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U eber die Fortschritte in der Gewinnung der Nebenprodukte 
beim Kokereibetriebe.*

Von O. R  a  u in Aachen.

Die Gewinnung der N ebenprodukte bei der K okerei h a t im le tzten  Jah rzeh n t auC erordentliche 
F o rtsch ritte  gem acht. L e id eris t die S ta tis tik  hieriiber sehr luckenhaft. D a aber der E rlos aus 

Am m oniak denjenigen aus sam tlichen iibrigen N ebenprodukten iiberwiegt, so b ie te t die Erzeugung 
an  diesem Stoff, iiber welche noch die ausfiihrlichsten Nachweise vorliegen, einen zutreffenden MaBstab 
fiir die A usdehnung der N ebenproduktengew innung. E s  betn ig , naci) den G eschaftsberichten der 
D eutsehen A m m oniak-Verkaufs-Vereinigung zu Bochum und  anderen Quellen, die Gewinnung 
a n  Am m oniak, ausgedriickt in iooo t  A m m onsulfat, in

G ro O b rita n n ien  D e u ts c h la n d V er. S ta a te n  F ra n k rc le h U ebrisre L iin d e r W o lt
1900 217 104 58 37 68 484
1903 237 140 70 52 80 5 7 9
1906 294 235 60 49 80 . 718
1909 348 323 90 54 1 3 7 .9 5 2

/o n  dieser Erzeugung entfallen in G r o B b r i t a n n i e n  auf
G asw erk e K o k e re ie n H o c h o fe n G c n e rn to re n  S c h iefe r-sch w elere ien

1900 145 I O 17 7 3 8
1903 152 18 19 10 3 8
1906 160 44 22 19 49
1909 171 75 19 26 57

in D e u t s c h l a n d  auf
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so daB die Gewinnung von N ebenprodukten bei der Kokerei sich in dem  le tzten  Jah rzeh n t rund  
vervierfacht h a t.

Des weiteren seien noch folgende Erzeugungsziffem  m itgeteilt:
Im  O berbergam tsbezirk D ortm und  w aren

Kokereien in B e t r i e b .........................................................................  92
m it K oksgew innung in Mili. t .......................................  12,6

Kokereien mit N ebenproduktengew innung in Betrieb . . 58
mit T eergew in n u ng in 1000 t ................................. 245
und A m m oniakgew innung (ais Sulfat ber.) in io o o i  98

Kokereien mit B enzolgew innung in B e t r i e b .........................  28
mit B enzolgew innung in 1000 t 

Kokereiteer mit Leuchtgasabgabe in Betrieb 
mit Leuchtgasabgabe in M ili. cbm . 

D e u t s c h l a n d  gew ann in 1000 t:
Kokereien 1897 : 5 3 ; 19 0 0 : 94 ; t 904 
G asanstaltsteer 19 04 : 2 2 5 ; 19 0 7 : 500.
Benzol aus Kokereigas 18 9 6 : 4 ; 19 0 4 : 3 4 ; 1908 : 80.

., „ Kokereiteer 1904: 4 ; 1908 : io .
,, „ Gasanstaltsteer 19 04 : 2 .

insgesam t 18 90 : 4 ; 1896 : 7 ; 19 0 1: 2 8 ;

24
4
1,8

1907

94
•5,9
68

383
160

41
5 2

5
2,8

1909
99
15,0
83

4 ) 8
190
47
43

8
24,8

2 7 7 ; 19 0 7 : 600; 190S: 625 .

19 0 4 : 4 0 ; 19 08 : 90.

* Yortrag, gehalten auf dem  V . Internationalen K ongrefi fur Bergbau, H uttenw esen , angew andte M echanik  
und praktische G eologie, 19 . bis 2 3 . Juni 19 10 , zu D usseldorf.
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L eu ch tg as  a u f  G a sa n s ta lte n  i g o i :  12 5 0 , 19 0 9 : 2000 Mili. cbm .
E n  g l a n d  e rzeu g te  19 0 5 : 4240 , 19 0 9 : 4760 M ili. cb m  L eu ch tg as  u n d  588 M ili. cb m  karbu- 

r ie r te s  W asserg as.
D ie  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  gew an n en  19 0 0 : 600, 19 0 5 : 870 Mili. cb m  L eu ch tg as  in  G asanstalten , 

275 M ili. cbm  L eu c h tg a s  in  K o kere ien  u n d  2200 Mili. cb m  W assergas. D ie T eerg ew in n u n g  be tru j 
19 0 2 : 230 000, 19 0 3 : 269 3 0 0 1 ; 1905 au f  G a sa n s ta lte n  195  000, K o kere ien  160  000, zu sam m en  355 0001.

