

27,6  »/o 

26,66  »/« 

42,45  kf 
41,60  kg 

58,8  kg 
68,8  kg 

72  o„ 
72 

gurr-     >,,.  /  >,  Ii l»^. 
Hr.     i-rhnlM  «rh.-lt I.  Kcr>>      In  mkg 

24. 

126. 

[!\4 

1^1  1 40,7 

2 

1,51 

4«,2 

1 

IM  1
 

6»,1 

1 
1 

; 
1 

Mi 

26,9 

2 

4,38 

34,2 

4,38  ■ 

S«,8 

18. 8,88 

41,6 

2,93 

42,9 

2,93 

91,4 

87. 

1,47  . 

1,48 

1,44 

40,1 
4S,9 

46,0 

beantragt  folgeadea :  Die  ProUe  soll  Kerbsohlagr- 
probe  helBen.  Die  gewonnenen  Werte  sind  als 
spezifische  Schlaparl)eit  zu  bezeichnen  und 

auf  1  qcm  als  Flacheneinheit  zu  Ix'/iehen.  Die 
bei  der  Probe  zahlenninöi^'  '^'to  Eifren- 
sehaft  des  Materiale^  wird  als  K  i  r  1)  z  ä  h  i  fr  k  eit 

bezeichnet  Uc-r  Kerb  soll  Hund  kerb  im  llegen- 
satz  zu  dem  s  c  h  a  r  t  e  n  K  it b  genannt  werden. 

Wo  scharfer  Kerb  nn);ewendet  wird,  (der  Aus- 

schuß empfifhlt  da»  ledif^lich  für  intt'rnc  V>"r- 
suchej,  da  soll  der  Querschnitt  im  Kerb  derselbe  wie 

bei  Bondkerb  sein  und  der  Winkel  46'  betragen. 
Das  Gesagte  entliillt  in  knappi  r  Form  wohl 

alles,  was  zur  Beurteilung  des  Ihnen  vorge- 

legten Xaterlales  notwendig  ist.    Falls  nie- 

Tabelle  10.  Ergebnisse  der  Kerbschlsgprobeo 
aas  Vtekel-Cbromstabl. 

Die  ZerreiSproben  von  dea  beiden  Staheadea  er- 

gaben: B..OTS.  rMii«f(«n 67,0  kg 
67,0  kg 

85.0  kg 
84,0  kg 

21.  lkO\ 

i.t. 

84. 

26. 

28. 

■  1 

I 

DchDunK 

(1  ̂ -  10  d) 

14.0  *>o 

gufr- 

fif  irbnUt 
I,  Kerb 

4 

6 

7 

1 

2 

8 

u 

Lli 

(.4 

— JO- 

'27. 

\  { 

:V.i 

1  1 

1 

2 

8 

8 

4 

7 

KMlnktlee 

67,0  •/• 

In  aikc  I 

1 

2 

S 

1 

2 

3 

1 . 1 T 

.'10, s 

4,4. 

30,8 

4,44 

28,0 

4,47 

89,1 

4,41 

26,2 

4,44 

26,4 

4,60 

26,0 

89,2 

2,98 

29,2 

2,84 

29,0 

1,50 

80,8 

1,60 

84,8 

1,60 

89,3 

4,50 

173 

4,47 

18,0 

4,47 

18,0 

2,96 

19,9 

3,00 19,6 

2,92 

19,8 

„_ 

1,49 

27,1 

1,50 

84,8 

1,50 

26,9 

mand  von  den  Herren  weitere  Aufklärung  wünscht, 

dann  ni(K-.hte  ich  kurz  die  Anträge  zusainnien- 
stellen.  die  der  Au.sschuß  der  Hauptversammlnng 

zur  .\nnahrin'  empfit^lilt : 
1.  Der  Ausschuli  hftit  die  K(>rbsclila<:i>robe 

fBr  eine  nützliche  Erweiterung  der  bestehen- 
den  Prüftingsmethoden  und  eriipflehlt  dieselbe 

zur  Elnfiihrung  und  Anwendung.  Bostimmte 
Werte  vorzuschreiben,  denen  die  Materialien 
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AbbiMang  18  (mgleicbe  Tabelle  11.)  BebaabUd  der  SebUgarbeitea,  erhalten  bei  KerbecUagprobeo 
vorechiedener  StshUorten  bei  rerBchiedcnen  Temperaturen. 

ProbeatSbe  30  X  30  mm,  6  mm  Bohrung,  160  mm  Linge,  120  mm  Aaflegeentfemnilg. 

Taltellp  II.    K  0  r  b  H  (■  h  1  II  i,'  p  r  11 1»  v  n  mit  v  o  r- 
icbiedeuen  Stahlsorten  bei  veracbiedenen 

Temperataren. 

T«Mp«r»Mur 

I  +»«0.1 

+  U»a   — SO»C.— 3A*C. 

•  — ScUagarMi  la  akf  t.4. 

Nr.  1 

8pesi«litehl 

Nr.  J 

KohliMi.HidtlHlahl 

Nr.  8 

Spazialatehl 

"        Nr.  4 
FiuBeiien 

^Nr.  5 

(JhromniekeletabI 

Nr.  6 
Nirkelatabl 

Nr.  7 
ChronnirkolHUbl 

•Nr.  8 

NifkdaUbl  (w«icb> 

4|cn. 
11,8 13,3 
18,4 

15,8 12,3 

5,5 

;  10,9 

i:.,o 
lä,2 

14,9 
13,1 

5.3 5,3 
23,9 

20,7 
16,8 14,1 

14,5 

1  16.8 
28,3  ̂   29,4 

26,7 

31,6 
28,5 
29,0 

26,6 
24,3 

20,1 

34,1 
33,9 

3.i,.'> 

30,0 23,2 

.«fi.l 

35,3 
89.6 

35.9 
30,0 

30,9 

22,4 25.1  1 

41,0 42,5 41,0 41,0 3H.4 

1 

;:(>nii(;en  mlimen,  dürfti  v erfrBht  sein.  Die  Kerb- 
schlagprobe hatte  zunächst  addltionell  und 

inf ormatoriseb  zur  Anwendung  zu  kommen. 

'2.  Dit'  Kcrlisclilairprnbe  ist  aUBSlifBhron  mit 

dem  Cbar{iyschi'n  Pendelhammer. 
3.  Drei  Typen  der  Pendelhammer  aind  vorcose- 

hen.  und  zwar  mit  *2r)0,      u.  1 0  mkg  Schlagarbdt. 
4.  Die  Pontielhilmmer  haben  in  ihrer  Kon- 

struktion den  von  (Irr  Firma  Kruiip  gelieferten 

ZeichnuiiL't  II  zu  eiitsiirechen. 

Tl.  Kür  ilii'  l'robi'stalM'  wenlen  folfrende  Ab- 
nieäsunguu  vorge.suhrieben :  Ij&nge  li>U  wm, 
80  mm  cn.  in  der  Hltte  der  Ling«  du  Loch 

von  4  mm.  \v>  li-li.  s  nricli  der  Seite  nuffreschnitten 
wird.  Die  verbleibende  iiühe  soll  15  mm  be- 

tragen. Bei  dflnnereo  Proben,  s.  B.  Blechen 

von  ̂ rerin'.'erer  Dicke  als  30  mm.  wird  die  Dicke 
des  (»talies  entsprechend  der  Blechdicke  gewählt. 

Alle  Übrigen  Abmessungen  bleiben  ungeftndert. 
Für  Proben,  welche  auf  dem  kleinsten  Kali- 

werk geschlagen  werden,  genTurt  100  mm  I.iin^e 
und  8  bis  10  mm  Dicke  mit  einem  scharten 

Kerb  von  2  mm.  i'a  difsi  r  kleinste  Hammer 

wohl  nur  für  lieson«l<  re  riitiTsueliuniren  jr«'braucht 

wird,  erübrigt  es  vielleicht,  hiertür  besondere 
Normalien  anfsustelleD. 
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6.  Dio  zur  Ktrbschlap|trol)e 
zu  verwemlcmlen  Prol)en  .sind 
kalt  auazuächueiden  un*l  dürfen 

nachtrHicrlich  nicht  rrwilrmt 
werden. 

7.  Von  Blechen  sind  Lan}?- 
und  Querproben  zu  entnehmen. 

H.  Die  Versuchsteniporatur 

ist  anzusehen.  In  der  Hcfrtd  sind 
die  Proben  bei  gewöhnlicher 

Temperatur  vorziinelimen,  d.  i. 
ir>  bi.s  25'^.  In  besonderen 

Fallen  können  andere  Teni|M!- 
raturen  vorpesehricbeu  werden. 

9.  Beim  Versuch  wird  nur 

die  zum  Purchschia^en  Acn  f^tn- 

b«'S  benötigte  lebendige  Kraft 
gemessen. 

10.  Der  gewonnene  Wert  ist 

zu  bezeichnen  als  .spezifische 

Schlagarbeit"  und  zu  bezielien 
auf  1  <|cm  als  Flilchcneinheit. 

1 1.  Die  Probe  wird  bezeich- 

net als  ,Kcrhschlagprobe'*.  Di«' 
bei  dersellten  entwiciceile  Eif^f  n- 
schaft  des  Materiales  heilU 

„Kerbzahigkeit".  Die  Form  des 
Kerbe«  wird  mit  „Ruudkerb" 
im  Gegensatz  zu  „scharfer 

Kerb'  iM'zeichnet. 
12.  Der  scharfe  Kerb  wini 

nur  für  interne  Versuche  emp- 
fohlen. Wird  er  angewendet, 

80  sollen  die  Querschnitte  im 
Kerb  dieselben  bleiben.  Der 

Winkel  hat  45°  zu  betragen. 

-  iO"  c. 

mkc 

-  I.O»  c. 

S4,S9  mkK 

400"  C. 
::3.!>  mkg 

Abbildung  19. 

Kerbttrblaitprolici)  von  ClubcUcn  bei  verschiedenen  Temperaturen. 

Zum  heutigen  Stand  der  elektrisch  betriebenen  Reversier 

Walzenstraßen. 

Während  elektrische  Walz^'nslraßenautrielio, 
die  dauernd  in  einer  Richtung  umlaufen. 

Bich  im  Laufe  der  letzten  Jahre  in  grolier  Zahl 

eingebürgert  haben,  ist  das  tiebiet  der  rever- 
sier baren  elektromotorischen  Walze ustralieti- 

antriebe  vollständig  neu  und  erst  seit  1',»  Jalireu 
in  der  Praxis  erprobt.  Die  naelist*  lieiidi*  Liste 
umfaßt  s&nitliehe  bis  heute  in  Betrieb  gekouinienen 

bezw.  in  der  Fertigstellung  begriftencn  .\ntrielie 

dieser  Art,  soweit  sie  von  deutsclieu  Firmen  ge- 

liefert sind.  Die  unter  1  bis  7  aufgeführten  An- 
lagen entstammen  den  Werkstiitten  der  Allge- 

meinen Elektrizitats-Gesellsehaft  zu 

Berlin,  wnhrend  die  .Angaben  unter  8  bis  12  sieh 

auf  Ausführungen  der  8ieniens-Schuckert- 
Werke  G.  m.  b.  H.  in  Herlin  i>cziclu'n.  Wie 
sich  aus  der  Zusammenstellung  ergibt,  sind  in 

der  kurzen  Zeit  der  Entwicklung  dieses  jüngsten 
Kindes  der  deutschen  Klektroteehnik  schon  12  An- 

triebe ausgeführt  bezw.  in  Bestellung  gegeben 
worden. 

Der  Bedeutung  der  vorliegi-nden  Frage  ent- 
sprechend hat  unsere  Zeitschrift  schon  st^it 

.Fahren  durch  die  Veröffentlichung  einer  Reihe 
von  Arbeiten  über  den  elektrischen  .Antrieb  von 

]{eversier- Walzenstralien  dem  leidiaftcn  Interesse 

.\usdruck  gegeben,  welches  die  tranze  F.isen- 

industrie  an  der  Lösung  und  Klüning  alli-r 
hier  aufiaurhf nden  Fratren  und  Zweifel  hatte. 

Wir  verweisen  hier  nur  auf  die  Vortrage  von 

Költgen*  und  Geyer**  vor  den  Hauptversamm- 

•  «Stahl  und  Kisen"  I9ü4  Nr.  4  S.  22'». 
*♦  „.Stahl  und  F.'m-n-  1907  .\r.  4  8.  l'IO. 
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YergaichnU  d«r  beut«  ia  Batrieb  befindltebeB  beiiebanga« 

Boakeller Art 
der  StraBc 

nüMgftlMInla 
f 
I 

WaUgnt 

I       .  r 

n 

>  M 

1  Walsen 

1  n 

:  . 

« 1) 
B 

•s 

«.-a 

=  ■ 

9 

'  Oeeterr.  Berf»  und 
HQttciiwtrkii-Oesell- 

I*  '     schuft,  Teschcn, 
El»ciiw(?rk  Trzvnietz,     *  Oerttite 

FroaiitraBo 

I 
HiUlejfiirdobütto 

Schienen  bU 
'Ah  Uc  n>.  TrJ^i 

bll  46  cm, 

ItoOpp«!  kl*  Icwtairt 
NX  warn 

iiociu«.  I  380  X  380 4Sfaoh  >2S I 

Hriv.  k.  k.  i"iü(err.- 
nnsnrisi  lic  Stant»»- 

2*  eiBonbahn-OoBoU- 
'  acbaft  für  da«  Werk  Vorblockslr. 

I'rolilittrali«      s-.hlcqcn  bto 

kg  IB,  Trig«''' 
bl>  !M>  cm. 4  Uerttste, 

in  Rceieia 

Dieselbe 

1  (Jerüst 

UiediHtraOe 
1  Oerfiat, 

Univataaletr. 
I  OerOat 

KnüpjM»!  hin Ml  .'  VI  mm 

15 

20 

+  110 
760  I  bis 

140 direlct 

S  2U5X330     20facb  ,21 

I   tiOO  X  480    4,75  fach  19130/35 

750  ̂ ^'^ 

1  irtw 

3,5 BU'cIlr  HiitX. 
HrrilL'  'iMXi  mm. 
min.  (»leki-  0  mm. 

Htrrifen  mK\ Ureilc  IMM*  mm,     3  5  I 
aila.OlciM  «nat  j 

400X<M)0 
max 

400X080 
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Jungen  de»  Voreins  (l«ut«clicr  F)i8enhHtt«>nIeuto  im 
Dezomher  U»03  bczw.  lilOO.  Wnlin  ntl  K.ittytni 

vor  vier. Talircn  ix-licii  (rniii(lli':.'('ndt'n  .•\iisfiiliningen 
über  Eaergicbodarf  iiud  Wirisehaftliclikfit  flok- 

trlscb  betriebener  UmkebrstraUcn  ^k-idi/eitig 
fiiH-n  L'niifrltaren  Wi'ir  zur  tt-chnisrlu'n  Li)Hun<r 

»It.'r  Frayc  zeigte. ■konnte  licyer  fast  genau  drei 
Jahre  später  Bber  die  ernte  In  Betrieb  beflndlicbe 

Eli'ktro-l?i  \  prsii  r-itralli'  hn-ii-Iifcn.  Dii'  (iniiial>  von 

ihm  gemaclite  X  uraiisHuge,  ilaü,  nachdem  einmal 
die  Elelctriflzlenin^  ron  Reveraierstraßen  tech- 

iiisi:li  oinwandfrt'i  für  den  jiraktischen  Walxwerks- 

bctrieb  gelöst  »ei,  der  ersten  Auofttlirung  Nach* 

fol^cr  onitehcn  mQßten.  ist  in  Rrfüllung  gegangen. 

In  wclchoin  Umfan^'e  da.s  ̂ '^eschehen  ist,  laHen 
die  .XiiiralM'n  der  Talx  ll"'  nluif  wcitcrt^s  ersehen. 

Mit  der  lulifiriebsotznug  »imir  stattlichen 
Reihe  von  Elektro- Kcvcrsierstraßen  tritt  der 

Wt  tfwtri  it  um  die  Fra^re  des  Vorranpe«  des 

Damjjt-  Uder  Elektro  -  Keversieraatrielies  in  ein 
neues  Stadium  ein.  Wie  derselbe  ausgehen  wird, 
ist  heute  noch  nicht  zu  f^ntscheideu.  Wir  kennen 

uns  aber  aufriclitig  freuen,  daü  es  deutscher  In- 
genieurarbeit besebiedea  gewesen  ist.  auch 

auf  diesem  Gebiete  bahnbrechend  vorge^iran^ren 
zu  sein.  o.  P, 

Keeps  Schwindungskurven  für  Gußeisen. 

Von  Professor  Bernhard  Osann  in  Clausthal. 

Unter  dem  Namen  «Last  Iron*  hat  der  be- 
Icannte  amerlkanisebe  CUeßereiIngenienr 

K<  0)1  .in  Buch  herausgegeben,  das  Beachtung 

verdient.  • 
Der  Inhalt  wird  am  besten  gekennzeichnet, 

wenn  in  der  Vorreilc  satri  :  .Im  >[ai  I  NS.'» 
fand  ich,  daß  eine  lieziehung  zwischen  Schwiu- 
dung  und  Einengatticrung  im  Oiellereibetriehe 

besteht,  fpftter  wurde  die  Entdeckung  de.s  Pro- 
fessors Turner  verötlentiicht,  daß  Schwindung 

und  Hiliziumgehalt  in  umgekehrtem  Verhältnisse 
stehen.  Seit  dieser  Zeit  halx;  ich  mich  betnfiht, 

mit  Hilfe  mt-inis  f'i  ri  rsiichuntrsvert'ahrens  tli-n 
Einfluß  der  du  iium  Inn  Ivdriier  im  (iulteiseii  lest- 
zustellen.  Als  Hitglied  des  PrQfungsausschusses 

der  American  Society  "f  Meclianical  KiiL'inei  is 
führte  ich  eiugelieude  Versuche  au.s.  um  die 

physikalischen  Eigenschaften  des  Gußeisens  fesit- 

ZUstelleii." 
Um  die  Ergebnisse  aller  dieser  Forschungs- 

arbeiten handelt  es  sidi.  Keeps  Verdienste  um 

die  Einfiilirung  eines  handlichen  Prüfüngsver- 
fahrens  im  Eisengießereibetriebe  sind  ja  bekannt, 

auch  den  Lesern  dieser  Zeitschrift.**  Er  pielU 
einen  PrdUostali  innerhalb  eines  einseitig  otVe- 
nen  Halitiiens  (das  sogenannte  Jocln  und  liest 

die  Schwiudung  auler  Zuiiilleualum-  einer  ein- 
fachen Meß  Vorrichtung  ab.  Dies  Iftßt  sich  so 

schnell  und  genau  ausführen,  dal»  ilie  Ahlesnn'.'- 
unmittelbar  zur  Regelung  des  kupolutuuljetrielttts 
verwendet  werden  kann.  Ist  die  Schwindung 

größer  als  die.  welche  der  lietreflVnden  Guli- 
warengattung  und  nameutiich  ihrer  Wandstärke 
zukommt,  so  muß  der  8iliziumgehalt  der  Gat^ 

tien  IL'  I  rliidit  werden  und  uniifekehrt. 
Auch  diu  Ab.schrecklicfe  des  Prultestabes, 

dessen  Ende  unter  Benutzun<r  eineü  eingegossenen 

•  Caht  Iron  liv  WiHimn  J.  K  e  c  |i.  Er*te  Auf- 
lage. New  Vlirk  :  tx-i  Jnim  Wjj.'x  hihI  Si>ua,  London : 

lici  Ch»nnian  uiui  Hall,  Limited  lUuti. 

••  VergL  ,8tdii  und  Kivcn"  1902  Nr.  18  8.  «91. 

I Nachdruck  tcrltoIrB,) 

Schlitzes  gosjialteu  wird,  wird  gemessen,  ferner- 
hin die  Bmdiflieh«  geschUffeii,  poH«l  und  geatzt, 

um  mit  Hilfe  von  Druckewchwilrze  das  Hil<l 

festzuhalten.  Dies  Verfahren  ist  gewiß  sehr 
einfach  und  billig.    Es  setzt  keine  besonderen 

N'i  rkenntnisse  voraus  und  kann  auch  im  kleinsten 
Uießereibetriebe  gekaudbabt  werden.  Es  ist  in 
jeder  Gießerei  ein  Torattgliches  EQlfiimittel,  um 

den  Bei  rieh  dau«'rnd  zu  überwachen,  indem  für 
jeden  Tag  und  für  jede  Klasse  von  Gußwaren 
eine  Zitier  in  das  Schmelzbuch  eingetragen  wird, 

deren  V'erilmlerung  die  gerinurste  Stiiriinjr  anzeigt. 
Natürlich  wird  ein  chemisches  Lalioratorium 

durch  dieses  Verfahren  nicht  Uberflüssig ;  schon 
aus  dem  Grunde,  weil  auch  Hangan,  Schwefel 

um!  KiililenstotV  ilie  Sclnvindung  ebcntalls  be- 
(dutlussen,  und  mau  nie  mit  liestiromlheil  sagen 
kann,  welcher  chemische  Kdrper  der  schuldige 

T  il  isi.  Aber  stdbst  wenn  di''  drei  letzt- 

geuaunteu  Körper  falsch  eiugestellt  sind,  und 
Gefahr  besteht,  daß  die  Goßstficke  mißlingen, 
so  kann  man  diese  durch  Zusatz  siliziunireicheren 

oder  siliziumärmeren  Roheisens  abwenden,  um 
dann  in  aller  Ruhe  im  chemischen  Laboratorium 

uaclizuforschen,  wo  der  Fehler  liegt  —  ob  in 
den  Itolieisengattungen.  im  Schrott,  Im  Koks 
oder  im  Zuschlagskalksiein. 

Dies  als  Einleitung  fOr  die  Lektflre  des 

Hiidies.  das,  nebenbei  gesairf.  in  bezug  auf  .\u8- 
staltuug,  Druck  und  Abbildungen  uichts  zu 
wünschen  ttbHg  llBt. 

Im  weiteren  kann  ich  mir  nieiiH  Aufgabe 

als  Berichterstatter  erleichtern,  insofern  als 

Ledebur  das  interessanteste  Kapitel  vorweg 

penomineii  hat.  ind-tn  er  im  .Tahrganir  ISil."» 
dieser  Zeitschrift*  einen  Aufsatz  unter  der  Ueber- 

sehrlft:  ̂ l'eber  die  Untersuchung  des  Gußeisens. 
Nach  Thomas  D.  West  und  W.  .1.  Keep."  er- 

scheinen ließ.    Dieser  Aufsatz  beschreibt  ms. 

*  .Stdil  and  Eimn«  1895  Xr.  19  8.  694. 
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tührlich  den  Keopschen  selbstachrdbeiiden  Schwin- 

dangsmeMer  und  gibt  eine  große  Zahl  der  Mif> 

gezeichni'tcn  Kurven  wieder. 
inzwischen  sind  zwölf  Jahre  verflossen,  die 

uns  groBe  Fortschritte,  gerade  auf  dem  Gebiete 

der  Geffipclehro  und  ihrer  Hilfswi^^^  nscliaften. 
gebracht  haben.  Ich  will  deslialb  hier  in  aller 

KOrze  das  Wesen  der  Schwindungskur- 

▼  en  erlAiifern  und  einiitre>;  Neue  hinzut'iijren, 
auch  in  der  Hoffnung,  dab  vielleicht  jemand  mit 

Abbildoog  1.   SchwindungaineMer  nach  Kcep. 

Haltepunk tslM'stiuiiiiuri'j.'n  und  SclirnVlH^traclitim- 
gen  solclie  i>chwiDduugskurveu  verfolgt  und  uns 

sagt,  welche  Ursachen  ihren  Unregelmäßigkeiten 

zugrunde  liefen. 
Bei  dem  in  Abbildung  1  wiodergegebenen 

Keepachen  .Apparate  befindet  steh  der  Schreib- 
stift am  1'  tinef!  Hebels,  dessen  anderer  Arm 

gegen  das  Ende  d>  s  im  Forni-Jande  lietrenden 
Prohestabes  gedrückt  wird.  W  ürde  der  geflossene 
Probestab  seine  Länge  unverändert  beibehalten, 

so  würde  auf  dem  Schreibii.'k]>ii  r  der  von  einem 

Uhrwerk  gedrehten  Trorouiel  eine  Senkrechte 
entstehen;  tritt  Verkttranng  ein,  so 
weicht  die  Linie  nach  rechts  aus 

und  bei  einer  Lftngenzunabme  nach 
Bäks.  Weebselt  beides,  so  entsteht 

eine  Well«-. 
Das  Verdienst  von  Keep  bestellt 

nun  darin,  daß  er  einen  mehrfitdien 

Wechsel  von  Schwindung  und  Aus^ 
dehnnnir  naclitrewlesen  liat,  wenn  e^ 

auch  lange  vor  ihm  bukauut  war.  daß 
im  Augenblicke  der  Erstarrung  eine 

Ausdehnuntr  und  dann  erst  Scliwin- 

dung  eintritt.  Ureifeu  wir  eine  be^onderii  cha- 
rakteristische Kurve  (Abbildung  t)  heraus,  die 

von  einem  Gußeisenstabe  mit  ß.H.ö^Vi  Silizium 
aufgezeichnet  wurde,  so  sehen  wir  drei  Wellen, 
deren  Sdidtelpunkte  simtllch  nach  links  fiber  die 
Vertikale,  als  T.inie  der  urspriinfrlichen  Lange, 

hinausgehen  und  dadurch  beweisen,  daß  dreimal 

die  Lftnge  des  Stabes  Qber  die  ursprüngliche 

Lange  (also  die  Modellänge)  hinaus  /utiimmt  und 
ebenso  oft  abnimmt,  bis  schlit  lili«  ii  dio  Scliwin- 

dung  ungestört  verlauft.  Bei  anderen  .Str»ben 

sind  es  vielfach  nur  zwei  Wellen,  die  meiat  nicht 

gleii-he  Hiilie  erreic.lien. 
in  weichen  Vorgängen  haben  wir  die  Ur- 

saehen  an  suehenf    Keep  denkt  ledi^ch  an 

intermolekulare,  und  zwar  Kristallfsationsvor« 

gftngc;  erschließt  eine  Temperatunriiohung  als 
UrsacJi'*  aus.  indem  er  sagt,  daß  der  oben  ge- 

nannte Stab  dann  dreimal  hatte  wieder  schmelzen 

müssen.  Hierin  hat  er  nun  zw<  ifellris  unrecht; 

denn  es  kann  ja  Ix  idi-i.  Kristallisation  und  Tem- 

peraturerhöhung, gleichzeitig  auftreten. 
Temperatnnnessungen  bat  Keep  nicht  aus- 

L'efiihrt.  Es  bat  nur  «  inen  Stab  in  der  Huffel 

(Uellrotglut>  wieder  erwärmt  und  dabei  eine 
Langenausdehnung  erreicht,  welche  der  dritten 

Ausdelmuiiirswelle  »•ntsjtraeb.  Auch  eim  n  andern 
Versuch  hat  er  ausgeführt,  indem  er  achtzehn 

gleichzeitig  gegossene  Probestfibe  in  Abstanden 
von  i'iner  Hinute  aus  der  Form  nahm,  zerlirai  h 
und  in  Eiswasscr  warf.  Dieser  Versuch  hat 

allerdings  keinen  Wert,  weil  der  o.tydiercnde 
Binfluü  der  l>utt  nicht  ausgeschaltet  wurde. 

Andersrits  vt-r/' ii  lim  U'  das  l'lirwerk  sehr 
genau  die  Zeiten,  so  dali  wir  wissen,  daß  bei- 

spielsweise hei  der  oben  beschriebenen  Kurve 

die  Hi'ilii'niiuukf (•  der  dn-i  Wrllm  nach  3' 2.  S 
und  13  Minuten,  vom  Zeitpunkte  des  Gießens 

gerechnet,  eintraten.  Feraer  hat  Keep  den  Ein- 
fluß der  chemischen  Körjier  fest L'estellt,  nami'Ut- 

lich  den  des  Siliziums,  und  zwar  mit  einer  sol- 
chnn  Sicherheit,  daß  er  den  etwas  befremdenden 

\  »rsrhla-  macht,  man  solle  seinen  selbstschrei- 
lienden  Apparat  vor  dem  Kupolofen  aufstellen 
und  aus  dem  Kntstehen  und  dem  Verlauf  der 

dritten  Aiisil.lniungswelle  beurteilen,  ob  der 

nötige  Siliziumgehalt  vorhanden  sei  «.der  nicht. 
Fehlte   die  dritte  Welle,    so   war  das  Eisen 

AbbUdang  S. 

Schwlndangakurre  eines  GiBeiMnstaba  mit  3,85  Sillaiani. 

hart.  Ein  i'hosphorgehait  von  1,14  ̂'/o  bei  2,44 
Silizium  BtSrte  nicht  »nd  bestätigte  den  Aus- 

simich  von  Keep.  daß  die  besten  GielleriMroli- 

eisen  1  <>;o  Phosphor  enthalten,  auch  gerade  die 
besten  schottischen  Marken.    Ein  Mangangehalt 

von  <1.S3  "11   zeigte  zwar  eine  S])!lter  einset/.i'tidr. 
aller  kraftigere  dritte  Welle,  und  folgerichtig 
war  das  Elsen  weich,  nur  erstarrte  es  etwas 

s|>r(ter  als  manganarmes  Roheisen.  Schwefel 

wirkt  sehr  krilftig  ein,  indem  er  die  dritte  Aus- 

dehnung stark  abschwächt  und  die  Gesaint- 

schwindung  vergrößert.  Gußeisen  von  0,169  */• 
Schwefel  war  hart. 

Die  oben  eingehend  beschriebene  Kurve 

stammt  von  einem  Gußeisen,  das  sich  für  dUnn- 

Digitized  by  Google 



1844   SteU  aad  BImii. Dk  Mtftmg  90»  Rohrm  auf  9ufierm  Otbtrirwk* n.  Jahtg.  Nr.  61. 

wudige  und  dabei  whr  feite  OuOetSeke*  be- 

wiihrt  hat  i  :{.h:,  "  o  Silizium,  1, 00  */o  Phosphor, 
0,5U       MangaQ,    0,10       Schwefel,  8,10 
Kohlenstoff)- 

Interessant  ist  auch  der  Versuch,  um  den 

Einfluß  der  Temperatur  des  flüssigen  Eisens 
festzustellen:  Go(i  man  den  einen  Stab  mit  sehr 

helBem  Eisen,  den  andern  mit  demselben  Risen, 
das  aber  soweit  i  rkaltet  war.  daß  die  Haut  in 

der  Gieß^itannu  durcligesühlagea  werden  mußte, 

um  gießen  zu  Itönneo,  so  ergaben  die  aufiee- 
zeichneten  Siebwindiiiifrskiirven  trotz  des  Gii-^-^i'^  7.w 
verschiedeueu  Zeiten  das  gleiciizeitige  Auftreten 
der  dritten  Änsdehnungswelle.  Der  Scbrelbetlft 
des  kalten  Ei<eiis  liolti'  alsi»  den  andern  Schreib- 

stift geradezu  ein.  Folgerichtig  muß  auch  ein  Stab 
von  dOnnem  Quersebnltt  viel  schneller  schwinden 

als  ein  Stab  von  stärkerem  Querschnitt  (ein  Stab 

von  7tt  mm  [J  zeigte  die  dritte  Ausdelinungs- 
wclle  erst  nach  86  Hinuten). 

Die  endgültige  Solnri&dung  war  bei  dem  heiß 

und  bei  dem  kalt  ̂ fißfOHsenen  Stabe  ziemlich  die- 
selbe, die  des  heiß  jrejrossencn  Stabes  war  ein 

wenig  größer  (etwa  im  Verhilltnisse  107  :  100.) 

Keep  hat  in  si-inem  Buche  ein  sehr  umfang- 
reiches Zahlenmaterial  niedergelegt  und  zahl- 

rdehe  graphische  Darstellungen  gegeben,  von 
deni'U  der  Li'ser  auch  in  tler  I.edebursrhen  Ab- 

handlung'* einige  Proben  findet.  Keep  geht  von 
der  Ansieht  aus,  daß  der  OieBereimann  die 

Schwiiidunir  eines  Probestalu's  aldesen  soll,  um 
dann  aus  den  Kurvenordiuatcu  den  Silizium- 

gehalt angeben  zu  kSnnen.  Wie  Ledebur  be- 
reits gesagt  bat,  setzt  sich  Kee])  dabei  mit 

seinen  eigenen  Au8rührun;.'en  in  Widerspruch, 
denen  zufolge  ja  außer  dem  Siliziunigehait  viele 
Einflüsse  chemischer  und  phyrikalischer  Natur 
die  SchwindunfT  ändern. 

Daß  Keep,  dessen  Sondcrgobiet  die  physi- 
kalischen Elgensehaften  des  Gußeisens  sind,  die 

*  Walinebsinlich  aber  nicht  Mhr  »z>he«  OnB- 
atOeke.  Der  Berkhter»tnttfr. 

*  Vergi.  „ätfthl  und  Eineo'  1896  Nr.  19  ä.  8<Jö 900. 

Ergebnisse  der  Festigkeitsprüfung  ausgiebig  ver- 
wertet, lie^rt  auf  der  Hand.  Er  fügt  auch  am 

Schlüsse  seines  Buches  eine  Zusammenstellung 

der  von  ihm  gebrauehten,  zum  Teil  aneh  selbst 
VM  ihm  erdachten  Maschinen  ein,  die  vielleicht 

manchen  Leser  interessieren  wird;  u.a. beschreibt 

er  eine  Maschine  zum  Ablesen  der  Stoßfestig- 
keit, bei  welcher  ein  pendelnder  Hammer  gegen 

einen  ein^respannten  Stab  scliwinirt  und  eine  Durch- 
biegung hervorruft,  die  in  stark  ve,rgrößerlem 

Maßstäbe  selbsttätig  aufgezeichnet  wird.* 
Ueberau  betont  Keep.  welchen  Einfluß  der 

Stabquersclmitt  auf  die  Ergebnisse  der  Festig- 

kdtsprflAing  von  Oufielsen  hat,  und  daß  es  un- 
erläßlich ist.  liei  .ilicti  Festigkeits-  und  Schwin- 

dungszahicn  den  Stab(iuer8Cluütt  zu  nennen. 
int  drei  kleinen  Zahlentafeln  will  leb  dies« 

Beqireehuig  scfaUeßan: 

Sekwindaag  bei  ▼«nchiedenem  Bilisiam- 

gehalt. 
«  % 

Od  Seilen  mit  8,S6  Silisinm  selgle  1,041 

«   2,75      .         .  1,184 
.   8,86      ,         .  1,808 
•    1,15      •         ,  1^81 
.    1.S6      .         .  1,BT4 

Bchwindaag  bei  verHch iedenem  Sehwefel» 

gebalt 

%  % 

QaBeiMn  mit  0,00  Sohwefol  zeigte  1,888  Sehwlndoag 

n        »   0»tO      »  •      ».«OT  » 
,         ,    0,30       ,  ,       1,732  . 
*         -    0,80       ,  ,       2,040  , 

Sebwindung  bei  Teraehiedenem  Stab- 

qucrscbnitt. 

Sokvlndnr 

■  n  rlorm 
8t. > 'jn 
Itt  mm  □ 

SiabqucrachniK 
I 

III 

1 
2,0 
8,5 1.52 

1,38 

1,88 

»MO 

% % % 

letMol 

%  1 

1,82 

Ml 

1,01 

1,08 0,87 
0,77 

0,94 

0,71 

0,81 

0,85 0,68 

0.60 **-Nach  der  Ansicht  des  Beriohtemtattera  besitzen 

vir  in  dem  Martanseehea  Hamaer  etwas '. 

Die  Prflfung  von  Rohren 

Die  Veräuehe  von  Fai  rbairn  Uber  den  Süßeren 

Ueberdruok,  den  Rohre,  obne  ausammen- 
gedrtiokt  zu  werden,  euslmlten  können,  waren, 
von  einigen  weiter  unten  zu  erörtorndun,  wonig 
umfangreichen  Versuohsreihen  abgesehen,  bisher 
<lie  ein/icen  Versuche  auf  diesem  (lobiot.  Diese 

Ergobniäijo ,  die  bereits  ia  deu  fUufziger  Jabrou 
des  vorigen  Jahrhunderts  gewonnen  wurden, 
haben  Uber  ein  halbes  .lahrbutidert  hinduroh  bis 

in  die  neuere  Zeil  hinein  als  Grundlage  für  die 

empirisoh  aufgestellten  Fonaelii  dienen  mUseen, 

weiobe  zur  Bereohnung  der  Rohre  auf  Auflen- 

auf  äußeren  Ueberdruck. 

druck,  benutzt  wurden,  da  es  bis  vor  einigen 
.lahroD  eine  auf  theoretischem  Wege  abgeleitete 
Kurriiel  nicht  j^ab.  Wenn  man  ferner  l)odenkt, 

daß  die  Versuche  Fairbaims  fast  aussc-hlieUlioh 
an  sehr  dünnwandigen  Rohren  angestellt  wurden 

und  iin  IJnhren  aus  einem  Material,  desson  Kigen- 
scbafton  von  denen  de«  modernen  Materials  viel- 

leicht nicht  unwesentlioh  abweichen,  so  ist  es 

um  ."io  mehr  zu  bogriltJon,  dall  im  letzten  .lahre 
von  zwei  iSeiten  neues  Versuclismaterial  bekannt 

gegeben  worden  ist,  von  dam  insbesondere  die 

Überaus  fleißigen  Arbeiten  des  Amerikaners  Ste- 
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wart,  die  volle  vier  Jahre  liindurch  ein  bis  t^ec-hs 

l'orsonen  hpsi  hiift i^toii  und  au  übor  ■')(»)  Uoliron 
uusgeführt  wurden,  besonden*  wertvt)!!  siml.  Die 
▼on  den  venohiedenen  Autoren  an^o^tollten  Vmv 

siK  lio  eririinziMi  sifh  irisoforn,  als  i|t>r  DiircdtiH'ssor 
der  unierMuchten  Kotiro  bei  dt*n  einen  vorliiiiinib- 

inSftig  gering  war  und  die  Ergebnisse  mehr  für 
Sioilondire  in  liotracht \vi>r  ii  fi  kiiiiiiKn. 

wiilirend  bei  den  uaderuu  um  mehr  den  Mumm- 

röhren  entsprechender  Durchmemer  gewIUilt 
wurde. 

Feirbeirn*  selbst  hat  auf  Uruud  seiner  Ver- 
suche an  32  Rohren  mit  einem  Durcbmosser  ron 

10  bi«  04)  cm,  von  denen  jedodi  2*l  Slüi  k  eino 
VVundstürko  von  nur  1,1  mm  halten,  die  folgende 

Furmel  **  aufgof tollt : 

1  d 

P-*  1665000 

Später  berechnete  Urubhof***  uns  dun  Fuir- 
balmsohen  Versnoben  eine  genauere  Formel: 

Da  die  meisten  Fairbaimscben  Versuche  an 

Robron  iisit  t>in<T  W'.itiilstiirko  von  1,1  mm  aus- 
geführt waren  und  nur  vier  Vorsuche  an  solchen 

mit  8,2  bis  6,4  mm  WandstHrlce,  so  hat  Grasbof 

aus  den  llrgelmi-'-iLM)  'h'r  l<>i/ton  vier  Versuchs- 
reihen die  insbesundoro  fUr  diese  Wandstärken 

geltende  Formel  abgeleitet: 

Pb40900 

Attoh  die  Formel  von  Lovef 

P-518O0Oj^^  +  64i;-2_>.  ; 
ftaßt  auf  den  Versnoben  Fsirbaims.  In  ihr  sind 

<lie  für  pmktisclio  Ket  linnn^on  s<  hw  ornilli^on 

i^ponentea  der  vorigen  Gleichungen  boüoiiigl. 

Anf  Veranlassung  Renleaux'  wurden  die 
Konstanten  der  Lovescheu  Gleichung  durch  eine 

Kommission  des  Vereins  Hütte  ff  noch  genauer 
beatinimt  und  man  erhielt: 

P  =  37G  721  '  '  +  1 IGÜ     -  U:^ Id  d  d 

•  ,Transactions  of  tlio  1?(  \  al  Sofioty*  IS'tS  und 

Fairbairn:  »L'seful  Infurnmiiun  for  Engineers*, London  1867. 

*•  In  allen  hier  wiedergojrobonen  Formeln 
bedeutet  stets:  P  äußerer  Ueberdruck.  in  at, 
bei  dem  das  ZusammendrQcken  des  Rohres  ein- 

tritt;  P' =  zulä-ssigor  Hotriolislibordruck  in  al; 
1>  -  Klastizitätsmodul;  1=  Kohrlllnge  in  om,  ge- 

^eheneufalls  die  freie  Rohrlänge  zwisnhon  wirk- 
samen Robrver.stcifungon;  d  -  üutiorer  Ruhrdurob- 

measer  in  im  ;  ö  -  \\  .uulstärke  des  Rubres  in  om; 
Ci,  Ct  usw.  =  Kouslanlen. 

***  „Zeitsobrift  des  Vereines  deutscher  In- 

gonionro"  lS-'''>  S.  IM. 
t  gCivilingeniour*  lälil  S.  238. 

tt  aVerhandlungen  des  Vereins  nur  Beförde- 

rung des  Gewerbfleiftes«  1870  S.  115. 
LI« 

Die  N  vstromsche  Formel,  die  elienfallä  aus 

den  Ergebnissen  Fairbairn«  gefolgert  ist,  lautet: d .  VI 

Als  Si<'lierheitsk<ieftizient  C!ii|ifi(>lilt  Nvsirum 

die  Zahl  4.  L'nwin  hat  auf  Grund  der  Versuche 
Fairbairns  für  Uberlasohte  Rohre  mit  stompfem 
Stoß  und  3  bis  6  mm  Wandstarke  die  Formel: 

P  -  587000 

aufgeetellt  und  fUr  überlappt  geschwetOte  Rohre: 

P«  497000 

Clark  hat  aus  sechs  im  Betriebe  susammen- 

geldappton  Rohron  die  Formeln: 

P  =  0,011  4' .  ('^-j^^  -  ÖOoj 
.  „     1 1  10  (  « 
und:  P-»      ,,. — 

berechnet. 

Bolpaires  aus  den  Ergebnissen  Fairbairns 

abgeleitete  Formel  lautet  : 

240  tXX) 

Im  Jalire  IHSl  wurden  von  Kichardb*  Vor- 
suche mit  fUnf  verschiedenen  Robren  besohriebenf 

diu  in  der  Fängsrichtung  mit  Ueberlappung  ver- 

nietet, geschweiUt  oder  mit  Lui^cbon  vernietet 
waren.  Zum  Teil  waren  die  Rohre  schon  län- 

gere Zeit  in  Betrieb  gewesen  und  hatten  auob 

schon  Kinboulungen  auf/iiu  oisoii.  DcniHK  li  ver- 

suchte Wehage,**  auf  Grund  dieser  Knärlichon 
Versuche  eine  empirische  Formel  aufzustellen, 
weil  die  Dicke  diosor  Rnliro  <!on  in  der  Praxis 

gebräuchlichen  Slürkeu  outc>prach.  Die  Formeln 
von  Fairbairn,  Oraahof  und  t^ove  ergaben  fUr 

llio-^«■  luihre  einen  meist  um  inehr  als  MX)  "  o  zu 

großen  Ueberdruck  P  als  den,  bei  welchem  tat- 
^cblioh  das  Zttsammenklappen  erfolgt  war.  Auf 
(Irund  der  von  Richards  vorotfent lichten  Ver- 

suohsergebnisse  und  der  drei  Versuche  von  Fair- 
Iwim  an  Rohren  mit  einer  WandstKrice  von  Uber 

4  mm  stellte  Wehage  'die  folgende  Formel  auf: 

P  = 
d  1 

hierin  ist  für  Rohre  mit  Ueberloppungsniotung : 

Gl  B  41 800,  rur  Rohre  mit  Lasohennietung  oder 

SobweiCnaht :  C.  ̂   =  'y.\:^%\ 
Die  Ha  nt  bürg  er  Normen  von  1^85  geben 

fUr  glatte  Flammrohre  ohne  Raoksiofat  auf  Ver- 
steifungen an: ~  Ü,UÖ18  d 

Die  Forniol  <ios  Bureau  Veritas  in  d(Mi 

, Vorschriften  für  die  Klassilikation  und  den  Bau 

von  Schiffen  aus  Stahl  und  Elsen*,  die  im  Jahre 

•  ,Tho  Knginoer"  IhHl,  Bd.  51  S.  «08. 
**  .Dingen  Polyteohnischee  Journal«  1881, 

Bd.  242  &  236. 
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IS1K)  Huff^estellt  ist,  liuitot  für  Flaiiiiiiniliro.  hol 
dciion  man  auf  eine  gut  auügebiUlole  Kroisform 
de«  (Querschnittes  rechnen  kann: 

V.  Bach  gil>l  in  «einen  „Masnbinenelementen* 
fnr  Flammrohre  die  Forniol: 

w<)rin  iVus  Ki)nstunto  zwiscluMi  SO  tiiid  KKl  lioirt. 

V'oniuciie,  die  von  IbHT  bis  1N!<2  auf  der  Kaiser- 

loa  '"'^^s^ 

-ms. 
ai.it  Kinn 

AbbUdun}!^  1.   VerNiichNaiiordnttng>  tod  Cannan  &  Garr. 

liflicn  \\'<'rl't  in  l)an/iu:  an  IS  l'latntnrolircn  aus- 
geführt wurtltMi,  orf^aljiMi,  dali  dit'se  Holire  etwa 

bei  dem  Siel>onfaolien  desjenigen  Uobordr;i<-keM 

I",  dor  si<  !i  ati>  dor  v.  BaotitM;hon  Formel  ergibt, 

eingebeult  wurden.* 
Der  erat«  Versuch,  eine  brauchbare  Formel 

auf  tberirot  i-^i  tiom  Wege  ab/u!oiten,  wur<ie  von 

Küppl**  geniaeiit.  Unter  der  Aaiiuhnie,  daß 
da«  kreisrunde  Rohr  eUiptisch  zu&animengedrttokt 
wird,  fand  er: 

ine>ser  bis  zu  7,5  oni.  In  Vorversiu.lien  wurde 

zunüctuit  die  durch  die  Kairbairnsuhe  Formel  auf- 

gestellt« Beluiuptung,  dnfi  der  das  Zusammen- 
klappen bewirkende  Außondruck  umgekehrt  pro- 

portional der  I^uhrlänge  ittt,  näher  uufersucht. 

Von  vornherein  war  dies  nicht  wahrHr'heinlic  h: 
denn  nuuh  der  Fairbairnsclieti  Formel  müßte  ein 

unendlich  lanj^os  Koiir  dunb  oiiion  iiulioren 

Uubordruuk  von  Ü  ut  zu!«ummengeilrü(;kt  werden. 
Carman  und  Carr  fanden  denn  auch,  daß  nur  bis 

zu  pinv  iss(>n  Liiiici'H  die  FairlKiirnschc  Behauiv- 

tuug  ulleul'uila  richtig  »et,  für  Kobro  aber,  deren 
IjSnge  diese  kritische  Ijänge 

iiliersteigt,  ldoil>t  der  das  Zu- 
Huinmeukluppou  bewirkende 
Auflendruck  konstant.  Diese 

kritiscOie  Länge  bolriigi  etwa 
das  Vier-  bis  äech»faclie  des 

Kohrdurchmessers.  Binebrauch- 

bare  l'^ormel  darr  aUo  die  Grüße  1 

nif'bt  enthalten,  sondern  nur  ? 

und  d.  Carmuu  und  L'utr  ha- 
ben ihre  Versuchsergebnisse  In 

eiruMu  ScliKnliild  |  Abb.  2i  ciTigct  ragen,  desscti  Ordi- 

nalen den  hrui  k  I'  und  dessen  Alis/.iNsr-n  die  Werte 
0 

d'
 

uu<l  j    >inil.  Au- 
so    erhalt  tMieii  Sihaiiliiiien 

kennen,  ob  V  propurtiunal  ̂ ,      oder  ist. 

ler  < ieradlitiigkeit  der 

iiiit   sicli   loicht  er- 

Es 

P  =  C.. 

E  8« 

4  d' V 

S[»ii1er  errecbneie  I  'n  re  h  h  e  i  ui  e  r***  eben- 

falls auf  tbeoretisi  lieiu  Wege  die  l'orniel: 

.    K  f.* 

d' 

auf  <lie  uueh  l'üppl  iu  der  z.w  oilea  Auflage  »einen 
eben  genannten  Werkes  hinauskommt,  nachdem 

er  die  Auiiahnie  ralleii  lieb,  daß  das  Rolir  ellip- 
tisch zusanunengodrUekt  wird. 

Im  Jahre  ItKNt  rerSffenl lichten  Carman  und 

Carr  V  ihre  Versuche.  Ihre  Versuihsaiinrdnung 

ist  in  Abbildung  1  dargohlelll.  Die  Kubre  wurden 
durch  Wasserdruck  in  einem  Kanonenrohr  von 

3,5  m  I^Knge  und  12.ö  im  Inueiidun  huiesscr  ge- 
prüft.  Das  eine  Filde  dieses  Kohren  war  durch 
einen  eingepreßten  (iußeisensi<)|deii,  dius  an<lere 
Knde  dundi  oiuon  min  eis  lUeiringen  gedicbteten 

Flansf'li  abgescblossen.  l)io  untorsucluen  K'ohro 
halten  «dne  Länge  von  ;i  tu  luid  einen  Dun  h- 

*  ,Zeit^«-brifl  dos  Vereine«  deutscher  In- 
genieure« IHJW  S.  «W». 

, V'-rli-viiiiL'^i  ii  Uber  technisc'he  Mechanik'*, 

III.  »und  IhSiT  Ö.  2it.-». 
***  „Zeilsi-hrift  desOesterreiohisehen  Ingenieur- 

und  Arcbitekten-Vcifiii--  isii'i  .s.  4."(7. 

f  .American  Mucliiuist",  Bd.  2U  S.  7Ü.'L 

i.'.i 

4  1 

j: 

/ 
/ 

/  ̂
 

/ 

/ 

- — , 

i  0,111  o.i>a  o."3e.o4  o.o;.  ii.ix;  n.in 

ffl^  \\ifm       0,003       0,005  0.07. 
~l      II.O01      0.004  0.06 

/S?iO.OOOI    tf.O0OS      0.01»  0.O0OT Id''      0.0002     0.0004  O.00S 
SLa.&ftM 

Abbililuii},'  2. 

TcrHUcbt««-rgebui8«o  vou  (Damian  und  Carr  an  ge- 

sogenea  MsMiagrobrca. 

zeigte  si<-l>,    ilali   für  iliiuiiw  aiidige    Uobre,  bei 

denen  ̂   <  Ü,ü25  ist,  mit  ziemlichor  (Jonauigkeit 

xs 

I' »  C .  ̂  ist,  die  betreffende  Schaulinie  also  eine 

d* 

Gorudo  ist.  was  der  Forchhein>or -  Füpplschen 
Formel  enUipricht.  Die  Konstante  ist  hierin  fUr 
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18.  D«samber  1907.  Die  Prüfung  von  Rohren 

dünnwandig«  Memingruhre:  C«  =  1 750000;  für 

dUnnwan>liu;o,  nabUose,  kaltgezogene  Stahlrohre: 
=  8o(X)ttii(). 

Für  diekwunüip*  liuliro^  trai  denen  ̂ >0,(IH 

ist,  ist  P  profHirtional  ̂ ,  alitu  die  Sciiaulinie  fQr 

\  nahezu  eine  fierade,  wfihrend  sie,  wie  die  .\b- d 

bildung  2  zoijrl.  für  Worte  'j  <  (),(!;{  sidi  stark 

kriiiiiiiit.  I'iir  (l«^n  iri'rHillinijiicn  Teil  «liesur  Kurve, 

also    für  j  ̂  -  tantliwi     aitiiau   uiuJ  <Jarr: 

Hierin  ist  fUr  Mossint^rolirn: 
t's  —  <i^KX> 

C.=  175 

fttr  nahtlose,  kaltgß/'>uM<iic<  Sialilrohre: —  070U 

C*=  I4f> 

fttr  Überlappt  ge<<ch weißte  Stahlrohre: 
Gv  -  öHUO 

C«=  72 

Die,  wie  .sclion  erwShnt,  SuCerst  iitnrang^ 

reichon  X'ersiuho  von  Stowarl*  wnnh'n  an 

Uberiuppl  gosdiwoillten  J'lulloisi'nrylirt'ii  von  7,6 
bis  2M  Durchmesser  in  den  Werken  der 

National  T«i'><>  T'o.  zu  McKoo-^port  lioi  Pittslnirg 
auKgefUlirl.  Sie  zurloilon  in  zwoi  lluuptroihoD. 
In  der  ersten  Reihe  wurden  Rohre  von  stets  dem 

gloiclien  Auljondurflinif^sor  \ nn  21,1<  cm,  jiMlucli 
vun  voruchiedouor  Wundslürko  und  in  Lüngun 

von  0,75,  1,5,  .%0  und  6,0  m  geprQft.  Dor  Haupt- 
zweck tliosor  rntersiu  liunpiMi  war,  r«\sl/us1  ollen, 

ob  irgend  eine  der  bisher  vorhandenen  I'ornioln 
fQr  die  Berechnung  dieser  modernen,  Ubonappt 
go-schweißton  Rohre  brauohbar  sei.  Der  zweite 
Teil  dor  Untorsucluinpon  erst  rockt  si<  Ii  auf  l?olire 

von  Siels  0  in  Läuf^e,  jcducli  verscliiodenor  Wand- 
stürke  und  einem  Aultendurchmesser  von  7,(V 

ir),2.  r2,7.  17,S,  2i).'l.  22,'l  utul  2\4  r.tii.  Dor 
Zweck  diuätir  L  nler.sucliungen  war  die  Auf-slollung 
einer  brauchbaren  Formel  sur  Berechnung  solcher 

Rohre.  Die  Kr^jehnisso  ilor  VerMi<  li«'  iiioirt'ii  lii<T 
gleich  vorweg  genuninien  worden.  lv<  zeigte 
sich,  daß  die  Rohrliinge  nnf  den  dnü  Zusammen- 

klappen liowirkendon  I)rui  k  „huv  V.'\\\i\\\\\  ist, 
sobald  sie  grüßer  als  etwa  da^  SochKl'ucho  tles 
Robrdttrdimessers  ist,  wolohe  liSnf^e  als  die 

kritische  Lftnge  bezeichnet  werden  mSge. 

FQr  I  <  0^028  oder  fUr  Drucke  unter  etwa  -10  at 
gilt,  Holiald  die  RohrlSnge  die  kritische  I^finge 
Übersteigt : 

p«70,a^i- j/i-iwx)^^)') 

•  Vorgetntgen  auf  dem  Gbaitanooga  Meeting 
der  Amerioan  Society  of  Meohan.  Engineers  MIÜ6. 

auf  äußeren  üebrrdruck.         Stahl  aod  Riiten.  1847 

fOr  ̂   >  U,U2:i  und  Drücke  Uber  40  ut  isi: 

P  =  (i070  J-«7A 

Dor  Versudutapparat  bestand  im  wesentlichen 

in  einem  aus  zwei  I-iiii^'t'ti  zii^:iiiimontresetzleii 

Zylinder  au«  ülieriapitl  gcscliweitUen»  Jiessonier- 
stahl  von  0  m  lünge  und  0^4  m  Außendnrch- 

niesNor  zur  .\ufi-..i1iino  der  zu  prlifciiilcfi  Rulirc. 
der  Niudurdrui  kwa.snerloilung  und  dor  Hoclidruck- 
pumpe  nebst  Leitungen.  Abbildung  8  stellt  den 
ZyliruliM  ilar.  V.r  (M>siizt  am  nluTun  Knde  ein 

Kntlütlungävonlii  und  in  dor  MiltelacbKe  eine 

Bohrung  zur  Aufnahme  des  Rcihres,  das  die  Ver- 

liiinhiiiir  iiiMcren  des  zu  jirllfenden  Iv'uiiros 
tnil  der  atiuu-ptiäriKchon  Luft  hor>(cilt.  Die 

Hocb<lnickpunipo  prellt  das  Wasser  bis  auf  einen 
Druck  Von  2  >;>  at.  Der  Druck  wird  während 

'los  Versuciios  sckuiiiilicli  lun  etwa  (1,1-1  Iiis  (»,7  at 

erlnilit.  Zur  Drui'knio.ssung  wurden  Sliawsi.-lie 
Queoksilbormunometer  mit  Reduktionskolben  be- 

nutzt. l>io  Kiilhon  tnipon  woiolio  ( iuniniisclioibon, 
die  Vorzüglich  diclilon  und  nur  s^eiir  geringe 
Reibung  besitzen.  Den  Abschlufi  der  Knden  der 

zu  prüreuden  Roliro  zeigen  die  Aldiild.  3,  4,  6 

und  ü.  In  Abbild.  '6  ist  das  zu  prüfende  Kohr 
durch  eine  Gewindemuffe  mit  dem  kurzen  Ende 

eines  frleicliart  igeti  Kuliros  \  erliundeM.  das  an 

der  andern  Seite  einen  oingoschwoißton  liodeu 
trügt,  tn  Abbild.  4  ist  das  Rohr  durch  zwei  von 

Zugstangen  zusaiumongoprol'ite  Sliiiikai'jx'ti  al>- 
godiclitet,  welche  auf  S<'hieneii  lauicniN*  h'ollen 
tragen,  um  eine  bef|Ueme  llaiidliabung  des  Huiires 
zu  gewährleisten.  Bei  dieser  .Anordnung  erhält 
da-s  liohr  von  vornlierein  ciricti  Axialdruck.  der 

auf  seine  l'estigkcil  von  I'IinlluL)  ist.  Abbild.  5 
zeigt  eine  sehr  einfache  Abdichtung  des  Röhr- 

endes iliirch  eine  I.eiieriuansihotle.  l^ci  dieser 

Anordnung  fällt  die  bei  den  Anordnungen  nach 
Abbild.  8,  4  und  It  heim  Versuch  infolge  des 

Drucko^  auf  die  .<! irutl.'ichen  der  Röhrenden  auf- 
irctoadc  Axialkraft  foru  Abbild.  6  zeigt  eine 
Art  dos  Rohmbschlusses,  die  sich  durch  ihre  Kin» 
fachheit  am  besten  bewährt  hat.  Sio  besieht 

aus  gußeisernen  8lirnknppon.  die  eine  Kille  zur 
Aufnahnio  dor  Packung  tragen  und  dur<:li  ilen 

Autiendruck  auf  das  h'olir  gepreßt  werden. 
Zur  Kalibrierung  iler  l\<'hro  wurde  ein  be- 

sonderer S<  liauliniouzei«  hiier  au-sgebildel,  um  die 

Abweicluitigen  der  Robrwandung  von  der  zyltn- 

drisclieii  l'oiui  sellist tiii ig  aufzuzi'icliiwMi.  D 'r 
in  Abbild.  7  dargesiellle  Apparat  besieht  aus  dein 
in  zwei  senkrechten  Halslagem  a  auf  und  ab 

beweglir  beu  Hügel  b,  de>sen  einer  I'^iiiger  sun 
unten  gegen  die  Ruhrwandung  .stößt,  während 
der  zweite  bewegliche  Finger  mit  zehnfacher 

üebersetziing  die  Abweicimng  do.s  h'olirdurch- 
messers  von  dor  Kroisform  auf  der  i'apiertronunol  u 
niedersohreibt.  Letztere  wird  durch  eine  Schnur 

in  Umdrehung  gesetzt,  welche  um  das  hei  der 
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184H   StabI  and  Eisen.        Die  Prßfumf  Mi»  AoAr»»  muf  äufiermt  UAtrintA.  S7.  Jahfg.  Nr.  61. 

AMiiMun-  7.  Ahbildunt,-  '.>. 
Sehoinatiscbe  Daritlclluag  des  ächaulmienzcicbnera  Vergleich  der  Ergcbnistio  von  Stewart  mit 

voB  Stewart.  den  Werten  der  sweiten  Orsibofeobeii  Formet 

l'rilfiint;  auf  Ki'llcn  d  laiii.'''-:im  rul ii>r*'iiili'  Rolir  o 
gOMcliliiugon  i»l  und  iludun  Ii  iiiiltiuwügl  wird. 

AeliDlt«-h  wie  boim  Dampfmiwchioen- Indikator* 
'li.ii;rarnm  wird  duroh  Drt'lK'ii  <lt«r  Tnimiiifl  c 

Mund  ̂ ^unSohHt  eino  Mitlidlinie  x— \  gp/.ei('tinet, 
wie  Rie  die  Sf liaubiider  M  und  N  (Abbild.  7)  zeigen. 
Die  iKKtitiven  und  neguiivon  Abweichungen  den 

Rohrdiirchtiiossors  stellen  sicli  in  don  Kurven  \  v 

dar.  Stewart  imt  bei  seinen  Versuclion  über 

OnX)  Hulcher  Schanbilder  aufgenommen. 
Wii"  oiutraiiL'--  orwiilint,  hofalit  sich  dor  orsto 

Teil  der  Stewiirlschon  Unlorsuidiungen  mit  dem 

RInilufi  der  RohrlSnge  auf  den  das  Zusammen- 
klappen herbeinihrenden  Sufieren  Ueberdrudu  Für 
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18.  DaMnbar  IMT. Dk  Prüfung  «m  Rtitren  auf  äufieren  Uederämek. tttabi  and  BImii.  1849 

M...i-">i*  für  '  in  mtn 

-  \ 

1               1  1 

...  \Vcb«t'e; 

\ 
V 

T 

L 

7  ̂  

1 

— 1 

n      1      ü     .i      4  <i 
RuWliiKcn  in  m.  •■.«.«..>;• 

Abbildiini^  II. 

Vergleich  der  Fr^'i-lmiHHi'  von  Stewart 
mit  dea  Werten  der  Webikgeftchen  Formel. 

diese  Venraohsreihen  wurden  anssohließliuli  Über- 

lappt gosiliwiMllio  FIulM'isonrdliio  von  2l,".l  cm 
Außemiur«  l)inüs>ür  benutzt.  Die  Rohre  wurden 

vom  Lngor  gon»ninion,  ohne  dafi  die  betreffenden 
Angestellten  den  Zwock  des  Auftrages  wttfit«ii. 

Zur  Vereinfachung  der  vielen  MesHiungen  des 
mittleren  Rohrdurohmossers  wurde  der  Umfang 

.  1 1 1 1 ' '  I  ■  ■  -  ■  I » » 1 1 ILL 

Alil)ildun>,'  n. 

llüuiigkeit  der  Einbeulungen  an  den  vorMchiedenen 
Stellen  dea  Robrea. 

S  - 

I 

Abbildnni;  14. 

VerteUang  der  EitÜH  uluiiirt  ti  aber  den  Umfang 
des  Uobrea. 

mit  einem  Stahlband  gemeasen,  dessen  Teilung 

so  oinfioriclit.üt  war,  dall  sie  di©  unitiitliMliai  o  Ab- 

loHuug  des  DiirchniosHcrs  gestattete.  Dio  Wand- 
stärken betrugen  4,0,  5,7,  6,M,  7,1  und  8,2  mm,  die 

hängen  0,75,  1^  Zfi,  4,5  und  (i.O  ni,  üo  «lul^  also 
die  UnterHuchungon  des  ersten  Teiles  an  25  ver> 
Bobiedenen  Ruhniorten  stattfanden. 
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1860  Stehl  nnd  Bbea.        Die  Prüfung  von  B«hrm  imf  äu/hrtn  Ueöerimek.  Vi.  Jahif .  Nr.  Sl. 

Die  Fe.stipkeit  dos  Muteriiils  wurde  an  drei 

Proben  geprüft,  die  jedem  Roiir  naeli  dem  Ver- 
siirli  aus  dorn  nidit  /nsainnipiitroiiriickf  i^n  Ti>il  in 

d«r  Liinj{.sriclitunfj  (laliioiiinieii  wunlcii.  l^s  /i>igln 

sich,  doQ  durch  den  Dnu-kvorsudi  die  Streck- 

flRMi/i»  N!a1i'ri;ils  orlii'ilil  luid  dio  I^olinunir  und 
C/iicixlinillsvonniadLTung  l»oral<gi^st't/.t  wurde. 
Dan  Material  zeigte  im  AnlieferungKSUxtand  im 
Mittel  folgende  Worte: 

ItruilifcsilL'koil   41  kg,'<|nnu 
Streckgrenze   26  kg/«|mm 

Dehnung  gomeitHen  auf  200  mm  22  0,9 
QuerschnittHverminderung  ...  57 

und  liesafi  einen  Gehalt  an: 

8  P  31a  e 
%  %  % 

li.(>;i»  0,074 

|)io  l**.r;.'i>ltiii>s«'  dos  orstiu!  Toiles  <!or  Stowart- 
Hciicn  Von^uulie  sind  in  Abbild.  H  zusanuuua- 

gesteilU  Man  erkennt  deutlich,  dafi  Ober  eine 
lii'slinunte  kritisdio  I.iiniro  hinaus,  >!ii'  \ 

Iii>gi<nüen  Fall  das  äeelii>fuclie  deb  ixulirdunii- 
mesfioni  betrftgt,  der  daa  ZumtmmendrUckon  l»e- 

\virk*>n.|<«  rcbordruok  naliezu  unabhängig  von 
der  Kuhrlüngo  ist. 

Stewart  hat  in  OberHichtliHien  Schaubildem 

d«Mi  Drui  k  \\  Im'i  .loiii  iiai  Ii  M'inou  VerMiclien 

für  [{«»iiro  niil  Jl,*.)  fiu  r)urchnu'ssi>r  das  Zusiuiunon- 

drücken  erfolg),  detn  Hrmk  ^'«•gfiiiilior«:<'siillt, 

dor  Rieb  für  dic>t>  l\ulii«'  aus  <ii<n  I 'ni  iiicln  \  un 

l'airliairn,  rjra^lint'.  l.iac.  N'yslrnin,  riiwiii,  \Vi«- 
liago,  (  lurk,  Hi'ljiairo  und  des  Knglisli  liuard  of 
Trade  ergibt.   Die  Abweichungen  betrugen  zum 

Teil  niehriTO  Hm"  ,  und  sind  aus  den  Si-hau- 
bildorn  um  liosten  orkiuiidiur.  Al)bild.  h  ztMgt 
den  Vergleich  der  Werte  von  Stewart  nut  den 

U'iuirn  iji'r  I 'airliairnsi  lii.ti  l'i>nur'l.  l>it>  M'uk- 
rcclile  Linie  bei  d  ni  tu>duiilol  die  <ib«>ro  Cirunzo 
des  (SoltungKboroiches  der  Fnirbatrnsehen  Formel. 

l)i«HellK>  Aliiiii'iuutf  liilit  crki  nui  n,  dal'.  i'airnl)airns 
Kurinel  nur  für  dünnwaiuligo  i\u|iri>  und  nur  für 

kurze  IJ^n^'on  riclilige  Worte  ergilit,  donn  nur 
dio  unicr>i('n  lioiden  Kurven  für5  — 4,l>nnn  fallen 

für  I,ärii,'4'ii,  dio  poringcr  alsotua  I  ,"2  in  sind,  zu- 
Hainnion.  I  ngoliiiir  ilassell^e  ergilit  i'in  Vorglidch 
der  Werte  SiewartH  mit  den  nach  der  zweiten 

<^!ra-li«>fschi>ii  und  ilor  l.nvcsrlion  l'nrinol  er- 
roi  huetcn  Worten,  wie  Abbilik  i»  und  10  zeigt. 
Abbild.  II  ist  eine  Gegenüberstellung  der  Werte 

\  "ti  Su'w  ari  und  W'oliaL'i',  wo),  ho  inunorhiu  eine 
bo.s.sore  Uoberoin>üinniung  /.oigi>n  als  dio  vorher- 

gehenden Sehaubilder.  Dies  erklärt  sic-h  tladurch, 
liaU  Weliage  hei  der  Aufstellung  «einer  Formel 

nur  die  von  Fairbaim  mit  seinen  dickwandigsten 
Rohron  orlialtonon  Rrgebnisse  und  die  Brgebnime 
von  Rii  hards  liunutzt  hat. 

Im  /weiten  Teil  seiner  Ariieit  befutlt  sicdi 

Stowart  mit  der  Aufstellung  einer  Formel  snir 

Beredinung  von  Rohren,  die  auf  Aufiendruck  be- 

ansprucht sind.  FQr  Rohre,  bei  denen  ̂   >  0,CeSi 

ist,  stellte  er  die  Formel: 

P  =  6070  ̂ -Vlfi 

auf,  die  dureb  den  (dioren  geradlinigen  Ast  <ler 
Kurvo  im  Sdiauhiltl  Ahlditl.  12  darircsudlt  ist. 

Für  den  unteren  gebogenen  Teil  dieser  Schau- 
linie ergab  sieh  die  Formel: 

P  ̂   7 / 1  -  ICOO 

FUr  diosen  Teil  der  Kurve  stellte  Stewart 

auch  eine  «weite  Formel  auf,  in  der  P  wie  in 

der  Forohheimer-Ftfpplschen  Formel  proportional 

^'j  I  isL  Diese  Formel  lautet: 36000ÜO 

Es  ist  dies  genau  dieselbe  Formel,  die  auch 

Carmen  undCarr  für  dünnwandige  nahtlose  Stahl- 
rohre trofundnn  hahon.  Stewart  bat  ausflihrlit  lio 

Tul»ellen  und  Kurven  aufgosttdll,  lun  für  ilie  ver- 
schiedensten Rohrdurehmesser  und  Stärken  so- 

fort «Inn  das  Kiid>oulen  howirkeudou  ('cliordruck 
auch  den  hier  uugogubouen  Formeln  ubzule^en. 

Das  ISin>>eulen  der  Rohre  erfolgte  hBuflger 
an  dou  Krulon  lios  Ivohros  als  in  der  Mitto.  Vom 

theoretiM-heu  Standpunkt  aus  beiruciitoi  miilUe 
das  Einbeulen  in  der  Mitte  zwischen  den  Ehid- 

flan.sohen  «»der  dou  Rohrvcrstcifungon  erfolgen, 

homogenes  Material  und  kreisrunden  (.Querschnitt 
vorausgesetzt.  Daß  es  dennoch  hSufigor  an  den 
Kndon  orfolgto.  erklärt  sich  vermutlich  duraiu», 

dal'i  dio  Iwdiro  lioi  don>  Transport  an  lion  l^nilou 
niohr  Kiubeuluugun  uu.sgu.>otzl  »ind  als  in  dor 

Mitte.  Abbild.  13  zeigt  die  Verteilung  der  Ein- 
hoiihmgen  auf  dio  \  orscliiodonen  Stollon  der 

Koiirlüngo.  Ks  iiedeutet  hierin  dio  lirötie  der 

senkrechten  Linien  die  Häufigkeit  der  Ein- 

bouhingon  an  der  hetrofTenden  Hohrstolh>.  Ali- 
bilduug  14  gibt  scbematiisch  die  Vortoilung  der 

Kinbeulungen  auf  den  Umfang  des  Rohrejt  in 

hozug  auf  dio  Si'liwoillnaht  gomossen  an.  Ks  lio- 
deutet  S  —  S  die  SchweiUrugo.  Die  Lüugo  der 
radialen  Linien  gibt  die  HHufigkeit  der  Ein- 

heulungen an  der  betreffenden  Stelle  des  Um- 
fangee  an.  DarmsUdt. 
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18.  Duzomber  1907. Bericht  über  in-  und  aualändincht  latente. Stallt  und  Eisen.  1851 

Bericht  über  in-  und  ausländische  Patente. 

Deutsche  RelchsfMtente. Pateotanmeld  ungen, 

welche  von  dem  angegebenen  Tage  an  wibrend 
zweier  Monate  zur  Einsichtnahme  fOr  jedermann 

im  Kaiserlichen  Patentamt  in  Berlin  ausliegen. 

fi.  Dezember  1907.  KL  18  c,  8  24  851.  Ver^ 
faliren  und  ▼orrichtaaf  »am  Hirten  Ton  Kratzen- 
sShnori  auf  olektrisi  bem  Weg«.  0.  Anten  Seelemann 
&  Sölinc,  Nuu^cailt  a.  d.  Orla. 

Kl.  •24  c.  K  :!1  t;s.''.  Vcrfahri-n  zur  Krhöhiinf,'  der 
Wirtschaftlich  kl  it  'Icr  W  arriu'rückjfewinmiiif;  Ihm  (ihh- 
fenerun(f»ttnla;;i-ii.    lliMiiricli  Kniiper«,  Khhcii,  Kulir. 

Kl.  24f,  M  21*  a.Jl».  Verfahren  zur  llcrateihing 
eines  teerfreien  und  vatthcrfrcieii  (ia.HCH  uu«  bitumi- 

nösen Brennstoffen.  Josef  Jtaljr*  Dresden -A.,  Ltttticb- 
anstraBe  14. 

Kl.  HOn.  E  12  713.  Bcscliickunj^xvorriclitang  fOr 
Walzwerke,  Kollerjfiitipo  u.  d|f!.  Ottomar  Erfurtb, 
Tenehern. 

9.  Duzomber  1907.  Kl.  iHs.  I>  I^ITT.  Schrii;:- 
aufzu);  insitoftondoro  für  IIoeLüfeti.  hei  ii<-m  der  obere 
Teil  der  Fahrbahn  gesenkt  werden  kann.  Duisburger 
Maachinenban- Akt-Oes.  vorm.  Beehem  Keetman, 
Daisbarg« 

Kl.  18«,  8t  18  197.    Einriehtang  sam  Binsenlien 
Ton  FSrderkObeln  in  die  Lade<;rulir  hei  Hac-horen- 
aehrtgaafzügen.    Fa.  Heinr.  8tHliler,  Niedcrjeiitz  i.  L. 

Kl.  •24c,  K  -n  \m.  IIi.hl/ylin.lrlHchcr  Aus- 
maiieniD(;MHt(>in  fiir  Wärnicxpcic  her  itui  h  .\rt  des 
Cowperschon  Svntetrih,  iIi  hhcü  .\ulii  iitliichi'ii  tcilweioe  aln 
Heixflichcn  dicnou.  Hi  inrii  b  Kei^sij,',  Krclciil-Bocknin. 

Kl.  ,  .1  9T7.'i.  .Mattebinu  zur  llen«tclluiitj  all- 
seitig geschlossener  UubtkSrper  mittels  Sohlender- 

gnases.  Oustav  Jacobs,  Leipzig-Plagwitz,  Jahnstr.  7t. 
Kl.  40  a,  O  22  888.  Verfahren  sam  Abaehmelien 

dnü  im  Innern  von  Hinter-Drehfifen  sich  bildenden 
Aiwatzi'R  inittclH  eiii.'r  iK'wcijIicheti  FeuerdQse.  Kali 
Oramiii,  Frankfurt  a.  M.,  Klüberntr.  9. 

Gebrattehsmitstereintragungen. 

I)c/cnil.t'r  l'.in;.  Kl.  24  e,  Nr.  :-i24  0(»4.  Feuer- 
robr  für  Kekuperaturen,  be»telien<l  buh  einem  S<-Iis- 
mutterohr  mit  einem  darOber  gestülpten,  im  Quer- 

schnitt ui- förmigen  Bleehmantel.  £.  Sebmutolla, 
Barlin,  Hedemannstr.  12. 

KL  24  f,  Kr.  823748.  Rostanlage  aas  sehrigom 
Vordorrost  und  (^radliniir  ▼orschiebbarem  ebenem 
Unterrost  mit  auf  die  auhwecliMelharfn  rnterroHf-täho 

gerlehteten  Vorderro»t,stäheii.  I'jiiii  (jriindnianii,  •■roli- 
Sehünau  i.  S. 

Kl.  24  f.  Nr.  .124  OH.").  Kettenrost  mit  Vorrichtung 
zum  luftHiclieren  .VbüchluU  uii  der  hinteren  Ketten- 
trommel.    Fa.  C  II.  Weck,  Dölau  b.  Greiz. 

Kl.  S4h,  Nr.  .H23Uä4.  BeacLickun;;Hvorri  cbtunir 
fflr  Qaserzettger  und  Feuemngen  mit  Koblenlockerer 
mit  onten  konischem  Ende  fOr  schlackende  Stein- 

kohle, Förderkohle  und  '^'asch-  und  Klaubeberge. H.  Kehmnnn,  Mülheim  a.  Ruhr.  Rückert*tr.  23. 

Kl.  .'U  B,  .\r.  ;i23  700.  Almtricbrinne  für  Scliiin  1/- 
iifeii  mit  vernchiehbarer  Unterrinne  zur  .Ahleituii;;  de« 

liiiH!(i;;on  Metallh.  Friedrich  Ki:k'eliii!.'.  La  l'roix, Frankr.;  Vertr.:  J.  Hrauii,  Herlin.  Miiilvrhtr.  29. 

Kl.  iil  B,  Nr.  32;j  S2ü.  Tiei;eiofen  mit  auHfuhr- 
barem  Best.   £.  Krause,  Bochum,  Westfäliachestr.  27. 

KI.  49  b,  Fr.  888916.  Blechschere  mit  Bxzenter- 
zapfenhebel,  dessen  Exzenterstift  auf  dem  MeRscr- 
rfloken  gleitet  Oebrüder  V^tte,  Meehanisclie  Werkstatt, 
Hagen  i.  W. 

Kl.  49  e,  Nr.  .<)2.<}929.  Fallwerk,  dessen  SeilroUen- 
aehse  in  Kngclln^'ern  iinfb  Oottlieb  Borkhard,  Pfor^ 
heim,  Kienlestr.  8. 

Kl.  21h,  Nr.  17«.V»7.  vmti  2.'..  November  1905; 
Zusatz  zu  Nr.  177  774  (vor;;!.  „Stahl  und  Kisen"  19ü7 
Nr.  23  .S.  120.(1.  Vladimir  Mitkevitch  in 
üt.  Petersburg.  Verfahren  zur  tUktrotkermitchtn 
MetattbearbettUHf  gemäß  Pattid  177774. 

Das  llauptpatent  berieht  sich  auf  ilie  Henntziiii^' 
de§  Weeb'*>'].,troinliehtboffenB  zur  eloktrotliermisihia 
iletallbeiirlieitaiiu'  und  besteht  liarin,  dali  wahrend  iler 
uanzen  Dauer  lien  A rliuilhvor^fanjjes  eine  oder  beide 
Klektroden,  um  ein  Verlöschen  des  Lichtboj^en;*  zu 
verhindern,  kQnstlich  erwärmt  werden.  Daa  Zuaatz- 
patunt  bedient  sich  des  gloiehen  Verfahrens  bei  der 
Benutzun;:  von  (ileiehHtrom. 

Kl.  41» e,  Nr.  1884S2,  vom  23.  Januar  1906. 
Karl  Woitzik  in  Sehiedlow,  Kr.  Falkenberg, 
O.-S.   Gegenholter  tum  Nieten  oder  Sdiweißen  enger, 
langer  Röhrt. 

Dur  (ie^eiihalter  licHiebt  auH  einem  auf  Uiidern  a 
laufenden  Wagen  it,  der  in  das  zu  nietende  oder  zu 
schwoiüende  Kohr  e  eingefahren  wird. 
In  dem  Wagen  ist  eine  Spindel  d  mit 
Reehte-  und  Linksgewinde  drehbar 
aber  unverHchiebtiar  gelagert,  die 
durch  die  Kegelrider  e  mittels  des 
Scbiflseels  f  ̂»drebt  werden  imm. 

Auf  dem  Cicwinde  der  .Spindel  d  sit/.on  lAngS- 
versehiebbar,  aber  nicht  drehbar,  ein  Ambott  g  und 
ein  Balter  h  für  die  Niete  i,  die  in  einer  Vertiefking 
des  letzteren  mittele  der  von  aalen  regierbaren 
Klommzango  k  gehalten  und  nach  BinfObren  in  das 
I.dcb  durch  entsprechende  Versrhiobun?  de«  Wagens^ 
und  KiniiteUen  von  Amboß  g  und  Halter  h  mittels  des 
Sehlassels  f  freigegeben  wird. 

Hit  Spitzen  versehene  Hiider  l  können  mittels 
des  Srbiflssols  m  gedreht  werden  und  bewirken  eine 

radiale  VerHcbiebung  des  'Wa>;enFi  b, 

K1.7  b,  Kr.  ItHIMMy  vom  3.  Mai  1904.  Alexander 
Pognny  in  Budapest  nnd  Hein  rieh  Lahmann 

in  Kom'otau.  VorriehtHng  zum  Wellen  roH  Rokrtn mit  mehrerin  gleichzeitig  arbeitenden  RollenkKpfen. 

Zwei  RoUenköpfe  a  und  /<,  die  d.  r  W.  llc  r 
aus  in  entgegengesetzter  Richtung  gedreht  und  hierbei 

1j 

^1 
durch  die  (iewindei<|iindel  d  mit  Kecht»-  und  Links- 

gewinde in  euti;egengeHet/,ter  Richtung  bewegt  werden, 
wirken  auf  das  füHtstehende  Rohr  e  ein,  auf  dem  sie 
sehraubenfSrmige  Wellen  erzengen. 

Auch  kann  da»  Kohr  gedreht  werden,  um  die 
Rollen  der  UoUenköpfe  in  Umdrehung  zu  versetzen. 
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IBÖt  BtaU  vad  Eitra. BeridU  Mer  ̂   «im!  tnulUtndim^  BsUnte, tT.  Jahnr-  Kr.  51. 

Kl.  10«,  Nr.  Ihä'iS«,  vom  13.  Mai  190.').  Kmil 
Wagcner  in  Dahlhausen,  Kühr.  Liegender 
Kok$ofen  mit  Gewinnung  der  Nebenprodukte,  bei 
welchem  die  mit  Regeneratoren  verbundenen  Heiz- 
wände  i»  «tuet  voneimmder  unahhänffiae,  hintereit^ 
ander  Hegende  Längishalften  geteOt  Hni  itnd  injedtr 
Heizwandlängthillfte  für  sieh  mit  Zugumkehr  eowie 
Weehfil  der  Gasführung  gearbeitet  wird. 

bei  Irii    Iliilftcii  (/    unil   //    jcilor  llci/.wand 
werden  selbättHtig  und  mit  Zugumtiebr  und  Weuhsel 

der  (ittH-  und  l.iift/iif\ilir  lirtrii'lifn.  Die  Luft  wird 
für  lioidf  Hi'izwaiiilbülfUii  in  nur  zwei  unior  den 

l  Meiwuden  lif^'LMideii  Hcj^fncriitorcii  (*  und  d  iTwärmt. 
.Jediir  di'rMflljfn  \»t  in  di-r  Soliie  durch  einen  Kanal 
mit  jeder  der  beiden  lleizwandhälften  verbunden  und 
swar  durch  einen  kurzen  Kanal  e  mit  der  lu'nacb* 
bMten  Heizwandbilfto  und  durch  einen  langen  Kanal  f 
Bit  An  entf^rot  Ueg«iMl«o  HjUfte.  in  jeder  WechBel« 
p«riod«  erb«)leii  «omit  beide  HeitwudhJUfltoii  vor- 
gewlrmte  Laft  mne  dem  einen  Regenerator  aad  geben 
beide  ihre  Abliitze  an  den  andern  ab. 

Kl.  81  r,  >'r.  1828!M»,  vom  10.  Mai  1906.  Frits 
Fexer  in  Freiburj;  i.  IJ.  Drehbarer  Formtüeh 
Mur  Aufnahme  »enkrethter  Eohrformen. 

Die  ana  den  Teilen  a  und  b  boetebcndcn  Rebr- 
formen  etiiteen  eicb  wie  biiiher  flbiieb  mit  AneStsen  e 
auf  dem  Drehgestell  d.  AuUerdem  al»er  sind  zu  beiden 
Seiten  jeder  inneren   Formhälfto  a  TrXgor  e^an- 

jfebracbt,  die  auf  einem  äuiieren  Krsn/.o  f  pelasjert 

(tind  und  der  äiiBeren  l'urinbiilfte  h  unter  Zwigchen- 
8cbaitung  von  Hollen  zur  Stütze  dienen.  Der  Kranz  e 
ist  mit  dem  DrebgeBtellrf  darehStUlgen  h  verbunden. 
Er  ist  aaüen  mit  Z ihnen  Tanahati  and  l&nft  mittele 
Rollen  i  Mf  «iiMr  Schiene  k.  Antrieb  erhUt  de« 
Formentraggeetall  von  der  Wollo  l  nnt. 

der 
den 

Kl.  24  e,  Xr.  1S25(W, 
18.Febrnar  1906.  Ed.Hanappe 
in  BrfleseL  MundetHdk  fär 
tentraleOaeabfiÜtrungerohre  von 
Oaeergeugern  mit  mehreren  Uber' 
einander  liegenden,  kegelgttm^f' 

fGrmiijt'x  Hithlk-örßtcrn. l>i<  ki'^cUtuuipf  föriiiit;en 
Iloblkiirper  //  nind  nur  durch 
Stege  a  miteinander  verbunden. 
Es  soll  hierdurch  ein  nähcrec 
Aneinanderrücken  der  einzelnen 

UoblkSrper  b  ermüglicbt  and  da- dareh  dia  Abeaugung  der  Oaee 
auf  aina  geringere  Höhe  begrenzt 
worden,  eo  daß  ein  Gas  von  bcs- 
KeriT  ZuHttmmenHCtzunp  erzeugt 
werden  kann.  Ferner  hoII  durrb 

die  g:roBen  freien  Oeflnun>,'en 
oberen  Hohlkörper  auch  ein  Zug  nach  den  Win- 

den Oaaariaagara  aniait  werden. 

Kl.  24  f,  Nr.  lv.»7;n.  vom  G.  April  ItiOC.  H.A. 
Theodi)r  Lan^;e  in  De  hm  au.  Trfppenrost  mit 
in  ihrem  forderen,  dem  Feuerraum  zugekehrten  Teil 
durchl'rochenen  Rotiplatten. 

Die  BoatstAba  a,  in  welche  die  Roitplatten  b  aus* 
laafan,  dnd  an  iliram  vorderen  Bnda  durch  eine 

Llogarippa«  mit- einander verban- 
den.   Die  I.än^rs- 

rippc  dcbneidet mit  ihrer  vorde- 
ren und  unteren 

Kante  in  die  Bü- 
Bchungslinie  deis zwischen  zwei 
Uoetolattan  eich 

alnagamdan 
Brannatoliea  ein 

uud  Horizt  Hit  für  einen  guten  AbacUnl  der  Laft, 
die  auf  diese  Weine  nur  dufob  dia  Spallan  dar  Boat- 
etäbe  a  eintreten  kann. 

Kl.  Ma,  Hr.  188960»  vom  24.  Jnnl  190«.  Jftnka- 
rather  Gewerkschaft  in  Jflnkeratb,  Rbid.  Be- 
fentigung  ron  gu/.:>  ist  rne n  f!<  h1uckenkübelH  tOt  der 
Bfechpfanne  ron  Schlackenlürdtruaiien. 

per  ̂ clildckenkü- 
bel  int  nicht  wie  bis- 

her nur  an  seinem 
oberen  Rande  bei  a 
mit  der  Blecbpfanne 
verbanden,  sondern 
ruht  aneh  noch  mit 
Beinern  Hoden  bei 

darin  auf,  erforder- 
lichenfalls auch  noch 

bei  t-.  Da  die  Sehrau- 
ben bei  II  mit  Federn 

Terseben  sind ,  so 
kann  der  Kal>el  aioh 

nach  oben  frei  an»- 
dehnen,  wird  aber  in  aeinem  unteren  Teile  gcnOgead 
gestatzt,  um  Beinen  glObaadan  Inhalt  obnc  Oefiüir 
zu  reißen  tragen  in  kSaaen. 
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18.  DsMmlwr  190T. Stahl  und  Biaen.  186S 

Statistisches. 

C(roBbriUBiil«M  IBmm^SMtkr  «si  -Autahr. 

CtoMr                1  AhMw 

I906 IDOT 
MD. loa* lOD* 

B4  SM 
26  709 161  199 159  48 1 

Tot 

1(7 

1  ftIM  4SS A  WV  9.V 
3  346 4  112 7  437 W  &  Yl  O 2  si  1 

2  710 

1  'IT't 

■  .1  1  tl 

I  lOO 

1  i 

1  iMV.\ 1  443 

3  *' 

1  1  Ii  1 
StAhlschmiedeBtQcko   ,.•>, 

1 1 )  1 
1  8S8 2  2t>0 SehwaiBaiMn  fStAb*.  Winksl-.  Profil*)  ...... 

i:u  11^9 
A         %i£t  A 147  44f> A^A  f4S> 

BtahlitUM.  Winkel  uad  VvM»  53  224 22  899 180  (>5S 219  339 
A7  mit 

Sehmiad^flra  niaht  baamiden  rniannt AT  KUH 

Rohbldcko,  vorfiTcwalzte  Hlocke,  Knüppel     .  •  ,  .  • 
Träircr   182  ISO 

84  576 
99  093 98  7 1 7 

lO  TSR A  1  wOO 
'  ächi(*iitf>nrttnh1o  und  Hch  wellen  ......... 

1  RAdsItze  •  
1  l)|i> 

I  iflT 3i;  Iii) t  w    1>  1  <  V 

4  O't^ 

2  9CH 12  27H 
SonstiireH  Eiaenbahnmaterial.  Dieht  bsi.  muumt 
BlAfihfl.  niobk  nnftAr  ̂   /a  Zoll  ........... 

B^ai(plweh«ii  mtor  Zoll  
VW  VAA 177  «71 A  1  A  O  1  V «IQ  {LAI 17160 
1519« 

70  20« 68  184 

I  Vertinkto  u>w.  Blochs  .      •  • 405  «97 440  885 
Schwarzltlcche  zum  Verzinnen — — 60  357 65  688 

844  853 
tt*9  A  %  tk  M 873  184 

7 
770 Druiit  iriiLhi  hlietlieb  T«legT*'PhaB-  m.  Te)«phoBdr«bl) 58012 58  41« 

40  189 
Sil  c.i«* 

47  117 43  027 
Wah!dr»hl  42  518 81  951 

88  762 
86  18« 8  988 
«70« 

86  915 2«  «44 
4  878 4017 20  629 24  87« 

18  786 18178 41087 50290 
BfilUfWi  awl  BUwainriihiBdungen  aus  S(hweißoi»en 12  488 

17  6»;g 
102  6r.4 110  726 

2  488 
S  472 

167  ORO 208  211 
81  228 30  7(30 
Iii  824 

I6  95ti Fsbriluto  Ton  Eiaen  und  StaU,  iticbk  boa.  f^aant 28  285 28  871 «8669 74015 

1 17«  185 860  500 4  438  748 4  992  213 
7813728 6  558  464 88  936  867 43  974  191 

Ergebniwe  der  üiploubaiiptitriirunt'i  ii  an  ilcn  TochniMclipn  iiix  li.m  liulen  in  Rnrlin,  Uauuuver,  Aachen 

utid  nan/lc  «iiliitiul  des  Studic'iijahrt'S  IIKKJÜT.* 

Von  den  rar  Dipluiiitmu|it|iriiiuiiK  /.u^dunHuni'u  Kuuilidtttüii  lial>t>ii  lit-HtaiKlm : 
•D  dvr  TrchnlüchcB IHiitoD  tialWB  ti««un«l«n: 

norb<rbulc  Id 
a 

•  KU'"* 
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IK 
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20 

»; 
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13 

4 A 4 24 
MaBchineniti);oni«wweien    .  .  . 

131 
71 

IH 

1 227 

t;9 

1.') 

12 3 

99 

1.') 

Ci l 22 
Elektrotochnik  16 21 ;< 1 41 4 

12 

2 1 rt 
37 

40 

12 H 12 4 1 5 
18 — 

; 
7 4 1 5 

• 

_
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20 1 6 

.1 

7 
HOttenkonde  22 1« 

88 

4 
: 1 

7 
7 7 

-1 

-i 

1 
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•  «ZeatntlUatt  der  BuTerwaltaag*  1907  Nr.  99  8.  851. 
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1854   Stabl  and  Eim.  ReferaU  und  hMntn  MHUilungm.  S7.  Jahr;.  Nr.  51. 