O e s t e r r e i c h  v e rk o k te  1905 v o n  12 ,6  M ili. t  S te in k o h le  2 M ili. t  u n d  gew an n  daraus
1,4  Mili. t  K o k s, 4 3 9 0 1  t  T eer, 15 5 6 4  t  S u lfa t, 3466 t  R o h b en zo l u n d  3 12  t  N a p h th a lin .

V on  d e r  in  K o kere ien  e n tg a s te n  K oh le  w u rd en  in  If)00 I()0f)
D e u ts c h la n d ................................................  30  %  82 %
E n g l a n d ..................................................................... 10  % 18  %
den Vereinigtcn S t a a t e n ......................  5 % 16 %

m it G ew innung  d e r  N eb e n p ro d u k te  v e rk o k t. I n  den  d re i L a n d e m , w elche zusam m en  85 %  d e r  84 Mili. 
T o n n en  b e tra g e n d e n  W eltk o k se rzeu g u n g  lie fem , is t  so m it e ine  seh r b em erk en sw erte  Ausdehnung 
d e r  N eb en p ro d u k teg ew in n u n g , w e it iib er d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  K okserzeu g u n g  h in au s , zu  verzeichnen.

I . D  i e S t e i n k o h l e .
W en d en  w ir u n s  n u n m e h r zu  d en  F o r ts c h r i t te n  in  d e r  T ech n ik , so s in d  b illigerw eise zunachst 

d ie w issenschaftlichen  A rb e iten  h erv o rzu h eb en , w elche, d u re h  d ie  T ech n ik  y e ran laB t, z u r  Aufklrirung 
d e r  P rozesse  b e itra g e n  u n d  d en  F o r ts c h r i t t  v o rb e re iten . F iir  d ie  V erw ertu n g  d e r  S te in k o h le  nach 
je d e r  R ic h tu n g  h in , b eso n d ers  a b e r  fiir  d ie  E n tg a su n g , is t  d ie  K o n s ti tu tio n  dieses S to ffes vo n  hoher 
B e d e u tu n g . L e id e r h a b e n  w ir a u f  diesem  schw ierigen  G eb ie te  im  le tz te n  J a h rz e h n t n u r  w enige Arbeiten 
zu  v erze ichnen . A m  w ich tig s ten  e rsch e in t die vo n  P . P h . B  e d  s  o n g e m a c h t e  E n td e c k u n g , daB 
G askoh len  m it 64 b is  66 %  K o k sau sb eu te  35 b is  24 %  L ósliches an  P y rid in  ab g eb en , w ah ren d  man 
b ish e r d e r  S te in k o h le  d u re h  B enzo l, C hloroform , P h en o l u n d  an d e re  M itte l n u r  w enig , hóchstens
4 %  L ósliches zu en tz ieh en  v e rm o ch te . S e lb s t b e i 200° u n te r  14  a t  D ru ck  v e rm o ch te  ich  westfalischer 
F e ttk o h le  d u re h  B enzo l n u r  1  b is  1  Y> %  zu  e n tz ieh en . D ie E rg eb n isse  B edsons w erden  b e s ta tig t  dureh 
V ersuche vo n  M. D e n n s t e d t ,  F.  H a B l e r  u n d  R.  B i i n z w e l c h e  au s englischen  u n d  deutschen 
K o h len  v o n  62 b is  87 %  K o k sau sb eu te  (tr . aschefrei) 18  b is  0,6 %  P y r id in e x tra k t e rh ie lten . Stellt 
m a n  sam tlich e  V ersuche zu sam m en , so e rg ib t sich , da(3 d e r  P y r id in e x tra k t bei b itu m in ó sen  Stoffen 
u n d  ju n g e n  S te in k o h len  g eringer is t ais b e i G ask o h len ; d a s  M ax im um  zeigen K o h len  m it 65 %  Koks
a u sb e u te ; d a ri ib e r  h in a u s  s in k t d e r  G eh a lt b is  au f  N u li b e i A n th ra z it . D ie  b e id erse itig en  Ergebnisse 
w eichen  in so fern  v o n e in an d e r ab , a is  D  e  n  n  s t  e d  t  n u r  h a lb  so v iel L ósliches f in d e t a is  B  e d  s o n bei 
g le icher K o k sau sb eu te . A u f m eine  V eran lassu n g  b e s tim m te  W  o r  n  a  s t  27 d en  P yrid inex trak t 
v o n  lo th r in g e r  G askoh le  m it 5 0 %  K o k sau sb eu te  zu 1 2 % , u n d  vo n  w estfa lisch e r G askoh le  m it 62% 
K o k sau sb eu te  zu  2 9 % ;  diese E rg eb n isse  s tim m en  m it den en  B e d s o n s  iibere in . S ieher lieg t nieht 
e ine  p h ysika lische , so n d e m  eine chem ische  L osung  v o r ; iib e r d ie  N a tu r  des ge ló s ten  S to ffes is t noch 
n ic h ts  n ah e re s  b e k a n n t. D a  d ie  S te in k o h le  zw eifellos e in  G em enge v e rsch ied en e r chem ischer In- 
d iv id u en  d a rs te ll t ,  so is t  jed e  M óglichkeit, d ie  K oh le  ohne  Z erse tzu n g  in  E in z e lk o rp e r zu  zerlegen, 
v o n  groB ter W ich tig k e it. A uch  au f  re in  p h y sik a lisch em  W ege, d u re h  B en u tz u n g  d e r  Verschiedenheit 
im  spezifischen  G ew ich t d e r  E in ze lb e s tan d te ile , lassen  sich  v ie lle ich t w e ite re  A ufsch liisse  gewinnen, 
w ie m ir  V orversuche  a n z u d e u te n  scheinen . W en n  je tz t  schon  au s e inem  Z erse tzu n g sp ro d u k t der 
S te in k o h le , dem  T eer, e ine  gew altige  F iille  w e rtv o lle r  u n d  v e rw en d u n g sre ich e r S to ffe  gewonnen 
w ird , so is t zu  hoffen , daB d u re h  e ine  ah n lich e  eingehende B esch aftig u n g  d e r  C hem ie m it  d e r  Steinkohle 
se lb s t n o ch  b ed eu tsam e  E rfo lg e  in  d e r  A u sn u tzu n g  d ieses w ich tig s ten  a lle r R o h sto ffe  geze itig t werden.

I I .  D i e  E n t g a s u n g .
W e it zah lre ich e r s in d  d ie  U n te rsu ch u n g en , w elche i ib e r  d ie  u n s  h ie r  b eso n d ers  interessierenden 

V erh a ltn isse  bei d e r  E n tg a su n g  d e r  S te in k o h le  a n g e s te llt w u rd en . E . J .  C o n s t a m  h a t  mit 
P.  S c l i l a p f e r 3 u n d  E.  A.  K o l b e 4 e ine  groB ere A n zah l v o n  K oh len  au s  F ra n k re ic h , Deutschland 
u n d  E n g la n d  in  d e r  W eise v e rg le ichend  u n te r su c h t, daB je  %  k g  K oh le  in  e in e r v o rh e r  au f  820° erhitzten 
R e to r te  g en au  40 M in u ten  la n g  d e s tillie r t w u rd e ; d ie  n a c h  dem  E in b rin g e n  d e r  K oh le  a u f  72011 
gesunkene  T e m p e ra tu r  w u rd e  g leićhm aB ig v o n  5 zu  5 M in u ten  u m  35  b is  40° g es te ig e rt. D ie Ergebnisse 
s te llen  so m it d a s  Y e rh a lten  d e r  K oh le  bei e in e r b e s tim m t g e rege lten  E rh itz u n g  b is 820° d a r. Mit 
zu n eh m en d em  A lte r  d e r  K oh le  (56 b is  9 6 %  K o k sau sb eu te ) s in k t d ie  e rh a lte n e  T eerm enge  von w 
a u f  o % , d ie  M enge des d u re h  Z erse tzu n g  g eb ild e ten  W asse rs  v o n  9 au f  o % ,  d ie  G asm enge von  400 
au f  88 cb m  d ie  T onne. D e r u n te re  H e izw ert d e r  K oh le  s te ig t v o n  7400 a u f  8500 W E  bei 81  %  Koks
a u sb eu te , b le ib t b is  9 0 %  au f S500 b is  8300 u n d  s in k t bei 96 %  a u f  S 100 W E  (alles au f  t r .  aschefreie 
K o h le  b e rech n e t) . D ie  Z u sam m en se tzu n g  u n d  d e r  H e izw ert des e rh a lte n e n  K o k s is t  unabhiingig 
v o n  d e r  K o h le n a r t fa s t k o n s ta n t ( tr . aschefre i 8000 W E ).