Berslma«  ind  Hltteneneagnlsse  »riechenlMdi  .  ̂   Die  Erzeugung  dor  Eiaenhattenworko  gostaltote 
In  Jahre  flMM.  folg«ndDnn*B«n luofi  1(W 

Niicli  dem  .üt-nnoniist  (['Orient**  hatten  die  t^ripcbi-  t      InWaMetOB      t  laiVtntwa Hi'licii   I?erir»crkt'   iiii>l   Hütten   im  Jahre   I'.dMJ.  vor-  !<•••  M»* 
;;li<-h<'n  um  i  J'irt.  ijju'lihtclj.  iiil.'  ) ! i^'riiniANe.  Kowuit  »ir  KoheiHen   .  .  .  185S96  117866(15  148079  11898948 
für  die  lliHvninduiitrit!  von  iicdvutung  sind,  zu  ver-  tiulieiHon 
leichnea:  im<  itOi  II.  Schmolzun;;    4r>(,H    »247749    .IMir.'.i  7>;i*iti:)8 

li.oinnuuf:  tili w.-rif«>n  Ofwinoune  iraVTirM-ton  KiHenfahrikaie  .  23ti946  51-194061  20M>I5  41'.>i'4I»<8 
<  ^'  <  I  Htablfabrikate  .  8SS924  78094895  244  793  55594088 

llraunkohlo.  115S2  HIN  ms  t  11757  14:1814  Weißblech  .  .  lor.o  «010150  1H560  «010040 Kiaencra  .  .   r>80  620   4  910  217   4(i:)  022  8.ts:4t;7 

Mangaaen  .     10  040      108  672       6171      122  565  D'*>    Anzahl   der   Hoehorcnwcrko    war    in  beiden 
Uaagaaeiaen-  Jabren  naverSadart  vier,  dagegen  kamen  an  den  76 

crz  .  .  .     66  382   1  161  792     89  687   1  182  652  MBctigen  Etwa-  und  ätablwerkabetrieb«a ,  die  im 
Chruinerz   .     1 1  5:t0     4.*I2  B75      8  90O     862  352  Jabra  1905  Torhaadan  waren,  wifaread  des  Bericbta- 

Jabrea  vier  voitere  hinzu. 
Bergircrica*  and  Risenlndnstri»  ItalienM  Auf  die  verachiedenen  Eitea-  and  Stablfabrikate 

im  Jahre  liiOO.  vertviltea  aieb  die  oben  angegebenen  Erseagaagaalffem 

!>i'r    vorn   Küni;;!.  Italieriirichen   Her>rw i'rk  -  K .irj»»  wie  folgt: 

v.  t  ilt.  iitlii  Ilten  Statistik  entnehmen  wir**     i'    i  ncb-  a)  Eiaea  *^ 
Htcheuden  Angaben  über  die  Ergebnisse  des  llerg-  Bleche,  Stal.-  und  Proiiieisen    .    218  9S5       187  964 bauaa  nnd  Eiaenhattonbelriabea  in  Italien  wSbrend  Ka„dw.  (krSte  und  Hammerware      4  565         3  642 
dea  abgelaarenea  Jabre«,  verglieben  mit  1906.  D^ni.t,  Nü^ei,  Nieten   6000        6  200 

Danach  «ardea  gefördert  beiw.  hergeetellt:  n..ken,  Riedel  usw.   3  722         2  694 
^•f*-,-^  ScbmiedeHtacko   3  5»  5  29.5 
Um  Ure  *  erscbiedenes   1U5  120 

Riaenors    .  .    884817   6  855776   366616   5138338  Stahl 

Eiaenmangan.    ̂ ^^^     ̂ ^^^      _  _  Bleche.  Slab- and  Profflatahl.  .   200  040      147  225 
Maniianerz    .       3000      ll(.;i50       5384      147880  S?""!"*.'  *  * ole« 
Wolfrnmerz  .  25       25Ü0Ü       -  -  BiBenbahnBcblenen   68760        34  568 

.Sehweli  lkie«.     188864    8  080970    117667    1  994206  .  '         V«"  *  **** 
Stein-,  Brauu-  StablguÖ  für  die  Marine  und  für 

kohlen  uaw.    4732ii:t    4  191  870    412'.Mr,    •uar.M  tS        Eisenbahnen   9  678  460 

Koks  ....      38Ü00    1  254000      30000    1  152000  fo>>i'''n  *  *2«  »  !; r,.    „  ,,   .         .  -  ,      .     .         p.  ti.M  in,   u  Blöcke    ...     41722        29  2S»9 
Die  Zahl  der  Betriebe,  in  denen  KiHcncrze  ce-  v^th,  hi.  il.  n.  h   14  159         17  301 wdiini-M  wiiriien.  verringerte  wich  von  29  im  Jahre  l!in5 

rtiit  27    im    iii  rieht*j(ihrf.  die  der  Manuaiier/cnilten  Die  naelistehende  Tabelle  zci^t  sehlieblich  noch 
M>ii  7  auf  r»,   wähn  tili   ̂ 'li  ii  hzi'itij,'   die   Anzahl   iler  ,|,.„  Allteil   der  leraclüedenen  Ki»eniudu8triehe/irko 
Ki.lil.  til.i  r^;»,  rkf  vnu  IIS  auf  4:t  Htiei,'.  —  Von  den  an  der  lierstollung  der  Biaen-  und  Stahlfahrikate  : 
^efiirii>  rt.  n  rri!-cii«  r/eii  den  let^ti-n  Jahres  Htammton 
allein  :m  724  t  von  der  Insel  Klba;  für  1905  war  ElMafabdka».  suhifabrtk.t« 

dicao  mit  855 877  t  ander  EiseaentgewiDnaog beteiligt        Bezirk  '*°*  '^'^ 
geweaen.  Auagefahrt  wurden  Im  Beiiebt^jabre  801 448  t  ßoii,,.,,^  4  <.\:,        440    _ 
Rlfienerze  pegen  201  062  t  im  Jahre  luror.  Zur  Vcr-  <.„u  "„i^»' '  ,1,', i  ••  .  I      i       •     i>    .  r      ■      ini   .   fcz-on-  .  <  altaiiissctta .         <mO        —  —  — luKtuii;;  }»i-luii"teii    in    l'ortoferraio  (IJIml    150  OO.i  t  ,,   r^;rt.      a.y  ann       9Aa  äao  laaiiA 1.  /?  „  ,.r.i,  .    •     I.      1-      o.  ,      .  <  arrara .  .  .     5o.!r>5     ̂ 2  600       848  448    166  114 
hifiein  r/,  in  rollonicu  9525  t,  in  i'iombino  31  IJi  t  i.'!««!««  3"  800     32  400    _ 
und  der  Rest  an  Teraebledeaen  aaderea  Orten.  Mailand.***    91"  526     78  886         6  777  C5S4 

•  .Nachri  ht.  n  fttr  Haadd  aad  ladnatrie«  1907  »••i»»  »0*f»     «f^        «2066      6  810 
Nr.  lao  S.  2  und  ;t.  R*»"»  ....         279         606         9  687     II  817 

Nii.h  .RnKM-irim  .MiiiiTHria-  1 9<i7,  1  I.  ( )ktulM  r.  Turin.  .   .   .      24  sno      21  746         Sf,  970      2r.  .•tr,.j 
.S.  lOH-lOÖ;  21.  November,  Ö.  230-232J  1.  Dezember,  Vicenza  .  .  .     20  551      15  987  U>Uj       H  .ii3 
8.  247—248.  Inageeamt .  .    286  946   206  915      332  924   244  793 

Referate  und  kleinere  Mitteilungen. 

Znm  EtnstnrK  der  Qaebeebrürko. 

Wie  wir  bereit»  früher  anlüBlich  der  .Schilderung 

des  Unglücks  berichteten,*  ist  von  der  Kanadiacbea 
Regierung  eiae  Kommission  zur  Untereuebnng  der 
Urfaehen  fflr  den  Kiintiirx  der  lirUckfl  über  den 
St.  Lorenrstrom  bei  Ijuehen  eint'e»et/t  worden.  Die- 
Hi-lli'-  lint  inuiiiH'lir  iliir  Artieiti-u  iilip'Hcblo.4sen  und 
i't<  Hti'lit  /.II  erwarten,  dali  in  eiui:;.en  NVorlien  die 
näheren  Mitti'ilun:,'en  der  Oeffentlii  likeit  iilierirehen 

werden.**  Tür  die  L'iiterxui  huiisceii  der  Koiiiini«Nion  hut 
die  EriMUerin  der  Rriitki-,  di»  l'h><nix  lirid;,'«'  <'ii., 
ein  geaaaea  Modoll  der  Teile  des  Feldes  9  im  Itflck- 

•  ,8tabl  und  KiNen"  l;'07  Nr.  40  n:«;. 

,Tbe  Iroa  Ago"  1907,  28.Noveinher,  ö.  154H. 

arm  der  Brücke  anferti^'en  laHscn.  wo.  wie  man 
allgemein  annimmt,  durch  das  Zerknicken  zweier 
SregonOber  liegender  üntorgnrtglieder  der  Einstnnc  ver» 
anlaUt  wurde.  Das  M  nli  il  ixt  in  '/v  de»  Original« 
«Hui^eführt  und  wie«i  ̂ i'^reii  2900  k^;.  Bei  der  Bo- 
la»nnn;H|irobe  betrui;  der  HüehHtdruek,  den  da«  Stück 
ttiMhii'lt,  H'JO  kjf'iiPin.  Nadi  halbamtliclien  Mittei- 
luiii;i  ii  ■!•  T  Hriiekenbauirefiell*chrtft  war  das  Modell 
in  dersi'lben  Weise  her(;eittell(  worden,  wie  die  Hrfieke. 
Die  bei  der  Prüfung  erreieliten  hohen  Fetitigkcit«zahlen 
aollen  sich  durch  die  Verwendung  geringerer  Material- 
attrlcen  bei  dem  Modell  orkllraa  laaaen.  Vlcb^  tat 
jedenfalls,  da6  der  Zusammensturz  genau  in  derselben 
Weine  wie  bei  der  BrOrke  erfolplc.  Die  Annahme, 

duO  dor  Kini>tur/  lc?dit,'liih  bei  (»itu  r  lleanH|)rurhunt»' 
von  1205  kg/qcin  erfolgt  sei,  würde  dadurch  an  Wabr- 
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18.  Dwemlwr  1907. Referate  und  Heinere  MÜteUun§en, Stehl  aad  EImh.  1855 

M  lu  uilii  likLMt  ;:l-v\  iiinon,  •ndtM  -<i'iH  wünlc  dii' Hrii<  ki>n- 
liaii^fMcIlMrhaft  von  tloin  Vor«urt,  nii'  ii  Fi  IiIit  in  iler 
l5orerbnuni:HwiMHt<  li(>!;aii^onzu  liattuii,  k'J''«^'''!«'  wordun. 
Di.--  I'riilun{;  war  »on  Prof.  W.  H.  Murr  toii 
der  ColambiA-Univerrtiltit  Tnr!;pnommen  worden,  dessen 
Aintliebe  Bericbto  indeHNon  noch  auB«lohen. 

Wie  4m  ,Z«ntr«lbliitt  d*r  BMverwaltnng*  aus- 
fflbrt,*  maS  mM  «ifEiawclita  dtetea  Unsrldckafallea 
tfCKtehon,  daß  onMra  KMMtafo  toii  di>ii  S;iarwiuiiiri-n 
in  den  VertrittertmiTüBtSben  der  nriukijlicdor  nor-b 
nicht  iiusn  ii  iit.  um  ili>'Hi'  Si.ilie  rii  lilii:,  il.  h.  Wdlrr 

ZU  schwach  noch  unwirtitvUat'tlick  ntark  zu  bc-niUHHuii. r.  G. 

RoHt  für  <>aMnwafer. 

Von  bisher  bekannten  Rosten,  welche  boaondera 
In  koiitinoier)ieb  arbeitenden  Uaaonengem  fOr  Heic- 
«wecke  ani^nwandt  werden,  iMt  nicht  nnwesontlu-h  die 
Abmesitun;;  und  Form  de»  OeneraJorscbachtPi»  »elbst 
abbäni;ii;.  (iuj'i'rioiiiiLT  mit  /«-ritnilor  l.uftziif iihrun;; 
und  i^rülliTi-ni  Durcbiiii'Kfti'r  erf<ir>NT!i  «tt-t«  ciiu'  hobt- 
Asi  lionscliiclit  iUkt  ilcr  die  SVimizu : iiliruiii;  rtlMlcckcii- 
dcn  Haubf,  damit  dio  l.iifl  «ich  ilurcli  dii'sclbc  ^iit 
verteilt  und  die  tiaubc  vor  dem  Verbrennen  };ci^<-liützt 
wird.  Auch  ist  diu  Dimensionierung  der  Ilaubu  und* 
folglich  det  Graerator«  eine  stark  begronxt«.  Bei 
Anordnung  von  Kneten,  welche  gans  oder  teilweise 
<iuer  durch  den  Schacht  i^clicn,  stößt  man  fast  immer 
auf  il>Mi  ri'lii'lHtiiiiil,  (IttU  die  Hr.  im  '  'V  n  mnen  nn- 
;;b'ii!imiilii^  liifiln  f;»-hi'ii,  oft  ScIiIjh  krmin--iiHiiillungeil 
«iiftrctcn  uml  zu  iinlicltsanicn  uml  li  iili  r  nll/u  lange 
dautirndfii  Mctricb-'slöriini.'fn  Anlali  j^t-ben.  Für  kleinere 
Betriebe  hat  hIcIi  teiUciM-  der  ro8tlose  Generator  ala 
am  zweckmftttigsten  liKwäbrt;  aliurdinga  ist  auch  hier 
•af  eine  Bedioonog  des  betreiTeuden  Apiiaralcs  dureh 
geaehnlte  Arbeiter  das  grölite  Augenmerk  lu  richten, 
da  bei  der  aeitllchen  Luftoinfahrang  die  Sehlacken 
ir.-rnde  an  dnr  S<  bai-btau!<matternng  bvHündvra  atark 
auftreten  und  rei;e!iniUii};  mit  Schörcim-n  entrernt 
werdi-n  inüfKon. 

Je  f;r(iUer  nmi  die  Oascrzeiitier  in  ihren  Ab- 
messuujjen  wind,  desto  hchw ierii.'or  ist  die  A.Hche  au« 
der  Mitte  zu  entfernen:  auch  war  e^  mit  den  gc- 
brSucblicbBtcn  KoHtforinen  bisher  nicht  ni<>ulli  Ii,  reibet 
bei  Ueinater  Hübe  des  lloatea,  sowie  der  Aschen- 
•ehlebt,  eine  gute  und  gleichmSBige  Verteilung  des 
GeblfisewindeH  zu  nrzielen.  Die  Anwendung'  einea 
oinbeitlicheu  KoBtHystem»  bei  feftHtebenden  Sebaebt- 
jfoneratoren  für  joi;liebeii  zur  Vi'ruM-<un^'  ;,'el;iiijrendeii 
KrenuHtolT  und  allu  CirölieuverbHltuii'HO  iHt  schun  vuu 
Natur  aiiH  darch  die  Besehaffenbelt  der  Kehle  nicht 
«löblich. 

Nacbatebend  «ei  an  Hand  der  Abbildung'  1  eine 
besonders  vorteilhafte  Hostkoiistruktionf  wolche  noch 
nicht  allgemein  bekumi  sein  dürfte,  darsestellt.  Der 
Roat  ist  hier  als  ein  rii^fcinnig  freiliegendes  Dach 
au8(;ebildct.  «rotra^on  Ton  mehreren  LuRzufBhruni^- 
rohren.  I'a  unten  in  der  .Mitte  den  Srhucllti's  «ich 
cioeli  iniiner  ein  toter  AHi  heiike^el  bildet,  ho  ist  iler- 
^ril.i-  hier  i.'leirb  ma«-iv  mit  einirelniit  und  lUi-iit 
^leichtoitig  als  Uutit<-Iitlaelh'   iiir  die  AHt  be  und  zur 
Lttfkverteilnag,  Die  Oi-blüscluft  f;eUiii<;i  durch  ein 
Bohra  nach  der  Mitte  in  den  Ivc^elfürmigen  Behälter  b, 
dann  durch  mehrere  aaf  demselben  angebrachte  Kohr» 
atntsen  c  nach  oben  unter  den  Rost.  Die  Rohre  c 
sind  am  oberen  Ende  nach  einer  Richtunfr  kreiafürmif; 

vorlaufend  umi^ele^jt  und  erni;'i;,'lii-heii  niieb  hii  rdurch 
eine  kreisende  ^^  iiidri>  htimu'.  »-o  duii  die  Luft  unter 
dein  Riny:roi!  i.'i:t  vcrtiili  «ird.  AuL.  'rd>  iii  «nid  di<' 
den  ItuHt  biUlelideti  I'IücIk'II  von  h.ehiiialeii  l.ufti<  hlit/en 
durchbrochen.  Die  Breite  des  Kiiij;roste8  selhft  ist 
eine  äulterat  geringe  und  betrügt  bei  einem  Oaa- 
erxenger  von  etwa  1^  m  Durchmesser  rnnd  15  cm. 

Kur  i^rritii  re  ( i  ein  ratiTcii  ist  diese  KoHtknuHtruktion 
lieNondcrs  i;i  i'ii;n«'t,  da  es  durch  dioi>elbc  ermrii^ücht 
wird,  .\|i(i.iriitc  /{)  bauen,  welche  die  Iditlani;  ;,'ctiriiueb- 
lich  gnditi  i»  rschnitte  von  .1  tu  noch  bei  weifcin 
abertreffen.  Die  EntferaiMig  der  Asche  aua  der  Mitte 
Ist  hier  ebenfalls  leicht  antMfllhrea,  d«  der  Riogroet 
gestattet,  mehrere  ttberelnaadwilegeade  den  Schacht 
abscbllcBende  Waasertaaaen  zu  bauen.  Etvi-aiee  Be* 
fiiri'litiii'.:;on,  daB  Schlacken  sicli  ain  Hont  aufhän;;en 
könnteTi.  sind  (gerade  bei  dii'H,  iii  Kust  iiust^i'si  hloHsen, 
Weil  derteliie  im  V,  r:,'Ii'i(  h  zu  aiider>  n  Konstruktionen 
den  ;;erinL.'sten  Kaum  im  Sehaebiquorschnitl  einnimmt; 
hierdurch  i^'t  auch  ein  ̂ Icichmftfiiges  Niedergehen  der UrennstoHsäulo  gew&farleiHtet. 

*  1907,  t.  NoTember,  8. 684. 

m.K.MI 

AbbOdsaff  I.  Xcum  Ka«tk«a«irMklloii  flr  Oaiientrafftr. 

Im  „Iron  Au'e"  vom  4.  Juli  d.  J. 1  4  w  ird  eine  Ront- 
aiiordnun;;  binlirieben. *  die  von  William  It.  .Miller 

von  der  Forter-.Miller  Kn;:iiieerin)f  C'om|>any  in  l'itts- 
huri;  herrühren  soll,  und  die  mit  der  oben  näher  er- 

läuterten identisch  iHt.  Km  inub  darauf  hin|;owius«n 
Werden,  datt  die»e  Konairuktion  «las  Rrifpbnis  deut- 

scher Arbeit  itt  und  unter  D.  R.  P.  173  652**  sowie 
in  aaderea  Staaten  geaehUtit  ist. 

H.  Ooehiz  in  HUdesbeim. 

DMaprke8B«l>lTora«ifK«mBlMlOB. 

Auf  Veranlasrtung  des  Keicliskanzlers  hat  sieh, 

wie  uiisern  Lesern  li'^Ti'it^  in  kiiiiiit  irt.'"  eine  Danipf- 
k  e  t-  1  e  1  -  N  o  r  in  e  n  -  K  o  rii  in  i  s  >  i  i  ;i  /n  <lem  Zwecke 

i,'i  liilil(i,  die  Bau-  und  .Xlaterialiirufuugs-VorHchriften 
Itir  I>.'t!iipfke8ael  als  einen  wesentliohea  BeHtandteil 
der  Allgemeinen  polizeilichen  Bestimmungen  fiber  die 
Anlegunj;  von  Dampfkesseln  dauernd  den  FortsehritteD 
der  Teclinifc  entsprechend  weiter  au  entwiekeln.  Uebw 
die  Zusammensetsnng  der  Kommission  ist  noch  zu 
Iterifhten,  ilali  sie  aus  :J:t  Männern  der  WihHeiiHcluift 

und  l'ruxis  he»1elit,  die  vi>ii  den  inul)i.'elienden  groben 
ti  ehnisi  lien  und  iiidiistriellcn  Verliiiiideii  entsandt 
W4irden  bind.    Wirsit/endor  ist  tieb.  Baurat  Dr.  lag. 

•  ..Stahl  und  Einen"  1907  Nr.       S.  i2ü6. 
„Stuhl  und  Liscn"  1907  Nr.  9  S.  315. 

***  Vergl.  „Stahl  und  £iaea»  1907  Xr.  21  8.  727, 
eowie  S.  1830  dieees  Heftes. 
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18U  StoU  and  BImii. IT.  J«liif.  Nr.  61. 

Th.  I'eter».  Direktor  di'n  Vfri'inei«  doutsohnr  Inge- 

nieure.   Die  lla>i[ilki>Mimi^-'ii>n  hat  t'iitt-rkoiniiiiHgioiiün 
1.  für  Landflikniiifkeitpiel  unter  iliMt«  VdrHitze  von  (}. 
E  c  k  <>  r  III  II  n  11 ,  niri'ktor  iIcs  Nnrildtnittti  hcii  Vereines 

zur  I'eborwachung  von  Datiii>('kc«Hcln  in  Alton«,  uii'i 
2.  für  SchiffedAinpfkeBsel  unti^r  diMii  VorMitxi-  dih  (t>-\\. 
R«gieriuiftMr*te«  Profesion  (i.  Buslej,  geicbiftii- 
fabrewloa  Vonitsenden  der  Sehiffbutoeliiiudieii  Ge- 
•ellscbaft,  gebildet.  Der  Verein  deutscher  EieenbOtten- 
leute  wird  in  der  Dampfkt'Hacl-Normcn-KominiBsion 
durch  l'rofcMsor  F.  K.  Kiclihoff,  Hüttenilireklor  Dr. 
I'aui  l.uei;.  Oberlni^eiiieur  f.  \V  u  1 1  ni  a  n  ii  und 
<  •iMTiiifjenitnir  S.  K  »  t  t  iii  n  ii  n  v  rri  ru-n;  /u  Ili  -iilz- 
männern  sind  Direktor  U.  Kinne,  Uattendirektor 
Wilb.  Sehalle  and  Oberingmisir  Ptnl  Siepmann 
bevtimmt. 

Lloyd*«  Register  of  Brltinh  «nd  Foreign  Shipptng. 

In  dem  Bertobt  flb«r  die  Titigkeit  obiger  tieMll- 
Bchaft  („Stahl  end  Eisen«  1907  Nr.  50  8.  181«)  hat 
Mich  eine  Unrichtigkeit  eingeschlichen.  Die  fQr  die 

„Lusitania"  bezw.  .,Mauretania"  beatiinnuten  Anker^ 

ketten  haben  eine  Ketteneiaenatlrke  Ton  95,2  mm, 
nicht  wie  angegeben  war  von  44.4  mm. 

Stiaiiff«  AmitellugikOHnilMkMi  fir  die 
dentoch«  Inimtiie. 

Im  Kinvi/rnehinon  mit  den  zuiiliiiidi^cn  lioiehe- 
(Imteni  und  dum  l'rcußiHihon  Ministerium  für  Handel 
und  Oewerbe  ladet  illo  ivoiniiÜHsion  die  Interessen- 
Tertretnngen  von  DeutKcblands  Industrie,  (iewcrbe 
und  Handel  zu  einer  Konferenz  ein,  die  am  ̂ ^onn- 
abendt  den  11.  Janaar  1908,  in  DOaaeldorf  atatttinden 
wird.  IT.  a.  aollen  die  fBr  das  ntehste  Jahrnnft  boTor- 
titcbt-nden  A  u  »Mtel  I  ii  n  i,'c  n  rnn  intcrnstinnalcr  Hed' u- 
iims,',  nämlich  die  Weltaus-ifllnn),»  lirÜHscl  I&IO,  die  Cen- 
tenarausHtelliini;  nuenns-.Vires  l'-H'i,  ilie  Intcrnntionale 
liiduHtrie-Au>(Htelluii<;  Turin  1911  und  dii'  ̂ roUc  Japa- 
niHche   AuHHtellung  Tokio  erörtert   werden,  da 
es  im  Intereese  des  beimiachen  UewerbtleißeH  geboten 
ist,  reehtieitig  kh  erwigen,  ob  und  inwieweit  eine 
Beteiiigoof  an  diesen  AuseteUnnfea  in  Aussiebt  la 
nehmeo  wire.  Das  Answirtige  Amt,  das  Reiebeaoit 
des  Innern  and  das  preaSiscbe  Handelsmtnisteriam 
werden  durch  ihre  Kommissare  Tertreten  sein. 

BficherSchau. 

Schulz- Briese n,  Ii.,  (ic-neraldirektor  a.  D.: 

Die  Omomwuchaft  zur  J{f<fnli>rung  der  Vor- 

fiitl  and  der  AbwästMrreimgitmj  im  Emsther- 

gtbiel.  iSainnilulig  fier^-  und  HüUeninilnni- 

sclier  AtihiituHun^en.  Heft  l4.'t  Kattowitz 
O.-S.  11*07,  Gebr.  Böhm,    l,2ü  V. 

Hit  der  ra  Be^nn  des  Jahm  1904  erfolgten  Ver^ 
ahHchiedun)^  des  Oesetses  betreiTend  Bildung  einer 
UenoHKPnHi  hnft  zur  Regelung  der  Vorflot  und  zur  Ah- 
wÄsHerri'i iiiiTiing  im  HiiiHilier^fehiete  war  cini'  i!t«|i|ie 
desliuiL'eii  \Vi  t:er*  /,urrieki,'el«'};t.  der  die  Verbe!*<eriini:iler 
WnnservcrhaltniBpie  den  hauptgäcblichHten  und  dii  |it<'-<t 
bevölkerten  liiduNtrie^'ebictes  zwischen  Kühr  und  Lippe, 
des  von  der  Kmncher  durchtloMHenen  and  entwässerten 
Rabrkohlenbezirkee,  zum  Ziele  hat.  Uiesea  groAsflgige, 
eretmala  Ton  dem  Terstorbenen  Oberltfirgernieister 

Zweigert  -  Rasen  angeregte  l'rojekt  wird  in  der  ge- 
nannten kleinen  Rehrift,  deren  Verfasser  selbst  an  den 

vcirliercitcnden  MnlSnahnien  liervorra^jend  initi.'ewirkt 
hat.  Heiner  (ichcliiclite,  lier  Seh wieri^jkeit  seiner  tech- 
niHi  In  n  iiiiil  iirutii/ieili'ii  I )u ri  lifiihruii;;  und  Seiner  wirt- 
Hcbaftlicben  Hedeutun;;  nacii  jjcwiirdifft. 

Die  von  mehr  oder  minder  grobem  Erfolge  be- 
gleiteten Verauobet  die  Emscher  und  ihre  Zuflüsse  als 

Abaogaltaillle  dar  fewerbUeben  and  kommunalen  Ab- 
wässer SB  TerbeaMfii,  releben  weit  zurOck,  ja  bis  in 

eine  Zeit  hinein,  in  der  die  gewaltige  industrielle 

Entwicklung  und  infolge  davon  die  dichte  1l<'>iedeli]ii;; 
des  Emsch('ri,'eliietcH  auch  nicht  etulernt  i;i'uiint 
werden  konnte,  obwohl  ro  nach  und  na«  Ii  manche 

Melioration  vorgenommen,  dnfOr  manche  Millinn  aus- 
gegeben worden  ist,  war  und  blieb  die  Knifiiiiriini:  d  r 

AbwSNser  mangelhaft,  zumal  da  die  Bodensookungcn  in- 
folge des  Bergbaues  dem  AbflusHe  neue  and  neue 

Kindemiase  wurden.  Es  war  infolgedessen  gar  nicht 
anders  milglicb,  wenn  flberbanpt  den  nachgerade  nnhalt- 
liar  ̂ jcwordeiK-n  Zuntiinden  abjfcholfen  werden  sollte, 
«Im  eine  i;rol1/ÜL'!(re,  dur-  hj»reifende  Kei^ulierung  des 
i:,i!i/eri  StrMtii^'il.i.te«  durch  die  <  i  >■  in.- iiiNrli  aft  aller 
Intere-theiiti'ii,  1  pl'w  erke,  Indust  riebet riclie,  (iem,  imicii. 
Torzu  nehmen. 

Im  Jabrc  ls*.i'.t  wurden  auf  Ketreiben  des  da- 
maligen KegierungsprAsidenten  Winzer  zu  Arnsberg 

die  Torbereitenden  Schritte  unternommen^  deren  Er- 
gebnis in  Jnristiscb-wirtscbaftliehor  liinsiebt  das  nach 

den  Vorschlägen  der  eingesetzten  Kommission  erlassene 
oben  genannte  Uesetz  war.    Danach  ist  der  Träger 

der  Hei»ulierun:."'arheiten,  deren  Konten  auf  'is  Mil- 
lionen Mark  veriui-eblnui,  wahrdcheiniicb  aber  mehr 

aU  40  .Millionen  l'ctrai^'on  werden,  eine  aus  sämtlichen 
IntercHientcn  ijeliiMete  /wangsjfenossenschaft :  .jeder, 
der  üiitwcder  Schüdi(,'unjren  an  den  Wasscrlaufen  im 
(;c8amten  KniHclierg'eliiete  verursacht  oder  durch  die 
AuBfilhrün<;  und  l'uterhaltung  der  genasaonschartlichen 
Anlagen  mittelbare  oder  anmittelbare  Vorteile  bat, 
Ist  mr  MitgUedaobaft  und  sar  Entriebtnng  von  Bel- 
trlgen  verpiUehtek,  deren  Umfang  von  einer  besonderen 
KommlBsioa  festgestellt  wird.  Die  Mittel  werden  vor- 
liiutii;  durch  elno  Anleihe  aufgebradit. 

Dil'  technische  Ansarbeitnni:  und  Durchführuni,' 
den  l'lanet*  int  dem  Könitfl.  Wa!i«erb8uin8|iektor  .Midd<-1- 
dorf  ilbertrat;eu :  die  Kinsehi-r  wird  begradigt,  wobei  sich 
ihr  Lauf  von  <J8  auf  72  km,  d.  h.  um  2t>Uo<  verkOr/t; 
anter  Herstellung  möglichst  gleichmiSigea  Oofllllee 
and  miter  Beeeitigang  aller  Staae  wird  eia  am  9  m 
vertieft  und  ihr  dabei  eine  Gestalt  gegeben,  daB  sie 
in  Anbetracht  der  welter  zu  erwartenden  Bodensen- 

kuns;en  zweimal  um  je  fernere  '2  ni  ohne  SchwieriL:- keit  vertieft  «erden  kann.  D.i/u  kiuninen  umfaTieiiile 

Hej;uliorun;,'en  der  zahlreii  lnn  N  elicnHiitse,  Kläranliiu'eii 
UHw.  Die  Mündung  der  bmscber,  die  künftig  mehrere 
Kilometer  rheinabwtrts  bei  Walsum  sein  wird,  wird 
ein  Tor  erhalten,  durch  dessen  Schlieften  bei  Khein- 
bochwasser  ein  gleiebmlBwer  AbflaB  durch  Yerhatung 
des  Zurdokstaaeaa  gewIhtMistet  weiden  soll;  die  Gnt- 
wlaanrung  erfolgt  alsdann  durch  ein  Pnmpwerk.  — 
In  vulleni  (!anf;e  «ind  bin  jetzt  die  Arbeiten  auf  der 
unteren  Strecke  Wnlsuin — ^(  Mierhaii-'en :  für  die  ari- 
Kclilielicnde  Strecke  Oberhausen  —  lleiirii  lienlnirL.'  hitid 
die  Vorarlieiten  so  weit  gediehen,  dali  liie  Itauaun- 
fahrnng  ohne  Verzug  erfolgen  kann. 

Man  sieht:  ein  grottnrtip-s  Werk,  mit  dem 
ans  Schulz- liriesen  In  seiner  Schrift  In  eaebkandi- 
gor  Weise  bekannt  macht,  ein  Werk  von  grBBter 
wirtsebafllieher  nnd  «anitlrer  Bedeutung,  wenn 
man  beilenkt,  dati  die  Städte  Portmund ,  Essen, 
Gelsenkirchen.  Bochum,  Oberhauxen,  Kecklinghauaen, 
ii(i/u  /iihlreiclie  weitere  Stadt-  und  grolie  Lond- 
geiiu-iiiden,  dall  ininileHtens  '  .v  aller  Uuiirkohlenzeehen 
und  eine  ̂ ^rolie  Anzahl  Hütten  und  andere  industrielle 
Werke  im  l'.mHcher);ebiete  liegen,  und  ein  Werk  Qbri- 
gcnü,  für  das  —  um  mit  den  Worten  des  Oberbfirgcr- 
meistere  Zweigert  im  Uerrenbause  sa  reden  —  hei 
einem  Aafwanoe  voa  angattbr  40  MiUioaea  von  aeitea 
der  InteresHenten  Staatsmittel  auch  nicht  in  HObe 

eines  einzigen  Pfennigs  in  Ansprach  genommen  wer- 
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den  —  i>in  Beispiel,  das,  von  der  rheiniHcli-wcxtruliMpheB 
Isdualrie  dem  VaterUnde  gegvbea,  anderen  l'roTiozen 
tarn  Torbilda  diensn  kttnnte.  jj^.  Trtacher, 

Bei  der  Bedektion  eind  naehateliende  Werke  ein- 
pe-^antron.  deren  BoHprcchunp  Torhelialtcn  lileil>t: 

BaHtian,  E.,  Ku^.-Kat,  (iroüli.  Bankiiircktur  in 
Darmstadt:  DU  Sehwirrii/kn''  n  drr  fitH'  li.ift-- 
korrttpomUiu.  Zugleich  ein  Uilfabuoh  fQr  den  Bank- 
nad  WeehaelTorkehr.  Stnltgart  1908,  Mnthaehe  Yer^ 
lagahandlnng.  Qeb.  tfitiJt. 

Kranle*ntca»$en  und  AtrzteorganiMtion.  Von  der  Oe> 
»rhäftiHtclIe  di'M  Verliatiil«'!*  rlieini>tch-»p^<tl'Mli»fher 
B«'trii-l?!ikrankenkn!<Hen  zu  r.wHcn.  Hsneii  l'JüT,  Kom- 
iiüsHionsvi  rlrti;  von  (iiiiitlirr  iS:  Srhwati. 

M  <ä  <t  H  (' r  M  <■  Ii  III  i  d  t  A.,  liij;i>ni<.Hir  ;  l)iin  Ur'i  ht  auf 
Ai'bt  it  und  dif.  l.önHiig  ilrr  iiii;iale»  Ai  hi'ttfrf rni/e, 
Selbatverlag  1907.  Zu  beziehen  durch  G.  l>.  Baedeker, 
Ebmil  ißi  a. 

MitteüungfH  über  f ondt*m§aarheitm  auf  dem  Oe- 
biete  dea  IngeHieurweaena.  Haranagefaban  Tom 
Taraia  daataeher  Ingaaiaara.    Haft  46 
bis  47.  Bach,  P.:  Versu<^be  mit  Eisenbotonbalken. 
Zweitor  Teil.  Berlin  1907,  Jiilin«  Springer  (in 

KommiHaion).  :i  >. 
Th  om  S  b  I  u  n ,  l'r.  .\  d  i»  1  f .  l-]lcktri)iiiiri'iiieur  :  Kur^r» 

I.'hrhui  h  drr  ilh  hh  iiti  rlniih.  l>rit»i'  AuHml'''.  Mit 
334  in  den  Te.\t  gedruckten  Figuren.  Berlin  1907, 
Jaliaa  Spriagar.   Oeb.  18^ 
Katalog«: 

Allgamalne  Elektrisitita  -  OeaeUaehaft. 
Berlin:  /.  EUdctriaehe  WolteiutrafieH-Äntriebe.  — 

noek^annun(i»-Sfh(iJiaidagen  nach  dem  Sdmit' 

u-u<jen»tt»tem  der  A.h'.G. ,\  r  m  a  t  II  r  <>  n  -    und    M  a  h  r  Ii  i  n  imi  f  a  h  r  i  k    A .  -  <  i. 
vorm.   J.  \.   Hilpert  in   Nürnlierg:     Ktn-  und 
m  eh  rul  ttfxije  Eroiren  ten-Pumpen. 

Sturtovant  Mill  Company«   Boston  (Mass.): 
NettaffO  Separator, 

Nachrichten  vom  Eisenmarkte  —  Industrielle  Rundschau. 

Vom  on^'lischen  Kohvisenmarkt«'.  —  Udu  r  dn^ 
cni^liHche  Robei»ent;i'HrliHft  wird  unn  utitHnn  14.  il.  M. 
aa»  Middlesbrongb  wie  folKt  geticbriehen :  Neben  der 
allgemeinen  LuBtlosigkcit  macht  Hieb  jetzt  auch  die 
NUa  der  Feiertage  und  des  JahreaaeblHsse«  fOblbar. 
Dia  Oaldknappheit  und  das  Xachlaasan  in  der  IndaatrI« 
habdii  «Hrkarea  Büi8n8  da  dia  aakaltnad  gataa  atetl- 
•tlsohen  Anaweiae ;  die  Ktafer  rind  dabar  aabr  mrOck- 
haltend .  iinri  es  bewteht  ein  «ehr  ̂ roGer  üntersehied 
zwimlien  üircii  l'ri'iscn  und  denen  der  Abgeber. 
Nominell  niiiil  dif  {'pimm'  ̂ ''-Pi^^ärtig  für  (tießerei- 
eisen  Nr.  l  üb  ö.i  0  d,  für  Nr.  A  *b  49  G  d.  für  Hflmatil 
in  gleichen  Menden  Nr.  1,  2.  3  mit  05  —  f.  d.  ton 
netto  Kassa  ab  Werk.  HieHji;c  Warrant.^  für  prompte 
Abnahme  stiegen  von  sh  41)  —  Kassa  KAufer  am 
Hlttwoah  bia  haate  auf  sb  49/6  d.  Dia  Warrantalagar 
«nthaltan  jetzt  87588  tone. 

Tereiu  dentscht^r  Eisongießeroleu.  ~  In  der  am 
7.  d.  M.  in  DOsseldorf  abgebaltenen  Versammlung  der 
NiederrheinisclHWaatflltaebettOruppefilrHaa- 
dalsgoB  de«  Varalaa  ward«  «iaatimmig  besrhlosscn,  die 
bisherigen  Terkaafspreisa  beizubehalten,  weil  oiner- 
BcitH  überall  genOtfcnd  Bchctiafti^jun^  Torliaiidcn  int 
und  aiider.HeitH  diu  ( if!*leliun{;f*kü-ti-n  ••ich  ni<  lit  '^c- 
Indt'rt  lialieD. 

Die  am  l't.  d.  M.  Htattgehabte  Versammlung'  der 
Gruppe  Berlin  des  Voreine«  1101110 flberdnatimmend 

mit  den  Besi-biQssen  der  Übrigen  Yereinegrappen  fest, 
daß  die  Gießereien  gut  boscbiftigt  aind,  die  Kosten  der 
Bobatoff«,  inabaaondar«  da«  fiobeiaen«,  deaaen  Preis 
noch  bflber  atebt  als  Ende  vorigen  Jahre«,  sowie  dea 
Koks  von  den  Syndikaten  noch  nicht  herab<;eHOtzt  wor- 

den wind,  und  in  Ani>etrufbt  der  hohen  Arbeitnirdine 

auH  SeHiHti'rliaUunj;s;,'ründen  an  eine  HrmiSBii^unt;  der 
(iuBwarenproiHO  nieht  jjedacht  werden  kann.  —  Ferner 
wurde  noch  darauf  biny^cwicsen ,  daU  die  stark  ge- 

sunkenen Walzeisenpreise  fOr  das  Oießereigewerbe 
nielit  maBgelMind  sein  k8nnen. 

Versand  den  Stahlnerks-Verbaiides  im  Tin- 
rember  1007.  —  Der  Versand  de»  .•Stahlwerks- Ver- 

bandes an  l'rodukt«>n  A  betrug  im  BeriehtHmonate 
423055  t  (Kobstahlgewicht);  er  bleibt  damit  hinter 
dem  Oktoberversande  (488988  t)  am  16878  t  and 
hinter  dam  Tersanda  im  November  1908  (488  798  t) 
sogar  am  69  T88  t  zorflek. 

Versandt  wurden  im  Nnv<Miiher  ;in  Ilalli/eiii,' 
115891  t  gegen  120UI4  t  im  Oktober  d.  J.  und  16UUT;  t 
im  NoT«mbar  1906,  aa  Eisonbahamaterial  828074 1 

iri'K'en  ish'.t'.ist  im  Oktober  d.  J.  und  181331  t  im 
Novenilier  l'.nu'..  an  F<irmeisen  851)91  t  goffen  1299'il  t 
im  Oktober  d.  J.  und  l.')5  3H5t  im  November  19Ü6. 
Der  diesjährige  Novemberver^iand  warHomit  in  Fiscn- 
bahnmaterial  um  33  076  t  höher,  dagegen  in  Halb- 

zeug um  4188  t  nnd  in  Forraaiaan  am  44890  t  aie- 
driger  als  im  vorhergebenden  Monate.  OegenDber 
dem  November  1906  wurden  wiederum  an  Eisenbahn- 

iTiaterial  4ii"4ll  t  mehr,  nlier  auch  an  llnlbzeug 84 186 1 
und  an  Formeisen  70  294  t  weniger  versandt. 

Auf  die  einzelnen  Honato  verteilt  ateh  dar  Ter» 
Sand  l'oI;;i'ndernu»l5en : 

iwM  M..1V.,.,,.  El««"*«*«-     y««-  08»aml. 
I  t  t  I 

November  .  150  077  181  331  156  386  488  793 
Dezember.    148008    176144    181878  449086 I90T 

Jannar  .  .  164816  188 S86  146  870  489  571 
Fabraar.  .  141847  188111  184  806  449  864 
Mira.  .  .  147769  808188  168878  608  808 
AprU  .  .  .  142  618  178818  168846  481974 
Mai   ...  180868  188916  176028  489  807 
Jnni  .  .  .  136  942  200  124  177  597  514  663 
Juli    .  .  .  121  574  187  151  179  701  488  420 
August  .  .  139  H45  195  718  186  106  521469 
Sejiteml.er.  125  291  176!<T3  117  359  419  623 
Oktober.  .  12(MH  »  I8S'.<98  129  921  438  933 
November.  115S:M  222  074  85  091  423  055 

Stahlwerks -Terband,  Aktiougesellschaft  n 
Dl66«Morf*  —  Wie  die  Yerbandsleitung  berichtet, 
können  die  voratahand  mitgeteilten  Veraandxiffani  aa- 
gosichts  der  deneitigen  Oeldlage  und  der  dadurch  her- 
vorperufi-nen  /uriiekhaltunt:  für  die  r;i's,'enwiirti^'e 
Jabres/.eit  als  recht  Ijefriedi^ciid  angesehen  werden. 

Die  l'rcisl'eHtHet/ung  fQr  den  Inlandsabsatz  von 
Formeisen  und  Halbzeug  ist  inswiscben  erfolgt,*  nnd 
iwar  fQr  llalbzeug  fUr  das  arata  Jahresvierttd,  fBr 
Farmaisen  dagegen  fflr  da*  erat»  Halbjahr  1908. 
Lettteres  geschah,  am  deoi  Hindal  fOr  da«  Frflhjahra- 
^'PKcbüft  eine  sicher«  Chraadlage  SB  geben.  Dir'  l'reiNO 
für  l'ormei^en  früher  zu  bestimmen,  hiUte  iiivlit  den 
Wii:iM  hi  ti  'l'  H  lliuidrU  rntsprorticn.  I'.h  mu6te  ein 
erhcltliclier  Rückgang  der  lUuugfiverpHichtungeii  und 
der  Kager  abgewartet  werden,  ehe  die  billigeren 
Preise  herausgegeben  werden  konnten,  und  der  Auf- 

Vergi.  „Stahl  nnd  Eisen«  Nr.  60  8.  1886. 
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»i-\\»h  war  am  so  «eniger  b«denkUcb,  «l«  irgend  «ine 
Kauflust  bhber  nidit  beaUad. 

Auch  fflr  Ualbzong  ww  M  zvv<  i  knuilli);,  die 
PreiafMtaetiniif  erat  Tonunehmen,  nachdem  aieb  die 
MArktlegff  für  die  Ferti'rerzcugniaiie  mehr  gekllrt 

hetto.  Warf  die  l'ri'iül'i'HtÄOtzung  früher  orri>l;,'t,  ho 
hStti-  doD  AliiH'bineni  wulil  kaum  ein  ho  ̂ roUuN  llnt- 
^'(■^.'(■iikoninion  geieigt  werden  können,  wie  diea  jelst 
>;c!«clielii'n  ist. 

Zu  der  Aiiniihinc,  dnli  der  Stahlwcrks-Vcrband 
für  da«  cr«te  Vierteljahr  die   irleielieii  l'rei«© 
wie  biahcr  beibebatten  wi'irilt'.  In:.' k<'iii  (iriind  vor.  Im 
war  im  Qegenteil  den  baupUärblichnten  Abnehmern 
Iwkannt,  daB  die  neuen  Preiee  niedriger  aein  wfirden,  nnd 
in  feinem  letzten  Berichte  hatte  der  Verband  bereite 
erklSrt.  dnö  die  FreiKfpHtnetzun>j  unter  HeriiekHiolitiKunK 

aller  liierliir  in  Fraj»e  ki'inini  ini.  ii  I'rn-iiinde  erfoljjen 
werde.  I>ie  an  eine  irri_:i'  \  nniii-^-i  i u iii:  •.•fknnpften 
Prellntii^nlVi-  rntl»  liri'ii  diilirr  j'  JiT  Hi-rr.  Iii;:;iinir. 

In  Oberbauliedarf  ist  ilie  li'  -4i  li;i'iiL"i:i;^',  ili>> 
Ypniandzablen  zeigen,  rccbt  ̂ 'nt.  Hie  vun  viu.  :  K>Mlie 
von  Zoitangen  verbreitete  Mitieilun^,  es  bandle  sieb 
bei  den  atarken  Oberbauabliofcrungcn  hauplsüchlich 
um  Aaftrlge,  die  aeitena  der  ätaatebabnen  knrx  vor 
Ablauf  der  alten  Vertrffjve  erteilt  worden  Aeien,  tat 

ginzlich  un2iitri'!Tt'nil. 
Biiroper  Walzwerk,  Acllen-<«e>elli«rliaft.  Itarop. 

—  I>er  \om  Vorstände  erwlattete  hericlit  Htellt  mit 
Bedauern  fest,  daß  das  Unternehmen  während  de» 
Jahres  1906/07  an  der  reichlichen  BeachAfligung  in 

der  üieenindnatrie  inrolge  den  t'rnbauee  der  Wals* werka-Betriebumaacbinen  nirbt  i;ebührend  teilnehmen 
konnte.  Vnti  Anfnii;,'  Oktolier  hin  /um  12.  Ni>\ etiilier 
litUti  nihil'  ilcr  Iti'trieh  we;ren  lien  rmhiuie*  ilcr 
lihick-  III!'!  \' i)rw  .1  I  rcke  :;an/lii  li.  .Njii'hdi.'iii  iiii 
die^^e  eine  vuii  ilern.-'eUien  .Motur  iieilieiiti'  iimie  I  eiii- 

blerbütreeke  mit  einem  .Stoliol'en,  zwei  (ililhören  und 
vollatAudiiccr  Adjiii^tn^e  niif^obaut  war,  nitiüien  von 
Hitte  April  l>ih  AnfuttK  Mai  d.  J.  die  alten  Feinblcch- 
etrecken  aüUgelegt  werden,  nm  auch  hier  den  neuen 
Motor  einsnbauen.  An  Stelle  der  frfiberen  dritten 
Walzenatraßo  ist  die  Montn>;e  einer  StraDe  mit  Warm- 
waUbetrieb  fflr  dänuere  •'>!|ie/inlblccbe  bcironnen 
worden.  Das  Martinwerk  arheitete  in  Heinein  er-trn 

Hetrichri  Jahre  hel'riediijfnil ;  <l<ich  wurde  das  Kri^elmi« 
durch  die  tioben  Hubei^L-n-  und  Si-hrott|>n  i*e  stark 
ht-eintraebtiift.  Der  Uurcb!tchnitt«erlÜH  »lellte  >*\<  l\  für 
<iie  Tonne  Feinblech  anf  155,88  (i.  V.  auf  i:(  i.>»Sj  *. 
Berechnet  wurden  im  gnaten  für  3  1liUbli>,20 
(2  »988£7,81)  Ji  Eraengniaae.  Die  Zahl  der  Arbeiter 
betrug  im  Mittel  451  (335)  mit  einem  dnrdiaoluütt- 
licben  Schichtlohne  von  4,42  (4,20)  Die  Oewinn- 
rcchnun^'  'fifjt  nach  Verbuchuni;  alh'r  rnkd^ini  und 
naeh  Veruütunu'  von  ;J0OO  #  an  den  Auliiicht!*rat 

einen  I  eioTHriiui'  M'ti  ST  ,'>'j.'>.40  dieae  werden  ganz 
zn  Abacbreibungen  verwendet. 