* Y ergl. die Literaturzusam m ensiellung auf Seite 1246 .
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E . B o r n s t e i n 5 h a t  d ie  E n tg a su n g  vo n  H olz, T o rf, 2 B rau n k o h len  u n d  8 S te in k o h len  (von 
64 b is  83 %  K oks) b is  450° verfo lg t, indem  e r je  1  k g  H olz, 2 k g  T o rf, 4 kg  B rau n k o h le , 2%  bis 5 kg  
S te inkoh le  in  3 b is  5 S tu n d e n  so lan g sam  d es tillie rte , daB die Z erse tzung  bei je d e r  T e m p e ra tu r  zu 
E n d e  gehen  k o n n te ; v o n  2500 a n  w u rd e  d ie  T e m p e ra tu r  in  S tu fen  vo n  e tw a  50° geste ig e rt. D ie  bei 
450° e rh a lte n e n  K o k s w aren  a lle , se lb st vo n  B ackkoh len , w eieb u n d  zerre ib lich , ih r  G ew ich t w a r  
n a tiir lich  e rheb lich  groB er (85 b is  9 6 % ) ais bei d e r  vólligen  V erkokung  im  T iegel (64 b is  8 3 % ) ,  
d a  vom  G esam tfliicb tigen  b is  4500 n u r  1/ s b is  x/>, au sg e trieb en  w urde . A n T ee r w u rd en  m it zu n eh m en - 
d e r K o k sau sb eu te  fa llend  9 b is  1  % ,  an  W asser (du rch  Z erse tzung  geb ilde t) 4 b is  1  % ,  an  G as dagegen  
n u r  30 b is 9 cbm  d ie  T onne  (alles au f  t r .  aschefreie  K oh le  berechnet) e rh a lte n . E s  e rg ib t sich h ie m a c h , 
daB d e r T eer u n d  d as S pa ltungsw asser zum  gróB ten  T eil b is  4500 au sg e trieb en  s ind , v o m  G asvo lum en  
dagegen e rs t e tw a  y j0. D ie e rs te  A b sp a ltu n g  vo n  W asse r u n d  T ee r au s  S te inkoh le  w u rd e  bei e tw a  
2000, reichliche bei 300 b is  400° b e o b a c h te t, w ah ren d  b ren n b a re s  G as e rs t gegen 400° a u f t r a t ,  d a n n  
a b e r schnell au ch  re ich lich . D ie G ase en th ie lten  6 b is 13  %  schw ere K oh lenw assersto ffe , 10  b is  50 %  
M ethan  u n d  22 b is  60 %  A e th an , also  e rheb lich  m e h r K oh lenw assersto ffe  ais d a s  bei h ó h e re r T em p e
r a tu r  e rh a lten e  G as; b eriick s ich tig t m a n  jedoch  die geringe M enge d e r  G ase, so e rg ib t sich , daB  sich  
auch  iib e r 450° noch  K oh lenw assersto ffe  b ilden  m iissen , te ils  au s  T eer, h au p tsach lich  a b e r  d u rc h  
w eitere  Z erse tzung  d e r  K o h lensubstanz . D er W assersto ff- u n d  M eth an g eh a lt d e r  b is  450 0 e rh a lte n e n  
G ase is t vo n  dem  A lte r (der K oksausbeu te ) d e r  K oh le  u n ab h an g ig , w ah ren d  d ie  schw eren  K o h len 
w asserstoffe m it zu n ehm endem  A lte r d eu tlich  ab n eh m en . V om  S tick sto ff is t  b is  450° bei d en  a lte ren  
K ohlen  iib e r 70 %  K o k sau sb eu te  n ic h ts  f liich tig ; bei den  jiingeren  u m  so m eh r, je  n ied rig e r d as  A lte r ; 
bei T o rf en tw eichen  4 3 % , bei H o lz  7 1 %  des S ticksto ffs.

A. B a u e r 6 b e to n t d en  groB en E influB , den  d ie G eschw ind igkeit d e r  E n tg a su n g , d ie  F o r t-  
sch re itungsgeschw ind igkeit d e r  G aru n g  au f  M enge u n d  Z usam m en se tzu n g  d e r  e n ts te h e n d e n  P ro d u k te  
h a t. Schon  M u  c k  7 e rw a lin t, daB bei d e r  B estim m u n g  d e r K o k sau sb eu te  im  T iegel bei lan g sam er 
E rh itz u n g  einige P ro z e n t m e h r K o k s e rh a lte n  w erden  ais bei schneller E rh itz u n g , a u ch  w en n  d ie  
E n d te m p e ra tu r  die g leiche is t. A n  B enzol w ird  bei lan g sam er E rh itz u n g  w eniger e rh a lte n  ais bei 
schneller (weil es ein  sek u n d ares Z e rse tzu n g sp ro d u k t ist).

A uB erorden tlich  versch ieden  is t d a s  fiir d en  H iit te n m a n n  w ich tige  V e rh a lten  des S c h  w  e f e  1 s. 
N aeh  zah lre ichen  A naly sen  (R .) sc h w an k t d e r  A n te il des G esam tschw efels, d e r  im  K oksofen  fliich tig  
is t, zw ischen 8 u n d  6 0 % . B o r n s t e i n 5 fan d , daB  b is 45o0 o b is 5 7 %  des G esam tschw efels e n t-  
w ichen. D ie U rsache  h ie rfiir  is t, w ie b e re its  v o n  M u c k  u. a . . ausfiih rlich  e ro r te r t ,  h au p tsach lich  
in d e r Z u sam m en se tzu n g  u n d  M enge d e r  A sche, d a n n  a b e r  auch  in  d e r  A rt d e r  B in d u n g  des 
Schw efels zu suchen . N . C a r o  (D. R . P . 2 x6684  v - I - 7 - 08) fan d , daB A nfeu ch ten  d e r  K oh le  
die F liich tig k e it des o rgan ischen  Schw efels be im  V erkoken  e rh ó h t. U eb er d ie  Z u sam m en se tzu n g  
u n d  E ig en seh a ften  e iner groBen Z ah l v o n  w estfa lischen  K o k sso rten  h a t  G. O t t 8 eingehende 
U n tersuchungen  an g este llt, d ie  d a s  E rg eb n is  hab en , daB zw ischen H oehofen- u n d  G ieB ereikoks kein  
w esen tlicher U n te rsch ied  b e s teh t.

B esondere w ich tig  u n d  w ertv o ll sin d  n a tiir lic h  d ie  U n te rsu ch u n g en , w elche a n  d en  K oksofen  
se lbst an g este llt sind . W ah ren d  in  d e r  G asin d u s trie  zah lre iche  u n d  so rg fa ltige  U n te rsu ch u n g en  d ieser 
A rt vorliegen , vo n  den en  h ie r d ie  vo n  H . D r  e  h  s c h  m  i d  t  9 u n d  H . B  u  n  t  e 10 he rvo rgehoben  
seien, w eil sie iib e r d en  E influB  d e r K o h len so rte  u n d  d e r  E n tg a su n g s te m p e ra tu r  au f  d a s  A usb ringen  
an  d en  einzelnen  P ro d u k te n  a u ch  fiir den  K o k er w ertv o lle  A ngaben  b ringen , feh lt es in  d e r  L ite ra tu r  
an  d e ra r tig en  sy s tem atisch en  U n te rsu ch u n g en  au s K o k ere ien ; sie sin d  zw eifellos in  groB er A nzahl 
au f  den  b ed eu te n d eren  K okere ien  an g este llt, a b e r n u r  w enige sind  v e ro ffen tlieh t; u m  so w ich tig e r 
sind  diese w enigen  fu r  u n s. V or allem  sind  h ie r d ie  V ersuche vo n  G . H i l g e n s t o c k u a n  O tto o fen  
zu erw ahnen . D a m a c h  v e rd a m p ft bei d e r  V erkokung  im  K oksofen  z u n a c h s t d ie  F e u c h tig k e it ; d a  
die E rh itz u n g  n u r  lan g sam  n aeh  in n en  fo r tsch re ite t, so v e rd ic h te t sich  ein  T eil d e r  in  d e r  W an d sch ich t 
v e rd am p ften  F e u c h tig k e it im  In n e m  d e r K oh lenm asse ; se lb s t g an z  tro ck en e  K oh le  k a n n  d u rc h  d a s  
Z erse tzungsw asser d e r  A uB enschich t vo riib erg eh en d  im  In n e rn  e tw as  feu ch t w erden . D an n  b e g in n t 
d ie E n tg a su n g , w obei sich  d ie  T eerd iim pfe d e r W an d sch ich t ebenfa lls  teilw eise n aeh  d em  In n e m  h in  
w ieder n iedersch lagen  u n d  so eine fo rtsch re iten d e  V e rk o k u n g sn ah t v o n  3 b is  4 cm  D icke  b ilden . 
O hne diese w are  ein  B ack en  unm óglich , w eil b ek an n tlich  b ack en d e  K ohle  lan g sam  e rh i tz t  ke inen  
zu sam m enhangenden  fes ten  K oks g ib t. D e r T ee rg eh a lt d e r  łiuBeren S e ite  d e r  V e rk o k u n g sn ah t b e tra g t 
n u r  1/3  v o n  dem  d e r  inneren . E in e  ganze , n ic h t vó llig  g a re  O fenfiillung  w u rd e  v o n  d e r  W a n d  b is  z u r  
M itte  in  7  S ch ich ten  zerleg t, d e reń  U n te rsu ch u n g  e rgab , daB zu e rs t T ee r u n d  B enzol, d a n n  e rs t d a s  
A m m on iak  en tw e ich t. F o rtla u fe n d e  T em p era tu rm essu n g en  an  6 S te lien  ze ig ten , daB  d ie  K o h le n m itte  
se lb s t n aeh  18  S tu n d e n  e rs t ioo° h a t ,  w ah ren d  d ie  W an d sch ich t b e re its  830° zeig t. Z u  E n d e  d e r  V er- 
k o k u n g  s te ig t d ie  T e m p e ra tu r  b is au f 900 b is  960°. N aeh  E . B u r y 12 b e tru g  d ie  
T e m p e ra tu r  d e r  K o h len m itte  in  e inem  S em et-S o lvay-O fen  n aeh  9 S tu n d e n  noch ioo°, n a e h  13  S tu n d e n  
530°, n aeh  22 S tu n d e n  am  E n d e  d e r  G aru n g  io o o 0.
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Y on A. P e t e r s 13 s in d  A u sb eu tev e rsu ch e  m it y e rsch iedenen  G as- u n d  K o k sk o h len  in  K oppers- 
■ofen n iitg e te il t , w on ach  K olilen  m it  63 b is  85 %  T ieg e lk o k sau sb eu te  im  O fen 69 b is  86 %  K oks,
4  b is  1  %  T eer, 2,0  b is  1 ,0 %  S u lfa t, 9 b is  3 %  G asw asser u n d  320  b is  236 cbm  G as o ° /j6 o  m m  die 
T o n n e  e rg ab en . D e rs e lb e 14 te i l t  w e ite r  V ersuche m it, b e i d en en  k le ine  K o h len p ro b en  (G askohle 
v o n  .Mont Cenis) in  G lasro h ren  in  einen  K o p perso fen  a n  Y erschiedenen S te llen  e ingeleg t w urden. 
D a b e i e rg ab  sich , daB  d ie  g e rin g ste  K o k sau sb eu te  neb en  v iel ( 1 1  % ) T ee r u n d  w enig  (200 cbm ) Gas 
e rh a l te n  w ird , w enn  d ie  D e s tilla tio n sp ro d u k te  sich n ic h t in d e r  K o h len sch ich t k o n densie ren  und 
w e ite r  ze rse tzen  k o n n en . L e ite t m a n  d ie  P ro d u k te  dagegen  iib e r e rh itz te  F lach en , so w ird  d e r  Teer 
m e h r u n d  m e h r  z e rse tz t in  G as u n d  festen  R iic k s ta n d . W ird  d ie  K oh le  in  d e r  g an zen  L an g e  gleich- 
m aB ig a u f  n ied rige  T e m p e ra tu r  e rh i tz t ,  so e rh a lt m a n  v iel T ee r (1 2 % ) , seh r w en ig  G as (60 cbm), 
seh r w en ig  A m m o n iak  (V 5 d e r  N orm alm enge) u n d  a is  K o k s den  so g en an n ten  C o a l i t e .