BlMbwnlKwerk  Hehalx  Kaaadt,  A«tlMi<€iMell- 
Hcboft  XU  E<isen.  —  I>i«  am  4.  d.  31.  tagende  auKer- 
ordentlielie  ]Iau|itvcrHnmmlun);  beschloß,  das  Orund- 
kapital  iI'  T  ( i ■  hi  lUchnft  von  /u>  i  auf  ilrci  .Milliuneri 
Mark  /u  iTlniin  n,  und  ;,'ei>ehinii.'r.  d-  ii  A uk.iuf  l  incs  :i'Mi 
.Mi<riC'  II  _-ri>l>en,  hiieh«ii'-'-rtri'i  umi  M-hr  ;,'iiu.-.tl;,-  am 
Nieilerrhein  ^;elej;enfM  (n  laihl.v.  für  den  Hau  uinuH 
eijjenen  Stahlwerke«.  Der  liiHlH  ri;;e  Beitilzer  destirund" 
atückca,  Uraf  v.  Spoe,  der  bereilH  früher  von  den  an> 
HchlioBenden  Lindereien  40  3lorf;en  an  die  Oeaellachaft 
gegen  bar  verkauft  bat,  erhftU  ala  Oegenleiatung 
700(100  der  nenen  Aktien  zum  Nonnwerte  und  ferner 
ilas  He/uirfri'.  ljt  auf  die  n  etlichen  800  000  lüe  ihm 
diirrh  die  berliner  llandelH;:i'K<  llsidinft  /u  einem  dem 
dm  '  hr-rliniitlii  lieii  Ta^^enk n r~e  nit^prrrli.-n'l-  ii  Tn-isi, 
Blisrelioteu  Werden  ■•ollen.  Da«  i,o  er«i>rlietie  liaulaii<l 
bietet  der  (ieitelUeliiiit  niriit  mir  lii  n  Kaum  lur  das 
ge]tlante  Stahlwerk,  deHMen  lnan(;rilInaUine  mit  Hilfe 
der  vorUnHg  auareii-hend  vorhandenen  (ieidmittel  ohne 

wcitercM  er<'ol;;en  kann,  sondern  erlaubt  aueb,  die 
Eaaener  Betriebe  bei  einer  apiteren  Verlegung  an  da« 
Stahlwerk  unmittelbar  anznacblieSen. 

nUHHcIdorfer  KisenhilttenKesellschHft  zu  l>U!«!<el- 
dorf«  —  Nai  h  dem  lleriehte  de«  Vorntanile^  i.'eNialte(e 
Mich  daa  lieKi'liäftxjabr  litOti/OT  dank  der  ̂ .'uu'n  l.ii;;e 
des  Eiaenmarktoa  liieifriedigend,  wenngleich  der  Botrieb 
anter  Koblenmnngei  und  der  »iamigen  Montage  «iner 
nenen  Haaehine  zn  leiden  hatte.  Die  Erteagnng  belief 
aieh  auf  StS^fi  t  itrc^en  20524  t  im  voritfen  Jahre. 
Die  Allla^ci'"  iTti'  vi-rirn'lirfcii  .»ii  h  u.  a.  ilureh  eine 
Hcliwere  Wal/i  ri/ULriiuischiiic  uiul  d<-u  Hau  den  /u;,'e- 
liitri^jen  .Mn-ii  hineniiausei,  kd»  ie  dun  h  eine  .Xii/iilil 
A rlii'itsmatieliineii  für  die  8ehraul>enfahrik«tion.  Der 
HeinerlöM  »teilt  hieb  bei  83278,80  .*  (iewinnvortra<; 
und  2107.V25  «  Zinaeinnahmen  nach  Abzug  aller 
Unkosten  und  Vornahme  der  Abeebrelbungen  In  HObe 
von  52220,12  Ut  auf  SS81S0,19  Ji.  Hiervon  aoUea 
14  883,87  .4  der  ffeaetzlicben  nnd  80000  Ji  der 
besonderen  Hüeklaüo  ilberwioacn,  39113,92  '  zur 
Zahlung  von  tiew innanteilen  nnd  RelohnnDi;en  benutzt. 
l'.).>Ml)(»  »  d-t'Ni»  »!■«  Dividende  auM^ehelinttet  und 
die  übrigen  54  042,t>0  ■«  in  neue  Kecbnung  verbucht 
«erden. 

llochfelder  Walzwerk,  Akllen-Vercln  In  iJui«»- 
burir.  —  Wie  der  RechonnehaftBberielit  auHfiUirt.  war 

die  Naehfrau'e  nach  den  HrzeuKninnen  de»  l'iiter- 
nehmen»  im  aiit;clnufenen  lietrielinjahri-  nehr  lebhaft 
und  daher  die  Beschäftigung  aller  WerkNahteiInngen 

reichlich.  Die  Verkau<'s|ireii<e  bei^serten  sieh  langsam, doch  wurde  die  Blehreinnahme  dureb  die  weBentiicb 
erb5hten  Koaten  der  Hohatoffe  v5llig  «nfgebrancbt. 
Der  Betrieb  wurde  wloderbolt  empaadHeb  geetArt 
durch  zoitWMlig  nngenfigende  Halnzeuglieferangen  dea 
Stahlwerka>Verbandei4.  Der  Wert  der  verkaullen  Kr- 

zeugniHwe  de«  UntiTnrlin\i':ih  lpitiu:r  '2  7J4ir>l  (i.  V. 
2  1 IH  2-Hii .«,  die  Zahl  der  dun  liM  imillliidi  be-chaftit'teu 
Meinter  und  Arbeiter  2;M  (2<l'.t  j  ;  an  l.rdinen  wurden 
auf  den  Kopf  1Ö74,4C  (149l,i»ji  ■«  gezahlt.  Um  das 
Walswerk  ertragefibigor  zu  geatalten,  war  beabsiebtigt 
00  nminbanen ;  aueb  vraron  sn  dieaem  Zwecke  bereite 
Kenanacbaffttngon  gemaeht  vrorden.  ladonaoa  irind 
die  Preise  fflr  Walzfabrikate  zeit  Beginn  dos  noaen 
QeKchSftKjahren  derart  zurflckgegangen,  daB  der  Walz* 
Werksbetrieb  nur  mit  groliem  Verlusti'  arbeiten  kann. 
Mit  Kflrki-i'lit  auf  diese  trauri<;(>  'l'ntHaehe  bat  <lie 
\  orwaltiii  u'  I  S  für  ffoboten  er«<  liti  t.  \iin  dem  im  Be- 

richtsjahre er/ielteii  <  Jew inne,  der  nieh  dun  h  den  Ver- 

Inatvortrag  von  22  f>('>H.07  c  aus  1905/OU  auf  07  7.')9.r..t  . « 
ermSBigt,  allein  64  809,12  Jt  insbesondere  auf  die  Walz- 
werkaeinricbtungen  abzuachreiben,  aodaB  nur  2890,57  «ü 
znm  Vortrage  auf  neoe  Reohaung  verbleiben. , 

Im  AnHchluNse  an  den  Geacblftaberieht  entnehmen 

wir  der  .Kidii.  Zti:.",  dalS  die  Hnu|)tverMnnimlung  der 
OeHelUehall  um  i'..  d.  die  Jahresreclinuni;  geneliniii;l 
und  bi'Mclilii'.n-n  hat.  dan  labrik^reliinde  des  NVjil/- 
»erkes  an  die  Diiisburi^er  .Masehinenbau  -  Aktien -( i  .■- 
sellacbntt  viirm.  Heelioin  &  Keetnian  zu  verkaufrn. 

die  Federfuhrik  jodoeh  weiterzuführen.  Die  Verwal- 
tun;;  der  letztgenannten  OeiiellHehaft  hat  bereit»  gele^^i  nt* 
lieh  der  am  28.  November  d.  J.  abgehaltenen  llaupt" 
vereamralnng  ibror  AktionKre  die  Uonehmifrnng  ein- 

geholt, das  fragUeha  Grundstock  zu  er^^  <  '^'•  mi  * 
Fried.  Krapp»  Aktlongesellaclinft  zn  Cssea 

a.  d.  Bahr.  —  Dem  Boricbto  de»  Direktoriums  Ober  das 
mit  dem  80.  Juni  1907  aligelanfeno  vierte  Üoaohifta« 
jähr  der  Aktiengeacllechaft  entnehmen  wir  folgendes: 

Der  Hesinnd  an  Immubtlien  betrut;  am  '!0.  Juui  l'.U'T 
r.'7  1  :t.''i  77.'!. 1 1  *,  die  .Vbsi'hreibuii;:enanden  Iinmobilion 
sind  mit  1  !'.<.(  Ii  'J-J  1 ,  r.t  *  ein:;estellt.so  da  11  sich  die  Inirtio- 
bilien  für  die  Bilanz  auf  Ib0ö345äl,92  .C  berechnen;  die 
%V  erksgcrite  nndTraaaportmittol  aind  mit  9  379  282,82  ' 

*  Vergl.  ,8tabl  aad  Eieea'  1907  Kr.  46  6.  1674. 
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bewertet,  das  Inventar  an  Vurriiteii,  liulb  uml  j;anz 

fertigen  Waren  mit  1  i:>4»<.i  t-j:i,84  Die  i'atente 
und  Lizenzen  Hind  mit  1 193515  Jt  Torgetngea; 
Kmm,  Wochrcl  nnd  Baok^uthabeD  betragen  lunmmeii 
12  S47  773,77  .1.  Von  den  Wertpapieren  und  Bo- 
teiliguii)>en  mit  zuHanimen  55  6l>860ß,42  Jt  entfallen  auf 
fvstvcr/.inHlieh«  Wertpapiere  36351  •!9S,5<i  *.  auf 
andere  \Vert|»apiere  und  Heteilii;un;;en  l'.t  :iir, •ii(7,s(;  t-. 
Hierzu  wird  bemerkt,  dati  die  Itoi  der  Firimi 
don  l'en»iiiti-kahsLn  für  Heainle  und  Arbeiter  in  1:1'- 
aonderter  Verwaltung  Htelien;  dait  in  mündelHieheren 
Werten  ani^elegtc  VermÜKen  dieser  Kassen  im  lienn- 
betrage  von  29821950  erscheinl  daher  nicht  im 
Jahreaabiehlnai«  der  Firma  Krapp.  Die  aonstigen 
AnSenstAnde  belaufen  sich  auf  48  7S2  R2T,;)5  '  ;  dar- 

unter befinden  sich  Outhahen  fQr  Lieferuni^en  mit 

:il  ohT  47t'i.<)'.i  ■*  »iiwie  Ab»(rblriir''/iilihiiii,"*n  u"  Kau- 
untrriii  iiiiirr,  l.ji'fi'ruiiieti  unw.iiiit  r, :>ki;  .■)4  1,02  *.  Von 
den  lieiili'ii  Alib'.lii  :i  ̂ l^•llt  ili<-  v<iiii  .lahre  Is'.t.'t  rJ4 
^iilliuiteii  Marki  noeli  mit  IO',<l'>Ouii  ■(,  die  von  l'JUl 
(20  MilUoaen  Harle)  noch  mit  18  8H5HO0  aus.  Aua- 
geloat  Warden  im  Berichtsjahre  die  vertragsmäBigaa 
Betrage,  aad  iwar  ywa  in  Uterea  Anleihe  718000  jI, 
TOB  der  lettten  417  500  ul,  anaammea  also  1 ISOSOO  Jt. 
Die  Delkredere-  und  Oarantiefonds,  daranter  der  all- 

fjrmeine  r)elkredi'rL'l'itiidH.  die  Kilikhti'lbingeB  für 
( taruntieverbiudliehkeiti'ii,  liiTir^-cliiiileii  und  dergl.  be- 

tragen 8ha41}24,l>;J  «.  I>ie  K H|.italdepot»iti  ti  vmi  Ar- 
beitern und  beamten  belaufen  nieh  auf  27  O'.fJ  ti<;n,oy  « 

und  werden  mit  ä*",»  verzinot.  Auf  abge?teliloM?*eiio 
Liefenngsgeschiifte  wurden  khou'j  175,H>  ~*  augezahlt. 
Die  sonstigen  Verpflichtungen  bezifTern  eich  aaf 
48969774,68  Uti  darnater  sind  die  Forderangaa  tob 
Lieferanten  mit  11  882566,65  die  Fonds  für  Unter- 
Btiltzungs-  und  Ähnliche  /wi  .  ke  mit  H .MU  Stil ,  !•_».  ' 
Löhne,  Frachten,  Zölle,  Anleilie/.iuHen,  Hetttkaufiri  biL-r 
und  aiidcri'  am  ,Jahres»<  lilur<-ii'  iioeh  nieht  Iii!li;:r  Vi-r- 
biiidlielikiiten  mit  2155^1(111,40  .  *.  .Siitiitliehe  Werke 

der  Firma  erzielten  M4  .'f02 34 1 ..M  -C  lietriebsnber!«chuU : 
an  /innen  wurden  fi.'iT  .'>r2,:ii»  '  mehr  einj;enoinnien  als 
aufgewendet,  und  an  xerüriiiedenen  F.iniiahmen  konnten 
2  288  222,45  gebucht  werden,  so  datt  sich  ein  Koh- 
gewinn  Ton  zusammen  87148076,20  ergibt  Da» 
gegen  betrugen  die  Ausgaben  fflr  Steuern  (darunter  die 

HSIftedcHAktientttompoU  mit  I  «'>0OiiO0.«) 4  137578,41.4. 
für  die  <;>--i-t/li(-lie  A  rb^•it■■^\(•^^i(■llerllM^;  041,r)7  ■  (' 
und  für  \Vi)lillHlirt.-'/»(  (  kl'  aller  Art  4  7 7."i  I itit. l h  »  . 
Mitbin  bleibt  für  das  Ib  rii  lii-ijulir  i-iii  Keinj^ewiim  von 
24  S44  2flb,10  .*  oder,  unter  Zurcehnun;;  ib-y  <iewinn- 

tOrtrft;;ert  aus  1905/06  (2U8 829,11 .«)  von  2M  ir.M  oit.',.21 .  ». 
—  Die  HauptrereammlaDg  tobi  14.  d.  B.  beschlott, 
T«a  dem  iMBgawiaae  der  gesetzlichen  Röcklage  S^A» 
(1848218  ulj  and  dar  SoaderrBcfclag«  4600000  .<  zo 
Qberweisen.  Ferner  sollen  I80O0000  .t-  (lOOnt  al» 
Diviijendi'  Bu^;;eseliüttet  und  l(li)()(>(Mi  '  bIh  aulSrr- 
ordrntlirlier  Heitraif  der  ArbeiliTitiltuuL,'  übi  rwieM'ti 
wurden.  -  Zu  erwähnen  ist  nm  li.  d.ill  itn  al>j.'clHuieiii'n 
Jahre  die  IUI.  (runtas  Krupp  von  Htiliieii  und  italbaeh 
zu  Eüsen  und  Vizeadmiral  /.  I).  Ilan»  Naek  zu  Berlin  neu 
in  den  AufaiehtHrat  der  OetielNehaft  eingetreten  sind. 

R«mbacb<'r  IfUttenmcrktt  ta  Kombach.  —  Wie 
der  Vorstand  beriehirt,  brii<lite  da-i  Keehnuni^Hjahr 
l'JUß  07  alli  ii  l!i>trieb!.aliteiluni;eri  ib-i  rnteriiehnienH 
b'ldmfte  lie.--rbiirtii,-iini;,  die  zeiiuriKi-  lii  inrti;;  auwueh!«, 
dali  die  einlaufenden  Auftriiire  nur  mit  langen  Liefer- 

fristen ausgeführt  werden  konnten.  Während  die  Ver- 
kaufspreise der  nicht  syndizierten  Fabrikate  infolge 

der  regen  Nachfrage  eine  steigende  iUehtung  ver- 
folgten, hattea  die  durch  den  Ötablwerks-VerbaiMl 

▼erkanflen  Enteugniasc  nur  eine  mBBige  AnfwSrte- 
l>pwegong  zu  vcr/.eiehnen.  I>en  durchschnittlich  nur 
wenig  erhöhten  F,rl<i«j>rei'<en  standen  Termehrte.  dureh 
Verteuerung  der  lioli-tn-l,-  voruraachte  Si'lli-.tkii-t'  ii 
gegenüber,  fOr  die  nur  ein  teilweioer  Ausgleich  durch 
BatriebaverbeaseraagaB  mOgUeh  war.  Bei  dea  sehen 

im  vorigen  Hericlit.'*  erwähnten  Neu-  und  Umbauten, 
insbesondere  di  r  Moitelhütl«,  traten  vielfache  Vor» 
>8gerongen  ein ;  doch  wurde  bei  der  genannten  Hütte 
eine  regalmiJiige  Leistung  erreicht,  die  eine  Brledigaag 
der  schon  vor  llngerer  Zeit  zu  ungünstigen  Preisen 

getStigten  RoheisenabschluKhe  erlnuliti'.  Ili^m  neuen 
Stahlwerks-Verhande  trat  ilie  (ie--elUeliatt  mit  einer 

Heii  iiii;un;,'M/itfer  von  .">2',»  172  t  Hidistahl  bei.  —  Der 
Betrieb  di  r  1  .r/.j,'rubiMi  und  lloeliöfen  erlitt  im  He- 
riibt?* jähre  und  zwar  im  Auguht  I'.MliI  dureh  einen 
AuHHtand  der  Ilucbofenarbeiter,  im  Mai  und  Juni  r.)i.t7 

durch  Arbeitseinatellung  der  Bergleute**  emplindliche 
Unterbrechungen,  Terlief  im  übrigen  aber,  abgesehen 
TOB  den  durch  die  schon  erwihnten  Bauten  bei  der 
MoHelhütte  verursachten  Störungen,  regelmlBig.  Die 
Erzförderung  betrug  20l08t;2  (1  978  477)  t.  die  Roh- 
eireii-T/^eiigunu'  .'i'.»  1  ">'.'7  i  ."i2'.Mi'.»H  i  t ;  vi  ri*Hndl  w  urden 
au  liiiliel-eii  l*i  '...'i  t.  Auch  die  Tutigki  it  lUh  Stalil- 
unil  Wal/SM  ikes  nahm  einen  geregcdten  Verlauf,  trotz, 

der  erschwerten  l'nistiitide,  die  der  Umbau  der  Kmi- 
Terter-  und  Miscberanlage  im  Ciefolgo  halte.  I'.ri^eugt 
wurden  im  Thomas-  und  Martinwerk  insgesamt  4)95  307 

(458  96T)  t  R«bU8cke.  Daa  Waliwerk  »teilte  4.<}0091 
(405522)  t  Halb»  aad  Fertigfabrikat«  her.  Von  der 
^chlackensteinfabrik,  deren  regelmüCige  Beschäftigung 
nur  wahrend  der  Wintermonotc  unter!>iorlii  ;i  \Minle, 
konnte  diu  ganze  Frzeiigung  wie  bi-ln  r  /u  bibni  nden 
l'reihen  abgeHi't/t  wiTilen.  I>ii'  1 1  iillerii,  'W"  Zen- 
Iralwcrk^tätte  und  die  iibrii:en  Ni  benlietriebe  wan-n 
für  den  1  igenen  Hedarf  de«  Unternehmens  ri;:el- 
mäUig  beMi'hiifligt.  Die  Anforderungen  an  die  Werk- 
etitten  waren  so  stark,  datt  letztere  in  der  Abteilung 
für  Biaenkonstruktion  erweitert  werden  rouBten. 

Tob  Nenaalagen  wurden  a.  a.  dem  Betriebe  über- 
geben oder  fertigiri-Mtcllt :  die  Robeisenbahn  Mai- 

zieres — Romhaeh,  ein  .Miseiier  von  5.'i0  t  Fassungs- 
Termügen,  ein  fünfter  Konverter,  eine  /writ.  inrll- 
halle  am  Stahlwerke,  eine  dritte  Alfdauiptturbine, 
ein  vierter  .Martinofen,  Kupolofenanlagcn  für  das 
Thomaswerk.  ein  Feineisenwalzwerk  sowie  eine  Walz- 
werk>anlagc  für  die  Herstellung  Ton  Parallclflanech» 
trägern;  forner  in  Maiziörea  eine  vierte  Qaadyaamo» 
maacbine  nnd  in  Zeebrngg»  eine  vierte  Kokoofen» 
batterie.  Eine  Anzahl  weiterer  Anlagen  befindet  sich 

im  Bau.  Von  Neubauten,  die  der  t'ürsorge  für  die 
Bi-amti'ii  Hill  Arbeiter  ibre  Knti'iehung  verdanken, 
sind  ein  zwi-iti'h  ArlieiterH[iiiKebjiU!*  für  die  Abteilung 
.Stahl-  und  \\  al.'«i  rK,  v<  ri^rhirifi  nu  Haiiean>tiilti  n, 
»owie  Ib-amten-  und  Arbeiterwohnhauser  zu  erwähnen. 
Der  Be>iand  an  Auftragen,  der  am  1.  Juli  d.  J.  vorlag, 
bezifferte  sich  auf  141 145  t  gegenüber  172  000  t  am 
gleiohea  Tage  dea  voraafgegangenen  Jabree.  Der 
Auftragsbestand  hat  sich  bis  zun  OktiAer  laagaam 
verringert.  —  Der  Rohertrag,  dea  dis  Qesellacfaaft  im 
Ib'riebcs  jabre  erzielte,    beliiuft  sieh   Baf  tl  588657,88 
I  Iii  1 11  02S.. «  ;  naeh  Abzug  aller  gescbüftUchea 
Liisieu  Kowie  nach  Verrechnung  von  reiehliehen  RQck- 
Htellungen  und  2  984  872,89.4!  Abachrcihungen  ver- 

bleibt ein  Reingewinn  von  5  635  468,18  (4  821.')7.'^ii 
Von  diesem  Brlöse  werden  nochmals  500  oot)  .t  ab- 
gcsehrieben,  100000  dem  Unteri^tützungsbe^tando 
überwiesen,  10000  -  C  für  gemeianützige  Zwecke  bereit- 

gestellt, 249  84,'l,80  Ul  dam  Anfsichtarate  vergütet, 
4r.2(M)00  ■  'H  Vo)  Dividende  ausgesehüttet  uud 
l."i,">  t;2l,:w       auf  neuo  Rechnung  vorgetragen. 

Trl««rer  Walzwerk»  Aktlengeseilschaft,  Trier.  — 
SS'  1  e  dem  Berichte  des  Vorstandes  zu  entnehmen  ist, 
erzielte  das  Unternehmen  im  letzten  Ueschlftsjahre  bei 
aiaera  Umaatae  tob  670254,7»  (L  V.  541 620,52)  Ul  aach 
Daekaag  der  Ziaaea  eiaea  reiaea  FabrikatioasgewiBB 
voa  65  915,40  Jl.  Hiervoa  gebea  die  vorjlbrige  Unter» 

*  „Stahl  und  Kiscn*  i;»07  Nr.  f.  S.  211t. 
**  VergL  „t)tahl  und  Eisen«   lUuT  ür.  25      8»1 : 

Vereia  für  die  bergbaulieliaB  iBtareesea  Lothriagaas. 
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1860  8UU  und  RImb. S7.  J»br(.  Nr.ftl. 

Iiilan/  mit  1  :t  s'.til.42  *  untl  il'u-  AlMrhi(  ihiiii:,-i-ii  mit 
.l.'MlT.os  all,  so  ilaU  ein  l  elierschuU  von  lHiiii;/.n)  .  * 
/um  Vortrai;!;'  auf  neue  Rechnung'  verbleibt.  Die 
Autienittnndi-  tiabi'U  Bich  um  rund  1720UU  -t.  die 
Uufondeti  Verpfliclitun^un  um  348  000  .*  vermehrt. 
Der  AoftrugsbettMid  »m  Schlone  de*  Beriobt«j»bres 
nmfsBte  1660 1  fm  Betrag«  von  6M>000  **.  Die  Vef>> 
Tollkommnang  und  der  Aaabu  der  Anlegen  erforderte 
ISeono  ,t  Kosten.  POr  das  Oeaehiftajehr  1907/08 
glaubt  >b-r  Vllr^tulul  eine  gflaatig«  Botwieklung  In 
AuM-^ii  lit  hti'lii'ii  zu  ktiiinen. 

Siii  it'ti-  Viionjait«  MetHllar^fiqne  Dnl^provipnne 
du  Midi  de  ia  Bassle.  —  Nacli  dem  lierirhto,  den 
der  Verwaltangarat  hl  der  ordentlichen  Hau|i(\t  r->ariuti- 
lung  Tom  26.  vor.  Ifta,  erstattete,  batte  da«  Unter- 
nebmen  im  Onschttftejabre  1906/07  Dteb  VarreehDong 
aller  Unlioateii,  Betriebeani^abaa  «ad  Ziawm  dwni 
Reint>ewinn  von  1 79C  27H,i;8  Rnbel  so  Terzeiebnen 
I  _:''i:iniibcr  1  77'!  19r)."^ii  Kiibcl  im  .liihru  /uvdn;  da 

liiürzu    tiücti    ein   Uewinnvortrag    aus    l'Jü.'>,Oü  mit 

|ii7  4r>'J,4l  Kubfl  tritt,  ai)  crjfibt  «ich  ein  verfügbarer 
l  l  iiiTrtehuli  Ti>n  1  '.t|i:t  i.'tS.O'.t  Kübel.  Von  dieMeiii  He- 
trajre  werden  700000  Kbl.  «bj-eHi  lirieben.  82  7  I  1,04  UbI. 
als  Abgrabe  auf  Hein^owinn  und  lirundkn|iital  an  die  Ue- 

j;ioruug  entrichtet,  1050000  Rubel  als  Dividende  i6  "  »i 
und  SuperdtTidende  (4  «jo)  aaageeobattet,  64  028,1 1  Babel 
ata  Tantiftmeo  ambesahlt  and  eadlieh  6699B,fNi  Rabe! 
auf  neoe  Reehnnng  Torgetragea.  Die  BetriebeetgebalMe 
sind  fast  derehweg  umfangreicher  gevreaen  als  im 
vorlet/ion  Jahre;  im  einzelnen  wurden  gefördert  bezw. 

heri;eKtellt :  »;,'>0H!)4  li.  Vorj.  r)3l  902»t  Steinkohlen, 
7H8r.I  (.%r)  ■_'-i4 1  t  KnkK,  5:1711:1  (401201)  t  Ki«ener/p, 
91  500  i.")y44'.ti  t  t,'ew.  Man^anerie,  355  884  r279  7i»lit 
Spie'jeleiMcn  und  Ferrornangan,  191039  (I95;J85)  t 
Robstablblöcke,  145960  (158  718)  t  WaUfabrilcate  und 
Scbroiedestaclce  sowie  IS  789  (18194)  t  ieoerfeatoa 
MateriaL  Dar  Oeaamtfeatrag  aller  Raehnaiifan  bellaf 
sieh  anf  1886046«  (17188976)  Rnbal,  die  Zahl  dar 
.\ncoHtelltea  anf  446  (449)  Baamta  nnd  18887  (19866) 
Arbeiter. 

Vereins-Nachrichten. 

EisenhQne  SQdwest, 
Zwei^vcrein  de^  Vereins  deutscher EisenhüttenlCOle. 

AuH  ih  m  Protolsoll  «ler  Vorstandssltznng 

vom  5.  \oT.  lSiU7  im  /irii-Kasino  itn  SnurbriickMk 

Anwesend  sind  die  HH.:  0.  Weinlig  (Vorsitiender), 
H.  Körhling,  Türk,  Korten,  Laeis,  Saaftal. 

Entsebuldii^'t  fehlen  die  HH.:  Serlo.  Metz,  Fischer, 
Meier,  .Seidel.  Do«  er;,',  .Müller,   v  il.  Rci  ke. 

I.  Es  wird  beH«'bloHt«en.  die  nHchxte  ilHUptversautm- 
Inng  am  Sonntag  den  9.  Februar  in  Saarbrücken, 
wenn  irgend  möglich  in  den  lUiunen  des  Zivil- 
Kasinos,  ahsnhalten. 

II.  Die  Ta^esordnunt;  der  Haaptreraammlnng  wird 
wie  fol^t  tei!tL,'e»et/t : 

1.  t ier»clniftlic  he  .Mitteilungen. 
2.  .\endurung  der  titatuten. 
3.  Neuwahl  som  Torataada. 
4.  VortrAge. 

Zo  2  wird  beHchlossen,  den  Antrag  zu  «teilen, 
den  Namen  iIph  /w lij^ Vereines  in  „Eiwenhütte  Siid- 
wcBi"  /u  ändern,  «owie  furnor,  entn(>re(lieiui  einer 
xVnri'j;un;;  der  (ioKchäftitführun;.,'  iIcm  llaiifits  eri-inen, 
den  ViirHitz  künftig  nicht  alijährlich.  '^oiiiiirn  nur 
alle  3  Jahre  wechtteln  zu  laisen.  —  Zu  4  teilt  der 
Vorsitzende  mit,  dafi  die  Firma:  Ocaelkebaft  für 
Transportanli^n  Ernat  Heeicel  m.  b.  U.  sich  bereit 
erklärt  habe,  einen  Tortrag  in  halten  aber  daa  Thenia: 
„Wie  Sölten  Seil-  nnd  Kettenantriebe  mit  ROcksicht 
auf  die  Haltbnrkeit  den  Zugorgans  konstniicrt  -.•in  '  ' 

AuUerdcni  kommt  der  Vorittand  nach  iiiii/crcr 
He(t|ireehung  überein,  ein«  Reihe  von  Vortriii;en  über 
alle  (iebiete  der  ArbeiterfürHorge  tu  veranstalten,  um 
ganz  beeondcr»  die  jüiii:<  ren  Mitglieder  de«  Vereines 
anzuregen,  sich  mit  dieser  Frage  mehr  ala  biaher  xu 
beschürtigcD.  Der  Vontitzendu  üburuinimt  es,  sieh 
mit  geeigneten  Pereünliehkeitea  in  Verbindung  eu 
setzen,  am  fflr  die  niebste  Haaptrereammlnng  einen 
geeigneten  Redner  zu  gewinnen.  —  Spller  sull  dann 
die  LandesveriiioherungsanHtalt  der  Rbeinprovin/  ge- 
bet'-n  Werden,  einen  Vurtr«;^  iilier  .\lter»-  mnl  Invaiiden- 
verii.  lu  ruiii:  halten  /u  Li'-ncn.  Der  Vorsitzende  selbst 
bealiHlcliti:,'!,  in  der  lliTliht\ i  rNammliiii:,'  de.-i  nichsten 
Jahren  über  daa  Arbciterheim  zu  H|ireciic<n. 

KinzuHchalten  ist  bier,  daU  llr.  Kimimer/ienrnt 
Marita  Böker  aus  Komaeheid  sieb  bereit  erklArt 

hat,  einen  Vortrag  Ober  Krankenhaasen  und  Kranken- 
fiirsorge  an  halten. 

Bezttglich  der  Xenwahl  dea  Yorsitzenden  bleibt 
nachzutragen,  dafl  in  einer  Beepreehung  des  Vorstandea, 

die  am  l.'i.  .Nov.  d.  J.  Ntattgefunden  hat,  Hr.  Ueneral- 
direktor  .VI  a  \  Meier  aus  Uifferdingen  fOr  die  Zeit 
vom  1.  Januar  1908  bis  31.  Daaombar  1910  anm  Vor- 
aitzenden  gewUilt  warde. 

Vereio  deutscher  ElsenhOtcenleute. 

Pttr  dl«  Tereinsbibliothek  alud  elngafsageat 
(nii*  Finst-ntitT  *in«l  durrh  •  brz»'irbnrl.) 

Tbiciiie*,  J.,  l'rofeM«eur  u  FInstitut  des  Mines  ü 
.Si.  i'eterabonif :  Mm»irt  tmr  U  Bobotape  dt» 

Mi'laux. 

Kgl.  Dergakademie*  in  Clausthal:  i.  Diplom- 
prüfunqt-Ordnung  für  die  Faehriehtuftg  dt»  Berg- 
baue»,  —  2.  Diplomprä funpg-Ordnnnf  für  die  /VwA* 
riehtungtn  der  Hättenkunde. 

Sehnll-Briaae  n*,   B.,  Qeneral-Direktor  a.  D.: 
Dit  QenossenHchaft  zur  RfguliertitKj   drr  Vorflut 

und  der  Äfncnniirrreinigung  im  t'mi>fh<r<ifl'iel. 
Vergl.  S.  1S56  die«  Heftes. 

Thf  Styrian  Enberg.  —  Der  Slfiri-tchc  Kr-/i'it^. 
[( loBtorrüicbiach-.Mjdno  MuntangeaelUchaft  *  zu  Wien.) 

Friilieh,  Kr.:  Mn»chinfUe  Kiurichtungtn  für  da» 
EiHenhOltenu-esen.  (8onderabdrnck  aua  der  „Zeit- 
aohriftdea  Vereines  *  deutscher  Ingenieure*  1906/07.) 

Bilifra^  tiil  Sverige»  Offieklia  8l«ti$tiki  C)  Btrftkomd- 
teringen.  1908.  (Bedaklloa*  TOD  «JemkoDtereta 
Annaler'.] 

Aendernngen  in  der  Mlt^llederllst«. 

>',   l.' irliiiril ,  1  tij^'i-iiieur.  ''iiin,  Holaiid.Htriilie  5. 
l>tftrich,   Uirhurii,    Ingeniour,   HQttendirektor   a.  1)., 

DÜHMcIdurf,  Graf-Adolfplatz  5. 
EcktUiiu  Chat,  Q,,  Ingenienr,  Direktor  dar  Iater> 

Mtienalen  PreBlafb»  und  Elaktrb^iH^aa.  m.  b.  H., 
Berlin  C,  KaiHer-WilhelmatraS«  48/49. 

Mareile,  H.,  Ingenieur,  Acierios  de  France,  Isbcrgues 
(l'a»  de  Calai!«',  Fram  e. 

Sork-lifr,  Zivilini:ciiii  iir,  <  (iln- 1 ,in(ienthal,  Lindenbur^er 
Allee  15. 

lii'.sch,  Frifiirid»,  Hocbot'cndircktor,  Finenwork,  Bor- Hodur  Comitat,  Ozd,  Ungarn. 
Schäfer,  Carl,  Ingenieur,  Fabrikbesitzer,  Oberiianaan, 

Rheinl.,  SedantttraUe  34. 
ToMNe,  R.      BrOasei,  188  Bonlavard  de  la  Senne. 
ITinfa«,  VnA,  Teehn.  Direktor,  Wien  Vni/2,  Breiten- 

feldergaHHe  14. 

H^«///^,  i'(iM/,I)r.-iDg.,  ilannover- Linden,  Niemeyerstr.  13. 
Varatorbas. 

SeMiwa,  ArnoU^  ZlTillDganloor,  Dorlmand. 
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ZEITSCHRIFTENSCHAU  Nr.  4 

(1.  Okt.  bis  1.  Dez.  1907) 

Bearbeitet  von  Otto  Vogel. 
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A.  Aligemeiner  Teil. 

I.  Geschichtliches. 

Zur  €)«»otalohto  des  Uscns  In  Niederfisterrelch. 

Ein  Aufsatz  von  Karl  A.  Hedlich  über 

die  Eiscusteinbergbaui;  dor  Umgebung  von  Paycr- 
bMh-Rdolienaii  in  NiederBeteireidi  entlillt  avdi 

einifrc  Notizen  üIht  ilio  ir-'schiclitlicha  EbI* 
Wicklung  der  dortigen  Eisenindustrie. 

Die  BitMte  Zeit  dieser  an  der  Semmertiig'» 
Straße  j?pleg:enen  Baue  ist  durell  keloe  schrift- 

lichen Dokumente  belegt;  daft  aber  ihr  Bestand 
■ieli  Ua  In  die  grane  Tatxelt  entreokt,  beweisen 

sowohl  die  kaum  ';i  m  breiten  and  1  m  hohen 
Stollen  als  auch  zahllose  Pinpen.  aus  denen  einst 

die  reinsten  und  zutajare  ausgehenden  Krze  ge- 
wonnen wurden,  schließlich  viele  auf  höheren 

Gebir{rs|>unkten  befindliche  Schlackenhalden,  die 

von  den  aus  Lehm  zusaminonget'ügten,  mit  Uand- 
gebloae  betriebenen  Stflckdfen  lierrflhren.  Die 
ersten  sicheren  Nachrichten  üher  ilie  hieni^re 

Eisengewinnung  liegen  aus  dem  Ende  des  17.  Jahr- 
hunderte vor.  1699  wurde  dem  Stifte  Neuberg 

das  Privilefrium  erteilt,  auf  seinem  G-elliet 
Eisenerz  zu  graben;  1716  wurde  die  Konsesston 

daUn  anraitart,  daft  dia  daa  Stifte  bewÜUgtea 
LILn 

8600  Zentner  Eisen  zur  HiUle  in  Xeuberg  und 

zur  Hi'Ufte  in  Reichenau  erzeugt  werden  dürfen, 
im  Jahre  11 W  wurde  das  Keichenauer  Eison- 

weric  vom  Stifte  Neuberg  an  die  Hauptf^ewerir- 
schaft  verkauft.  Zu  EdLneh  liest.Tini  ein  Srhniclz- 

ofen  mit  zugeiiürigeu  Küstöfeu  und  Pochwerk; 
in  Hirsehwanfr  waren  7  Hammer  in  Betrieb. 

Im  Jahre  17!)"  wunli'  versiiehsweise  das  Frischen 
mit  Steinkolile  durchgeführt.  Neben  Streckeisen 

wurde  Bleeili,  Roh-  und  Seharsaehstahl  erzeugt. 
1868  ginfren  die  Werke  in  den  Besitz  der  k.  k. 

Aktiengesellschaft  der  Innerberger  Hauptgewerk- 
schaft über,  um  wenige  Jahre  später.  1875. 

dem  Ternitzer  Walzwerk  angetrliederl  zu  werden. 

1S1(2  wurden  Altenberc"  bei  Hirschwang.  Sclieud- 
legg  und  (jrriilenberg  von  der  Firma  t^choeller 
A  Co.  beimgesagt  und  iHtrglitteheriieh  gelSscht. 

Auch  die  spateren  Versuche,  die  (frillenberger 

Erze  im  Fürstlich  Schwarzenbergücheu  Hoch- 
ofen zu  Trofidach  zu  Terbfitten,  mußten  1908 

wii'ih  r  eingestellt  werden.  [«Berg-  und  Hütten- 
ra&uuischea  Jahrbuch"  1907  Heft  S  und  4 

8.  267-294.] 
1 
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1882  8toU  and  BiMn. 

Zur  GMcMchte  4er  Bt«irls«chen  Eisenindaatrie. 

Franz  Forcher  von  Ainbach:  Di«  alten 

H&n Jt'ls)H-zi«;huiiK*'n  dos  UurbodcDS  mit 

dem  Auslände,  licitnl^^c  zum  Werden  und 
Vergehen  der  Hammer-  und  Sensenwerke 
nnd  sur  Genealogie  der  alten  Hnrbodener  Oe* 
werkenfamilicn. 

Die  mit  großer  Sachkenntais  und  frUch  ge- 
schriebene Studie  zerflillt  in  folgende  Kapitel: 

Der  Salzliandel,  der  Bronzebandel,  Eisenhandel, 

Werk«',  und  inldef  für  joden,  der  sich  über  die 
Geschichte  der  .slnirisclien  H.imnier-  und  Sensen- 
werke  Interessiert,  eine  wahre  Fundgrube  an 

wertvollem  Quellenmaterial.  [Xacli  einem  freund- 
lichst zur  Verfügung  gestellten  äoodcrabzug  aus 

der  „Zeiteohrift  des  Historiseben  Vereines  fllr 

Steiermark".  V.  Jalirgang  Heft  1  und  8,  Ora« 
1907,  66  Seiten.] 

Elsen-  nnd  Stabldrahfgewerbo  In  Altena. 

Dr.  Karl  Knapmann  behandelt  in  ein- 

gehender Welse  das  Elsen-  und  Stahldraht- 

gt-werlie  in  Altena  bis  zur  Einführung 
der  Gewerlicfreihoit.  Wir  entnehmen  der 

äußerst  tieiUii^i-n  .Arbeit,  die  einen  interessanten 
Beitrag  zur  Vorgesolitchte  der  Kartelle  bildet, 
die  fol(;:endcn  Einzelheiten: 

Die  wichtigste  Rolle  in  der  alteren  milr- 
kiscben  Eisenindustrie  spielte  der  Dralit,  bis 
die  Fabrikate  der  KeckhAmmer  ihm  den  ersten 

Plitz  sfreitip  machten,  reber  der  flltesfeii  Knt- 
\vii:kiuuK  des  Eisengewerbes  in  der  (Tratschatt 

Mark  liegt  tiefes  Dunkel;  nur  die  ScUaekeD- 

halden  an  den  Uerpabhangen  lefrt  n  Zi'ii<rnis  von 
dem  Bestehen  einstiger  Eisenerzeugung  ab.  Die 

■Iteren  Nachrichten  Aber  EäsenTerarbeitnngr  be- 
ziehen sieh  Huf  die  flerstellung  der  aus  Uralit 

geflochtenen  i'anzer  zu  Iserlohn.  Das  Uraht- 
gewerbe  war  die  Tomehnrate  Erwerbsquelle  der 
Stadt.  Im  Jalire  1320  beschwerte  sich  die 

Stadt  Soest  beim  Magistrat  von  Southampton, 
daß  englische  Schiffe  ein  Schilf  mit  34  Fflssem 

Stahl  und  Eisen  wi'jrtrenommen  hatten.  Sehon 
132r»  ist  in  fint  r  Zollrollc  von  siiderlandisehem 

Osemund  oder  Osemoth  die  Hede.  Im  14.  und 
15.  Jahrhundert  zeichnete  sich  die  Stadt  nnd 

das  Kirclis|ii(  !  Bi  '  i  k-  rf<  ld  durch  blühende  Stahl- 
fabrikation und  lel)hatten  Handel  aus.  Aümah- 

lieh  trat  aber  die  prindtive  mtrUsebe  Eisen- 

erzeujtruni:  },'e|LrrniilMT  d'n  n-ichen  westfili^^  lii-n, 
siegenschen  und  burgi.schen  Eisenerzgruboa  an 
Bedeutung  zurBclc.  Uan  holte  ipBter  von  der 

Sit-^r  das  H<ibi'isi-n.  dessen  man  zur  Oiemund- 
fabrikation  bfdurti»*. 

Anfangs  benutzte  man  zum  Drahtziehen  die 
mensehllehe  Kraft.  IMe  bis  auf  einen  gewissen 

Durchmesser  au«-i:i^'limiei!r'te  Eisi  nstaufre  wurde 
an  einem  Ende  mittels  Hammer  oder  Feile  zu- 

gespitzt nnd  dnrob  ein  Loch,  welche«  sich  In 

tT.  Jahrg.  Kr.  61. 

einer  auf  einem  liolzgesteU  befestigten  harten 
StaMplatte  (Zlehelsen)  befSud,  gesteckt.  Das 

zii;resinf  zfi'  Ende  wurde  mit  einer  Zan^re  "refaßt 
und  entweder  direkt  oder  mit  Zuhilfenahme  eines 

Haspels  durchgezogen.  Bs  maßte  eine  Reihe 
immer  enper  werdender  Lücher  anfrewendet 

werden,  um  den  Draht  auf  einen  bestimmten 

Onrefamesser  herabznbringen.  Einm  großen  Fort- 
schritt in  der  Drahtzieherei  stellten  die  aus  der 

ersten  Hälfte  des  14.  .lahrhunderts  stammenden, 

mit  Wasserkraft  betriebenen  Drahtzüge  dar. 

Man  schreibt  ihre  Erfindung  einem  Nilrn* 

berjrer  mit  Namen  I\iidnlii|i  zu.  \\'ann  die  Ver- 
wendung der  Wasserkraft  zum  Drahtzug  in  der 

Orabchaft  Hark  anfgekommen  Ist,  lißt  rieh 

nicht  penau  feststellen.  Wahrseheinlich  erfolgte 
hier  die  Verlegung  der  Werkstatten  in  die 
Wasserbetriebe  Im  Laufe  des  15.  Jahrhunderts, 

als  auch  die  H.-lniiner  sich  in  den  Flußtälem 
ansiedelten.  Der  Fabrikationsprozeß  gestaltete 

sieh  In  der  Hank  folgendermaßen: 
Das  auf  den  Osemund  •  H&mmern  der  Kark 

hergestellte  Eisen  kam  in  kurzen  St&ben  an 

die  Drahtschmiede.  Diese  sogenannten  (^semunde 
wurden  in  der  Handscbmiede,  die  man  Yse 

nannte,  von  einem  Schmiede  und  zwei  Vor- 

scblflgern  zum  Drahtzuge  vorgeschmiedet,  d.  b. 

gespalten  und  bis  auf  einen  gewissen  Dnrob- 
messrr  :uist:erefkt.  Man  rechnet»'  diu  Draht 
nach  Stücken.  Zu  einem  StOck  Schmiededrabt 

erhielt  der  Schmied  14>/s  Pftind  Eisen  und 
tiiiilltr  rj  l^fnnd  Schmiededraht  zurückgeben. 

Heim  Schmieden  gingen  also  18  <>/o  des  Materials 
durch  Abbrand  verloren.  Wie  stabil  die  Tedinlk 

damals  lange  Zeit  idieb,  beweist  der  Um- 
stand, dali  in  diesem  (iewichtsvcrhflltnis  bis  ins 

18.  .ralirhundert  hinein  fast  keine  Aenderunp 

t'intrat.  Nach  einer  Drahtordnung  von  1 726 
im  Stadtarchiv  zu  Altena  erliii'lt  der  Schmied 
14  Pfund  Eisen  und  wußte  daraus  ein  Stück 

Schmiededraht  von  ll*/t  Pfiiad  znrIiekUefm. 
Erst  im  Laufe  des  1 8.  .fahrhunderts  ginp  der 

Verlust  an  Eisen  beim  Schmieden  infolge  öko- 

nomischeren Arbeitens  auf  weniger  als  S'/o 
zurück. 

DerSchmiededrahtgingdann  an  denZögcr.  An 

Drahtziehern  gab  es  in  Altena  bis  Ins  17.  Jahr- 
hundert Iiinein  zwei  Kategorien  von  Arbeitern, 

den  Hankzfifrer  und  den  Kleinziijrer.  Der  Hank- 
zöf;er  stellte  die  gröberen  Sorten  her  und  lieferte 

dem  Kleinzöger  das  Halbzeug  fttr  die  feineren 
Drahtsorten.  Ihre  Werkstatten  —  die  Hank- 

zögcrsbank  und  Kleinzögersbank  —  unterschieden 
sich  vondnander  dnroh  die  Schwere  der  Zangen, 

mit  ilenen  der  Draht  gezogen  wurde.  Das  Ziehen 

der  feineren  Sorten  erforderte  grOßere  Geschick- 

lichkeit. Jede  Sorte  Draht  hatte  ihre  eigen* 

tiimliche  Bezeichnung^,  die  haujitsachllchsten  be- 
ginnend mit  der  gröbsten  waren  folgende :  Ketten, 

Schleppen,  Rinken,  Malgen,  Memel,  Kllnckmemel, 
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Nadel,  Mitteldraht.  Vou  jeder  dieser  Sorten 
e$h  es  wieder  grolie  und  fdne  Gettongen.  Der 

Sclilcppcndrahf  war  das  Hallifabrikat  für  den 

Kleinzöger.  Seit  dem  17.  Jabrliundert  gab  es  in 

der  II ttrk  noch  eine  dritte  Art  Drahtzieher,  die  w- 

genannten  Winner  oder  Sfllenzö^'or.  Der  Winner 
nntencbied  sieb  vom  Zöger  dadurch,  daß  der 
Draht  nicht  mit  Zangen,  sondern  doreh  die 
rotierende  ilewrjrunj:  einer  Sclieibo,  auf  die  der 

Draht  sich  aufwickelt)',  durch  die  ZieliöfTnunpen 
gezogen  wurde.  Hierdurch  wurden  vor  allem 
die  Zangenbi.Hse  am  Draht  vermieden,  und  dieser 

iiiierliauiit  durch  die  stetigere  Bewegung  gleich- 
mäßiger in  seinem  äußeren  Aussehen.  Der 

WInoer  fUnrfsterte  die  feinsten  Dralitaorten, 

«ein  Ilaltizi'iif;  war  der  reine  Mitteldraht,  den 
er  vom  Kiuiuzöger  erhielt.  Seine  Uauptsorten 

waren  DrelteMlUngi,  ViersehilUng«,  ordlolrer 
12  Riggeu,  kleiner  12  Kiggen,  ordinärer  feiner 

Draht,  kleiner  feiner  Draht,  ordinärer  Stahlen  — , 
feiner  Stahlen  —  und  etwA  18  Sorten  Kratzen- 

draLt.  Die  ersten  Sorten  wurden  vor  Elnflilirang 
der  Winnerscheihe  vom  Kleinzfiger  srezogen. 