W as d iesen  m it d em  schónen  N am en  C oalite  b e leg ten  R iic k s ta n d  d e r  u n y o lls ta n d ig e n  D estilla tion  
b e tr if f t ,  so h a t  L . Z e c h m e i s t e r  (D R P  13 5  305 v . 6 . 6 . 1900) vo rgesch lagen , M ineralkohlen, 
T o rf  u n d  derg l. n u r  b is  e tw a  3000 zu  d estillie ren , u m  den  T eer abzusche iden  u n d  d a d u rc h  einen  rauchlos 
v e rb re n n e n d e n  R iic k s ta n d  zu e rh a lten . T h . P a r k e r  e rh ie lt ebenfa lls  e in  E P  14 3 6 5 /0 6  und 
D R P  19 5  3 16  v . 28 . 1 2 . 06 a u f  ein  Y crfah ren  z u r  H e rs te llu n g  eines rau ch lo s  v e rb re n n e n d e n  harten  
B ren n sto ffes  d u rc h  D e s tilla tio n  b itu m in o se r  S te inkoh le  b is zu m  A u fho ren  d e r  E n tw ick e lu n g  leuchtend 
b re im e n d e r  G ase u n d  g a b  dem  E rzeu g n is  den  N am en  C oalite . P a r k e r  t r e ib t  b is  e tw a  4000 a b  und 
e rh a l t  6 7 %  C oalite , 15 5  cbm  G as v o n  20 b is  22 H fl a u f  d ie  T o n n e  K oh le , O ele , B enzo l, s e h r  viel 
A m m o n iak  usw . A us e iner K oh le  v o n  8 r 40 W E  e rh a l te  m a n  C oalite  v o n  7425 W E . D ie G aslight 
&  C oke Co. b o t v o r ein igen  J a h re n  den  C oalite  u n te r  dem  N am en  C arbo  fiir 25 J l  bei 15  M  G askohlen- 
p re is  an . A nsche inend  h a t  a b e r  d ieses n eue  D estilla tio n se rzeu g n is  w en ig  A b sa tz  g e funden . E s  teilt 
z w a r m it  d em  K o k s d ie  R au ch lo s ig k e it u n d  h a t  ih m  g eg en iib er d en  Y orzug  le ich te re r V erb renn lichkeit; 
a b e r  daB m a n  d a b e i v ie l A m m o n iak  gew innen  k o n n e , is t ausgesch lossen , w eil d ie  H au p tam m o n iak - 
e n tw ic k h in g  e rs t w e it iib e r  4000 e in se tz t.