Die   Scheiben   wurden   erst   gegen   Ende  des 

17.  Jahrhunderts  allgemein  mit  Wasserkraft  be- 
trieben, voriier  geschah  der  Zuj:  des  feinen 

Drahtes  auf  Handwinnen.  In  den  Drahtord- 

nangen  dei  16.  Jaltrfannderts  Ist  nar  der  Draht- 

schmied, der  Bank-  und  Kleinzöger  erw-ihnt. 

In  einer  Stahlordoung  von  1678  findet  sich  zu- 
erat  der  Anadraek  Sellenzöger.  In  Iserlohn 
wurde  auch  wahrend  des  18.  .Talirliunderts  der 

Kratzendraht  vielfach  in  den  h.'Uisiichcn  Werk- 
stätten und  hei  Handbetrieb  gezogen. 

Nelien  drin  Kisendraht  wurde  in  Altena  sdt 
dem  Ende  des  IG.  .TalirhuiditTts  auch  I>raht  au» 

Stahl  gezogen.  Das  Kohniati-rial,  den  sogcnannteu 
BSrdenstabl,  bezog  man  bis  zum  Anfang  des 
18.  Jahrhunderts  aus  dem  Bergisehen.  Seitdem 

die  märkischen  Keckhammer  sich  der  Stalilfabri- 

kation  bemoehtigten,  wvrde  der  BSrdenstnbl  von 
den  einheimischen  Ilflmmern  bczoirm.  Der  Börden- 
Stahl  wurde  von  besonderen  Stalildrahtschmiedcn 

in  dQnne  Stangen  ausgeschmiedet  und  kam  so 
an  dli'  Drahtzieher.  Der  techni.sclie  Prozeß  beim 
Ziehen  des  Stahls  war  dem  des  Eiscnzieheus 
ähnlich  und  wurde  auf  denselben  Drahtrollen  und 

von  den  niimliclu  n  Zögern  vorgenommen. 
Nacii  der  Stalilordnun;:  vom  in.  luli  1678 

erhielt  der  Stahlschmied  14 '/i  l'luud  Börden- 
stahl  and  moBte  dnvon  1 1  '/t  Pftand  fBr  den 
BaaksSger  abliefern,  di>>ser  tinil^te  11  Pfund,  der 
KleinzSger  und  Sellenzöger  10  Pfund  zurück- 
liefem.  Jedes  fertige  StOek  Draht  wog  10  PAind. 

Aus  Stahl  wurden  hauptsilchlich  nur  feinere  Draht- 

sorten  hergestellt,  die  vornehmlich  zur  Fabrika- 
tion von  Ndi-  nnd  anderer  Nadeln  dienten.  Hierbei 

spielte  die  Qualität  des  Stahls  eine  ebenso  große 
Rolle  wie  die  des  Osemunds  beim  Eisendraht. 
Zur  Stahlfabrikation  konnte  man  nur  den  besten 

Stalil  gebrauchen,  dessen  erste  Sorten  aus  Müsener 
Grande  nnd  I^her  EdelkShr  aus  dem  Siegerlande 

herfresti  llf  wurden.  Dandien  war  tiei  dt-r  .Stahl- 

drahtjtroduktion  eine  besondere  Sorgfalt  im  Ar- 
beitsprozeß zn  beobachten,  damit  der  Draht  Bberall 

von  trli  icher  Starke  wurde.  Seine  Verkauflich- 

keit  hing  von  dieser  Beschaffenheit  in  höherem 
llafie  ab  als  die  des  Eisendrahtes.  — 

Die  Technik  der  markiseben  Dralit Industrie 
änderte  sich  im  Laufe  der  .fahrhunderte  von 

einzelnen  Verbesserungen  abgesehen  nur  wenig 

und  stand  im  Anfang  des  19.  Jahrhonderts  im 
Verhältnis  zu  der  ausUndlseber  Fabriken  aaf 

sehr  niedriger  Stufe. 

Die  Rtder  der  Drahtwerke  arbeiteten  un- 

fikonomlsch;  die  Zan^^en  hatten  zu  kurzen  Zug, 
der  Draht  trug  noch  die  Zangenbissc,  die  Zug- 
dsen  lieferten  den  Draht  nicht  poüert,  alles 

VeriMsserungen,  die  man  anderwärts  Ungst  ein- 

gefBhrt  hatte.  Noch  bis  zum  Ende  des  1 8.  Jahr- 
hunderts schmiedete  man  Eisen  und  Stahl  in  der 

Handschniiede  vor  statt  in  den  Wasseriltmmern, 

obgleich  schon  liGt!  die  klevische  Kammer  an- 

gewiesen war,  das  Drahtschmieden  vor  Walser 
znr  Briialtung  wohlfeilerer  Preise  bestens  zu 

befördern.  Das  Ausglühen  des  I>rahtes  geschah 

mit  Holz  und  bedingte  eine  Verwüstung  der 
Waldungen  and  vertenerte  den  Anfertigongsprels 

ungemein.  Das  Rohmaterial,  der  Oseriiiind.  er- 
fuhr im  18.  .Jahrhundert  wesentliche  Verschlech- 

teraog  in  seiner  Qualität,  seitdem  man  anfing, 

auch  minderwertiges  Eisen,  sogenannten  Kniippel- 
osemund,  zu  verfertigen.  Die  Klagen  über  den 
schlechten  Osemund  hörten  im  18.  Jahrhundert 

nie  auf  und  veranlaßten  fast  in  Jedem  Jalire 

weitlftutige  behördliche  rntersuchungen.  Ein 

interessantes  Streiflicht  auf  die  primitive  .■Ar- 
beitsweise der  Osemundschmlede  wirft  Jtger- 

schnnM  in  seiner  Darstellung  einiger  Zweige  der 
märkischen  Eisenindustrie.  Wenn  der  Bau  des 

Feuers  nieht  geriet  nnd  kein  guter  Osemund 
erzielt  werden  konnte,  wiiriiin  (Iclutr  ver- 

richtet, alle  bouaclibarten  Schmiede  aufgeboten, 

jeder  versuchte  durch  OebArden  und  Segens- 
sprechungen  dem  Uebcl  abzuhelfen,  bis  man 
schließlich  das  Feuer  für  i>ezaul»ert  erklärte  und 

die  Arbeit  auf  eine  Zeitlang  einstellte.  Daß 

diese  Darstellung  nicht  übertrieben  ist,  geht  aus 
manchen  Untersuchungsprotokollen  über  (Qualität 

des  Osemunds  hervor,  wo  gesagt  wird,  der  Ose- 
mund sei  oft  verschieden  wie  Tag .  nnd  Nadit, 

der  beste  Schmied  könne,  wenn  sich  das  Schmiede- 

Werk  verstelle,  keinen  Osemund  liefern  oder  kOnne 
zn  verschiedenen  Zeiten  nicht  auf  eine  Weise 

sehmieden.  1817  wurde  die  erste  Dralifwalze 

in  Elverlingsen  bei  Altena  in  Betrieb  genommen 

und  sie  leitete  eine  nene  Zelt  ein.  [Ans:  Ab- 
handlungen aus  dem  staatswissenschaftlichen 

Seminar  zu  Münster.  Heft  7,  Leipzig  1907, 
105  Seiten.] 
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M«  AnflBfe  der  mmgat/UBOnim  AmfiMrcItnf* 

Otto  Vogel:  Zur  Geschiebte  der  maf^neti- 

aeheo  Erzanreicberimg.  Die  magnetische  Erz- 
aufbereitung, die  in  unserer  Zeit  eine  so  her* 

vorrafrendi»  FfolU'  sfiiclt,  ist  Iceinenwetrs  t-iiiti  ihmh; 
ErlinduiiK.  Srlidu  der  alte  Baltliasar  Kessler 
bericlitet  in  st  iiicm  1700  zu  Dresden  ersdiienenen 

,Speeiilum  metallur^iae  politissimum  odor  Hell- 

polierter  Berp-Bau-Spiefrel"  im  13.  Kapitel  des 
4.  Buches:  «Wie  Ziun-  und  Eisen-Stein  vonein- 

ander  m  scheiden  fat.*  Er  sagt:  Weil  rieh 
etlicher  OrtiTi  l>e<rit'l)t,  dal'}  nicht  allein  l>pi  dem 
auf  den  (ifingcn  gewonnenen,  sondern  aucli  in 

den  SdiTen  erlangten  Zlnnstefn  aieh  viel  Eisen- 
stein beiludet,  dessen  etlicher  mit  dem  Mapuet- 

ateln  davon  zu  sondern  ist,  bei  manchem  Zwitter 
aber  ein  Eisenrahm  von  üO  bta  28  Pf.  unter- 

bricht, der  mit  dem  Magneten  nicht  davon  zu 
bringen  ist;  so  muß  Pochen  nach  demselben 

angestellt  werden,  damit  man  nolchen  zum  Schei- 
den dienlieh  mache.  Solche  Zwitter  werden  mit 

wenig  Ausf rap-Wassorgelien  gar  klein  gepocht 
und  der  Stein  rein  gemacht.  Solcher  Stein  aber 
wird  hemaeh  In  dnem  besondem  Bntnn-Ofen 

,mit  Bescheiilinlieit  und  irntor  Wisscnschafft" 

gebrannt  und  der  Eisenstein  dailurcb  „geteultet", 
daB  er  aieh  hemaeh  vom  fflnnstetn  anf  den  Herd 
acbeiden  läßt. 

Wo  aber  der  Eisenstein  mit  dem  Magneten 

TOB  dem  st»n"ffa»<"  muB  geachieden  «erden,  da 

wird  gleiehfUls  der  Zinnstein  mit  dem  Eisen- 
steine rein  gemacht  und  auf  einer  eisernen  Platte 

oder  sonstwie  getrocknet,  „sodann  mit  dem  Magnet 

dnrebsuchet  und  durchgefUiren  und  das  an- 
hangende Eisenwerk  davon  geschieden  und  ge- 

schleudert, bis  so  lange  sich  nichts  mehr  an  den 

Magneten  anxnhUf  en  befindet.  Dies  geacUedene 

Eisenwerk  wird  sodann  nochmals  mit  dem  Mag- 
neten e.xaminieret,  weil  solch  Werk  erstmals  viel 

ST.  Jahrg.  Vr.  5t. 

Zinnateln  mit  ergreiüst  nnd  an  den  Hagnetaii 

bringet". Aber  auch  die  nasse  magnetische  Auf  ber^tungr 
kannte  man  schon.  In  dem  folgenden  Abschnitt 

sagt  nftmlieh  Rössler:  „Aniet/o  geschieht  solch 

Aus-Magnetiren  im  Nassen  aufl"  einem  Glauch- 
Heerde,  darauff  man  den  zuvor  zum  .\us- Mag- 

netiren gefertigten  Zinnstein  von  oben  hinunter 
abflösset,  lind  mit  dem  Mahnet  darüber  hin  und 

wieder  fähret,  so  ziehet  der  Magnet  das  Eisen 
aas  dun  Zinnsteine  an  sieh,  nnd  das  Wasser 
führet  solch  Eisen  wieder  von  dem  Magnefstein 

über  und  von  dem  Zinnstoine  abe,  weil  das  Eisen 
alsobald  tefne  Krafft  Terleuret  uad  deb  ab- 

schwrimmen  Iflsset.''  [ ., (3ieiniker>Z(dtnng*  1907, 
30.  Oktober,  S.  10S4.J 

Paul  Marteil:  Zur Gesohichtedea maalschen 

Hattenweaens.  [„Rigasehe  Indnitrie- Zeitung" 
1907,  15.  September,  S.  213  — 215.1 

Robert  Buchanan:  Zur  (Jeschiehte  des 

Eisengusses.  [gThe  Iron  and  Coal  Trades  Review'^ 
1907,  4.  Oktober,  S.  1299-^1800.] 

Die  ehemalige  Königliehe  Eisengießerei  za 

Berlin.     Gießerei-Zeitung'*  1907,  15.  Oktober, 
S.  632—633.] 

E.  H.  Nickel:  Zum  150.jahrigen  Jubiläum 

der  Königshütte  in  Schlesien.  [.Deutsche 

Metallindustrie -Zeitung"  1907,  9.  November, 
S.  1411-^1414.] 

Theo.  D.  Morgan  gibt  unter  dem  Titel 

,,Ein  historisches  Elsenwerk"  eine  Beschreibung 
ilrr  im  Jahr''  IX'AC,  ircgründeten  «Tredegar  Iren 

Works-  in  Kichmond,  Va.  [«The  Iron  Age* 
1907,  17.  Oktober,  S.  1057—1059.] 

E.  F.  Büffet:  Zur  Oeadridite  der  Nadel» 

fnbrikation.  [., American KaeUnlst*  1907,28.No- 
vember,  S.  740— I42.J 

IL  Die  Lage  der  Eisenindustrie  in  den  einzelnen  Landern. 

Dr.  Wiehe:  Das  deutadia  Wlrtaehaftsleben 

der  letzten  50  .Tahre.  unter  besonderer  Berück- 

aichtigung  des  Bochumer  Bezirkes.  Zeitschrift 

des  Verelnea  deutscher  Ingeaieore*  1907 
8.  1  SSO— 1884.] 

O.  Falkman:  Die  wirtsohaftlidien  Faktoren 

der  Eisenindustrie  in  den  Vereinigten  Staaten. 

[„Berg-  und  Hflttenmlnnlsche  Rondachau*  1907, 

5.  Oktober,  S.  3—9;  November,  8.  b"— 41; 
20.  November,  S.  öö— 60.] 

Bradley  Stenghton:  Die  Erseugung  von 
Flußeisen  und  Schweißeisen  in  Amerika.  (Ge- 

mcinfaßlich  dargestellt.)  [«The  Engineering 

Hagasine''  1907,  Oktober,  8.49—67.] 
Dr.  H.  Konrad:  Die  französische  Eisen- 

Industrie.  | , Eisen-Zeitung*  1907,  2.  November, 
S.  796  —  797.] 

Pol  Dnnalme:  Stu^  Ober  die  ESseaiadaitrte 

in  den  Ardennen.  [,Annales  des  MbUW*  1907 
Ueft  7  S.  5  — 109.J 

IIL  Allgemeines. 

Josef  ▼.  Ehrenwerth:   Zur  einheitliehen        Die  von  der  United  States  Steel  Corporation 

Bezeichnung  von  Eisen  und  Stahl.  [„Oester-  erbaute  Stadt  Gary  in  Indiana.  <  Vgl.  ..Stahl  und 

reichische  Zeitsehritt  für  Berg- und  Hüttenwesen"  Elsen*  1907  Nr.  13  S.  9.)  l,The  Iron  Trade 

1907,  2.  November,  S.  533—688.]  Review'  1907,  21.  November,  S.  887— 848.] 
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B.  Brennstoffe. 

 o  

I.  Holz  und  Holzkohle.  (FaUt.) 

II.  Torf. 

Brenntorr  in  Schweden. 

Di«  Torfgewinnung:  in  Schweden  ist  mehrere 
hnndsri  Jahre  alt  und  viele  Millionen  Tonnen 

Brenntorf  sind  bereits  aus  den  schwedisciK-n 

Mooren  gewonnen  worden.  Nach  den  Unter- 

sneluiiigen,  welche  der  schwedische  Moorkultar> 
yerein  über  23  Brenntorfproben  schwediseher 

Torffabriken  anstellte-,  entbaltea  die  Proben  Uu 
Mittel  8,71^  Asehe  im  wanerfreien  Zutande 

(1.7S  hu  14,15^)  und  die  organische  Troeken- 
subtitanz : 

Kohlfliiatoff  57,040/0 
▼aMirtoff  5,74  , 
Baawtoff  37,17  . 

Der  Stielutoffgehalt  schwankt  ziriseheD  0,71 

Us  3,ir><»/o  und  ist  irn  Mittel  2.2'2''ü;  der 

Sohwefelgehalt  ist  gewöhnlich  U,4  bis  0,6°/«, 
in  übrigen  sind  beide  sehr  TaiilereDd.  Der 

Schwefel  kommt  griißtenteils  als  or^ranische  Ver- 
bindung in  Torfmooren  vor.  Ein  kleiner  Teil 

findet  «lieh  als  Sulfat  in  den  Ascbenbestandteilen. 

In  wasserfreier  Probe  und  bei  25  "/o  Wasser- 
prehalt  dürfte  die  mittlere  Zusammensetzung  des 
in  Schweden  verwendeten  Breuntorfes  folgende 

WaMtlfMl     «6%  WaMW 
% % 

.  3,70 
2,78 Kohlongtoff    ,  . .  .  54,90 41,17 

WaM«er8tuff    .  , .  .  5,60 4.20 
24,94 

.  .  «,lt 
1,59 8chw«f«l    .  .  . .  .  0,4« 0,32 

1 00,00 7f),00 

Durch  Extraktion  von  Torf  mit  f:oei|xncten 

Lösungsmitteln  ergibt  »ich,  dali  mittelguter  lirenn- 

torf  zirka  S*/*  «Ines  parafBnartigen  bei  etwa 
aCC.  schmelzbaren  Stoffes  enthnlt,  W' Irlier  le'i 
Brikettierung  von  Torf  als  Bindemittel  wirkt. 

Nach  UnterMchnngen  vonO.von  Heid  enstam 

hat  Torf  im  Mittel  einen  \Vasser;relialt  von  22  "o. 
einen  Aschengehalt  in  wasserfreier  Probe  von 

8,79«/o,  bei  22^0  Waasergehalt  von  2,95  7o, 
bei  2h  Wasüer^ehalt  von  2,84*/«  vnd  einen 
Wannewert  der  Trockensubstanz  von  5406  W.-E., 

von  3809  effektiven  W.-E.  bei  22  "/o  Wasser 
und  von  3674  effektiven  W.-B.  bd  257«  Wasser. 
Die  antreführten  Zahlen  stimmen  L'ut  miteinander 

und  man  kann  sagen,  daü  der  Ma.schioentorf 

bei  einen  Wassergehalt  von  25^  einen  eifek- 

tlven  Brennwert  von  '^()~0  W.-K.  für  1  kL'  liat. 
Der  Wärmewert  bei  normalem  Wassergehalt  des 
Mhwedlsehen  Itasehlnentorfii  sehwankt  nngefUir 

um  S^'o  über  oder  unter  der  Mitfelzahl.  Aber 
der  Wert  einer  Torfsorte  beruht  noch  auf  anderen 

Faktoren  als  Wasser-  und  Aschengehalt  nebst 
Brennwert.  So  soll  Torf  fest  sein  und  nicht 

abbröckeln.  Je  höii  r  ti;is  UektoUtor^ewicht 
für  denselben  effektiven  Brennwert  f.  d.  Kilo- 

gramm int,  einen  um  ao  höheren  Wert  hat  Torf 
nnd  einen  um  so  besseren  praktlsoben  Effekt 
erzielt  er  auf  gewöhnlichem  Rost.  Stichtorf 

liefert  hingegen  bei  demselben  theoretischen 

Effekt  ein  ungOnstigeres  praktisches  Ergebni« 

als  Ma^iehinentorf»  denn  er  hrückelt  leicht  ab 
nnd  hat  ein  kleineres  HektoUtergewicht. 

Der  Verkanftpreis  war  in  Schweden  1904 
zwisdien  8  bis  11  Kronen  frei  an  den  ver- 

schiedenen Bahnstationen.  Nach  den  Unter- 

suchnngen  des  staatlichen  Torfingenieurs  kann 
im  Mittel  für  allen  Brenntorf  der  Wärmewert 

zu  5000  W.-E.  für  die  Trockensubstanz  und 

5  °o  für  den  Aschengehalt  angenommen  werden. 
Stichtorf  enthalt  gewöhnlich  mehr  Wasser  als 

Ma.schinentorf,  ungefähr  30  °/o,  weshalb  der 

Aschengehalt  bei  dieser  W'assermenge  geringer 
ist,  desgleichen  aber  auch  der  Wärmewert.  Ans 
dem  Vorstehemlen  geht  hervor,  dnB  der  Torf 

an  und  für  sich  keineswegs  ein  sdilechter  Brenn- 
stoff ist,  da  dessen  Kalorienzahl  In  wasserfreier 

Probe  5000  bis  5400  und  darüber  ist.  Es  ist 

der  Wassergehalt,  der  den  Brennwert  nieder- 
drückt, so  daß  Torf  mit  25  7o  Wasser  nur 

70  7o  vom  effekt.  Brennwert  de«  wasserfreien 

Torfes  hat. 
Im  Vergleiche  der  schwedischen  Torfsorten 

mit  jenen  anderer  Lander  zeigen  erstere  den 
niedrigsten  Aschengehalt.  Die  Zusammensetzung 

dürfte  im  übrigen  ungefähr  dieselbe  sein.  Torf 
wird  in  der  Mehrsahl  der  enropflischen  Staaten 

gewonnen,  ebenso  in  Amerika,  und  die  Welt- 
produktion dürfte  ungefähr  10  Millionen  Tonnen 

f.  d.  Jahr  betragen,  wovon  auf  Rußland  allein 
mehr  als  4  Milliom  n  kommen.  TorfbrikettS 

werden  verhAltnismüLiig  in  geringer  Menge  In 

vier  Fabriken  Euro|ias  (zwei  in  Deutschlaad, 
eine  In  Rußland  und  eine  in  Holland)  erzeugt, 
zusammen  hriehstens  3B(1()0  t. 

Wahrend  Steinkohle  und  Koks  selbst  bei 

Auflvewahrung  unter  Dach  schlechter  werden, 
wird  Torf  und  Holz  liei  sorgsamer  Lagerung 

unter  Dach  oder  in  Stöcken  besser,  weil  Wasser 
verdunstet  and  nicht  wie  bei  Stdnkoble  und 

Koks  an  Brennwert  durch  Oxydation  ond  Gas- 
entwicklung Verluste  eintreten. 

In  Schweden  bestanden  1908  nach  der  offl- 
ziollen  Statistik  34  Brenntorffabriken  mit  einer 

Erzeugung  Im  Werte  von  441 847  K.  Hierbei 
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sind  die  kleineren  Torfaulagen  des  Landes,  die 
lUMunmen  vi«!  mehr  Brenntorf  erzengen  als  die 
Fabriken,  nicht  inljefrriffen. 

Die  Ausbreitung  der  Moore  in  einigen  euro- 

päischen Landern  wird  in  der  Fachtlteratur  bef- 
lAofig  wie  folift  angegeben: 

ha  od*r  %  dr> I2,C 

M 
M 

7  400  000 to,o 

47ri  000 S,8 
DcutHililand   .   .    ,  ,  .  , .  .    2H37  000 

.'i,2 

davon  Hajorn  .... .  .       146  430 
1.9 

Oldeoborg    .  . .  .        97  400 
18,6 

14,6 

.  .  S8000000 
1,0 Als  Beisiiiel  übrr Zusammensetzung'  di 

orfasohe  mögen  folgende  Analysen  dienen 
% % 

14,42 

Spuren 21,61 

ic.o:^ 

4,61 
0.76 
0,M 

KaU  

S,l» ».45 
,  10,67 15,65 

20,'.I4 

2,72 0,10 
CUOT  

Sunnno  .   .  ln<),-2it 
100.25 

Bei  Auslaugung  einer  Torfasche  vom  Laxit- 
werk  mit  fl^aalui«  ward«  erhalten: 

Unl58liebe  8toire44,88e/o    Fhoiphori«aure  .  .  l,ö.%7o 
JUlk  6,7»  .    ächwefelfllure  .  .    4,10  - 
KaU  8,18  ! 

[»OesterrcirliisclK'  Moorzfitsclirift*  1907,15.0k- 
tober,  Nr.  10  S.  155— lä7.| 

Torf  von  den  Falkiand-Inneln. 

Vier  Proben  Torf  von  den  Falklaad-Iiuda 

ergal>en: 

II 

III 
IV 

*h 

•A »/« 

71 
6,62 

2,72 10,00 
Füuchlifjkcit  (  Ihm  ItiO") 1  I.IH 31.29 37!23 

13,05 
Flüclitit;!'  lk>Ht«ti(lteile 

.'.7,2C 3.'),:(9 :t9,17 
49,87 

Kei»ter  KoblenstotT  . 2S,90 26.80 20,88 
26,58  , 

Heiswert,  Kaiorion 472M 4241 4033 

46&H  J 

[»Bulletin  of  tbe  Imperial  Inatitute*  1907  Vol.  V 
Nr.  8  S.  251—252.] 

Dr.  Viktor  Zailer  und  Leopold  Wilk 
berlditen  Ober  den  Efsflnfi  der  Pflaaienkmiatl- 

tutinn  auf  die  physikalischen  und  chemischen 
Eigenschaften  des  Torfes.  [aZeitschrift  für  das 

laadwirtBchaftliehe  Versnebsweien  In  Oesterreloli* 

1907  NovenberlMft  S.  787—816.] 

TorArerkiAnir* 

Dr.  L.  C.  Wolff:  Torfverkokung  mit  (ie- 

wloaung  der  Nebenprodukte.  Die  Firma  ̂ (^ber- 
bayerische  Kokswerke  und  Fabrik  chemischer  Pro- 

dukte A.-G."  in  Beuerberg  an  der  Loisach,  an  der 
Martin  Ziegler  wesentlich  beteiligt  ist.  uud  die 
alle  seine  Patentrechte  übernommen  hat,  scheint 

die  Aufgabe  gelSst  zu  haben,  die  TorfVerkohlung 
durch  Dfstillation  rentabel  zu  machen;  sie  hat 
nun  das  erste  Jahr  ihres  Betriebes  hinter  sich. 

Die  seinerzeit  mitgeteilte  Analysentabelle  (anf 

S.  1379  dieser  Zeitschrift)  p!t  nbcr  nicht  Tür 

Torf  aus  Beuerberg,  sondern  aus  Oldenburg, 
der  insofern  eine  seltenere  QnaUlAt  gegenüber 

Jenem  besitzt,  als  sein  Sanentoffgehalt  meistens 
mehr  als  achtmal  den  des  Wasserstoffs  ObertrifTt. 

(Man  sagt  in  solchen  Fallen,  es  sei  kiin  , freier* 
Waaserstoff  vorhanden.  )  In  der  Tabelle  mnfi  auch 

im  rtlicrdruck  das  \Vort  „freier"  l>ei  Wasserstoff 
fortfallen.    Die  Holzkohle  gehört  nicht  hierher, 
Ihre  Heizwerte  sind  aneh  fiklseh.  Die  Heixwert^ 

lipstimmunfjen  der  Tabelle  Xr.  1  sind  unter  Leitung 

des  Verfassers  im  Laboratorium  des  Magdeburger 

Vereins  für  Dampfkessel -Betrieb  gefertigt,  die 

ühemischen    Elementar  -  Analysen    alter  unter 
Dr.  Mümens  Leitung  in  Bremen  ausgeführt  worden. 

Naeh  Ansieht  de«  Verfusers  seheinen  diese 

Tabellen  aus  Oldenburg  ein  für  Betierberg  zu 

ungünstiges  Bild  zu  ergeben.  Denn  hier  Mini 

Torf  von  höchstens  2r»°/o  Waaser  verarbeitet, 

dort  aber  waren  es  31  */o.    Das  Verhlltnia 

T~rorrb«tl"  o„==?.  «  «kommt
,  Ut 

W  25 

in  Beuerberg  ̂   =^^  =  0,333,  in  Oldenbui^  war 
W     31      „  ,,,,     ,     0,801       ,  ,  , 

♦'S  ..^  =n.  =  ̂ .5^1  ode  ;rVo5  =  1-5  mal  sogroß 1  Ol  U,9i}3 

als  in  Beuerberg;  diese  Fabrik  arbeitet  somit 
andertbalbmal  so  günstig  wie  jene,  erhilt  alao 
nicht  nur  nielir.  sondern  auch  bessere  Produkte 

und  muß  daher  in  jeder  Beziehung  besser  ab- 
sehndden.  Zeitschrift  für  Dampf  koasel  ond  Har 

schineubetriab*  1907,  28.  Okt.,  8.450.] 

III.  Steinkohle  und  Braunkohle. 

Kohlenherphau  in  Relj^ien.  [,The  r'olliery 
Guardian  and  Journal  of  the  Coal  and  Iron 

Trades*  1907,  29.  November,  S.  1002.] 

Karl  Stegl:  Ueber  die  fossilen  Brenn- 

materialien Italiens.  ( ,(»esterreieliische  Zfit- 

aebrift  für  Berg-  uud  Hüttenwesen'*  l'jU«, 
26.  Oktober,  S.  524—529.] 

rntersuchuntren  über  nissische  Kohlen  und 

Briketts.  L,The  C'olliery  Guardian  and  Journal 
of  the  Coal  and  Iron  Trades*  1907,  22.  NoTbr., 
S.  »6H-969.] 

V.  Alimanestiano  macht  Mitteilungen  ühor 

die  Ausbeutung  der  rumänischen  Liguite.  L.Revue 

universelle  deslQnes"  1907,OktoherlwllS.48-64.] 
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Brennstoffe. Suhl  Uli  fihM.  iMt 

Lee  Fräser:  Kohlenbergbau  in  Hiehigui. 

[,Tlic  Engineering  ntul  Mininir  .Toamal*  1907, 
80.  Nov.'ni»M'r.  S.  1024  —  1027.) 

Kohlengnilton  von  Kyushu,  Japan.  {«The 

Engineering  and  Mining  Journal*  1907,  28.  Nov., 
S.  682— 6»8.) 

Bindemittel  für  Hriketts.  [ ,  Bnn^eeriag"  1907, 
11.  Oktober,  8.  496—497.] 

IV. 

Verkoken  In  Destillations-KoksSfen. 

E.  Bury  hielt  vor  der  Uaiiittversatnnilun^' 

des  englischen  Vereins  von  ü.'uifachuiilnnern  einen 
Voiing  Ober  die  Verkokung  der  Kohle 

mit  besonder  LT  B  r  r  il  cks  i  cht  i  ir  ii  n  li  i>  r 

Destiilations-K  oksüfon.  Da  der  genannte 
Vortrag  in  mnndier  Beziehung  auch  für  die 

Leser  d'u  ser  Z-  itscbrift  von  IiitiTi'ss»'  soin  dürfte, 
sollen  die  Hauptergebnisse,  zu  denen  Bury  ge- 

langt, hier  kun  ndtgeteili  werden: 
1.  Im  Koksofen  unterliegt  die  KoUe  einer 

niedrigeren  Temperatur  als  In  der  Gasretorte, 
daher  ist  die  ursprüngliche  (Gasausbeute  auch 

niedriger.  Jede  Zunahme  der  letzteren  geschieht 
durch  Zorsftzune  schwerer  KohlenwasserstoflV. 
Trotz  dienen  Zunahme  bleibt  die  Ausbeute  stets  um 

10 ̂ /e  hinter  derjenigen  der  Gasretorte  zurQck. 
2.  In  der  Gasretorte  dringt  dii-  Wiirtiu"  si  lir 

schnell  bis  zur  Mitte  der  Ladung  vor,  das  Gas 
wird  daher  bei  höherer  Temperatur  entwickelt 

lind  hieraus  ergibt  sich  dir-  •rröBiTi-  Ausheute. 
Infolge  der  kleinen  glühenden  Oberfläche  der 

Retorte  hat  das  Gas  wenig  Zeit  und  Gelegen- 
heit zur  Spaltung,  und  dalier  ist  mit  der  hohen 

Ausbeute  eine  höhere  Leuehtkraft  und  größerer 

Heizwert  verbunden.  Als  Gaserzeugungsapparat 
ist  somit  die  (iasretorte  dem  Kukaofen  ttber> 

legen.  .\bgest'hen  davon  ergeben  sich  noch 
einige  andere  Nachteile  des  Koksofens  vom  rein 
praktischen  Standpunkt«  ans: 

1.  Die  Koksofenkammer  nei^'t  infnlt^e  ihres 
Aufbaues  aus  einzelnen  Steinen  mehr  zum  Un- 
dlehtwerdeo  als  die  aas  einem  Stttek  bestehende 

Retorte. 

2.  Die  großen  Koksofentüren  haben  sehr 

groBe  IMehtungslhlehen,  welehe  eine  weitere 
Quelle  für  Gasverluste  oder  Verschlechti  runiir 

sind,  besonders  wenn  sie  an  Eisenrabmen  an- 
liegen, daran  Vsarbindung  mit  dem  Mauerwerk 

sieb  bald  lockert. 

3.  Die  gegen  die  Türen  stortendt-ri  Eudt-a 
der  Kokskuchen  werden  nicht  gar  und  ver- 
unadhen  dadurch  nicht  nur  Gasverluste,  sondern 

VUih  Entstehung  von  halh^'arem,  minderwertitrem 
Koks.  Das  Uebersteben  der  Kukschargen  muli 
m6gUehat  vermieden  werden,  da  dadurch  die 

Gasqualitilt  sehr  leidt  t.  Kcdiirr  empfiehlt,  mit 
dem  Pyrometer  die  Inneutemperatur  des  Koks 

n  sMiaai  und  bei  900*  C  di«  Vokokong  n 

KoUe  in  Japan.    Die  KohlenfSrderung  daa 
Landes  betrag: 

1909  .  .  .  7  499497  t  |  1900   .  .  10088646  t 
1901  .  .  .  8946  989  t  >  1904    .  .  10TS8706  t 
1902  .  .   .  9  701  682  t      1905    .   .  11  542  041  t 

FUr  1906  liegt  die  Produktionszabl  noch  nicht 
vor,  doch  dfirfte  sie  18000  000  t  ftberscbreitea. 

[„Iron  and  (  oal  Trades  Keview*^  1907,  8.  No- 
vember, S.  1767— 17Ö8.J 

Koks. 

untt'rhrechen.  Wie  das  Gas  durch  das  üeber- 

stelien  beeinflußt  wird.  /.eljr»'n  folp'nde  auf  die 

gleiche  Kohle  bezügliche  Gasanalyh;>>n : 

Uar«B(>dau«r 
17  Sludra «t  StiaSM 

% % 

COi  8.6 

2,0 
0.  

0.4 >.4 

CsBa  .... 

3,7 

2.1 

CO  
6,4 

7,0 

CHi  
83,9 

24,8 
49,1 

51,8 

4,0 

10,9 

Heiswert  .  .  . 4767  WE. 4829  WE. 

In  iM'idcn  Filllt-n  war  di  r  Koks  ausgezeichnet. 

Aus  «Icm  Vorstehenden  ergibt  sich,  daß  die  Ver- 

gasung im  Koksofen  in  vielen  Punkten  der  Ver- 
gasung In  der  Retorte  nachsteht.  Dennoch  mnfi 

man  dem  Gedanken  der  Verwendung  des  Koks- 
ofengases nahetreten,  weil  die  Zalil  der  Neben- 

produktenöfen trotz  reichlichen  Angebotes  von 
(Jaskoks  stets  zuniniiiit.  »h'nn  letzterer  ist  für 

inetallurgiache  Zwecke  nicht  geeignet.  Außer- 
dem braucht  das  zur  Erzeugung  von  Gasglüh- 
licht verwt'ndetf!  Gas  kclnt'  Kigenleuchtkraft, 

und  es  liegt  großer  Bedarf  an  einem  billigen 
Gas  von  9  bis  10  H.K.  vor,  dessen  Heiswert 
etwa  48.50  WF.  hetrairen  müßte.  Aua  Rück- 

sichten der  Kohlcnersparnis  und  der  Erzeugung 

eines  billigen  Gases  empfleblt  Redner  daher  den 

Gasfachinilnnern,  sich  mit  der  Idee  der  Erzeu- 

gung des  Gases  auf  den  Kohlenzechen  zu  be- 
sehlftigen.  [„Journal  für  Gasbeleuebtuaf  und 

Wasserversorgung*  1907,  16.  Nov.,  8.  1044.] 

Eiiy.  Prost  hi'sprirht  dii'  Möglichkeit,  den 

Aschengehalt  der  Kohle  auf  elektro-magnetischem 
Wege  zu  verrlngera.  [«Revue  universelle  des 

Mlnes'  1907  Septoraberheft  S.  2T()  2S4.] 

Andrew  Short:  l>ie  Verkokung  di  r  Diirham- 

Kohle.  [,Tbe  Iron  and  t'oal  Trades  Keview" 
1907,  19.  JuU,  S.  219—220.] 

A.Victor  Kochs:  Bemerkungen  über  Koks- 
öfen mit  Gewinnung  der  Nebenprodukte,  speziell 

KoppersSfen.  [»The  Iron  and  Goal  Trades 

Review*  1907,  14.  Juni,  S.  2109—2112.] 

Die  wuf  Koksnfonanlage  bei  New-Salem,  Pa. 

[„The  Iron  Trade  Ueview*"  1907,  14.  Novbr., 
8.  785—791.] 
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1868  8teU  «ad  Euan. 27.  Jahfs.  Nr.  A2. 

Bestiuiniuut;  des  Ileizwerts  der  Koksofenj^ase. 

Haus  Fahreulii'iin  macht  cinfrclirnilf  Mit- 
teilungen über  die  Verwendung  von  Kuksofongas 

nad  sfllne  Heiswertkontrolle. 

Eingehende  rntersuchnnpen  üI»t  die  Ver- 

wendbarkeit des  Kuksofengases  für  lieleuciitungn- 
sweeke,  die  weiren  der  großen  wirtachaftlichen 

Bedeutung  dcssi  llMn  für  die  Knlilenrevlere  seit 
Ende  des  Jahres  1905  auf  dem  SUIdtischen 

Gaswerk  Essen  vorgenommen  werden,  reran- 
laOten  den  Verfasser,  nach  einem  Ililfsiiiitlel 

zu  suchen,  welches  es  ermöglicht,  jederzeit  sofort 
den  Heizwert  des  Gases  ̂ enan  za  beurteilen, 
um  danach  den  Zii.satz  von  Koksofengas  zum 

i.eHehlgas  zu  ri'irelii.  Das  nächst lieirende  Mittel 
schien  in  der  llei/wirkiiug  der  Flamme  gegeben, 

die  selbsttätig  zu  registrieren  ist.  Verfasser  kon- 
struierte t'inen  derart iiri'ti  Apiiarat.  di-r  jetzt  von 

der  Firma  äalau  &Birkülz  in  Essen  geliefert  wird. 
IMe  Heliwlrknng  der  Flamme  hingt  ab: 

1.  vom  Heizwert  des  <Jast-s,  2.  von  der  Menpre 
und  Wärmekapazität  der  Verbrcnnungsgase,  auf 
welche  die  erzeugte  Wirmemenge  sieh  verteilt, 
urui  von  der  abkühlenden  Wirkiintr  der  die 

Flamme  umgebenden  Atmos|»hare.  Von  diesen 
Faktoren  ist  Nr.  1  dnrch  die  Qualität  des  Oases 

gegeben.  IMe  Einwirkung  von  Nr.  2  und  3 
war  entsprechend  zu  ermitteln. 

Die  wesentlichen  Bestandteile  des  registria- 

renden  Kalorimeters  sind:  1.  ikr  Vt  rbrennunps- 

rauni  mit  hineinragendem  P^-rometer,  2.  der 
Oasdnidcregler  und  3.  das  Beglstilerwerk.  Oer 

Mi'lUiereich  umfaßt  die  praktisch  vorkommenden 
Heizwerte  von  rund  800  bis  5500  Kalorien 

unterem  Heizwert;  hlerfttr  steht  eine  Diagramm- 
höhe  von  1(50  min  zur  Verfügung,  so  daß  auch 

geringe  Schwankungen  ablesbar  sind.  Der  Gas- 
verbrauch ist  auf  20  1  in  der  Stunde  bei  20  nm 

I»<urk  vor  dem  Brenner  und  mittlerem  spezi- 
fischem Gewicht  des  Gases  festgesetzt.  Seit 

Inbetriebnahme  des  Apparates  ist  es  möglich, 
schiechte  Perioden  des  Koksofcntrascs  immer 

rerhtzeititr  zu  tTkennen.  so  daß  der  Mangel  in 

kurzer  Zeit  i)eseiti),'t  werden  kann.  [„Journal 

für  Gasbeleuchtung  und  Wasserversorgung*  1907, 

9.  November,  S.  1019—1021.] 

C.  E.  Bhodes  besprach  in  einem  Vortrag  vor 

der  , Institution  of  Gas  Engineers"  die  Ver- 
wendung V  on  Koksüteugas  für  Leucht-  und  Kraft- 

sweeke.  [„The  Iron  and  Goal  Tradea  Review* 
1907,  28.  Juni,  8.2895.] 

Gewinnung  von  Benzol  aus  Koksofengna. 

f„The  Iron  and  <"oaI  Trades  Review*  1907, 
2ö.  Oktober,  8.  Iö67  — lö68.j 

V.  Petroleum. 

Pctroleumproduktion  der  Welt.  L»The  Iron  Th.  Ficsinesco  und  V.  Dessila  berichten 

Age*  1907,  21.  November,  S.  1454.]  ttber  die  Rnmonlscho Fotroleumlndustrie.  [„Revue 

Petroleum  In  Japan.  I,Ir»n  and  Coal  Trades  universelle  des  llines*  1907  Septemberiieft 

Review*    907,  22.  November,  S.  1960.J  S-  286-302.J 

VI.  Naturgas  (FeWt.) 

VIL  Generatorgas  und  Wasseigas. 

Rudolf  Harkow :  (Jasgeneratoren.  [.Zeit- 

schrift für  Dampfkessel  und  Maschinenbetrieb" 
1907,  15.  November,  S.  4HS.-484,  ForUetz.) 

Gasgeneratoren  mit  Gewinnung  der  Neben- 

produkte f&r  Martinöfen.  |.TIie  Iron  and  <'nal 
Trades  Review"   1!M)T,  25.  (»ktolHr.  S.  ir)7I.| 

J.  R.  Bibbius:  Generatorgas  für  Kraftzwecke. 

[,Tbe  Iron  Age*  1907, 8.  Oktober,  S.  982—987.] 
M.  P.  r  1  (•  h  1' r  r> :  r>  lf  r  Vrrsuehr  mit  Kraft- 

gas. Ln'^he  Jowa  Engineer"  1^07,  Novomber- 
keft,  8.  203—208.] 

Gasmaschinen  von  Ehriiardt  &  Sehner. 

[Tho  Iren  Trade  Review"  1907,  18.  Oktober, 
S.  1474—1475.] 

Dr.  H.  Strache:  Die  Erzeu;:ung  des  Wasser- 
gases  mit  Hilfe  des  Dampfschlußmelders.  [«Jou> 

nal  für  Gasheiruchtung  und  Wasserversorgung* 

lyOi.  28.  S.-|.tenil.er,  S.  HS5  -  SS9.] 

Kayser:  Wassergas,  der  Brennstoff  der  Zu- 

kunft. («Prometheus*  1907,  27.  November, 
8.  137—140.] 

VIII.  Gichtgas. 

Frankels  Limbourg:   Das   Gichtgas  als         B.  Ii.  Thwaite:  Der  moderne  Hochofen  als 

Kraftquelle  In  einem  modernen  Eisenwerk.  [„Re-    Kraftquelle.     j^The  Indostri&l  World"  1907, 
vue  de  la  MätaUuigie*  1907  Oktoberheft  S.  945    25.  November,  S.  1484—1489.] 
bis  852.] 
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C,  Feuerungen. 

o  
I.  Pyrometrie. 

Jfen©  Pyrometer. 

Dr.  J.  B  I'  c  k  e  r :  J>  e  C h  a  t  !  i  e  r  -  P y  r  o  - 
meter  iu  (juarz^lasmontit-rung.  Da»  Lti 
CliateUer-Pyromutor  in  seiner  Eison-Porzellaa« 
montieruri^  hat  den  Xrirliicil.  d.iß  Mi-  Porzellan- 
röhren  bei  jflJieui  Temiicraturwculisel  leicht 
springeo.  Li  neuerer  Zelt  bringt  die  Finna 

W.  C.  Heraeus  in  Hanau  a.  M.  il.i-;  olicn  gc- 

nannte  Pyrometer  in  einer  Fasäuug  aus  ge- 
sogenem, eogllsehem  Quarzglas,  welches  wegen 

seines  perintren  Auädcliiiung«koefflzicnten  den 

schrofTsten  Temperatorweclisel  ertragt,  ohne  zu 

springen.  Nach  den  Erfahrungen,  welche  Ver- 
fasser mit  dem  neuen  Pyrometer  gemacht  hat. 

erfolgt  das  Einsttillen  des  Voltmeters  auf  die 

ZU  messende  Temperatur  »o  schnell,  daU  man 

ia  etwa  swei  Stunden  30  ICeesnagea  yornehmen 
kann,  wozu  früher  mindestens  6  bis  8  Standen 

nötig  waren.  Kaum  ist  das  Pyrometer  ein- 
geführt, so  bat  aueh  die  Voltmeteraadel  ihren 

feiten  Stand  eiogeaonmeD.   Bei  dem  Qebnuich 

ist  darauf  zu  acliteu,  daß  das  glühende  Quarz- 
glas nicht  mit  Eisen  in  Berührung  liommt,  da 

sonst  au  dieser  Stelle  ein  Durcbschmelzen  ein- 

tritt; ee  ist  deshalb  die  QaaraglasrShre  von  der 
sie  umtrebendeii  Eisenröhre  durch  eirnTi  Schamotte- 

ring getrennt,  auch  ist  das  obere  Eude  der  Eisen- 
rOhre  ntt  einem  Handgriff  nnd  einer  Wirme- 
i><oli<Tendi  n  Ashostscheibe  versehen.  Der  Preis 

der  vollständigen  Thermoelementmontierung  mit 
Sehntzrohr  aus  Quarzglas  stellt  sich  anf  80  Jt. 

(„Journal  tür  Gasbeleuchtung  und  WasservST^ 

sorgung"  1907,  28.  September,  S.  895.] 

Pyrometer  und  elektrischer  Versuchsofen  von 

Wm.  H.  Bristol.  [,The  Iron  Age"  1907, 
7.  November,  8.  1804 — 1805.) 

Weitere  Ifittdlmigen  über  das  Bristol-Pyro- 

meter. [«The  Iren  Age"  1907,  24.  Oktober, 
S.  1188—1189.] 

Dr.  Charles  F6ry:  Optische  Pyrometer. 

CEngiaeeriiig«  1907,  18.  Oktober,  S.  589—540.] 

II.  Rauchfrag»* 

H.Ost:  Der  Kampf  gegen  schädliche  In-         John  H.  Mehrtens:  Die  Lösung  der  Bauch- 

dustricgase.  [„Zeitschrift  für  angewandte  Chemie"  schaden-Frage.  [„Glasers  Annalen"  1907,  l.Xo- 
1907,  27.  September,  S.  1689  — 1G93.]  vember.S.  116  — 182;  I.Dezember, 0.205— 21  ü.j 

III.  Dampfkesseifcucrungen. 

Neuerungen  auf  dem  Gebiete  des  Dampf- 

kesselweaens.  [^Glückauf*  1907,  7.  September, 
S.  1176— 1195] 

A.  Dosch:  Mittelbarer  Nachweis  von  un- 

verbraunten  Gasen  ia  V'erbrenuungsprodukten. 
[yZeitsebrift  für  Dampfkessel  und  Ifascbinen- 

betrieb"  1907,  25.  September,  S.  898— 895.] 
Verbrennungaregier  Sine,  f, Zeitschrift  für 

Dampfkessel  und  Maschinenbetrieb"  1907,  23.  Ok- 
tober, S.  446—450.] 

Dr.-Ing.  C.  Waldeck:  Generatorgasfeuerung 
bei  Dampfkesseln.  [.Zeitschrift  für  Dampfkessel 

und  Maschinenbetrieb"  1907,  22.  ̂ 'ovember, 
8.  491— <494.] 

C.  Blacher:  Verdampfungsversuche  an  Riga- 

schen  Kesselanlagen.  [,Rigasche  Industrie-Zoi- 

tnng*  1907  Nr.  19  8.  241—846.] 
r.  Cario:  Kritik  iilu  r  Verdampfungsversuche. 

[, Zeitschrift  für  Dampfkessel  und  Masclünen- 

betrieb«  1907,  28.  Okt.,  8.  445—446;  80.  Okt., 
8.  457  — 4r.o.] 

C.  Cario:  rnv<dlkommcnc  VerbrcTiniing. 

[„Zeitschrift  für  Dampfkessel  und  Maschinen- 

betrieb* 1907,  8.  November,  8.  469—470.] 

Verdatnpfungsvcrsuche  im  Jahre  1906.  [, Zeit- 

schrift des  bayerischen  Rcvisions>Vereina*  1907, 
31.  Oktober,  ü.  205  —  207.] 

IV.  Erzeugung  besonders  hoher  Temperaturen. 

(Fehlt.) 
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1B70    suhl  and  Gison. Zeittckriftefuchou, tf.  Stkrg.  1fr.  fti. 

D.  Feuerfestes  Material. 

 o  

I.  Allgemeines.  (F«iiit.) 

II.  Feuerfester  Ton. 

D.  P.  &ob Land :  lieber  die  kiiastlicbe  Äeude-  Kurze  Mitteilungeo  über  die  Toniudugtrie 

nug  dM  Ptasti«Uaugra<les  dar  Tone.  [,Dle  Che-  In  NeueebuiiL  [„Tonlodnitrie- Zeitung' '  1907 
mlaehe  Indnatrie*  1907,  l.Des.,  S.  687— 889.)    Nr.  77  S.  986.] 

III.  Dolomit. 

Dr.  Kosmann:  DolomU.  [„Tonindustrie-  .7 ob n  gibt  folgende  Analysen  krlttalllBlselMr 

Zeitung*  1907,  28.  September,  S.  ir>20— 1521.]    Dolomite  aus  Sternberg,  Böhmen,  an: 

•  1 

II HI 

.V 

V 

VI 

TU 
▼III 

•o 

•« 

*h 

 *l. 

•!*  

KohieDMurer  Kalk  ....... 
KoUaauure  Ma^^nusia  
EiMDOXjd  und  Tonerde  ..... 
In  Slnfon  «nlOdiober  Rüelutand  . 

5H,22 

.36,41 

0,30 

WO  ! 

55,06 

42,34 

0,44 

2,80 

41,55 29,90 

0,92 27,72 

59,73 
36,92 

1,02 
S,46 

54,94 
42,1  7 

1,02 2,08 

65,18 10,29 

1,26 
23,20 

59,13 37,76 

1,04 

2,46 

65,61 30,41 

1,88 «,80 
100,28 100,44 100,09 

100,» 

100,21 
M,98 

100,8« 
M,M 

Dolomit  von  Ursova  bei  Esso''  enthielt: 

Nr.  I 

.  II 

.  III 

,  IV -  ▼ 

KobiFD.aurrt 
Kaik 

56,61  0;;, 
53,82  i, 
6ft,07  . 
62,82  , 
68,21  . 

Der  Uest  auf  100  ist  vomebmUcb  liolileji- 
saure  Mn^eain  neben  geringen  Hengen  von  In 

S-iuroii  unltislichen  Teilen  nebst  Eisenoxyd  und 

Tonerde.  [«Jahrbuch  der  k.  k.  Geologischen 

fieiehsanitalt"  1907  57.  Bd.  Heft  1/8  S.  428 bis  426.1 

IV.  Magnesit 

.Tohn  gibt  folgende  Uagnesitanalysen  an: 

Magnesit  von  St.  Lorsnsen  In  Steieraurk: 

0.. 

Oebnaiiai 
«•bfMDt 

% i 

46,47 93,06 90,21 

Kalk  

1,14 2,20 2,02 EoldemSare  62,02 
Eisenoxyd  and  Tonerde  .  . 

0,08 0,12 1,40 1  In  sauren  «nUhiliebor  Teil  . 0.04 
0,32 0,91 

0.33 
3,2« 

5,90 100,08 
99,88 

100,44 

Magnesit  Tom  Seamerin^r 

Kohknaanr«  UfagiiMia  .  .  88,24 

KoUensaarer  Kalk ....  1,43 

KohleneaaraB  Eiamioxydol .  4,72 

Tonerde  0,80 
KieaeUIure  0,30 
in  SiareB  ■BiaeUcher  Teil  4.15 

99,64 
Eiu  Maguesit  von  Obcrtbal  bei  St.  Kathrein  a.  d. 

Laodng,  Stetennnrk,  ergab  nachstehende  Analyse : 

42,02'>/o  Magnesia 
46, 22  „  Kohlonaaurt 

0,80  ,  Kalk 

0,63  ,  KohlenMHur,. 
2,93  ,  fiiMBoxjdiii 
1,79  a  KobleaBinre 

KohleBiaorer  Kalk 

0.67 

0,:(2  ,  Kalk 

0,25  ,  Koblensäare 
Kohleniaures  EU«no.xjdul.  1,03  j  0^89  KoWeMiwi 
Tmerde  0,19 
In  Sieren  ttnlfcUdier  Teil  0,66 

100,40 

Magnesite  aus  der  Umgegend  von  Dienten tn  Salsburg: 

m 
; 

Kohlensaure  Magnena  .  . 
Koblenaanrer  Kalk  .... 

1  Kidüessaare«  Elsenoxydal . 
1  Touffda  
In  Slunn  «nUtatteber  Teil 

88,08 

8,06 
2,48 

0,48 
6,88 

83,80 

3,09 

6,01 
0,17 

6,89 

22,80 
38,57 

Ml 

0,02 29,12 

1 0»,»0 99,96 
»»,22 

Magnesit  aus  der  ümgebong 

Kohlensaure  Magnesia  .  .  .  . 
Kohlensanrer  KaJk  

Elsenoxydol  .  , 
(Talk)  .  .  .  . 

von  Aspanip; 

86.97  •/• 

1,7«  , 
5,69  , 
«.00  . 99.98  > 
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Stahl  iitd  filMB.  18tl 

Magnesit  von  lireitenau  bei  St.  Erhardt  ia 
der  Nike  tob  Bniek  a.  d.  Hur,  Steiermark : 

I 

»' 
III % % % 

KohlcnHAuro  MH^'neid•  .  . 79,17 fli.or. 
95,21 

Kohlensaurer  kalk  .... 
9.14 KobUnuarM  SiMBOsydal. 10.05 

4.37 
3, «2 

1,82 0,24 0.12 lo  SloreB  «nUMidier  Teil 
0,88 €vM 

0,09 
99,01 99^1 

99,62 

IV 

KttUeniure  MagiMila  .  . 91,10 
67,22 

85,70 

Kohlensaurer  Kalk  ... 

3,57 
27,SS 

9,8S 

Kotileiiaaun-H  EUenoxydol . 

4,27 3,48 

8,77 0,2«; 
0,30 

0,62 
In  äftureo  unlöalicber  Teil 

0,00 1,70 
0,40 OrgeaiMke  itabetaai  .  .  . 0,10 

0,10 
Spar 

100,10 100,12 100,12 

[«Jabrbucli  der  k.  k.  (leologiscben  Ueicbsanstalt* 
1907  &7.  Bd.  Heft  1/2  S.  427—430.] 

V.  Bauxit. 

Baexit  In  den  Vereinigen  Staaten  von  Amerika. 
Die  Ausbeute  der  Verein.  Staaten  von  Amerika 

aa  Banxlt  enreiehte  1906  eiae  H5he  voa  76338 

tons  im  Werte  von  SfiHHU  ge^rcniiluT  lIMIf) 

stieg  die  Herstellung  um  22  203  tous  oder  ziein- 

lleh  67®/o,  wahrend  der  Dnrchsehnlttepreis  der 
Ware  sieb  zit-mlicb  {^leicb  Miel),  d.  Ii.  nur  um 
10  Cents  für  die  ton  fiel.  Die  bauptsacblicbsten 

Bauxitlager  der  Vereinigten  Staaten  wurden  in 

Arkansas,  (reorgia  und  Alabama  gefunden.  Int 
Laufe  des  .Tabres  190fi  wurde  das  Mineral  .aucli 

entdeckt  in  Tennessee,  Virginieu  und  l'euusyl- 
▼aalen,  weit  nSrdlich  von  den  frühcron  Fund- 
stiUtcn.  In  Tonne>;see  bat  man  mit  der  Aus- 

beutung der  Lager  am  Missionary  River  bei  Eaei 
Lake  und  Sherman  Helglit«,  VoreUdten  von 

< 'hatt.'iiiooga,  lit'pnnnen.  Auch  in  Knlifdruien, 
Grafschaft  Shasta,  und  in  Kentucky,  Urafscliaft 

BdmonMQ,  hat  man  BaaxltTorkommen  festge- 
stellt. Die  Verwendung  von  Bauxit  zur  Iler- 

SteUuag  feuerfester  Ziegel,  die  namentlich  zum 
Hoehofenbau  geeignet  sind,  und  die  Entwicklung 

der  Aluminiumindustrie  werden  sicher  eine  sorg- 

fflltiL'c  Untersuchung  und  eine  ausgedelinte  Aus- 
beutung aller  Bauxitlager  im  Gefolge  haben. 

Das  VorkoDunen  von  Georgia  und  Alabama 

besitzt  eine  große  Ausdcbnung:  Ann  in  Betracht 

kommende  Gebiet  ist  noch  nicht  ganz  erschlossen. 
Der  Baaxitb«rg1»aa  wird  dort  an  drei  Stellen 

betrieben,  bei  Ilerniitage  und  ('ave  Springs  in 
Georgia  und  bei  Hock  Bun  in  Alabama.  Die 

Bepablle  Mining  and  Milling  Company  hat  swel 

(Jruben  ßstlich  nrnl  <iii11irb  von  Kermltage  in 
Betrieb.  Die  Aluuiiuiuui  Company  of  America 
laBt  8  Meilen  sadlieh  davon  Banxlt  fVrdem.  Bd 

C,ive  Springs  befinden  sieb  Griibi-n  der  \ntional 
Bauxite  Company  und  der  Aluminium  Company 
of  Ammrfea.  Die  erstgenamite  Oesellsebaft  hat 

neuerdings  eine  Anlage  cor  Verarbeitung  der  bei 
Cave  Springs  und  Adairsvilie  gewonnenen  Erze 
in  Rome  vollendet;  sie  beginnt  auch  mit  der 
Ausbeutung  der  Vorkommen  bei  Cbattanooga. 
12  Meilen  siiiilicli  von  Home  wurde  eine  kleine 

Grube  und  uaiie  Rock  Kuu  tu  .\labama  eine  solche 

In  Betrieb  gesetzt.  [,Toaindnstrie-Zdtnng*  1907, 
24.  Okt.,  S.  1634.] 

Erncst  F.  Burchard:  Bauxit  in  den  Ver- 

einigten Staaten  von  Amerika.  [.The  Mining 

JourDal"  1907,  21.  Sqptember,  S.  878.] 

Baaxit  un  Basalwk 

Vaaevri* 

1 
1 

°.'o 

MWalka- ba>04lo 

"/<._ 

III    1  IV l'ribojcfle •o      1  1»  
T 

PrdlalM 

 1» 

Tonerde .  . 
EiHODOxyd . 
KieMlBtare 
Waner  .  . 

56,34 

29,08 

0,32 

14,64 

r)3,87 
33,20 

0,B4 
12,46 

32.68 

30,40 

24,86 
11,88 

48,04 30,50 

9,70 
12,22 

13,18 

42,20 32,70 
11,90 

100.88 
100^7 

99,88 
100^4«  99,98 

[, Jahrbuch  der  k.  k.  Geologiscbeu  Reichsanstalt 
1907  8.  Heft  8.  485-486.] 

E.  Schlacke  und  Schlackenzement 

Beatlmmuugen  für  die  einlieitliche  Lieferung  iudustrie-Zeitung"  lUU«,  26.  Oktober,  S.  1639 
und  PrOfting  von  Seblackeasement.      T,.Ton-    hie  1641.] 
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187«  8taU  OBd  raMB. tl.  iAtg.  Hr.  Itt. 

F.  Erze. 

I.  Eisenerze. 

!■  P«miMni. 

In  neuerer  Zeit  sind  in  nönlliclier  um!  nord- 

westlicher Richtung  von  Grabow,  namentlich  in 

den  Niedernngen  an  der  Prosna  und  Bartseh  so- 
wie (leren  Zufliissen,  erlieliliehe  Ablasreriinfren  von 

Kaseneisenerzen  und  Vivianiten  (stark  pliosjihor- 

haltige  Srze)  feAtgestellt  worden.  Das  La<,'t>r  hat 
eine  Ausdehnung:  von  mehreren  hundert  Hektar  und 

!>e8itzt  auch  Abzweigungen  in  den  schlesisch- 
posenscben  Grenzbezirken.  Die  Erze  lagern  meist 

ficht  unter  der  Oberflache  und  haben  eine  Mäcbtif;- 

kcit  von  O.'i'i  m  bis  1,50  in.  Zalilreiclie  Unter- 
nehmer haben  bereits  große  Erdmassen  ausge- 

bentet.  Den  Beidtzem  der  betreffenden  Grand- 
stiicl<e  werden  fiir  1  cbm  entnommenen  Erze^  i-twa 
30  Pf.  bezahlt,  außerdem  wird  das  Land  nach 

der  Entnahme  wieder  pUaiert.  StellMiwelse  liefern 
die  Wiesen  sehr  gata  Ertrage.  Die  gewonnenen 
Erze  wurden  zumdit  nach  den  Bahnstationen 

Sddliiberg  und  Ostrowo  gebracht,  yon  wo  sie 
nach  Oberschlesien  befördert,  um  dort  verschmolaen 
zu  werden.  Nach  dem  bevorstehenden  Bau  der 

beiden  Eisenbahnstrecken  Schildberg— Grabow — 
Deutsohhof  und  Ostrow — .\delnau-- Großgraben 
ist  eine  gedeihliche  Entwicklung  des  aussichts- 

reichen Unternehmens  zu  erwarten,  ein  Aufleben 

des  einstmaligen  Huttenwesens  In  dieser  Gegend 

jedoch  wegen  des  Nichtvorhandenseins  von  Stein- 

kohlen nicht  zu  erholVen.  lg  Der  Erzbergbau" 
1907,  1.  NoTbr.,  8.  406.] 

Elsensteiubergbau  in  Niederösterreich. 

Karl  A.  Redlich:  Die  Eisensteinberg- 
baue   der  Umdrehung   von  Fayerbaeh- 

Bei  ch  e  n  an  iXiederiisterreic-li). 

Unmittelbar  am  üsllicheu  Bruchrand  der  Alpen 
an  der  südwestlichen  Eeice  der  Wiener  Bucht 

bcfrinnen  innerhalb  der  (Trauwnck'nzone  fliescs 
Gebirgsstockes  jene  Erzansamuiluugeu,  die  in 
grSßeren  oder  geringeren  Anhiufungea  den  ganzen 

Zug  von  Wiener-Neustadt  bis  nach  Tirol  be- 
gleiten. Das  erste  größere  Vorkommen  liegt 

in  der  Umgebunfr  von  l^ayerbach-Reichenau  ;  das- 
sellra  hat  Veranlassung  zu  den  liergbaiieu  Grillen- 

berg, Hirschwang,  Alt  iib>  tl'  und  Scbendlegfr 
gegeben.  Der  hier  vork>uniaeiuie  Spateisenstein 

hat  einen  Dnrebschnittsgehalt  von  84*/o  Eisen 
neben  verhältnismäßig  viel  Kieselsäure  (bis  zu 

20  "Jt).  Der  gerüstete  Spat  enthalt  im  Durch- 
schnitt 58  Eisen.  Naohstehende  zwei  Analysen 

VOM  |{'i<t  crzi-ri  stammen  aus  rlriii  ( "hrtni^clicn 
Laboratorium  der  Alpinen  Muutaugesellschaft  zu 
Neuberg. 

Kit'Nt'lHtiure  •  .  .  .  . 
Tonerde   
Eisenoxyd  
Eisenoxydal  

Manganoxjduloxvd  .  . 

Kalk  "... Magnesia  ,  
Ku|tfcro.vy(i  
Kolialt-    und  Nückel- o.xvdul  
Schwefslsiar«  .... 

IMiosplMnABra .... 
Waner  

OrUleobcrg 

% 
KnkppcDbcrc 

% 

9,U0 

1,762 7Sj084 

6,200 

8,»S 0,301 
0,837 

0,00fl 

Spar 
0,046 

Spar 1,678 
6,101 

ir.,554 

0,84« 68,808 

0,818 
8,507 3.471 

7,32Ü 0,419 

Spar 
0,002 Bpw 

0,818 

8,882 

naammen I 100,890 

99,896 

[„Uerg-  und  Hüttenmännisches  Jahrbuch''  1907 
B.  und  4.  Heft  S.  867—294.] 

Blsenerxe  aus  Oesterreloh^Ungarn. 

John  und  Eieblelter  teilen  folgende  Ana- 

lysen mit: 
Brauneisenstein  von  Klein-Zell  in  Nleder- 

Ssterreich : 
roh  g«r6«lc( 

KiegeUäuro  .  .  4,43  o/„  5,24  o/g 
Tonerde  .  .  .  0,64  ,  0,82  , 
Kalk  ....  1,64  ,  1,98  , 
.Magnesia .  .  .  0,42  „  0,68  , 

Elaenoxyd  .  .  73,88  ,  89,60  ,  a  68,61  oj^EiMa 
Behwerel  .  .  .  0,61  ,  0,18  , 

Phoephonlare  1,58  ,  1,86  .  «s  0^1  ,  Phosphor GiabTerlosk .  .  17,80  ,  

100,44     99,90  «Vb 

Eisenglimmer  von  Walitersbach  bei  Frohs- 
dorf  in  Niederösterreich:  U6,04  o/»  £is6tt0xyd= 

i)7,2r>"/o  Eisen. 
Rotelsenstein  von  Erladi,  NiederOsterr^eh : 

r>4.8no/o  Eisenox.vil  =  4,).3fi  7«  Eisen. 
i^rnnrii'i-jMn-itein  aus  der  l^mgegcnd  von  Bodrog- 

Kt  resztur,  Koraitat  Zempliu,  Ungarn:  70,80 

Eisenoxyd  =  49,57  7*  Eisen.  Branneisenstein 
vonSzilisztye.Gömörer  Komitat, Ungarn  :  52.10  "o 

Eisenoxyd  =  36,48  o/o  Eisen.  Boteisenstein  von 
Hrastje  in  Kroatien:  73.20  %  Eisenoxyd  » 

51. 2.")  "  u  Kisen.  [,.Tahrbiich  der  k.  k.  Cti  oiogi- 

sclieii  Keicli^anstalt"  1!M)T.  Heft  12  S.  4r.)-421.J 

Analysen  von  südungariscben  Eisenerzen. 

[„The  Engineer*'  1907,  15.  Novenber,  S.  500  ] 

Hjalmar  Sjögren:  Die  geologischen  Verfaftlt- 
nisse  der  skandinavischen  Eisenerze.  [,Bi-Monthly 
Bulletin  of  the  American  Institute  of  tfining  En- 

ginears'  1907,  Novemberheft  8.  877—946.] 
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SS.  Dnmb1»w  1007. Erxe. Stahl  und  Eisen  1873 

Uimene  1»  4«r  HoniMiil«* 

Ch.  B.  Henrteau:  Bemerknogen  Aber  die 

sihirischen  Elsenerze  ilt-r  Xormamlic.  [^Annalos 

Ues  iiines"  1907,  Band  11  6.  Lieferung,  S.  613 
bis  668.] 

BlMB«ne  IB  SkstlM«. 

Bobert  W.  Dr«B:  Bfaen-  und  Knpferberg^ 
bau  in  Slictland.  [f«Tbe  Tron  and  Goal  Tradra 

Review"  1907,  22.  November,  S.  1945.] 

Eisenerze  in  Hpanien. 

Dr.  Job.  Ahl  bürg:  Eisenerze  in  Spaniea. 

[,,Zeitadirift   für   praktische  Geologie"  1907 
Heft  6/7  8.  195-.800.) 

Otto  Pütz:  Siidspanischp  Eigpncrzlapcr- 

atätten.  („Der  Erzbergbau"  1U07,  1.  November, 
8.  408— 410.J 

ElMnerae  !■  lea  Terelnlgtea  Steaten. 

Eisenerze  in  Indiaoa.  [„The  EnginctTin^r 

and  Minini:  .Tournn!"  1!»07,  26.  Oktober,  S.  770.] 
fäsenerztörderuag  der  Erde  im  Jahre  1906 

mit  besonderer  Berflckaichtigiiag  der  Vereinigten 

Staaten.  [IronAge*  1907,  14. November,  S.  1886 
bU  1388.] 

BUenerze  in  Mexiko. 

Die  Elsenerze  des  Cem»  de  ICercado,  Daraago, 

Me.viko.  |  .Th«^  Tndustrial  World*  1907, 25.  Nov., 
S.  1461  —  1462.] 

Rlsenerxe  in  Afrika. 

Bin  llagneteisensteiD  voa  der  Station  Voi  an 

dar  Ugandabahn  ergab  bei  der  ebemiaebeii  Analyse 

folgende  Zasanuneiiaetning: 

BbaoUTd  ......  66,98  »/o  |  Xummmco  eMiMc«hi>»4 

Bmnozjdnl  21,01  ,  ( M.««/.o»i««to«fiMBwi. 
ManganoxTdul   ....    0,2G  , 

K»lk    .  .'  0,a3  „ Bnrvt  0,62  , 
.Magnesia  0,2{i  , 
Titansänre  ......    8,70  , 
Kioselaänre ......    1,42  . 
PhoephorsSare  ....    0,03  . 
8diwefaliian   ....   0,02  . 
Qeli.  WaMtr  0,65  , 

(«Balletill  of  the  Im])erial  Institute*  1907  Vol.V 
No.  3  8.  240-241.] 

Elsenerze  in  Neuseeland. 

Brauneisenerze von  l\arapara, Neu-Sfcland : 
Vr.  1 

Eisenoxyd  .  .  . .   .  83.5r,  (>  o 

7«.26  O/o 

Manganoxydnl  . .   .    0,72  , 
■Spur 

Tonerde  .  .  ,  , .  .    0,92  , 0,1  SV» 

Magnesia    .  .  . 

(Ml  , 

KieselsSure    .  . 
12.41  7^ 

Ptiosphorsäure .■  ■  öa*  ' 

Spur 
Scbwi>reU&are  . .   .    0,21  , 

Spar Kolilenainre  .  . .  .   0,69  , 
Wsamr   .  .  .  . .     lU»  , 10,87«^ 
Feuphti(»kcit  (hei \m-)  o.-'l  . 1,24  . 

Bulletin  of  the  imperial  Institute "  lUUl  Vol.  V 

No.  8  8.  954—856.] 

Oedlogenea  Bhen. 

Otto  Vogel:  Das  gediegene  Eisen  von 
Kirburg  und  einige  andere  natürliche  Eisen. 
J.  \..  Jordan  berichtete  in  seinen  1803  or- 

sehir-nenen  „Mineralogisch,  berg*  und  hütten- 

münnischen  Keisolieuicrktinfren"  auf  S.  2.^)1  über 
ein  fast  gänzlich  verschollenes  gediegenes  Eisen 

wie  folgt:  «Oediegen  Elsen.  Dieses  wnrde  bei 

Kirhurtr.  1  *  2  Stunde  von  Daatb-n  trefumltMi.  ̂ lan 
fand  hier  einen  Eisensteinklumpen,  welcher  aus 
diohtem  nnd  fasrigem  Brauneisenstein,  welche 

mit  Stelnmark  von  bläulichweißer  Farbe  ilurch- 

waolisen  waren,  bestand.  In  diesem  wurde  bei 

dem  Zerschlagen  eine  Stoib  von  gediegenem 

Elsen  «'ntdeckt.  welc)n>  zwischen  8 — 4  IMund 
pcwotrcn  haben  soll.  Sit!  war  rauh,  zaekig  und 

durchlöchert.  Dieses  nu  rkwilrdige  Stück  ist  zum 

UnglBck  einem  Schmiede  in  die  Hände  iceraten, 
der  PS  in  die  Esse  brachte  und  zum  Teil  ganz 

verschffiicdete,  zum  Teil  aber  an  die  üeberreste 
desselben  lange  Spitzen,  wie  Nflgel,  hinunerte; 

und  so  sind  diese  noch  gerettet.  Eins  von  den- 
selben besitzt  der  Bergrat  Cramer,  ein  anderes 

der  Bei^eister  Stein  in  Kireheo,  das  dritte  der 
Schichtmeister  Emmerich  in  Daaden  und  das  vierte 

der  Schichtmeister  Gontermann  in  Neunkircben." 
Anoh  der  Kgl.  Preußische  Kriegs»,  Steuer-  nnd 
Bergrat  Everstnann  erwälint  das  vorgenannte 

Eisen  auf  8.  Ti.'?  seiner  „Uebersicht  der  Eisen- 
uud  Stahlerzeugung  auf  Was.serwerken  in  den 

L6ndern  zwischen  Lahn  und  Lippe"  (Dortmund 
1S04).  Er  schreibt:  ,Aiif  diesem  Ber^rwerkc  f von 

Kirburg)  ist  gediegenes  Eisen  vorgekommen,  wo- 
von man  gleich  einen  Nagel  hat  sehmieden  k6ttnen. 

Ein  so  freschniiedeter  Nagel,  mit  dmi  Erzstückc, 

aus  dem  er  gemacht  ist,  ansitzend,  ist  noch  in 

der  Freudenbergsehen  Familie. "  Karsten  hielt 
das  Kirburger  Eisen,  das  s.  Z.  in  dem  Berliner 
Mineralienkabinett  aufbewahrt  wurde  oder  dort 

vielleicht  noch  aufbewahrt  wird,  fUr  ein  Kunat» 

Produkt,  welches  sich  aus  jedem  reinen  Braun- 
eisenstein, durch  Glühen  mit  Kohle,  leiclit  er- 

halten läbt.  —  Dr.  C  A.  Gerhard  erwähnt  in 

sdner  Uetiersetzaag  einer  Reisel>eschrcibun^'  von 
Gabriel  Jars  »  ine  F.isenstiife  vom  Eisernen  Jo- 
liannes  zu  Groükaiumsdorf  in  Sachsen,  die  noch 

auf  der  Bergart  saß.  Das  Elsen  war  blättrig, 

mit  ̂ etn  trellien  Ocker  iilierzi»i."  n  uml  lii'ß  sirh 

etwas  hImmern.  Eine  andei-e  Stufe  ist  das  schon 
von  Lehmann  beschriebene  sehr  merkw6rdige 
Stück  von  Steinbach  bei  Eibenstock,  in  welclietn 

das  gediegene  Eisen  in  braunem  Eisenstein  noch 
in  beiden  Salbandern  zu  sehen  ist,  so  daß  die 

drahtförmi^r  ausgewachsenen  Stücke  sicli  liaiiiinern 

und  biejren  lielien.  (  Es  ist  dies  ein  wahrschein- 

lich zugleich  mit  ileui  Itekaunten  Meteoreisen  von 

BittersgrUn  in  Sachsen  ̂ 'cfallones  Meteoreisen; 
es  wurde  auf  einer  Eisenhalde  bei  den  Stein- 
baciicr  Seifenwerken  gefunden.)  Ein  dritte«  Stück 
hat  er  auf  einer  Halde  unter  frisch  geforderten 
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1874  Stakl  «ad  EImb. 17.  Jahrg.  Nr.  »S. 

Eisenstdnen  auf  einer  Eisengrube  bei  Taroowltz 
in  Obcrschlesien  fjefunden,  wo  ebenfalls  „etwas 

malleables  gfiiiegcncs  Eisen  blätterweise  in  einem 

braunroten  Eisenstein  saß."  Auch  Karsten  erwähnt 

das  Eisen  von  Großkainmsdorf,  indt-m  er  sa^^t: 
meiste  Aiifmerksatnkrir  venlient  das  fossile 

oder  tellurische  gediegüiif  Eisen  von  der  Grube 

Eiserner  Johannes  za  Großkammgdorf,  das  Klap- 
roth  unter-^iiclit  bat,  und  welches  sich  jetzt  in 

der  großen  Mineraliensammlung  zu  Berlin  be- 
flodet.  Das  Elsm  enthftlt  In  100  Teilen  98,6 

Eisi^n.  B  Blei  und  \  J^  Kupfer.  Ist  schon  dii'sc 
Verbindung  des  Eisens  mit  Blei  sehr  merkwürdig, 
so  ist  es  der  Mangel  an  Koble  nleht  weniger. 
Es  ist  nicht  wahrscheinlich,  daß  derKoUengehalt 

von  Klaproth  unbeachtet  geblieben  wftre;  denn 
das  Eisen  zeigt  dieselbe  Farbe  und  Weichlieit 

wie  das  meteorische  Eisen  und  ist  g;anz  gewifi 

kein  Produkt  der  Kunst." 
Der  sogenannte  gediegene  Stahl  von  I^abouiche 

In  der  Aavergne,  den  Oodon  St.  Uemin  unter» 
suchte,  und  welcher  4,3  Proz.  Kohlenstoff  und 

1,2  Proz.  Phosphor  enthielt,  war  nach  Karsten 

nlehts  weiter  als  ein  doreh  einen  zafillligen  Brd- 

brand im  Stf'inkulilrnp.'-ehirire  rtHlu/.i(>rtes  oder 
vielleicht  nur  geschmolzenes  Eisen.  Problematisch 

war  anch  die  7 — 8000  Pftind  sdiwere  Eäsenmasse, 
welche  zu  Aachen  gefunden  wurde  und  zwar  an 
einer  Stelle,  wo  sie  nicht  entstanden  sein  konnte. 

iändrOcke  von  Holzkohle,  die  auf  eine  Icflnstlldie 

Enm^ung  schließen  lassen,  sollen  vorhanden  ge- 
wesen sein,  oltglcii  li  sie  Karsten  bei  der  sore- 

fältiKsten  Untersuctiuii^'  nicht  entdecken  konnte. 
„So  sehr  die  Bestandteile  dieser  Masse  gegen  die 

Wahrscheinlichkeit  eines  meteorischen  l'rspruiitrs 
sprechen,"  sagt  Karsten,  ,s«)  wenig  lassen  sich 
gegründete  Vermotangen  Ober  Ihre  kftnstliehe 

Erzeutruni:  aufstellen  "  Nach  Monheims  l'nter- 
sachung  sollen  in  lÜU  Teilen  dieses  Eisens  ent- 

halten sein:  88,42  Elsen,  15  Arsen,  0,75  Kiesel- 
erde, 0,5  Kohlenstoff  und  0.38  Scliwefel.  Nach 

Karstens  Untersuchunf^en  enthalt  die  Masse  in- 
dessen kein  Arsen,  sondern  außer  Spuren  von 

Manfran,  Schwefel.  Phosphor  und  Siliziiini  nur 
Kohlenstoff.  Er  bezweifelt  nicht,  daß  die  Masse 

ein  Kuustprodukt  sei,  doch  lileibt  ihre  Knl- 
stehungswelse  wegen  des  bedeutenden  Unifanges 

nnti  (Jewiclit's  der  Masse  problematisch;  aller 
Walmichiuuliülikeit  nach  war  sie  der  Rückstand 

ans  dem  Schmelzraum  eines  alten  Ofens  (Ofensau). 

Nicht  uninteressant  ist,  was  Gerhard  bezüg- 

lich des  bekannten  Pallas-Eisens  sagt:  ̂ Was  den 
ungeheuren  Klumpen  gediegenen  Eisens  betrifft, 

den  Herr  Prof.  I'allas  am  Jenissei  in  der  Knsno- 
jarskisclien  Gej^ond  trefunden  hat,  so  zeigen 

dessen  Gestalt  und  die  in  selbigem  befindlichen 

Schörl-Kristalle,  auch  hin  und  wieder  darin 
iiefindliche  Schlackenrinde,  ganz  deutlich,  daß 

selbiges  eine  Ausgeburt  des  Feuers  sei.  Nun 
will  Ich  gern  zngeben,  daB  diese  Masse  zu  groB 
sei,  als  daß  sie  in  den  kleinen  Tartarischen 

Oefen  ausgeschmolzen  sein  könnte.  Es  kann  auch 
wohl  sein,  dafi  sieh,  wie  Herr  Pallas  versichert, 

in  den  dortigen  Gebirgen  keine  vulkanischen 
Ueberbleibscl  vorlinden  lassen;  allein  nach  dem 
angeführten  Bericht  des  Obersteigers  Mettig 
streicht  auf  eben  diesem  Berge,  wo  dieser 

Klumpen  Eisen  pefunden  worden,  ein  ziemlich 

mftchtiger  Eisengang  mit  derben  Erzen  zutage 
aus,  und  es  ist  also  mM  mOglich,  daß  dnreb 
die  bemerkten  vorgewesenen  Waldbrände  aus 

diesem  Erze  das  Eisen,  wie  in  einem  Zerrenn- 
herde,  ansgeschnelzett  wurde  Da  indes 
bekannt  ist,  daß  ila>  Zink  die  Eigenschaft  hat, 

das  Eisen  in  metallischer  Gestalt  niederzusciilagen, 

so  Ist  es  wohl  möglich,  daß  das  wtridlehe,  nat&r- 

liche  Eisen  auf  diese  Art  anstehe." 
Das  Eisen  von  Krasnojarsk  (auch  Pallas- 

Elsen  genannt)  ist  bekanntlich  eine  der  inter- 
essantesten Meteoritenraassen.  Pallas  hatte  sie  auf 

seinen  Rei.sen  in  Sibirien  1  772  gefunden,  liixli 
war  sie  schon  1740  entdeckt  worden.  Die 
Tartaren  betrachteten  diese  Masse  als  ein  vom 

Hiinmi  ]  gefallenes  Heiligtum,  l'rsjtrünfrlich  wo;: 
der  Block  fast  700  kg.  Die  Hauptmenge  (519  kgj 

wird  In  St.  Petersburg  aufbewahrt.  Das  Bisen 

von  Wolfse^TL',  welches  von  einem  ArlM'iter  beim 
Zerspalten  eines  Blockes  fester  Braunkohle  von 
tertiärem  Alter  ans  Wolfsegg  bei  Sehwanenstadt 
in  Oberösterreich  gefunden  und  das  von  Gurlt 

und  Daubrec  für  ein  aus  der  Tcrti.'lrzeit  stam- 
mendes Meteoreisen  gehalten  wurde,  ist  dagegen 

nach  sji.it >  ren  Untersuchungen  von  Dr.  Aristldes 

Breziiia  als  Kunstprodukt  zu  deuten,  wenn  es 

auch  mit  den  vorgeschichtlichen  £isenlupi»en  oder 
Schmiedestücken  kelnerliri  Aehnlichkeit  zeigt. 

I  „Chemiker-Zeltong"  1907, 8 7.  November,  8. 1 181 bis  1182.] 

II.  Mangm-,  Nickel-,  Chrom-  und  Wolframerze. 

Manganspat  von  Castell  Lastna  in Maaganene  In  Ungarn. 

Dr.  Hugo  Drucker  hat  bei  Ledecz-Rovny 

im  Trencsener  Komitat  reichhaltige  Manganerz- 
lager aufgedeckt.  Dieselben  erstrecken  sich  in 

einer  Ansdebnung  von  2  km  und  besii,  i  >'inen 

Gehalt  von  2.'i  bis  82  "o  Mangan.  [„Oi  ster- 
reichisch-Ungarische  Montau-  und  Metall-lndustrie- 

Zeittug"  1907,  27.  Oktober,  S.  8.] 

Joho 

Dnlmn^i»'»:                           LIcblr  SoH<-  Dnnkl« 

Manganoxydnl  .  .    36,16  »/o  :I2,37  •/» 
Eiscnoxydll  ...      1,22  ,  1,2«  , 
lUlk                      18.98  ,  18,94  , 

1,16  .  0,90  . 
38,13  ,  32,83  , 
4,62  ,  18,64  , 

[«Zeltsehr.  d.  QeoL  Belehsanatalt"  1907  8.  421.] 

Kohlensiare  .  .  . 
In  Sinre  nnlOslicb 
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MsBfWi«rM  in  äpaaien. 

Dr.  Job.  Ahlbvrg:  Kaaganene  in  Spaolaa. 

[„Zeitschrift  für  prakttaeha  Geologie*  1907 
Heft  6/7  S.  200.] 

Amerikanische   Manirnnprzproduktion  11106. 

[,The  Iron  Age"  lyol,"  28.  Novbr.,  S.  1542.J 

K&nganerze. 

[.BoUetla  of  tbe  Imperial  laitltnte*  1907,  Vol.  V, 
.  Nr.  8  8.  S78-298.] 

Briketts. 

BiMnersbrlkettienuig  nach  dem  System  Gr8n- 

dal  bei  «ien  Alquife-Grulien  in  Granadn.  („Re- 

TUta  minera'  1S^07,  8.  Okiober,  S.  475— 476; 
16.  Oktober,  8.  491—498.] 

Ueber  Erzbrikettieren.  [.,Revue  universelle 

des  Mini's,  de  la  Mctalliirpic'*  Sept.-Hoff  S.  308.] 
Anreicherung  von  Magneteisenerzen  der  Uruben 

Ton  Lyon  HonatalB,  N.  Y.  („Blaktroehamloal 

and  HetaUarg.  Indnatry*«  1907  NoT.-Heft  8.478.] 

G.  \)^erksanlagen. 
 0  

I.  Beschreibung  einzelner  Werke. 

J.  B.  Van  Brüssel.  I>ie Kruppschen  Werke. 

[„The  Iron  Trade  Bar.  1907, 8.0kt.,S.  586-544.] 

Coaoordlabtttte  ▼ormals  Qtlbr.  Lonra,  A.<0. 
zu  Bondorf.  Zeitschrift  des  Vereines  doutRcher 

Ingenieure"  IU07,  28.  September,  S.  1563.] 
Das  Ra.s8el8teiner  Eisenwerk.  [«Zeitschrift 

das  Vereines  deutscher  Ingenloara*  1907, 88.  Sop> 
tombor.  S   1563  1564.] 

Dr.  Paul:  Die  Skodawerke  in  Pilsen.  [,Zeit- 
acbrift  das  OoaterreidUiehan  Ingenieor-  nod  Ardd- 

talttaB^yereina"  1 907, 20.  Si^tembor,  S.  665>670.] 

Das  Eisenwerk  Diösgyör  (Ungarn).  [NThe 

BBgiaa«r*  1907,  90.  September,  S.  880—884.] 

INe  Eisen-  und  Stahlwerke  in  Uesicza  und 

Anina,  Ungarn.  [„The  Bng^oar"  1907,  16.  No- 
vember, S.  499  —  501.] 

Das  Eisenwerk  in  Savona.  [„Ra.saegna  mino- 

raria"  1907.  21.  Oktober,  S.  1  77—179.] 

Die  Fundamentierung  für  die  neuen  Stahl- 

ivoric«  la  0ary,  Ind.  [,The  Engineering  Baoord* 
1907,  8.  Novombar,  8.  474—476.] 

II.  Materialtransport. 

Erzvcrladevorrichtunfr  in  South  Betbleliem  Fa. 

[.IronAge"  1907,  14. Xoveuiber.S.  1371  — 1375.] 
ESno  groBa  Kohlenverladeelnrlebtong  In  Sa- 

perlor,  Wiiconaln,  tat  abiirebiMet  und  beschrieben. 

[»TheEnpineerinpReroni*  1 907,  HO.Nov.,S.  604.] 

Georg  V.  Hanf  fstengel:  Neuere  Wagen- 
kipper.    [«Zaitedirlft  doo  Vwelnea  dontaclier 

Ingenieure*  1907,  28.  September,  S.  1525-1586.) 

Drahtseilbahn  zum  Kohlontransport,  anspe- 
ttbrt  von  der  Firma  E.  White  Sons  in  VVidues. 

(.Baglaafltiag«  1907,  86.  Oktober,  8. 568—654.] 
Elektrische  Krane  und  Transportvorricbtun^ 

▼on  der  Firma  Kolben  &  Co.  in  Prag.  [«The 

Engineer«  1907,  18.  Oktober,  S.  398—899.] 

Elektrischer  Kran  der  General  Pneumatic 

Tool  Company.  [„The  iron  Age'  1907,  17.  Okt., 
8.  1068—1071.] 

Nene  alektritdie  Laufkraao.  [«Tbe  Iran  and 

(  oal  Trade  Revlaw'  190«,  88.  Novembat,  8. 1948  • 
bis  1944.] 

Charles  R,  Benjamin:  Hebemagnete. 

[yCassiers  Magazine"  1907  Uktoberheft  S.  544 bia  558.] 

Neue   Hebemagnete.     [„The  Iron  Trade 

Rfvifw"  1907,  10.  Oktol.er,  S.  59G— 597;  ,The 

Iron  and  Coal  Trades  Keview«'  1907,  25.  Ok- 
tober, S.  1566.] 

III.  Allgemeines  Aber  Werkseinrichtiingen. 

Bbarla:  Ehiflnß  dea  Kesselsteines  auf  die 

Warmeausnutzung  im  Drimpfkessel.  [, Zeitschrift 

für  Dampfkessel  und  Mascliinenbetrieb'^  1907, 
85.  Saptanbar,  8.  897—408.) 

Neuere  Mitteilungen  über  die  Sturtcvant- 

Dampfturbine.  [„Iron  Age*  1907,  81.  Oktober, 
S.  1228— 1230.J 

W.  Carell:  Varbrannungskraftmaaehlnen  in 
Wettbewerb  mit  andern  Arbeitsbetriebsmaschinen. 

[,Die  Qasmotorentecbnik*  1907  Novemherheft 
8.  118—115.] 

Englische  Arbeiterwohnhauser  und  Garten- 

städte. [,  Schweizerische  Rauzeitung"  1907, 
30.  November,  S.  275— 280.J 
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1876    .Stahl  und  Eisen. ZeitgfhrifUntekau. 27,  Jalirg.  Nr.  :.2. 

H.  Roheisenerzeugung. 
— I» — 

II.  ( ' 0 1  e  Estcp:  Der  Irondalf-Holzkohlen- 
hocbofen  Seattle,  Waab.  ij,T\xt  Iron  Trade  Re- 

view* 1907,  19.  September,  S.  468—466.] 

Hol^kohlenhoohofenaiilage  ntt  Oewlnnan?  der 

Nd)enprodukte  zu  Marquette,  Jficli.  [.TIic  Kn- 

glneering  Kocord"  1907,  12.  Oktober,  ä.  410 
bis  411.] 

Hora.e  Allen:  Hochofenbetrieb.  (Die  Ans- 

nutzuD^'  der  üichttrase.)  f,The  Iron  Trade  Be- 

View"  litOT,  10.  Oktober,  S.  588  — 590.] 

JobnJ.  Porter:  Zink  im  Hochofen.  [„The 

IronAge"  1907,  24.  Oktober.  S.  1144—1145.] 

Gasgeblaeemiuifthtnen.  UJ^d^^cc^QK"  1907, 
26.  Oktober,  S.  666—567.] 

Reino  Catani  berichtet  ül»er  einen  Roh- 
eisendurcbbrucb  bei  einem  Hochofen  der  Societ  a 

Elba  in  Peiiefemlo.  [«Rassegna  Hlneraria* 
1907,  1.  Dexember,  S.  241—244.] 

Das  Thyssen-Ventil  für  schnellaiifende  Oo- 
blAsomascbineu  ist  abgebildet  und  besclirieben. 

[«The  Iren  and  Goal  Trade«  Review'  1907, 
22.  November,  S.  1949.] 

K.  Rummel:  Tiirbogeblilse.  IJauart  Brown- 

Boveri-liateau,  vou  750  P.S.  [„Zeitschrift  des 

Vereines  deutacber  Ingenieure*  1907,  28.  No- 
vember, S.  1845—1852.] 

M.  Wolf:  OicbtgaBreinigimg  nach  Sjstem 

Zscbooke.  [„  Le  GMoie  Civil*  1907, 1 6.  Novembor, 
S.  88-87.] 

I.  Gießereiwesen. 

I.  Neuere  Gießereianlagen. 

H.  Colo  Estep:  Gießerei  der  Oljrmpic  Foun-  Eisengießerei  der  allgemeinen  schwedischen 

dry  Company  in  Seattle,  Wash.  [„The  Foundiy  Elektrizitats  -  Aktiengesellschaft  in  Vesteriw. 

Trade  Jonmal*  1907  Oktoberheft  S.  67—60.]    [«Skandinavi.s  Gjuteritidning*  1907  November- 
heft  S.  88—42.] 

II.  Schmelzen. 

CtieBerelroheisea. 

Max  Orthey  bi-hamltlt  die  Fr,i;_"':  Warum 
sollen  die  Eisengießereien  ihre  Rohmaterialien  und 

Fertigprodukte  chemisch  unterenckenf  [«GHeOeret- 

Zdtung"  1907,  15.  November,  8.  678—676, 
1.  De/ember.  S.  705  —  709.] 

Henry  U.  Laue:  Eine  volumetrische  Studie 
ttber  OuOeisen.  [„Proceedings  of  the  American 

Society  of  Meclinnieal  Engineen*  1907  Nr.  5 
Vol.  2a  S.  467-475.] 

KnpolSfen. 

AV.  .1.  Koep:  Der  Gießereikupolofen  und 

die  Eisenf.MttiiTung.  [„The  American  Society  of 

Ifeehanical  Engineera*  1907,  Nov.-HeftS.  8C:.] 
B  rad  1  e y  S  t  «  m  j  Ii  ton:  Kupolofensclitiu  l/.cn. 

(.  riie  Koumiry"   1'.»<)T  nktoberheft  S.  51— fu'..] 
Kupolofen-Ik'scliickungs-Vorrichtung.  |  „The 

Iren  Trade  Review*  1907,  7.  November,  S.  756.] 

■T.  H.  Zemek:  Die  pyrometriscben  Kffekt- 

bestiirinmnL'en  bei  festen,  flüssitren  und  fras- 
fiirmigen  Brennstotleu  und  die  Diweusionierun- 

gen  giefioreitedtmtadMr  FeaerungseinriQhtnogeB. 

[.Gießerei  Zettuag*  1907,  1 5. Novembcr,  S.  687 bis  691.] 

.T.  H.  Zemek:  Feueningseinrichtungen  för 
Troikeiikanunern.  [„Zeiischrift  für  Dampfkessel 

und  Masebineobetrieb*  1907,  9.  Oktober,  S.  425 bis  426.] 

C.  Hichenfelder:  Moderne  OieBwagen  und 

(Tießkrane  für  Stahlwerke.  [„Dinplers  Poly- 

technisches JouruaP*  1907,  19.  Oktober,  S.  663 
bis  666;  26.  Oktober,  S.  679— 683.] 

Sandstrahlgebläse  in  der  GuOimtserei.  [„Deat> 

sehe  Metallindustrie-Zeitung"  1907  Nr.  26  S.  770.] 
W.  H 'S  n  t  zschel-Clairmont:  Anwendung 

der  Preßluft  im  Gießereibetriebe.  [„Eisen-Zeitung" 
1907,  21.  September,  S.  686—688.] 
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III.  Formerei. 

Jo8eph  F.  Hftrt  be8e1iren>t  das  Eänformen 

einer  ScbiffsHchraube  in  Lehm.  [.Amt'rtcan  Ma- 

diinist"   l'.MiT.  !».  NovcmlMT.  S.  580-  äs-i.! 
Betrachtungen  über  das  Pressen  des  Sandes 

bei  HenteUvoj^  von  Foraen  für  Gießereien. 

[„Ri^^ische  Industrie-ZeitoBg*  1907,  15.  Sep- 
tember, S.  215  L'IT.] 

Alexander  E.  Uulerbridge:  Formsand. 