L e b h a fte  E ro rte ru n g e n  h a b e n , n am en tlich  im  K re ise  d e r  G astech n ik e r im  A nschluB  a n  d ie  Ein- 
f iih ru n g  d e r  Y ertik a l- u n d  K am m ero fen , in d en  le tz te n  J a h re n  iib e r d en  E influB  d e r  O fenkonstruk tion  
a u f  d ie  E n tg a su n g  s ta ttg e fu n d e n . F r .  S c li r  e i b  e r  15 h e b t h e rv o r , daB  f. d . q m  H eiz flache  und 
S tu n d e  d ie  L e is tu n g  des K oksofens d ieselbe sei w ie d ie  d e r  R e to r te , n am lich  7,5  k g  K o h le ; p ro  cbm 
E n tg a su n g s ra u m  u n d  S tu n d e  le iste  d agegen  d e r  K oksofen  n u r  30 kg , d ie  R e to r te  a b e r  60 kg. 
E . B  u  r  v 16 s te llte  d u rc h  M essungen fest, daB d ie  T e m p e ra tu r  500°, bei d e r  n a c h  B o n d  d ie  lebhafte 
D e s tilla tio n  e in se tz t, s tiin d lich  in

G a sr e to r te n  m it  n ie d r ig e r  S c h ic h t  u n d  h o h e r  T e m p e r a tu r  u m  30  cm ,
„ h o h e r  ,, „ ,, ,, ,, 2,6  ,,
,, n ied r ig er  ,, ,, n ied r ig er  ,, ,, 2 ,5  ,,

K o k s o f e n ...................................................................................................................... 1,6  ,,

Y ordring t. A uf d en  Q u a d ra tm e te r  H e iz flache  u n d  d ie  S tu n d e  w u rd en  in  G a s re to r te n  23  kg , in  Koks
o fen  6 k g  K o h le  e n tg a s t. In fo lge d ieser lan g sam eren  E rh itz u n g  sinke  d ie  G asau sb eu te  im  Koksofen 
u m  1 0 % , d ie  schw eren  K oh lenw assersto ffe  w u rd en  infolge des lan g sam eren  D u rch stre ich en s  mehr 
z e rse tz t, so  daB  3 1,5  ° 0 w en iger e rh a lte n  w u rd en , u n d  d e r  H e izw ert des G ases s inke  vo n  5300 ^  
a u f  4S 10  W E . D ie  G a s re to r te  sei d a h e r  d e r  bessere  A p p a r a t ; a b e r  d a s  R e to r te n g a s  sei, a u f  gleichen 
H e izw ert bezogen , au ch  2,3  m a i te u re r  a is  K oksofengas.

Ic h  berechne  dagegen , daB bei den  lib lichen  A bm essungen  a u f  d en  q m  H eiz flache  u n d  d ie  S tu n d e  in

h o r iz o n ta lc n  R e t o r t e n ..................................... 7 b is  8
sc h r a g en  R e t o r t e n .......................................... 5  ,, 9
r e r t ik a le n  R e t o r t e n ...........................  6
K a m m e r o f e n ..........................................................  6
K o k s o f e n ............................................................... 6 b is  S

K ilo g ram m  K oh le  y e rk o k t w erden , also n ic h t e rheb lich  versch ieden . D ie m ittle re  G eschw ind igkeit 
d e r  E n tg a su n g , d a s  d u rch sch n ittlich e  stiind liche  Y ordringen  in  d e r K oh lenm asse, sch iitze  ich  dagegen 
bei K oks- u n d  K am m ero fen  a u f  1  cm , Y e rtik a lre to rte n  a u f  2 cm , S ch rag re to rte n  a u f  4 cm  u n d  im 
P la tin tieg e l au f 20 cm . D iese U n te rsch ied e  h a lte  ich  in  bezug  a u f  d a s  A usbringen  fiir wesentlich, 
w ie  bei d en  e inzelnen  P ro d u k te n  e ró r te r t  w erden  soli.

I I I .  D i e  T e e r b i l d u n g .