[,,Proceeding8  of  tlie  American  Society  of  Me- 

cbanical  Ensdneers"  1»07  Oktoberlieft  S.  131.] 
FonneaDd  in  den  Vereinigten  Staaten.  [i,Tlie 

Iren  Trade  Review*  1907,  7.  November,  S.  746.] 
MaMhineBromien. 

H.  Uamy:   Das  ma.<ichinelle  Formal  von 
Badewannen  nach  dem  System  P.  Diipont.  [.La 

GWnie  Civil''  luu«,  2.  Xovember,  S.  1  —  3. 

Ueber  ICaieblneDfftnBen^.  [«Ameriean  Ha* 

eUniat«  1907,  23.  November,  S.  667—671.] 
E.  H.  Miniiford:  IVber  Formma-schlnon. 

[«Proceedings  of  the  American  Society  of  Me- 

ehanical  EnKineers«  190?  Vol.  29  Nr.  6  8.  509.] 
Neue  arnerikanisclie  Zahnrilderformmascbinen. 

[„American  Machinist'  1907,  28.  September, 
S.  367-371.J 

Nene  Formmascblne.  [^Amerieak  Kaddidst* 
1907,  12.  Oktober,  S.  44SE.] 

Z.ilinr.adfortiiiiiascliinr,  Systi-ni  Gcnr;r  Mfsta. 

[^L'blands  \Vocben.scUrift  für  Industrie  and 
Teobnik*,  Abldtang  Techntsdie  Btradnehan,  1907 
Nr.  IIS.  81—82.] 

Kernmacherei. 

Diamant-Kernmaschine,  f  „Tho  Foundxy  Trade 

Journal"  1907  Uktoberheft  S.  480.] 

Leinöl  in  der  Kentraaeberei.  [«Etsen-Zeitang" 
1907,  21.  September,  S.  688.] 

KtTnformm.-isrhlnen.     [..Gießerd  -  Zeitung*, 

1.  Dezember,  S.  709  —  714.] 

Modelle. 

Aus  der  Praxis  der  Modelltischlerei,  1.  Die 

Hodellböl/er  und  ihre  Ei^'enschaften.  [«Einen- 

Zeitung'    11)07.  23.  November,  S.  847—848.] 

Ueber  llodeil-Lack.   [.Eisen-Zoitung"  1907, 
2.  November,  8.  794.J 

TreekenVfbB. 

Kerntrockt  n  - '  »ft  ti  der  S.  Obermayer  Com- 

pany, l/riie  Iren  Age*  1907,  21.  November, S.  1465.] 

IV.  Gießerei-Einrichtungen. 

A.  W.  Mayer:  (iieUereihängebahn.  [.'^'^^ 
Foondry*  1907  Oktoberheft  8. 64—67.] 

Ein  praktisches  Gießereisieb  ist  abgebildet 

und  hr->oliri«'))f'!i.  [  .Sk.imlinavis  Gjuteritidning** 
ly07  Novemberheft  S.  öü.J 

Terbeaserte  Sandg^llse-Dttse.  [„Amerlean 
Hacbinisf  1907,  80.  November,  S.  779.] 

Das  Putzen  von  Guß  im  Sflurobad.  („Eisen- 

Zeitung''  1907,  2.  November,  S.  793  — 794.J 

Allgenieinei. 

\.  H.  liellauiy:  Aus  der  Gießerei  -  Praxis. 

[..The  Iren  and  Toal  Trades  Review'  1907, 
22.  November.  S.  1 9r)3— 1  ItS.").] 

Bradloy  Stougbtou:  Schmiedbarer  Guß. 

[,T1ie  Sdiool  of  lilnes  Quarterly'  1907  No- 
vemberbeft  S.  54—62.] 

Ueber  Inoxydation  des  Gußeisens.  [„Eisen- 

Zeitung*  1907,  9.  November,  S   811— bl2.J 

K.  Erzeugung  des  schmiedbaren  Eisens. 

I.  Schweifieisen. 

J.  Qt,  Danks.  Heebaniscbes  Puddeln.  [,The 

Iron  Age"  1907.  17.  Oktober.  S.  1082—1083.] 
Der  Lash-Prozeü.  [,EIectrochemical  and 

Uetailurgical  Industry"  1907  Novemberbeft 
8.  456-456.] 

Elektrlsehe  BIsendarstellun«:. 

Ueroult- Verfahren.  [,Electrochomical  and 

Metallurgical  Industry"  1907  Juliheft  S.  272  ] 

John  B.  G.  Eershaw;   Herstellung  von 

Eisen  Hil  l  S't.ihl  auf  elektrischem  Wege.  [,The 

Engineering  Magazine"  1907  Novemberbeft  S.  262 bis  268.] 

Albert  E.  Greene  und  Frank  S.  Hae 

Gregor:  Die  eleklrotliermisclie  Keiiuktion  der 

Eisenerze.  [„Elcctrochcmical  and  Metallurgical 

Industry'  1907  Septemberheft  S.  367—871.] 
S 
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nektrlMh«  IidaktlrasMra.  Awng  irelangtea  IndnkUoiisOfeii  sSnil  WeelMdstrom- 

V.  Knpolhardt:  Elektrische  Induktionsi)fi>n  Transformatoren,  deren  sekmidlrar  Stromkreis 

und  ihre  Anweudung  in  der  Eisen-  und  Stahl-  aus  einer  einzigen,  kongesehlonenen  Windung^ 
indostrie.    Die  bisher  xur  technischen  Verwea*  besteht,  in  welcher  mit  derart  hohen  Strondlebten 
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AbbiMaar  13. AbMIdBkf  10. 

HJorth  IM«. 
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AbMMMf  la. 
WdUa  IMi. 

I      I     KfaciTette  Xtebtlettcr. 

Octehaolani«  KIrbUeiter. 

nt  die 
flu  ««nieheDd« 

I« 

gearbeitet  wird,  daU  der  den  äekundorlcreis 
bildende  Leiter  im  Sdunelfflttß  erhalten  bleibt. 

Den  ersten  Vorschlag  dieser  Art  machte  Ziani 
de  Ferrantis  mit  seinem  aus  dciu  Jahre  1^<87 

stammenden  englischen  Patent  Nr.  700.  Die 

von  ihm  ins  Auge  gefaßten  Erhitznngsarten  waren : 

1.  l->Iiit/.ut;^-  vnn  in  kaltmi  Zustande  nicht 

IciltiKicn  KiirinTn  in  Iritnuhn  Uinnen  lAhliild.  Ii, 

2.  Erhitzung  eines  Leiters  in  einer  Kinne 
aus  tVuertVsiriii.  in  der  K&lte  nicht  leitendem 
Material  (Abbildung  2), 
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3.  ErhitzniiL'  »'incs  in  dif  Hinno  *'iiiir'  lirachf en 
Nichtlettera  durch  cinvta  Kern  aus  leitundeiu 

Material  (AbUldun«  3). 

4.  Erhitznnii!:  von  nbsvt'disi'Indcn  Srhirlitcn 
von  Leitern  und  Nichtleitern  in  der  Schmelz- 
rinne  (Abbildung  4). 

Durch  das  Patent  Kerrantis  waren  die 

veracbiedenen  Ausführungsformen  einer  Induk* 
tioluwflifttttng  festgelegt  and  banddte  es  atcb 

qilter  nnr  noch  um  die  konstruktire  Durch* 

#3 

\ 

I 

17. 

Abblldur  1». 

I«  Klppvoniektaff  dn  TM  KWi^OlMM 
U  TSIUlagcn. 

biMunj,'  der  Ofonfornipn.  Gcp^n  Emlf  diir  80er 
Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderts  machte 

Dewey  den  Vorsehlag,  Radreifen  durch  Induk- 
tion 7M  «rhitzin  und  auszudehuon.  E>  fol;rto 

dann  IHUU  t'olby  mit  einem  auierilianisclien 
Patent  auf  einen  Induktionsofen,  und  1 899  bante 

der  Srlnvi'di'  Kj  ellin  einen  eli-ktrisclien  Stahl» 
Ofen  in  Gjrsiuge.  Alle  diese  Oefen  beziehen 
sieh  auf  dmi  unter  2.  genannten  Fall. 

IHe  wichtigsten  Typen  von  Indulctionsüfen 
lassen  sich  einteilen  in  reine  Induktions- 

öfen, hei  denen  das  Schmelzffut  im  {ganzen 
Sekundärkreis  nur  durch  Induktion  erwftrntt  Wird, 

und  in  kombinierte  <i,f(>n.  '•<•!  denen  ent- 
weder auch  direltte  Widerstandserhitzung  mit 

▼erwendet  wird  oder  der  sekundlre  Stromkreis 

nur  zum  Teil  auA  einem  flüssijjfcn  Leiter  liestelit. 
Die  äehlacke  wirkt  dabt;i  in  der  Warme  als 

Leiter  zweiter  Klasse.  Metall  und  Schlacke, 

diese  beiden  Leiter,  können  nun  elektrisch  ent- 

weder parallel  oder  in  Serien  geschaltet  sein. 

AbbilduDic  w. 

KIppTorrlcbMat*  i 
Jim  OartaeUea. 

AMthtaac  «• 

tUfclfbah  aacctriebeB*  Klpptorrlctiiuac 
dm  SU  KW.>OflNM  to  Ar«y«  (SfiMieD). 

Abbllduof  ». 

Kln>v«iiichi«ii(. 
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ZeU$€Jtrlftmudkau. 97.  Jahff.  Nr.  5S. 

L  Keine  loduktionsöf ea. 

A. 

Metall  and  Schlack«  sind  im  sekuadsren 

Stromkreis  parallel  pcsclmlfct.  Die  Schmelz- 
rinne  ist  hier  horizontal  augcordaut  und  entbftlt 
swei  Soklcbten  sich  nicht  mlidiender  Leiter: 

a)  Der  flüssige  Lfiter  in  der  Schniflzrinne 
hat  Uberall  den  gleichen  Querschnitt;  es  wird 

gleichmäßig  Temperatur  in  allen  Teilen  der 

Schmelzriniio  an^'ostrcbt. 
1}  Die  PrimArspul«  ist  röhrenförmig.  Hierher 

gehören: 
1.  Der  Ofen  von  Colby  (Abbildung  5). 

FrimArBpoie  und  Schmelzrinne  sind  konzentrisch. 

AMUdaiv  M- 

TwMniih  mrlMkM  PariodtsMU  ud  lloHMt  M 
wfMhIadeaw»  OafM. 

Erstnre  unMcbUeßt  die  letztere.   Das  Xagnet« 
eisen  bildet  ein  Doppcljoch :  iI<t  Ofen  ist  ein 
Uanteltransformator  wit  Köhrenwickluug. 

%.  Alter  OfenvonKjellin  (Abbildong  6). 

Primilrspule  und  Schmehrinne  sind  konzentrisch. 
Erstere  wird  von  letzterer  umschlossea.  Das 

Magneteisen  Uldet  «In  einfaches  Joch ;  der  Ofen 
ist  ein  Kemtraasfonnator  mit  Röhrenwieklung. 

U.  Neuer  Ofen  von  Kjellin  (Abbild.  7). 

Anordnung  wie  unter  2.;  das  Magneteisen  bildet 
ein  Doppeljoch. 

4.  Offn  von  Hjorfh  (Alibihl.  «i.  Primflr- 
spulu  und  Schnieizrinuc  sind  exzentrisch;  das 

Magneteisen  bildet  ein  einfaches  Jodi.  Nor 

der  von  der  T'rini;irs)>iile  umschlossene  Kern  ist 
fest,  der  Rest  des  Magnetcisens  kann  abwechselnd 
rechts  und  links  angeschlossen  werden,  nm  mit 
dem  pleielien  Transformator  abwechselnd  auf 
zwei  verschiedene  Schmelzrinocn  arbeiten  zu 

können. 

ß)  Die  Prlmlrqiule  ist  scheibenförmig,  der 

Ofen  entspricht  einemTransforraator  raitSchellMn'- 
wicklnng. 

ö.  Ofen  von  Ferranti  (Abbildung  9). 

Die  flachen  Primftrspulen  sind  ober»  nnd  untere 
halb  der  Schmelzrinne  angeordnet;  das  Magnet- 

eisen bildet  ein  Doppcljoch. 

ü.  Ofeu  von  Fr  ick  (Abbildung  10,».  Die 

flache  Primlrspnle  ist  ober-  und  unterhalb  der 
Schroelzrinne  angeordnet.  Das  Magneteiaen  bUdei 
ein  einfaches  Joch. 

b)  Der  flflastge  Leiter  in  der  Sehmelcrlnii» 

hat  an  verschiedenen  Stellen  verschiedenen  (}uer- 
schnitt.  Ais  Zweck  dieser  Anordnung  wird  die 

bessere  Dnrchmisehong  des  Leiters  bezeichnet. 
7.  Ofen  von  Schneider  (Abbildung  11). 

Frimftrspule  exzentrisch  zur  eigenartig  geformten 

Schmelzrinne;  das  Magnet  eisen  bildet  ein  ein« 
faches  Joch. 

8.  Ofen  von  (Jin  (Abbildung  12).  Schmelz- 
rinne  besteht  aus  zwei  breiteren,  rechteckigen 

Arbeitarinnen,  die  im  I3oden  in  entgegengesetzter 
liichtung  vertieft  und  durch  zwei  geneigte 

geschlossene  Kauftie  verbuodeu  sind.  Primir- 

?1 

AbbUdva«  t«. 

VmMIM*  swUcbeo  Lcutunrrfakior  m4  Bhm 
b«l  «ima  Oha. 

spule  und   Schmelzrinne   rind  konzentriaob. 

Erstere  von  letzterer  umscblossen.  Das  Magnet- 
eisen bildet  ein  Doppeljoch. P. 

Metall  und  Schlacke  sind  im  sekundären 

Stromkreis  In  Serie  geschaltet.  Die  Sebmelzrinne 

ist  vertikal,  der  .Strom  geht  in  gleicher  Stftrlce 
durch  Metall  und  Sclilaeke.  Ein  Teil  der 

Schnielzrinne  ist  nur  mit  Metall,  der  Rest  nur 
mit  Schlacke  gefBllt. 

(»fon  von  Wallin  (Abbildung  18). 

Schmelzraum  ist  eine  kreisförmige  vertikale 
Blnne  Im  Mauerwerk.  Die  Beaehiekmig  erfolgt 
durch  die  Sehlackenseliieht. 

n.  Kombinierte  laduktionaSfen. 

10.  Ofen  von  Röchling -Rodenhauser 

(Abbildung  14).  Der  sekundäre  Stromlareia  be- 
steht ans  zwei  Teilen,  einerseits  ans  zwei  In 
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■ich  kurzgesclilossensu  ächmelzrinneu  mit  ge-  12.  Ofen  von  Hjortb  (Abbildung  16). 
meinschaftlicliem   Arbeltsherd,    aoderseiti    aus  Der  fleknodare  Stromkreis  besteht  atis  einem 

Mtenden,  unterteilten  Wicklungen,  durci>  welche  ElektrodenbUgel,  der  nur  in  die  Schlacke  ein- 
im  Ansdüaß  an  leitende  Teile  im  Ofenfutter  taucht  und  mit  dieser  und  dem  Metallbad  die 

4^ 

AMIUuf  tft  Ma  M. 

AaMdanag  «IM«  (MMahMdcD  I^HHa-OteM. 

UV 
D 

0 

0 

■Kit  nlBta  lQdn»4)hn, 

fci. 
 

WcchMlatroiB 
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^  nnuplHlninil.'Uonf ^  NcbentcliluUtellBnf 

A  B  StroBaaielf er,  Vjat  IioMMigMatclffef',  C  m  t|mniWHmiHl|ll  D  b  tlwIWBUtwwaXri  B  =  üpaaauBpIrHMlImMlark 
r  ■(  SithcfUCM,  O  B  AslOB.  lAiMlMlMr,    H  m  Wac^iBlitf—  Ol— f «Wr,   J  «  BmffraMMUa«,    K  { 

der  gemeinflchaftUcbe  Arbeitsherd  durch  direkte 

"Wlderstandserhitzung  geheizt  werden  kann. 
11.  Ofen  von  Hjorth  (Abbildung  ir»i. 

Analog  der  filteren  Konstruktion  (verL'l.  Atibil- 
dung  8),  die  Schujflzrinue  ist  aber  au  einer 
Stelle  durch  eine  feuerfeste  Wand  unterbrochen, 
welche  von  •'ini-r  nur  in  die  Schlackenscliicht  t-in- 

taucbcndenbügelt'ürinigcnElcktruile  überbrückt  i.st. 

sekundäre  Windung  HchlieUt.  (Die  beiden  letzt- 
genannten Oefen  sind  alno  Kombinationen  einet 

Induktionsofens  und  lier  Heroultschen  Elek- 

trodenöfVn ).  A)iheni<'in  f,'ilit  es  noch  viele  andere 
Anordnungen,  auf  die  Verfasser  indessen  nicht 
nllier  eingeht. 

Bei  <:utt'n  elekf ri-^eheii  Schmelz>ifcn  sollen: 
1.  die  elektrischen  Verhältnisse  möglichst  günstig, 
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der  Energfieverbnuioh  tttnUehst  niedrig  sein,  2.  die 

\Variiienusniitzuiig:(aIso  der  tliormischc  Nutzeffekt) 

möglichst  hoch  eelo,  3.  die  metallurgitchea  Ope- 
fmtfooeii  leicht  ausfahrbar  sein. 

Verfasser  zeigt  nun,  inwiewdt  und  in 

welcher  Weise  diesen  Forderun^'-en  nai  fi  Tun- 
lichkeit  Reclinunjr  ̂ retragen  werden  kann.  Be- 

«üjrlioh  der  Einzelheiten  muß  auf  die  Quelle 
verwiesen  werden.  Erwaiint  sei  nur.  daß  eine 

Gruppe  von  Ertindern  (Uin,  Öciineider)  durch 

Querflchnlttsverriagerang,  eebra^  Kanäle  a.  dgl. 
eine  Bcwefrunf?  im  Sclimelzbade  liiTvorbringen 

wollen,  doch  sind  solche  N'orkcbrungen  recht 

1^ 

^1 

je  ̂ Tannen  ai^iiffßt 

ChartmOatier  /SU  fOMvi  SM  

3tO 

JOQ 

IM 
/TO 

■tM 

Afm  " 
Slttlnlcr  fQeUui  -  Ofin 

/>  /  Tonne AhstüA 

Charftndmmt 

AbbilduBC  80l 

dl«  parallelen  Kraftlinien  sich  abstoßen,  also 

Qneirdrtteke  ausüben,  so  sucht  sich  die  Eisen» 
rinne  zu  erweitern.  It.is  freschmolzene  Eisen 
steht  aber  unter  dem  Kindruck  der  Schwerkraft  g 
(  veritrl-  Abbild.  18)  und  dem  senkrecht  darauf 
nach  nulien  ̂ rericliteten  I>ruck  der  Streukraft- 

linieu  P.,  welcher  ebenso  wirken  nuifi,  wie  die 
Fliehkraft  bei  der  Rotation.  Beide  Knfte  geben 
eine  Rwultante,  auf  welche  sich  die  Oberflilcho 

des  geschmolzenen  Eisens  senkrecht  einstellen 

muß.  Anf  diese  naeh  außen  ansteigende  Schief* 
Stellung  der  Badoberilficbe  ist  vielleicht  die  Er- 

scheinung zurOckiufOhren,  daß  ouui  eine  Art 

A  B  im>  KW.. 

Orra,e=S«lirM«- 

mrM(.C>llfli»l- UeoMcekr,  D« 

EbeakMoadrckr. RtBKafMttofM, 

P  =  Vi-iiilUiorea 

a.  MoiorcD,  Us 
flaaiwaad  Omek- 

l<'Iiaiii;'n. 

H  =  Vrntilslor- 

kMaer,  J  ■> 

SrhallvrkBmn«r', K  «  HckalMlakv 

IritaiKkeB. 

AbbUduDK  ai. 

BlaklrMtthkalaf«  Mit  rM«rt«lwa4ra  ■JcUla.qfM  tkt  17»  KW. 

übertiiis^it',  da  dir  Induktion><of.n  sehon  von 
selbst  für  genügende  Bewegung  und  Durchnitschung 

seine«  Inhaltes  sor^t.  Zunächst  tritt  eine  Eigen- 
bewi-L'iini.'  lies  Halles  auf.  lüe  nnselieinend  durch 
die  bei  induklionsüfcu  zu  beobachtende  Schief- 

stellung der  BadobeHlttche  bedingt  wird.  Das 
rinpfürmifre  Schrnelzbad  stellt  sich  ansteigend 

nach  außen  so  ein,  als  wenn  starke  Zentrifugal» 
krSfte  wirksam  wftren  (vergl.  Abbild.  17).  Diese 

Erscheinung  erklart  sich  in  foljrender  Weise: 
Außer  dem  im  Eisenkern  verlaufenden  primftren 

und  sekundären  Flusse  <I>^'  und  <l»i",  welch«  zu- 
sammen das  Feld  <I>  cr^'ebcn,  tritt  zwischen 

dein  i>rim.1ren  und  sekundären  Slniinkreise  ein 

Streulluß  «I».'  und  <1»,"  auf,  weklier  von  dem 
Stromverlauf  in  der  Sehmelzrinne  lierrührt  und 

nieht  unerlu'Mich  ist.  <!»/  und  <I>,"  serlanfen 
wohl  etwas  in  der  Phase  gegeneinander  ver- 

schoben, aber  doch  einander  nnterstatzend.  Da 

rotierender  Bewegung  senkreeht  zur  Schinelz- 

rinnenachse  und  nach  innen  gerichtet,  also  um- 
gekehrt wie  in  dnem  Baiiehrlttg  beobachten  kann. 

Es  ist  da  vielleicht  die  Annahme  znl.lssig.  daß 
an  den  flnfleren  höheren  Stellen  eine  raschere 

Abktthlnng  des  Materials  eintritt,  welebes  her- 
untersinkt und  dadurch  diese,  einer  Botattoa 

ahnliche  Bewegung  hervorruft. 

Im  zweiten  Teil  seiner  umfangreichen  Arbeit 
gibt  der  Verfasser  eine  Ucborsicht  über  die  Ent- 

wicklung des  Kjellin-Ofeus.  Die  großen  Oefen 
macht  man  kipjibar.  Abbildung  19  zeigt  die 
Kip]ivorricbtung  des  750-KW.-Ofens  In  VOlk- 
lin^ren.  In  .\bbildunir  20  ist  die  etwas  ab- 

weichende Kippvorrichtung  des  320-KW.-Ofens 
In  Gurtaellen  gezeichnet.  Eine  dritte  Aua- 
fiihrun^rsnrt  zeitrt  Alibildunjr  21.  den  Kjellin- 

ül'en  in  .;\j-aya  (Spanien)  darstellend.  Abbild.  22 
zeigt  zum  Sciünß  eine  Kippvorrichtung  mit 

Digitized  by  Google 



S5.  Dstember  1907. Erxeufum§  de»  aekmiedbare»  Elten». Stahl  und  Biaaa  1888 

hydraulischem  Antrieb.  Sowohl  die  feststehenden 
ab  auch  die  kippbaren  Oef«n  sind  mit  Stiegen 
und  Qelftndera  veneheBen  Plattfonnen  ans- 

geakattet. 
SAmtliohe  Uiher  genannten  TndnktionsVfen 

lind  für  den  Betrieb  mit  einphasif;em  Wechsel- 
strom eiiifrftrichtet.  Bei  dem  reinen  Kj ellin- 

Ofen  gebt  man  bei  größeren  Eänheiten  mit  der 
Perlodeniabl  henmter.  Die  SehanUnie  In  Abb.  28 

zeigt  die  bezüglichen  Verhältnisse  für  eine  An- 

aahl der  amirefQlirten  Anlagen.  Da  bei  den  ein- 
zelnen Anl.i^'i-n  mich  die  Art  des  Betriebes  und 

sonstige  örtliche  VerhAltnlBse  maßgebend  aiad, 

so  frlbt  die  Sebaulfnie  natfirlieh  nnr  ein  dnreh» 
schnittliches  Bild.  Eine  zweite  Schauiinie  in  .Ab- 

bilduni; 24  zeigt  die  Verschlechterung  des  Lei- 
stungsfaktürs  bei  steigendem  Kinsatz  an  einem 
und  demselben  Ofen,  und  ist  als  Beispiel  ein  Ofen 

für  einen  Höchstiinsatz  von 

8,5  t  gewühlt.  Auch  diese 
Werte  sind  nnr  Dnrehaelnritta- 

z.ihli'n.  Die  übriu'en  AMiil- 

dungen  sind  für  sich  versULad- 
lieb.  lieber  die  bisher  anage- 
fiihrfen  od.  r  im  Hau  betindlicheo 

tiröUen  von  Induktionsöfen  nadi 

den  beiden  Torstehend  beaebrle- 
benen  Anordnungen  (Kjellin 

u  Röcbling-Kodenhauser) 
gibt  naclistehende  Tabelle  Aufschluß.  [Nach  einem 

freundlichst  cini.'i'sandten  .Sonderabzug  aus:  ,  Kielt - 

trotechnische  Zeitschrift"  l!)üT,  31.  (»Iii..  S.  lü,')!  ; 
7.  Nov.,  S.  1084;  14.  Nov.,  ö.  1104;  21.  Nov., 
S.  1124.] 

A  u  H    (• !'  ü  Ii  r  t  e  0  e  f  i?  n. 

t  KjaUin-Ufen,  R  =  liöcbling-KodenhaaBer). 

AMUdons  U.  EMivtvrMbrmcb  <l«r  KJrUia-Oafan. 
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II.  Fli 

Das  neue  Hartlnstabl-  und  Walswerk  der 

Bethlehem  Steel  Co.  UThe  Iron  Trade  Sevlew* 
1907.  7.  November,  S.  735  —  745.1 

Wills-Konverter  der  Delaware  &,  Lackawanna 

Steel  Company.  [„The  Iron  Age*  1907,  10.  Okt., 
8.  990— 991. J 

Gösta  Drakenberg  berichtet  über  die  Her- 

stellung von  Stahlguß  und  TeuiperguU  in  Deutsch- 

land. fyBihang  tili  Jemkontorets  Annaler*  1907, 
Heft  9  8.  487—508.1 

Kin  neuer  StalilprnzeH.  [ ,  Klektroehemical  and 

iletallurgical  Industry"  1907  Öcpt.-Heft  rf.  :^44.] 

David  McLain:  Hatbetahlgfisse  (Sendated). 

[,Tlie  Iron  Age-  1907,  10.  Oktober,  S.  991.1 
Vom  i>asischcu  Martinofen.  (Nach  einer  älteren 

Arbeit  von  Achill«  Bosser.)  [„Centralblatt  für 

HQtten-  and  Walzwerke*  1907,  25.  November. 

S.  T08-70Ü.I 

Neue  Martiuoiunkoustruktion.  [«Iron  Age* 
1907,  7.  November,  S.  1810—1311.] 

B.  C.  Lauth:  Der  Duplex  -  Prozeß.  r,The 

Iron  Age"  1907,  21.  November,  S.  1452—1454.] 
Eine  Verbesserung  am  Martinofen.  (»The 

Iron  Trade  Review*  1907, 14.  November,  S.  795.] 

Digitized  by 



1884    suhl  und  ISmu. 27.  Jahrg.  Nr.  52. 

W.U.  Carr:  Konverter  geguu  kleine  Mariiti- 

Sfen.  (,The  Iran  Trade  Review*  1907,  14.  No- 
vember, S.  T92  — 7!)3.1 

Stahl  im  Datniifkesselbaii.  [ „.\inerican  Ma- 

cliinist'*  1907,  30.  November,  S.  7Ü3  — 7G4.J 
Herrn.  F.  Liebte  besohreibt  das  ümaebalte- 

ventll,  System  Paul  Esch.  [,ffießerei-Zeitun<?*' 
1907,  l.Nov.,  S.  652  —  655;  16. Nov.,  S.  692.1 

BeschlckanpaTorrlchtniig  fUr  MartluSfen. 

Fr.  Frölich  beschroiltt  in  einer  {rrößeren 
Arbeit,  die  den  Titel  ,  Maschinelle  Einrichtuni^cn 

für  das  Kisenliiittenwcscn"  führt,  eine  Reihe 
von  mrchaiiischon  Hoschickiini.'-svnrrii'li- 
tungen  für  jMartiixifcn.  Der  liiiiail  iitiitaüt 
folgende  Ab.schnitte:  EinleitUBcr;  Eioxeltelle: 

Mulden.  Schaufeln,  I'akrtii>rr'ii  des  Schrotts. 

Scbwen^^el  (Kiegelkuiiplun^,  MutltMikujijtlung),  ge- 
meinMme  Hasebinenelemente  (Schneckentriebe, 

elastische  Zwischcn^rlieder,  lüsharc  Ktijiidnnpt'n, 
BremBscbeiben,  Buffer),  Drehstrom-  oder  Gleich- 
strombetrieb:  Besebiekwagen :  erster  Besehiek- 
wa^'en  in  Witkowitz,  Baiiart  der  Akt. -(Jos.  l.auch- 
hammer,  Bauart  von  (iebr.  Schölten,  Bauart  der 

Benratlier  Maschinenfabrik.  Bauart  der  Duisbur^^er 
Mascbinenltau-Akt.-Gcä.  vorm.  Bechtin  ä  Ko  t- 

man,  Bauart  der  Düsseldorfer  Kranliaii-(Ti'sell- 
acbaft  J^ielte-Harkort  ni.  b.  IL.  liüchf^t-baute  Bt>- 

scbickwa<;en,  Schwengelkopf  von  Kainskop;  Bi*- 
schickkrano :  Beschickk.at/<n  (Iiitiner.  Honrath. 

Stuckenhoi/.),  altere  Bescbickkranc  der  Akt.- 
Giea.  Laueblmninier.  EinfOhranir  der  Sdiwenk- 

bewepunp  |D.  R.  P.  .\r.  1 00  r).ö;i I ,  Schlpifringr- 

zjlinder  (Laucbhammer,  Tigler,  Benrath,  Liebe- 

Harkort,  Bechern  &  Keetman),  enter  Besehicklu'an 
mitScbwenkbewegnng  der  Akt-Ges.  Lauobhauimer, 

Beschidckran  von  Gebr.  Schölten,  Beschickkran 

der  Benratber  Maschinenfabrik  i  federnde  .Auf- 
hängung des  Schwengels).  Beschickkran  der 

Duisburger  Maschinenbau-Akt.-ties.  vorm.  Bechern 

&  Keetmaa,  Beschickkran  der  Hftrkitehen  lla- 
schinenbauanstalt  Ludwijr  Stnckenholz.  .Xkt.-rres., 

Beschickkran  für  geringe  Bauböhe,  Bauart  der  Akt.- 
Qes.  Lanehhammer  (Schwengelkaaten  in  ElieiH 

konstniktion  t,  Beschickkatzen  für  (rerlnge  Bau- 
hühe,  Bauart  Stuckenhoiz  (Schraubspindel  als 

Habelnriehtiuig),  Beacbiokkran  der  DBeeeldorfer 
Kranbau-GleBellschaft  Liebe-Harkort  m.  b.  !L,  Be- 
schickkraa  mit  Wippbew^ung  des  ächwengela 
von  Gebr.  Schölten,  neuerer  Beiehickkran  der 

Akt.-Gea.  Lauchhammer  mit  Wipp-  umi  Huli- 

hewejriin^^,  Eiufiihnin},'  der  schräj?en  Scliwenk- 
achse  |l>.  Ii.  V.  Nr.  I70  1i:|  ( .Viisführunjj:  der 
Dü.sseldrtrfi^r  Kranbau-Gesellschaft  Liebe-Harkort 

m.  b.  IL,  Ausfiihrunpen  der  Miirkischcn  Ma- 

scliinenbauaustalt  I^udwig  Stuckenholz,  .\kt.-Ge8., 
neuer Voracblag  von  Oebr.  Schölten;  Hilfiskatzen; 

Einrichtungen  fiir  das  Ziiliriiiu'''n  der  ̂ fiilden: 
Mulden- Zubringerkraue  (Bechern  &  Keetman, 

Stuckenholz),  Gehnnge  (Benrath),  Anslegerlauf- 
kran  i Benrath i.  Elektro- Hängebahn  (Stucken- 

bolz). [Nach  einem  vom  Verfasser  freundlichst 
ttbenandten  Sonderabnig  am  der  »Zdtscbrift  des 

Vereines  deutscher  Ingenieure*  1906/07.] 
Fr.  Frölich:  (licßwasjccn  und  Gießkrane 

für  Stahlwerke.  [«Zeitschrift  des  Vereines 

deutscher  Ingenieure'^  1907,  S.November,  S.  1727 
ble  1736;  16.  November,  S.  1816—1819.] 

C.  Mi chenf eider:  Gießkrane.  [.,I>inirl(  rs 

Polytechnisches  Journal'  1907,  2.  November, 
S.  696—699.] 

L.  Verarbeitung  des  schmiedbarea  Eisens. 

I.  Walzwerke. 

Walapronft. 
Wilhelm  Hort  berichtete  in  der  Sit/uni: 

der  Abteilung  für  angewandte  Mathematik  und 

Physik  der  die.sjiihriiren  Versammlung  der  Deut- 
schen Naturforscher  und  .\erzte  zu  Dresden  über 

den  gegenwartigen  Stand  unserer  Kenntnis  der 
Formänderungsvorgange  bei  plastischen 

Körpern. 
Ibliertson  unterHcheidet  nach  dem  Grade 

der  l'lasli/ität :  1.  (.iase,  2.  Mobile  Flü>sigkeiteu 
(Wasser),  :l  Viskose  Flüssigkeiten  (Glyzerin 

und  Oel),  4.  l'itraviskose  Flüssigkeiten  ( Feite i, 
a.Plastiscbe  Körper  (Wachs,  Ton,  Metalle  in  glü- 

hendem Zustande),  6.  Duktile  KSrper  (Metalle  in 

Icaltem  Zustande)  und  7.  SprOde  KSrper  (Olas). 

Verfasser  l»espricht  nur  die  Gruppen  .5  und  6. 

Formänderungen  plastischer  Körper  spielen  in 
der  Technik  eine  wichtige  Holle.  Alle  Arbtita» 

vorginge,  die  zur  Erzeugung  von  Ckibranelia- 
gegenstauden  benutzt  werden,  bemhen  auf  der 

Eigenschaft  der  Piastizitat  der  verwendeten  Ma- 
terialien. Hierher  gehören  das  Walsen.  Schmieden, 

I'rcssen,  Zielten.  Treilien.  Stanzen,  Lydien.  Ab- 
scheren, Drehen,  Bohren,  Hobeln  iissv.  Daher  ist 

die  wissenschaftliebe  Erforschung  dieser  Vorgange 
von  grolVr  Heitentiing  für  »lie  Teclinik.  Auf 

die  Uutersuciiung  duktiler  Körper  bezogen  sich 
sttttAcbst       Arbeiten  von  Tresca  aua  dem 
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Jahre  lö6ö  und  von  Kick,  1877  bis  1885, 
weleh  letztere  daliio  zielten,  den  Arbeitibedarf 

fQr  die  Formflnderitni:,'  duktiler  und  plastisclior 
Körper  zu  ermittoin.  Diese  Aufgabe  i«t  um  so 

wichtiger,  als  ihre  Beantwortung  für  die  Be- 
urteilung der  Wirtscbaftlichlieit  einer  Fabri- 

kation unerläßlich  ist.  Kick  faßte  die  Ergeb- 
nisse seiner  Versuche  in  folgende  zwei  Siltze 

zasammen: 

1.  Die  Arbeits^rrößen ,  welche  zu  ilhnlirlnT 

FormAnderung  ahnlicher  Körper  erforderlich 
rini,  verhalten  sich  wie  die  Volumina  der 

Körper. 

2.  Die  entsprechenden  Kräfte  verhalten  sich 
wie  die  Oberflftchen. 

Verfasser  besjiricht  sodann  die  inathematiscbe 

Theorie  plastischer  Formänderungsvorgange  auf 
Ormid  der  Arbeiten  von  De  Saint -Venant 

aus  dem  Jahre  1870.  der  an  die  experiini>ritrll.  n 
Untersuchungen  Trescas  ankniipft,  durch  wuluhe 
bereits  folgende  zwei  Sntzc  bewiesen  sind: 

1.  Bei  plastischen  Körpern  ist  die  in  einem 
Fblchenelement  auf  die  Klacheticinheit  ent- 

fallende maximale  Sciiub-  und  Tangential- 

kraft gleich  einer  fUr  das  Haterial  cbarakte- 
riatischen  Konstanten  K,  die  Saint-Venant 
ab  Piastizitatsmodul  bezeichnet. 

S.  Die  Sichtunjr  der  maximalen  Tangential- 

kraft  fallt  iiiif  lii  r  Hichtung  der  mavi'u  il.  n 
relativen  GleitgCächwindigkeit  zusammen. 

Im  weiteren  Verlaufe  seines  Vortrages  wendet 
sich  Hort  den  Hartmannschen  FließHguren,  den 

LUdersschen  Figuren  und  Spannungsvcrtcilungs- 
linien  von  Airy  und  Maxweil  zu.    KeytO  hat 

«IM  Uinen  die  Biehtigkeit  der  Trescaschen  An- 
•ehauungen  aufs  neue  bestritiirt.    Wichtiir'T  als 

die  Austlußversuche  Kicks  mit  plastischen  Ivör- 
pem  (Ton)  ist  der  Walzprozefl  glühender 
Metalle,  besonders  des  Ei  sens.  Die  erste 

theoretische  Arbeit  hat  Fink  in  der  , Zeitschrift 

fBr  das  Berg-,  Hatten-  und  Salinenwesen  *  in 

Jalire  1HT4  \  eröfl'entlicht.    Sie  zeigt,  wie  unter 
gewissen  Annahmen  das  zum  Walzen  erforder- 

liche Drehmoment  berechnet  werden  kann,  wenn 

die  Reibung   des  Materials   au   den  AN'alzober- 
flächen,  sowie  der  Plastizitatsmodul  bekannt  sind. 
Al>er  eben  diese  Größen  entziehen  sich  ohne 

experimentelle  Bestimmung  unserer  ivoniitnis.  Auf 

die  Lagenveranderung  der  kleinsti  n  Teile  geht 
die  Arbeit  nicht  ein.    Zur  Aufklarung  dieser 
Fragen  setzte  Anfang  der  80  er  Jahre  der  Verein 

deutscher  Eisenhüttenleute  eine  Kommission  ein, 
welche  durch  Versuche  feststellen  sollte: 

1.  den  lieim  Walzen  erforderlichen  Arbeitt- 
vcrliraiirli : 

2.  den  Druck  der  Walzen  auf  das  Uatorial,  und 
8.  die  Verachiebung  der  einzelnen  Partikel 

beim  Walzen. 

Uetier  das  i^gebnis  der  Versuche  wurde  im 
«nten  Band  dicMr  Zeitschrift  berichtet. 

Trotz  der  sorgfältigen  Arbeit  der  Kommission 
blieb  noch  manches  zur  Klarstellung  des  g^ 
samten  Walzprozesses  übrig,  wenn  man  an  dem 

Wünschenswerten  Ziele  festhält:  Voraosberech- 

nung  der  Kraft-  und  ArbeitsverhSitnisse  sowie 

dwMaterial-Beansiiruchungen  und  -Verzerrungen, 
wenn  die  Walzmaschine,  das  Material  und  die 

anfflngliclie  Walzteuiperatur  gegeben  sind.  Wei- 
tere Arbeiten  rOhren  von  BlaB  (, Stahl  und 

Eisen"  IH82  S.  283)  und  Hollen berg  M  883)  her. 

„Merkwürdigerweise",  so  schloß  der  Vor- 
tragende, »haben  diese  so  interessanten  Anflinge 

der  Untersuchung  des  Walzprozesses  keine  Fort- 
setzung erfahren.  Daß  dies  im  Interesse  der 

Technik  sehr  zu  1>edanem  war,  hat  die  Dorch- 
arbeitun;:  des  Mannesmannschen  Waizverfalirens 

gezeigt.  BeltaantUch  sind  außerordentliche  Mittel 

angewendet  werden,  um  dies  Verfahren  zur  Aus- 
walzung fertiger  Uoiire  I)rauch1>ar  zu  machen. 

Dies  gelang  nicht,  da  das  Verfahren  «o  erheb- 
liche Materiall>eanspruchung  erforderte,  daß  das 

Material  zerriß.  Man  mußte  sich  vielmehr  darauf 

lii'sc]ir,lnken,  die  Blöcke  zu  .loclien".  d.  h.  ZU 
kurzeu  und  dickwandigen  Holiren  auszuwalzen. 
Das  Fertigwalzen  zu  langen  und  dOnnwandtgen 

Rohren  wird  dagegen  ruif  amifren  Walzmaschincn, 

den  sogenauuteu  Pilgerschrittwerken,  vorgenom- 
men. Ware  Anfang  der  neunziger  Jahre  eine 

ausreichende  Theorie  des  Walzprozesses  vor- 
handen gewesen,  so  liAtte  die  Tragweite  des 

Hannesmannschen  Verfahrens  Termutllch  von 
vornherein  leichter  beurteilt  werden  kOBBMl. 

Um  zum  Schluß  eine  Zusammenfassung  unserer 

Untersuchung  zu  geben,  so  möchte  ich  aus- 
sprechen, daß  auf  dem  Gebiete  der  idastischm 

Formänderungsvorgange  mannigfaelic  Anfänge 
nach  theoretischer  und  e.\perimeuteUer  Richtung 

hin  vorliegen,  daß  aber  die  PrOfnig  der  Dllte- 
rcntialglelchungen  Saint- Vt-nauts  noch  ausge- 

dehnte \' ersuche  erforderlich  macht,  deren  An- 
stellung im  Interesse  aneb  der  praktischen  Technik 

«weifellos  von  großer  Bedeutung  ist."  [.Berichte 

der  deutschen  Physikalischen  Gesellschaft"  1907 
Heft  20  S.  641—549.1 

H.  Cole  E s  t  e p :  Walzwerk  der  Seattle  Steel 

Company.  [„The  Iron  Trade  Review"  1907, 
26.  September,  8.  4<JU— 502.] 

Stabeisenwalzwerk  der  Loucks  Iren  and  Steel 

Company  in  Roanoke.  Va.    („The  Iron  Age* 
1907,  12.  September.  S.  C9G  -  698.) 

20  OOOpferdigc  Walzcnzugmascbinc  von  Ehr- 
hardt &  Schmer  für  die  Werke  in  Hödingen. 

[/Fhe  Iron   and  Goal  Trades  Beview*  1907, 
18.  Oktoi)er,  S.  1470.j 

E.  Kühne:  Bau  schwerer  Scheren.  [,Zeit- 

solulft  für  WerkzeugflMselilDen  nnd  Wericzeuge* 
1907,  ö.  Oktober,  S.  3—7:  15.  Oktober,  S.  17.] 

Neue  Blocksnge.  [,The  Iron  Age"  1»07, 
24.  Oktober,  S.  1133.] 
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18M  Stahl  oad  Eiaen.  ZeUaehrifietudtou.  ET.  Jahrg.  Nr.  M, 

II.  Eisenbahnschienen  und  -Schwellen. 

W.  Worby  Beaumont:  Die  Entstchunf;  von 

BiffelbilduDgen  bei  8trnßt>nl»alinschi<-uen.  |,The 

IndURtrial  World"  liiOT,  2.  September,  S.  1100 
bis  1101. 

Franklin  E.  Abbott:    Die  Praxis  des 

Scliifiienwalzens.  f-Tlip  Tron  Age*  1907, 14.  No- 
vember. S.  13S0— 1X.M4.I 

Das  neue  Schieueaw&Uwerk  der  JlUnois  Steel 

Company.  l.,Tbe  Iron  Ago*  11K)7,  28.  NoTomber, 
8.  1584—1587.] 

III.  Panzerplatten. 

(Fehlt.) 

Franklin  E.  .\bbott  besprach  in  einem 
am  8.  November  1.  .J.  im  Central  Railway  Club 

jreiialtenen  Vortrag?  die  Erzenfrnnp  und  Verwen- 
duHfr  von  Stahlschienen  und  dii'  vor^r'  sclilagene 

AcndcrunfT  des  Schicncnjirotils.  [,Knpiii<'(nn{j 

News"  190T,  21.  No\ember,  S.  öäü— 551;  „The 
Iron  Age*  1907,  28.  November,  S.  1540.] 

Wiederherstellun;,'  ali^renutzter  Schienenstöße. 

Weichen-  und  KreuzungsstUcke  durch  Auf- 
scbwällen  t<hi  StaU.  [«Zeitsduift  fit  Klein- 

bahnen* 1007  Novemberheft  8.  986.] 

IV.  Geschütze  und  Geschosse. 

(Fehlt.) 

V.  Rohrfiibriluition. 

Carol  Faser:  Bohre  f&r  Tiefbobrungen. 

l.Metallröhr.  n  Iiiduslrie*  1007,  1.  Oktober, 
S.  7 — 10;  15.  Oktober,  S.  5 — 8;  1.  November, 
S.  9-15.] 

Herstellung  nahtloser  Bohre.  [«The  Iron 

Age'  1907,  29.  August,  S.  553 — 555.] 

Biehtmangel  oder  SchanlteitlschrichtmascWne 

für  Gnsrolire.    |  „MetaiIrShren-Industrie*  1907, 
l.  OktolMT.  S.  15. 1 

Erich  Kühner:  Das  Guß-  und  Schmied- 

eisenrohr. [«MetallrQhren  -  Industrie*  1907, 
15.  November,  S.  1—4.] 

VI.  Drahterzeugung  und  -Verwendung. 

Ueber  die  gegenwärtige  Praxis  des  Drah^ 

Siehens.  Engineering"  1907,  1.  Novemlier, 
S.  579— Ö83.] 

Zur  Statistik  der  Schachtfdrderseilc  im  Obcr- 

bergamtsiiezirk  Dortmund  fhr  1!)06.  |.,Gl[lek- 

anf*  1907,  30.  November,  S.  1608—1611.] 

VII.  Glfihen  und  Härten. 

IHe  Bedeutung  des  Oiahens  für  die  Draht- 

zieherei. [„Anzii^^r  für  die  Drahtlndnstrle* 
1907,  25.  Septeniti.  r,  S.  27  7— 278.1 

L.  Demuzay:  Das  Härten  von  Stahl.  Lnlle- 

tallurgie**  1907  Nr.  21  8.  726—742.] 

Percy  l.onL'ininr:  (rehürtcter  Stahl.  [,]Ie> 

Ullurgie"^  ia07  Nr.  21  S.  742—745.] 

Härteofen. 

Hflrteofen  mit  elektri.scli  gi'lieiztem  Hclimelz- 
bad.  Wfthrend  die  Heiznni?  eicktrisriier  Hürte- 
«ifcn  friilier  in  der  sonst  üblichen  Weise  durch 

Erwänuiiug  von  iiietallischeu  Leitern  geschah, 

int  die  Allgemeine  ElektrizitAts-Gesellsehaft  dazu 
ülnTi:firan;rt'n.  clckt rnlytisciir  I.oit'-r  als  Heiz- 

körper zu  verwenden.  Man  bringt  diese  als 
feste  Salsa  in  einen  Sohamottofcn  fvgl.  ,Stahl 

und  Eisen*  1907  Nr.  13  S.  4(;!ii  und  ruft  unter 

Benutzung  von  kleinen  Stücken  Bogenlampeu- 
koUe  und  einer  Hiifseleictrode  den  Durchgang 

von  Strom  hervor,  lior  sidi  <:('\vis<fnn;il>i  ri  immer 
tiefer  in  die  Salzschiclit  ciulirennt  nnd  die  ̂ anze 
Ma-sse  in  einen  Keschniolzenen  Flu  Ii  verwandelt. 

Dieser  führt  in  jedem  Teile  seines  (^uerselinittes 

praktisch  frenau  dio  ■rlficlie  Strömst rirke  umi  wird 
deshalb  durch  und  durch  gleichniiibig  erwürmt. 

Die  Wanneregniierung  ist  aelir  empflndlich  und 

in  den  Grenzen  750 bis  1300®  C.  verlnderlieih. 
Die  Schmelzbädor  der  nornialeu  Oefen  haben 

folgende  Abmessungen:  150  X  150  X  170  nun. 
Der  Energieverbrauch  bei  einer  Temperatur  voo 

H50**  betrllfft  4,5  KW.  Vergleiche  beim  Harten 
von  100  Frfisern  in  einem  elektrischen  Ofen 

und  einem  Gaahärteofen  ergaben: 
Gasofen 

850  ebm  Gas   43,23  Ot 
Kraft  fOr  da«  OebUtoe  ....  „ 

50  Standen  Arbeitslohn  .  .  .85—  , 

88,28 
Eloktrischor  CJfon 

Stromkoiten  200  KW./8t.    .  .  SO,—  Jü 
Koks  zum  Vorwftrman     .  .  .    1,—  „ 
Salz  sum  NachaebOtten   .  .  .   0,55  « 

10  Standen  Afbeltdohn  .        7.—  . 

28,5.^  V« 
ii.i/u  noch  ohiige  Pfennige  ttrElek- 

troiteneritats. 

Bei  dem  neuen  Ofen  werden  somit  die  Betriebs- 

ausgaben um  annfthernd  zwei  Drittel  vcrmimlt^rt. 
Weitere  Vorziijre  der  neuen  Hnrtun^sweiso  sind: 
Verminderung  der  Arbeitszeit  auf  ein  Fünftel 
und  Schutz  des  herausgenommenen  glühenden 

Werkstückes  vor  Oxydation  durch  die  anhaftende 

Salzkruste.  [„Glückauf"  1907,  16.  November, S.  1540.] 
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t5.  Desember  1M7. SteU  und  Etara.  1887 

Besciireibungond  Abbildung  einus  neuen  Härte- 
ofeu  und  Htrteverflüirens.  [«Uhlands  Woehen» 

Schrift  für  Inilnstrif  und  Toclinik"  (Abt<Mlun{r 
Bergbau  und  Hütteuweüen)  li)ü7,  7.  November, 

S.  86—87.] 

C.  0.  iiaunister  und  W.  J.  Lambert:  Em- 

satzhärten von  Flnfleisen.  [«Ketallnrgle*  1907 
Xr.  21  8.  74fi— 748.] 

H.  Husch:  Uebcr  das  Härten.  [„Berp-  und 

Httttenmann. Rundschau"  iy07,  20. Sept.,  ö.  353.] 

VIII.  Ueberziehen  mit  anderen  Metallen: 

DnplexniPtall. 

Bryon  £.  Eldred  machte  vor  der  Versamm- 

lung der  «Raflway  Signal  A8aooiatlon<^  In  New 
York  Mitteilun^t-n  über  das  von  dem  Franzosen 
J.  Ferred  Moanot  herstammende  Verfahren 

der  „Duplex  Metals  Company"  znr  Erzmifrunjr 
von  mit  KupfiT  überkleidt-ti-m  Stahldraht.  Das 
Verfahren  besteht  in  der  Hauptsache  darin,  dah 
snnäclut  ein  St^lilblock  in  einen  Tie^rel  mit 

geschmolaenem  Ku|ifer  ̂ 'ebracht  wird,  sodann 

lim^bt  man  den  Hlock  mit  einem  Muft*.  <ler 
^nen  gewissen  Zvvi.scliuuraum  zwischen  seiner 
Innenüftohe  «ad  der  BkMkoberfl&che  firet  lAßt, 

der  sieh  alsbald  mit  Kupfer  rdllt.  Durch  besondere 

Vorrichtungen  kann  das  den  Zwischenraum  aus- 
fQUende  geseliraolcene  Kupfer  beim  Heransheben 
des  Blockes  am  Ausfließen  gehindert  werileii. 

Den  80  mit  Kupfer  umkleideten  Block  laiil  mau 
erkalten,  um  ilin  hierauf  in  gewünechter  Weiie 

durch  Walzen  und  Ziehen  in  Draht  zu  ver- 

wandeln. Die  angewendeten  Knüppel  sind  zylin- 
drisch, haben  4  bis  6  Zoll  Durchmesser,  und 

lassen  sich  bis  zu  Draht  Xr.  3!)  und  feiner  aus- 
ziehen. Der  Dralit  findet  zu  eli  ktriichcn  Lei- 

tungen Verwendung.  Die  Westin^iiousu  ilachiue 
Company  hat  ihre  Turbineoachaufeln  gleichfalls 

aus  kupferOberzogenem  Stahl  hergestellt.  BezOg^ 

lich  weiteriT  inf  rres-;.'uiti  r  Einzellieiteri  sei  auf 

die  (Quellen  verwiesen.  [„Engineering  Mewg" 
1907,  14.  November,  S.  521—522,  „Ämeriean 

Machiolsf'  1907,  19.  Oktober,  S.  474—475.] 

EnL'liselie  Mi  fall-l.i  L'i'  Tunjr  zum  relMTzielnn 

von  Stahl  und  anderen  Metallen.  [„Eisen-Zeitung*' 
1907,  2.  November,  S.  794—795.] 

Ueber  Eisenverzinkung'.    [„Centralblatt  der 

Hütten-  und  Wnlzu  crkt "  lOO".  2.').  Oktober, 
S.  647— 6-4U;  15.  November,  S.  6t<ö  -l>87.] 

Galvanische  Verziakong  voa  Eisen.  [„Ue- 

taU-Technik**  1907  Nr.  42  S.  881—382.] 

Anton  BouHse:  Das  Verzinken  von  I'nliren. 

[„Metallrühreu- Industrie"  1UU7,  1.  Oktober, 
8.  8—6;  1.  Nov.;  S.  3— 8,  15.  Nov.,  S.  5— 8.) 

Englische  Vorschriften  fQr  Welfibleebwerke. 

[„The  Iren  and  ( oal  Trades  Review*  1907, 
8.  November,  S.  1775.] 

Verzinnen.  [,The  Eogineer"  1907,  29.  No- 
vember, S.  535.1 

Emaillieren  von  Eisenwaren.  [..Eisen-Zeituag** 
ll)i>:.  12.  (»ktober.  S.  742  —  743.) 

L.  M.  .Stern:  Kostschutz.  [,Thc  Iren  Age* 
1907,  21.  November,  S.  1466—1470;  28.  No- 

vember, 8.  1526—1529.] 

M.  Weiterverarbeitung  des  Eisens. 
 — o-  

Einige  elektrische  Schweißvorrichtuniüren,  aus- 
geführt von  der  All);emeinen  Elektrizitatsgesell- 

scbaft  in  I?erlin.  sind  abfreiiildet  und  liesclirieb-  n. 

[„Zfcilsclirift  für  Werkzeugmaschinen  und  Werk- 

zeuge* 1907,  25.  September,  S.  517 — 518.] 
Xeuere  Schweißverfahren  für  Stahl-  und 

Eäsengußstücke.  [«Gießerei-Zeitung'  1 90  7 ,  i  5.  Ok- 
tober, S.  622—628;  1.  November,  S.  644—660.] 

G.  Sohteslager:  Die  Festigkeit  der  kfinst- 
lichen  Schmirgel-  und  Karborundumsrheiben.  ihre 

Arbeilsieistung  und  Wirtschaftlichkeit  im  Werk- 

Stattbetriebe.     Werkstattstechnik*  1907,  Sep- 
temberheft.  S.  441  459.] 

Yeaklcy-Drucklufthammer.  [,Der  praktische 

Maschinen-Konstrukteur"  11)07,  12.  September, 
8.  147—148.] 

Verbesserter  Federhammer.  [.American  ̂ la- 

ebinist''  1907,  28.  September,  S.  3öi)E.] 

Peter:  Neuerungen  im  Bau  dampfhydrau- 

lisclu  r  Schmiedepresseu.  i  , Stahl  und  Eisen" 
l!t()7  Xr.  11  S.  3H4.)  |  „Glasers  Anaalen'  1907, 
15.  Oktober,  S.  153 — 157.J 

Kümpelpresse,    ausgefBhrt   von  der  Niles 
Bement  Pond  Company  in  New  York.  [„Uhlaads 

Wochenschrift  für  Industrie  und  Teciuük"  1907, 
S.  Oktober,  S.  74—75.] 

C.  Sohaub:  Sichemagen  an  Exzenterpressen. 

l  .Zeitschrift  für  W^erkzcugmaschinen  und  Werk- 
zeuge'  i;»07,  5.  Oktober,  S.  1—3.] 

Ueber  Gesenkschmieden.  [„American  Ma- 
cfainisf  1907,  26.  Oktober,  S.  509—512.] 

Fr.  Bock:  Elektrisches  Schweißen  und 

Härten.  [,Zcitsclirift  des  Bayerischen  Kovisions- 
Vcrolns«  1907,  15.  November,  S.  215—218; 
.Zeitschrift  des  (»esterreichisciieu  Inp?nieur-  und 

Architekten-Vereins''  1907,  29.  Novbr.,S.»4i.J 
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I88S  8faU  und  Eiwn. 87.  Jfthfg.  Nr.  58. 

N.  Eigenschaften  des  Eisens. 

ZwtMnaf  tm  Qaft«lMB  dnrch  Sslnol«. 

W.  Menzel:  Wirkun;^  imiht  Salzsole 
auf  G  II  ß  t' i  Ä  (>  II.  Fast  alle  Salzsolen  cnt- 
baltca  unter  anderem  auch  Kohlensaure,  und 

swar  tdls  in  gebundener,  tdla  in  halbgebaBden» 
und  toils  in  freier  Form,  ziimcisf  abiT  in  allen 
drei  Foriuea.  Der  Gehalt  an  freier  Kohlensäure 

ist  bei  manchen  Solevoricommen  indessen  ziem- 

lirh  IieiL  iifcrn!  (Nauheim,  Kissintri'n,  (Oeynhausen). 
Diese  Soleu  werden  wegen  ihrer  Hellkraft  vor 

alien  anderen  gresehatzt.  Weniicrer  angenehm 

ist  indessen  die  freie  KohliMisflure  di-m  Saliuisten, 
da  er  sie  aus  den  Solen  entfernen  muli,  denn 

koblensaurehaltige  Sole  greift  das  Eisen,  das  im 
Salincnbetvleiie  reichliche  Vcrwcndunpr  fin<lot. 

stark  an.  Zur  Entfernung  der  freien  Kolili-u- 
siluro  müssen  .stellenweise  besondere,  zum  Teil 

recht  kostspielige  h^inrichtuujL'en  getroffen  werden. 
In  Xeu.sulza  i.  Thür,  muß  eine  neuerschlossene 

Sole  nach  einem  ungefähr  2*/«  km  von  dem  Solen- 
.  eehaoht  entfernt  gelegenen  Bebtiter  gedrflckt 

werden.  Di<  s  ̂ 'i  scbielit  dureh  r-inc  Druck]iumi>e 

in  V^erbindung  mit  einer  Leitung  aus  gußeisernen 
Rohren,  die  innen  nnd  außen  asplialtiert  sind. 

Bereits  nach  kaum  zweijilhrif,'em  Betriebe  W&r 

dag  ursprünglich  ganz  vorzüiu'liche  üufleiaen  der 
Zylinderdeokel  der  Druck|)umi>e  in  eine  weiche, 
mulmige  Hasse  umgewandelt,  und  es  zeigten  sich 

aneh  in  den  ersten  der  Leitungsrohre  bald  einige 
weiche,  leicht  mit  dem  Messer  schneidbare  Stellen. 

Dagegen  waren  der  Zylindermantel  und  die 

Kolbenstan<ro.  die  aus  Bronce  bestanden,  voll« 
ständig  unversehrt. 

Nach  den  von  Dr.  Tb.  Döring  in  Freiberg 

angostolltcn  Analysen  enthalt  1  Liter  der  unmittel- 
bar am  Schachte  entnommenen  Sole  6,5«  com  freie 

Kohlensaure  und  8,62  ccm  freien  Schwefelwasser- 

st off:  (laL'i';-''t'n  führt  am  Ausguß  der  T>rucki)uiu|M', 

also  nach  deiu  Passieren  der  I'umpe  und  des 
Rohrstranges,  die  Sole  weder  freie  Kohlensfture, 
noch  freien  SehwefelwasserstotV.  Beide  mußten 

also  auf  diesem  Wege  chemisch  gebunden  w^orden 
•ein.  Weiter  wurde  das  Eisen  des  Zylinderdeckels 
der  Druckpumpe  analysiert.  Dieses  läsen  zeigte 

an  den  Hrui'lislt'lli-n  s<'lii)n  diTu  Idoßen  Auge, 
deutlich  drei  schart  l»  irr>  nzti-  Zonen.  Die  erste 

Zone  —  von  der  Innenseite  des  Zyllnderdeckels, 
also  von  dessen  BerührunjrsH.li  lie  mit  der  Sole  an 

gerechnet  —  war  etwa  l,3Umm  stark,  schwärzlich 
geftrbt  und  enthielt  18,81  Schwefel  (grSflten- 
ttih  in  Form  von  Scbwofoloiscn  i.  Die  zweite 

Zone  war  etwa  3,70  mm  stark,  hatte  ein  rostiges 

Aussehen  und  enthielt  2,70  ̂ fo  Schwefel  (teils  als 
Schwefel. i-iiii.  teils  als  liasiselies  Kisensulfat I. 

Erst  die  dritte  Zone  bestand  aus  völlig  unver- 
nndertem  Gußeisen  mit  0,117«  Schwefel.  Diese 
Umsetzung  des  Gußeisens  läßt  sieh  nur  auf  die 

Einwirkung  der  in  der  Sole  enthaltenen  Kohlen- 

saure- und  Schwcfelwasscrstoffgase  zurOcirführen, 

auf  die  chemi.sche  Bimiuni:  heidi-r  durch  das 
Eisen,  wodurch  sieh  aurli  das  Fehli  ii  der  beiden 

schädlichen  Bestandteile  am  Ausguß  der  Pumpe 

erklärt.  Die  geschilderte  Umbildung  des  Qufl- 
oisens  mag  wesentlieb  betriinsti'rt  worden  sein 
durch  den  unvermeidlichen  Zutritt  atmosphärischer 
Luft  und  in  geringerem  Maße  auch  durch  den 

in  der  Druckpumpe  vorhandenen  Druck,  ilurch 

den  (rehalt  der  Sole  an  Cblormagnesium  und 
durch  etwa  gebildete  fl^Ie  Salnlnre.  Letztere 
könnte  rinsctzunfr  von  Chlomatriumlösuug 

in  >iatriumbikart)nnat  durch  etwa  in  dem  ent- 

standenen Roste  angesammelte  und  unter  Kapillar- 
druck stehende  freie  Kohlensaure  erzeugt  wonlen 

sein.  Um  die  schädliche  Wirkung  anfzniielien  oder 

wenigstens  auf  ein  Minimum  eiu/^uschränken,  gab 
es  zwei  Mittel.  Entweder  mußten  die  Druck- 

pumpe und  der  Lcitungsstran<r  aus  einem  Material 
angefertigt  werden,  das  vou  Kolilensäure  und 
Schwefelwasserstoif  nicht  oder  doeh  nur  unbe- 

ib'utcnil  angcpriffcn  wurde,  oder  die  beiden  (rase 
mußten  aus  der  Sole  vor  ihrem  Eintritt  in  die 

Druckpumpe  entfernt  werden.  Da  gegen  das  erst- 
genannte Mittel  der  hohe  Preis  der  Bronze  sprach 

hieß  es  also,  die  Sole  von  den  beiden  scbäd- 
Ueben  Bestandteilen  za  b^Mra. 

Die  iiit  II  liste  Einrldltung  hierzu  besteht  in 

der  BcscIiatTung  einer  grSßeren  Anzahl  von  Ueber^ 
füllen  t  Kaskaden).  So  wurden  8  IJeberfälle  aua 

Bohlen  hergestellt,  und  ül)er  diese  ließ  man  di« 
!-!<)le  von  einem  zum  andern  in  mötrlichst  breitem, 
seichtem  Strome  herabtröpfulu.  Dabei  blieb  die 

Sole  zwar  klar,  nahm  aber  ein  deutlich  sicht- 
bares dunkleres  Aussehen  an.  was  auf  die  Bil- 

dung von  Ausscheidungen  schließen  ließ.  Die 
wieder  vorgenommenen  Analysen  erwiesen  dann, 

daß  der  Erfolg  ein  genügender  war.  TMe  Solei 
wurde  nach  dem  Passieren  von  4  UeberfäUen 

und  nach  dem  Passieren  aller  B  üeberfUle  untere 

sucht,  und  es  ergab  sich,  daß  sie  auf  dem  Wega 

über  die  ersten  4  Kaskaden  etwa  18  ojo  ihres 
ursprünglichen  Gehaltes  an  Kohlensaure  (freier 

und  halbgebundencr  i  und  ungcfthr  80  ■'o  ihres 
ursjirünglichen  Gehaltes  an  freiem  Sclnvefel- 
wasserstotl  eingebüßt  hatte,  nach  dem  Fall  über 

8  Kaskaden  aber  sogar  etwa  2l7o  l>ezw.  42  ̂ k. 
Schon  die  verhältnismäßig  gerin<re  Abnahme 

des  Kohlensäure-  und  Schwefelwasserstoffgehaltes 
beim  Passieren  der  zweiten  4  Ueberflille  ließ  dar^ 
auf  schließen,  daß  die  (»renze  der  Wirksamkeit 

des  gewählten  Mittels  mit  ö  Ueberfällen  fast  er- 
reicht sein  mußte.  Die  beiden  zersetzend  auf 

Gußeisen  wirkenden  Hfstamlteile  waren  also  In 

Uiren  schädigenden  Formen  fast  ganz  aus  der  Sole 
mtfemt.  ]|^statigt  wurde  dies  noch  dadurch, 
daß  ein  Stück  Gußeisen,  das  monatelang  in  der 

so  gereinigten  Sole  gelegen  hatte,  nicht  die  ge- 
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n.  DMmnbw  1M7. LtfierunfeH  und  Vtr^Mmtfie»  ie»  Bittn». 

xingste  Veränderung  in  der  ehemi»clien  Zusammen- 

Mtimif  seilte.  [MZeltsehrift  flir  das  Berg-,  Hüten- 
und  Salinenwescn  im  PreuOiicbeii  Staate*  1907 
Heft  3  S.  447—449.] 

H-  V.  Jüiitner:  Anwendung  der  Lebren  der 

idiyslkalisclieu  Chemie  im  Eisenhütt«-nwesi>n.  ^1  - 

taUurgie"  1907.  s.  Xovfml)er.  S.  luA — 713.| 
Wolf  J.  Müllur  und  J.  künigsbergor 

haben  das  anodlaebe  und  katbodltiche  Verbalten 

von  Eiscnspiegeln  und  die  Pas!^ivitlt  des  Eisens 

studiert.  [»Zeitschrift  für  Elektrochemie''  1907, 
4.  Okt.,  S.  659  —  663.] 

C.  E.  Stromejer;  Weitere  üntersnebnngen 

Aber  das  Altern  von  Flußeisen.  [,lfetallnreie' 
1907  Nr.  21  S.  748  -Tfiü.] 

E.  T.  ('larag«>  bespricht  den  Eiaflaß  Toa 
Vanadiuro  im  Stahl.  [,Thc  Iron  Trade  Bevlew* 

1907,  '26.  Septeml».T.  S.  .')Ü3  —  504.] 
James  übristio  behandelt  in  einem  Vor- 

trag vor  dem  Englaeeni  CInb  in  Philadelphia  die 

idiysikalischen  Eigenschaften  des  (lußeiscns.  [«Tlie 

Iron  Age"  1907,  1  i).  Sciiteiiiher,  S.  772 — 116.] 
G.  K.  Burgess  hat  dit;  äclimelzpunkle  der 

Elemente  der  Biiengnippe  nach  einer  neaen  Ra> 
dlatinnsmcthode  bestimmt  und  gefunden: 

EUi»Q   1505"  ('.  bei  99,95  */«  Reinheit 
Chrom  ....  H«9"  C.    ,  98,99  ,  , 
Kobalt  ....  1464«  C.   ,  98,96  .  « 
Kiekei  ....  14S&*C.   .  M,«&  , 
Mnnpft..  .  .   .  .  1207»  C.    .   98,99  , 

l.The  Iron  Age"  1907,  17.  Oktober,  S.  1087.J 

Hermann  Harkort:  Beitrag  zum  Studium 

des  Systems  Elsen-Wolfram.  [.MetaUnrgie* 
1907  Xr.  18  S.  r.l7  -631,  Nr.  19  S.  639—647, 

Nr.  20  S.  673  —  682.] 
Jakob  Petrin:  Stickstoff  im  Eisen  und 

st.ilil.  [, Tekni.sk  Tidskrift"  1907,  28. September, 

Alitt  iliing  fiir  <'liciiii<'  und  I^ergweson,  S.  132.] 
Versuche  mit  alten  Kesselblechen.  Zeit- 

schrift für  Dampfkessel  und  Kaaohhieabetrleb* 
1907,  22.  November,  S.  489—491.] 

A.  Port e  vi n:  l>er  gegenwärtige  Staad  der 
Theurien  über  das  Ulcichgewicht  des  Systems 

Elsen-Kohlenstoff.  [«Revue  de  la  H^taHnrgie" 
1907  Novemberheft  S.  993—1005.] 

Ewald  E.  Hancock:  Uelier  den  Einfluß 

znsammengesetzter  Spannungen  auf  die  elastischen 

Eigenschaften  von  Stabl.  | .  I  >iii;:ler8  Polytech- 

nisches Journal*  1!M)7,  23.  X<ivei]iber,  .S.  742.] 
Charles  V.  Slocum:  Titan  im  Eisen  und 

Stahl.  [.The  Iron  Trade  Review«  1907,  14.  No- 
vember. S.  793  — 7!M,  ,Tlie  Iron  Age*  1907, 

14.  November.  S.  13!»;{  bis 

Henry  M.  Howe:  Eine  weitere  Studie  Uber 
Selgemng  in  BlSeken.  [.The  En^eerlng  aai 

Hinlng  .Tounial"  1907,  30.  November,  S.  1011.) 

William  Campbell:  Uelier  die  Wärme- 

behaadlung  von  Stählen  mittleren  Koblenstoff- 
g^altes.  Der  EinflnB  4er  AbkOhlnngsgesehwin- 
digkeit  .Tif  iiliysikalisrlie  F.igen.schaften  und 

Struktur.      Metallurgie"  19Ü7  Hr.  22  S.  7  72.] 

O.  Legierungen  und  Verbindungen  des  Eisens. 

-■  o  

Logtemn^eu  des  Kisens  mit  Chrom. 

W.  Treitschke  und  G.  Tammann:  Le- 

gierungen des  Eisens  ndt  Chrom. 

Früliere  Untersuchungen  haben  ergei»en,  daß 
sich  Chrom  und  Elsen  beim  Erhitzen  bis  auf 

1600*  gewShnlleh  nur  unvollkommen  misohen. 
Der  Grund  dieser  schweren  Mischbarkeit  Ist  nieht 

etwa  in  einer  geringen  Löslichkeit  der  beiden 
flttBstgen  Metalle  Ineinander  zu  suchen,  sondern 
darin,  daß  das  flüssige  Cltrom  bei  Tem]ieratttren 

in  der  Nahe  seines  Schmelzpunktes  eine  unge- 
wSbntich  große  Viskosität  bcsit7.t  und  sich  in- 

folgedessen mit  dem  IdchtflQssigcu  Kisen  nur 
schwierig  durdi  l^übren  verteilen  Inßt.  Diese 

Schwierigkeiten  wurden  bei  den  neuen  Unter- 
snchungen  durch  AnwMidnng  von  Röhren  aus 

Magnesia  statt  Porzellanröbren  üliervvunden.  in- 
dem man  Ids  zu  1700**  erhitzen  konnte.  An- 

gewendet wurden  80  g;'  als  Aus^angsmaterial 
diente  Ooldsehmidtsches  Chrom  mit  "o  Chrom. 

0,6  o/o  ̂ en,  0,5  7^  Aluminium   und   0,2  *> 

Rückstand  sowie  ein  sehr  kohlenstoffarmes  Eisen 

von  Fried.  Krupp  von  folgender  Zusammen- •etznng: 

Kohlemloir    .  0.07  7o     Pboaphor    .  .  0,01 
Kilisiom  .  .  .  0,09    ,     8cbw«r«i     .  .  0,015  , 
Mangan  .  .  .  0,08  »    Kupfer   .  .  .  0,038  , 

r>ie  .-Vbkühhingskurven  wurden  bis  600**  ver- 
folgt. Auf  der  Abküblungskurve  des  feinen 

Eisens  waren  die  beiden  Haltepunkte,  die  den 

Unwandlungspunkten  des  Eisen.s  entsprechen, 
deutlich  zu  bemerken,  auf  der  Aljkühlungskurve 

der  Legierung  mit  lO"!!  Chrom  und  den  chrom- 
reieber-  n  Legierungen  wan  n  die  Umwandlnngs- 
punkte  des  F.isens  nielit  im  lir  zu  erkennen.  Die 

Verfasser  besprechen  eiugeliend  die  Struktur 
der  untersuchten  Legierungen. 

Die  Legierungen  von  10  Iiis  ;»0'/o  Chrom 
enthalten  sümtlicb  zwei  Strukturelemente,  von 
denen  das  primär  aus^resebiedene  von  Sluren 

schneller  angegriffen  wird  als  das  sekundäre. 
Auch  ist  das  sekundäre  Element  erheblich  harter 
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als  das  primäre.  la  den  Legieruogeu  mit  10, 

20,  80  und  90*'/o  Chrom  unterscheidet  sieh  das 
linlle  harte  Strokturelement  in  ciniT  Tit>zir>luin<: 

von  demselben  Strokturelement  in  den  Legio- 
rangen  von  30  bis  70  7«  Chrom.  In  diesen 

LegUTunsren  cnthnlt  (las  htlle  Iiartc  Eloment 
noch  geringe  Mengen  einer  oder  zweier  weicherer 
Kristaliarten,  wodurch  es  getüpfelt  erseheint. 
In  derselben  Legierung  konnte  xwischen  seicundir 

gebildeten  und  ttirtiar  entstandenen  Struktur» 
eleuieiiteu  nicht  unterschieden  werden. 

Zur  Kontrolle  der  ZusammenHotsung  der  aln- 

ininolbermisch  darp-stellten  Le^^ierunsren.  wurden 

die  Legierungen,  in  denen  tio,  TiO  und  10  «yo 
Chrom  sn  erwarten  waren,  analysiert.  Die  Re- 

sultate dieser  .\nalysen  sind  Im  folgenden  zu- 
sammeugestellt : 

Xu  crwartea: 
Oefiiadca 

Cbre«    1    EImd    '  flilidiiai  ̂ AlBaUlnn 

Chrom  30  »/o 
«      60  „ 
„      TO  „ 

20.7  ";<!   74,8  7o     1,4  0,, 
38.8  ,    67,6  ,  .  0,8  , 
68,5  .  1  84,4  ,     0,4  , 2,5  "  o 

2.0  n  1 

8,5  .  1 

Die  spezielleren  Beobachtungen  über  die 

Struktur  der  aluminothermisch  dargestellten  Le* 

tri''r»inL'"n  sind  folireniii-.  Die  l'olyeiier  dr-r  Le- 

gierungen mit  10  "/o  Chrom  weisen  allmäbliclie 
ZusamraeuBetzungsfibergftnge,  wie  sie  bei  Misch- 

kristallen hauHg  vorkommen,  auf.  Von  20  Itis 
50  Chrom  sind  die  Legierungen  vollständig 

homogen.  In  den  Polyedern  der  Legierungen 

mit  TiO,  (iO  und  TO"»  Chrom  finden  sich  einzelne 
Kristallnadeln,  welche  luim  Aetzen  dadurch 

deutlich  hervortreten,  daß  ihre  Umgehung'  stilrker 

angegriffen  wird,  wahrend  die  Polyeder  der  i^e- 

gierung  mit  80  "/o  Chrom  wieder  voUsUindig 
homogen  sind. 

Die  innere  Zusammensetzung  der  Schmelzen 

kann  |irnkfi<ch  nur  von  der  Temperatur,  auf 
welche  die  •Schmelzen  erhitzt  wurden,  abb&ngen, 
wenn  sieh  das  Oleicbgewiebt  von  Eisen,  Chrom 

und  X  wahrend  der  Erhitzung.'  schnell  einstellt. 
In  diesem  Falle  mäßte  beim  Erhitzen  der  alu- 
mUurtbttrmisdi  dargestellten  Legierungen  auf 

1700*  Ihre  innere  Zusammensetzung  derjt  iiitri  ri 
der  aus  Eisen  und  Chrom  bei  1700*'  dargestellten 
Schmelzen  entsprechen.  Es  müßte  also  beim 

Erhitzen  der  aUniiinotherinisch  dargestellten  Le- 

gierungen auf  1700"  und  nachfolgender  gleich- 
artiger Abliuhiung  ilire  ätruictur  sich  in  die 

Stndrtor  der  Legierungen  Terwandeln,  welche 
aus  Eisen  und  Clirorn  durch  Zusaminensclinielzen 

bei  1700"  dargcatellt  wurden.  Die  homogenen 
temtren,  aluminothermisch  hergestellten  Misoh- 
kristalle  haben  sich  in  zwei  hezw.  drei  ternare 

Mischliristalle  von  anderer  ZusammenHetzung  ge- 
spalten. Das  primftre  dunkel  geatzte  Element 

und  das  helle  harti  -^ind  nach  dem  Erhitzen  der 

.aluminothermisch  dargcsteliteu  Legierungen  her- 
vorgetreten. 

Hieraus  geht  außerdem  hervor,  daß  der  Ge- 
halt an  Aluminium  und  Silizium  nleht  die  ür- 

s.iclie  der  strukturellen  Unterschii'dc  der  alinnino- 
tbermiscb  und  der  durch  Zusamuieuscbmelzen 

von  Eisen  und  Chrom  dargestellten  Leglerangen 
sein  kann.  Die  Ursache  <lieses  Unterschiedes 

ist  nur  in  der  Verschiedenheit  der  Temperatur, 
auf  welclie  diese  Sebmelzon  erhitzt  wurden,  zu 
suchen. 

Auf  eine  empfindliche  Magnefnailel  wirkten 
die  aluminolbermi>ich  dargestellten  J^cgierungea, 

d.  b.  die  Legierungen  von  0  bis  80  7o  Chrom 
ein,  von  den  durch  Zusaintnenschtnelzen  vnn 

Chrom  und  Eisen  dargestellten  Legierungen  war 

nur  die  Legierung  mit  90  O/«  Chrom  ohne  molt- 
liche  Wirkung  auf  die  Magnetnadel. 

Bei  den  Chrom-Eisen-Scltnielzen  RielU  sicli 

alsu  da.H  Crleichgewicbt  zwischen  Eisen,  Chrom 
und  ihrer  Verbindung  X  bei  Temperaturen 

zwischen  1700"  und  'i.'jOO"  w.lhrend  der  Er- 
hitzungszeit von  etwa  5  bis  10  Minuten  jeden- 

falls angenshert  ein.  Kfiblt  man  dann  die 
Schmelzen  zietnlich  schnell  ab,  so  stellt  sich  bei 

den  tieferen  Temperaturen  dos  Beginnes  der  Kri> 

stallisation,  von  1500*^  an,  dieses  Gleichgewicht 
wahrend  der  .\nsscheidung  der  eisen-  bezw. 
chromreichen  Mischkristalle  nicht  mehr  ein,  und 

die  Kristallisation  vollzieht  sich  jetzt  wie  in 
einem  DrelstofTsystem. 

Die  Struktur  und  die  Eigenschaften  der 

Chromstähle  liängen  also  nicht  nur,  von  üirem 
Gehalt  an  Chrom  ab,  sondern  avoh  von  der 

Temperatur,  auf  welche  dieselben  im  fässigen 

Zustande  erhitzt  worden  sind,  wenn  die  Schmel- 

zen ziemlich  schnell  bis  zur  Temperatur  des  Be- 
ginnes der  Kristallisation  gekflhlt  werden.  Unter 

dieser  Bedingung  kann  man  eine  Reihe  von 
Chromstählen  derselben  Zusammensetzung,  aber 
von  erheblich  verschiedenen  Eigenschaften,  durch 
Erhitzen  einer  Schmelze  auf  verschiedene  Tem- 

peraturen erzeugen.  | , Zeitschrift  für  anorga- 

nische Cbemlo*  1907,  Band  56  Heft  4,  8.  409 
bis  41t.] 

T. eon  (Jiiillet  lierlchtct  über  einen  neuen 

Chrom- Werkzeugstahl.  [„Uevuede laMeuil'urgie' 
1907  Novemberfaeft  8.  1025—1026.] 

Lautseh  und  O.  Tammann:  Leglerangen 

von  Eisen  mit  Molybdiln.  [„Zeitschrift  für  an- 

organische Chemie"  lUO 7  Band  55  Nr.  4  S.  386 bis  401.] 

E.  Houghton:  Spezial-Etsenleglerangen  fflr 

(JieHereien.  \'ergl.  .Stahl  und  Eisen*  1!M17 
Nr.  35  S.  12tiU.  [,Tbe  Iron  and  Goal  Trades 

Review"  1907,  20.  September,  S.  108— '105.] 
Ldon  Guillet:  Nickelhaltiges  Gußeisen. 

[„Comptes  rendus  hebdomadaires  iIcs  s'^^-es  de 
l'Acadt^mie  des  Sciences*'  1907,  23.  b«:j  tember, 
S.  552— Ö53.J 
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Suhl  und  EiMn.  1891 

VanadinniHtatil  iii         Vt'rninitrten  StuatoD. 

lo  jüngster  Zeit  wurdua  in  den  Vereinigten     Material   angesti  üt. 
Staaton  bMektentwerte  FortMhritte  in  der  Her- 

stellung von  Vanadiumst.ihl  ^-rrnacht  und  prl-Mch- 

zeitig  auch  interessante  N'ersuche  mit  diesem 

So  hat  die  „American 

VaiMuliiim  Coin]».'.ny*  fünf  StablqualiUten  her- 
^estr^Ut.  i]f<r(>ii  7a:-  .  :   ;  ~<>tzring  BUS  Dachstehen- 
der  Tabelle  hervorj.i,iit ; 

% 

1          Mr.  1  1 
1 

«r.  S  1 

% 
Kr. » 
%  1 

5r.  4  1 

%  ; Hr.  » 
% 

Koblemtoff 
Tanadiniii  . 
Maagan  .  . 

....  0.25-0,80 

....  0.16—0,18 

....         0..10— 0,50 

....  1,00 

0.20 
0.12 

0,30—0,40 

0^ 
0,20 

0,1« 
0,40 
0,80 

0,45-  0,5!l 

•».18 

0,80- -1,00 
1,« 

0.12—0,15 

0,12 

O.'JO 

0,30 
Sfimtllebe'  Sorten  aind  mSglichst  frei  von 

Schwefel  und  Phosphor:  der  Schwcfeltrehalt 

betrftgt  etwa  0,U3d  «yo ;  bei  eiuem  Gebalt  an 

Phosphor  Ton  0,08  ®/o  sind  nar  0,10  bis  0,15  «/■ 
Silizium  vorhanden:  lui  (),<Ki'"o  Phosplior  soll 

der  Siliziumgehalt  nicht  mehr  als  0,05  bis  O,0ti*'yo 
in  den  drei  ersten  Qnalititen,  und  0,10  in  der 

vierten  (Qualität  bctragou. 
Kit  dem  Stahl  Nr.  l  wurden  drei  verschie- 

dene Arten  von  Wärmebehandlung  vorgenommen. 

Er  wnrde  zunächst  bei  800 "  C.  1  Iiis  2  Stunden 

lang  ̂ p^'ltiht  und  dann  in  Luft  oder  Asche  ali- 

geküliil;  sodann  wurde  er  auf  UOO"  erhitzt 
und  in  Fischöl  oder  Schweineschmalz  abgelöscht 

und  dann  wieilcr  1 '  Ms  2  Stunden  lang  geglüht. 
Dritteos  wurde  er  auf  iiöO  **  C.  erhitzt  und  in 
ans  Schweineschmalz  ansg epreBtem  Oel  (lard  olI> 

anf  I^f^O"  C.  ̂ birelöschr,  dann  15  Ms  'M)  Miniir.-n 
lang  in  einem  bleibad  gelassen  und  scblieülicli  au 
der  Luft  abgekOhlt.  Diese  Stahlsorte  ist,  nadi  dem 
ersten  Verfahren  behandelt,  für  leiehtere  Achsen. 

Zugstangen,  Treibachsen  und  Kolbenstangen  ge- 
eignet. ..Nach  der  zweiten  Methode  behandelt 

ei;rntt  sieb  das  Material  IQr  Transmissionsteile, 

Zahnräder,  Kurbelwellen,  Eurbelzajifen.  Der 
Stahl  Nr.  2  erfordert  Iceine  besondere  Wärme- 

behandlung und  ist  Terwt>n.Uiar  für  Achsen, 
Schubstangen  und  Teile,  die  a  t  T  '-ion  bean- 

sprucht werden.  Dasselbe  gilt  s^-woiil  lansieht> 

lieh  der  Behandlung  wie  der  Vcrwendunt.'  aueb 
von  Stalil  Nr.  3.  Stahl  Xr.  4  hi;  /. n  .  i :  rdert 

eine  besondere  und  zwar  folgende  W  uruiebeliand- 

inng:  Erhitzen  auf  800*  C.  wibrend  einer  Stunde 
und  langsame:;  Abkühlen  auf  60i'  "  (\  wol><  l 
darauf  zu  achten  ist,  daß  das  Materi:u  ul-'ht 
durch  zu  rasches  Abkühlen  hart  wird.  N'.icl 

dieser  Dehandlungsweise  ist  das  Material  gei  'l  i  et 
für  EiseiibahnrJlder,  Kurbelzai>fen  und  -lelin'/- 
röhre.  Eine  zweite  Behandlungswcise  ist:  HilrfHn 

In  Oel  von  900**  C.  und  Ablöschen  im  Bleibfi.i  bei 
450*'  C,  sodann  Ablcühlen  an  der  Luft.  -i  It 

dieser  Behandlung  ist  der  Stahl  geeignet  ̂ »i 
Federn  für  Lokomotiven,  Automobile  und  Wag  n. 
Stahl  Nr.  6  ist  nach  erfolgtem  Einsatzbirten  fvr 
Maschinenteile  zu  verwenden.  In  der  Quelle  sind 

die  Ergebnisse  vergleichenderVersuofae  mit  frewSbn- 
lichcm  K^tlilenstoffstahl.  Nickelslahl  luul  «Ii  i  ;  S i  rti  n 

Vanadiumstalil  angegeben.  In  den  Vereinigten 
Staaten  hat  man  GuBstablrabmen  fDr  Lokomotiven 

im  Gewicht  von  2000  bis  2r>00  Ivg  aus  Vanadiuni- 
stahl  hergestellt.  Der  Stahl  Heß  sich  sehr  gut 

gießen.  l,The  Engineer"  IJiOl,  29.  Nov.,  Ö.  535.] 

P.  Materialprüfung. 

I.  Mechanische  Prüfung. 

Bericht  über  die  Tätigkeit  des  Königlichen 
Materialpröfungsamts   der  Technischen  Hoch- 

schule,  Berlin.  |, Mitteilung:- ii  an->  ih  m  König- 

lichen Materialprüfungsamt "  1U07  4.  Heft  S.  157 
Ms  281.] 

B.  S tri b eck:  PrUfungsverfahren  fRr  ge- 

Stahl  unter  Herliclcsichtigung  der  Kuj^el- 

,Zeitschrift  des  \'ereine8  deutscher  In- 
gv^. ...       1907,  14.  September,  S.  144ö— 1451 ; 
28.  Septniiiber,  S.  1542—1547.] 

F.  Hermann:  Ueber  die  Aenderungeu  im 

Eisen  durch  Tempern.  [«Qießerei-Zeitung'*  1907, 
I.November,  S.  641  —  644.] 

Albort  K.  Siiore  bi>schreibt  ein  m-iies  In- 

strument zur  Harteiirüt'ung.  [.American  Ma- 
cbinist"  1907.  80.  November,  S.  747—751.] 

Dr.  A.  Geliner:  IL'lrfebestiuimung  mittels 
der  Liidwitcsclien  Kegelprobe  unter  Stoüwirkung. 

[„Zeitschrift  des  Uesterreieldschen  Ingenieur-  und 

Architekten -Vereins"  1907,  15.  Nov.,  S.  799.] 
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WeRley  JohB\1  imtM  rt:  EV  »  Metbode 
zum  MiNsi  n  der  Deb.   r  j   \oii  j'-  tu  -  ibfiii  bo5 

Zugproben.    [„Uiniites  ut  Pro  jetiings  of  :!i 

lutftuUoa  ttf  dril  Sngint  -r- 907,  Band 
S.  849—861.] 

R.  Moldenkc:  Licfcrun  '5\.>r-ici.rif"ti  '  für 
Eisen  und  Brennstoffe  und  'in  Verfabrun  zur 

Prüfung  der  Gießereierzong.üse.  [.,Amerleui 

t7.  Jabiy.  Hr.  6S. 

Sodety  of  Mechanioal  Boifiiieen*  1907  No- 
vemberheft S.  385-  390.] 

Durch  einfri'bohrti'  I-öchcr  verursachte  Achsen- 

briicht!.  [, Glasers  Aunalen"  1U07,  1.  Dezember, 
S.  822—288.] 

Schniii'r<il-l'rüfun{r.  [, Zeitschrift  für  Dampf- 

kessel und  Maschinenbetrieb'  1 907, 29.  November, 
S.  608—604.] 

II.  Mikroskopie. 

Friedrich  biTM  «rth:  ötahl  und  Mcteor- 

«Iseo.  [„HetaUurgie**  1907  Nr.  81  S.  782—726.) 
P.  Kerdyk:  Aus  d-T  metallographischen 

Praxis.  [,.Diiic:l>-rK  I'oiytechnischea  Journal" 
iyu7,  20.  Olttohüf,  S.  (>ä3— 68S.] 

L^on  OnlUet  beschreibt  eine  einfache  SSn- 

ri'-atmi.,  w«'L  Ii'-  'gestattet,  die  mikroskajii^cli  zu 

unter:;uc)i<'A  iou  Stücke  zwecks  richtiger  Wieder- 

eiu'-.tellani^  zu  tnarkimn.  [„Kevue  de  la  114- 

taUurgie-  1907  Noremberheft  8.  1087—1086.] 

Henry  U.  Howe:  Osmondit,  eine  neue  Eisen- 
Kohleutoll^hase.  [^Eleetroohendeal  aad  Metall- 

urgical  Industry"  1907  Septemberheft  S.  84T.J 
Franyois  Limbourg:  Eisenbahnschienen 

mit  sorbitischem  Geflige.  [,Revue  de  la  M4- 

taUurgie«  1907  Novemberheft  8.  989—998.] 
Wa w r z  i  n i o k :  Die  Metallmikroskopio  und  me- 

tallographiscbe  Untersuchungsverfahren.  (.«Zeit- 

schrift des  Yerelaes  dentaeher  Ingeoieure*  1907, 
2.  November,  S.  1754-1767.] 

III.  Analytisches. 

Max  Orthey:  Probenahme  und  Analyse  in 

Y    nsrif'fSt'reien.        f.,Gießerei-Zeltling'*  1907, 
Uktulier,  S.  (;i3  — Ü18.] 

Dr.  Bfirenfanger  beschreibt  eine  abgc- 
Inderte  Dcstillationsvorlage.  [^Zeitschrift  für 

UgewandteChemie-  1907, 15.November..S.  1982.] 
K.  Friedrich  berichtet  über  einige  neuen 

Formen  von  elektrisch  gelieizten  Laboratoriums- 

«fen.  [,l[4taUiirgte*  1907  Nr.  22  S.  778—781.] 

V.  Sckworzou'  li.  sclireilif  <-ine  SchUttel- 

maschinc  für  10  bis  l.'i  Flaschen.  [.Zeitschrift 
fOr  angewandte  Chemie*    19ü<,  8.  November, 
5.  1947.} 

Erwin  W.  Mayer:  Uil-rr  die  Volhanlsche 

Hanganbestimmungsmethodein  abgekürzter  Form. 

[»Zeitschrift  für  angewandte  Chemie''  1907, 
15.  November,  S.  1980—1981.] 

Dr.  Hermann  Groihnann  und  Dr.  Bern- 

hard KJchUck:  Neue  analytische  Trennungs- 
methode des  Nickels  von  Kobalt,  SSnk  «nd  Eiimi. 

[„Berg-  und  HütteofflUiiilsche  Rttodsohaii**  1907, 
6.  Oktolier.  S.  1.] 

Dr.  Hermann  Großmann  und  Dr.  Bern- 

hard Schüok:  Eine  neue  Bestimmnogsmethode 

des  Nickels  und  ihre  .\n\V('ii<liintr  in  der  Analyse 
zur  Trennung  des  Nickels  vom  Eisen,  Aluminium, 

TSak  und  Kobalt.  [«Oesterretehiscbe  Zeitochrift 

fQr  Berg-  und  Hüttenwesen*  1907,  28.Novembw, 
S.  569—571.] 

Dr.  Hermann  G^rofi mann  und  Dr.  Bern- 

hard  Schück:  'Bemerkungen  zu  der  Arbelt  von 
<>.  Bninck:  Ueber  die  Anwendung  des  Dimethyl- 

glyoxims  zur  Bestimmung  des  Nickels  und  an 

dner  Trennung  von  den  Metallen  der  SehwefU« 
animoniunipriippe.  (, Zeitschrift  für  angewandte 

Chemie-  1907,  lö.  November,  S.  1981  — 1982.] 
O.  Chesnean:  üeber  einige  Fdblerqoellen 

bei  der  Phosphorltostimmung  im  Eisen.  [,,Compte8 
rendus  hebdomadaires  des  säances  de  TAcad^mie 

des  Sciences''  1907,  28.  Oktober.  S.  720—722.] 

Dr.  Victor  Samter:  Methoden  nnd  Api»»> 
rate  der  Praxis  für  schnelle  und  kontinuierliche 

Gasanalyse.  [„Zeitschrift  für  angewandte  Chemie** 
1907,  25.  Oktober,  S.  1851  — 1852.] 

Dr.-lng.   F.  Hftnsser:  üntersoehnng  der 
Alifrnse  eines  Saupgasjnotors  auf  unverbrannte 

Bestandteile.  [„Verhandlungen  des  Vereins  inr 

BefSrderang  des  Oewerbfleißes**  1907  Soptembeiv 
heft  S.  437  441.] 

Edwin  Barnhart  beschreibt  eine  schnelle 

nnd  geoane  Methode  snr  Gasanalyse.  [«Eleotro- 

chendcal  and  Hetallur^^ieal  Induatry*  1907  Sep- 
temberheft  S.  350—352.] 

Die  Redaktion  hat  von  den  Heften  1.^.  2t),  39  und  52  der  Zeitschrift  „Stahl  und  Eisen"  1007,  welche 

die  „Zeitscbriftenscliau",  bearbeitet  von  Otto  Vogel,  enthalten,  5onderabdrQcl(e  anfertigen  lassen 
nnd  bietet  dieselben  den  Lesern  zum  Preise  von  2  Mk.  (Sr  daa  geheftete  Exemplar  an.  BestOlInngett 
sind  an  die  Expedition  dieser  Zeitschrift  DOsseldorr,  Graflenberger  Allee  98,  za  richten. 
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