D ie  M enge des e rh a lten en  T eers s te ll t d ie  D ifferenz d a r  zw ischen den  bei d e r  K o h le n d e st il la t io n  
g eb ild e ten  flussigen K oh lenw assers to ffen  u n d  d en  beim  D u rch stre ich en  d e r  K oksm asse  u n d  Yorbei- 
s tre ich e n  an  den  g liihenden  O fenw anden  ze rse tz ten . S ie is t d a h e r  auB ero rden tlich  v o n  d e r  A rt der 
E n tg a su n g  abhiing ig . N ach  A . P e t e r s 1J w urde  a u s  derse lben  K oh le  (G askohle  v o n  M ont Cenis) 
je  n ach  A r t d e r  E rh itz u n g  d e r  K oh le  u n d  d e r  D e s tilla tio n sp ro d u k te  0,67 b is  11 ,7 5  %  T ee r erhalten,
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u m  so w eniger, je  schneller d ie  K oh le  u n d  je  m eh r d ie  D estilla tio n sp ro d u k te  e rh i tz t  w urden . D a  
n ach  den  V ersuchen  vo n  E . B o r n  s t e i n 5 u n d  vo n  M.  G.  C h r i s t i e  u  d ie  T ee ren tw ick lu n g  
au s S te inkoh le  bei e tw a  200 b is  300° b eg in n t, in  d e r  H a u p tsa c h e  sich zw isehen 300 b is  4000 v o llz ieh t 
u n d  bei 5000 b een d e t is t, so k o m m t es v o r  a llem  d a ra u f  an , wie schnell d a s  T e m p e ra tu rin te rv a ll v o n  
e tw a  300 b is 500° d u rch lau fen  w ird . J e  lan g sam er dies gesch ieh t, um  so v o lls tan d ig e r k a n n  d e r  ge- 
b ild e te  T eer en tw eichen , d a  e r  bei se iner B ild u n g s te m p e ra tu r n a tiir lich  n ic h t ze rse tz t w ird . J e  schne lle r 
die E rh itz u n g  w ah ren d  d e r  g e n a n n te n  P eriode  s te ig t, u m  so m e h r T eersto ffe  w erden  v o n  d e r  h o h e r 
liegenden Z e rse tz u n g s te m p e ra tu r e re ilt, b ev o r sie en tw ichen  sind . E b en so  is t d ie  G eschw ind igkeit, 
m it d e r d ie  D estilla tio n sp ro d u k te  au s dem  O fen e n tfe rn t w erden , v o n  E influO , n ic h t n u r  au f d ie  T eer-, 
sondern  auch  au f  d ie  A m m oniakgew inm m g. V on d e r  H o h e  d e r  E n d te m p e ra tu r  d e r  E n tg a su n g  is t 
dagegen die T ee rau sb eu te  u n ab h an g ig , sofern  sie n u r  iib e r 500° lieg t. D es w eite ren  is t  b e k a n n tlic h  
d as A lte r  d e r  K oh le  vo n  groB em  E influB . N ach  den  V ersuchen  v o n  C o n s t a m ,  K o l b e  u n d  
S c h  1 ii p  f e r  3. 4, sow ie vo n  B o r n  s t e i n  5 n im m t die T ee rb ild u n g  au s K oh len  v o n  60 b is  95 %  
K o ksausbeu te  ziem lich  g leichm aB ig v o n  10  au f  0 %  ab .

N ach  dem  G esag ten  is t  es v e rs tan d lich , daB d as A usb ringen  a n  T ee r auB ero rden tlich  sch w an k t, 
zum al es ziem lich w illk iirlich  is t, w as m an  alles zum  T eer re ch n e t u n d  w as n ic h t. D r  e h  s c h m i d t *  
e rh ie lt au s  G askohlen  vo n  58 bis 75 %  K o k sau sb eu te  in  d e r  R e to r tę  9 b is 3 % ,  B  u n  t  e 10 au s  so lchen  
vo n  59 b is 7 1  %  K o k sau sb eu te  9 b is  4 %  T eer. D u rch sch n ittlich  erzielen  die d eu tsch en  G a sa n s ta lte n  
5 % ; fiir d ie  belg ischen  w ird  ais D u rc h sc h n itt  des J a h re s  1907 5 ,8 %  angegeben . E in  w esen tlich e r 
U n te rsch ied  zw isehen dem  T eerau sb rin g en  in  h o rizo n ta len  u n d  v e rtik a le n  R e to r te n  k o n n te  v o n  
C. B o i  z 18 u n d  vo n  E . O  1 1 19 n ic h t fe s tg este llt w erden . D agegen  geben  O. S i m m e r s b a c h  20 
u n d  O.  H a a r m a n n 21 d a s  A usbringen  d e r  K okere ien  w ie fo lg t a n :

S in im ersibach  H a a rm a n n

W c stfa lc n  . . . .  3,0  b is  3,5  1,3 1  b is  4,0  d u r c h sc h n . 2,26
S a a r .................................. 3,9  ,, 4,0 3,9  „ 4,0
O b ersch le s ien  . . 2 ,7  ,, 3,5  iib er  4,0

Im  O b erb e rg am tsb ez irk  D o rtm u n d  b e tra g  d as d u rch sch n ittlich e  A usb ringen  d e r  K o k ere ien  
1908/ 09 : 2 ,8 %  T eer. F iir  d ie  G asan s ta lte n  u n d  K okereien  d e r  V ere in ig ten  S ta a te n  w ird  d a s  T ee r
ausbringen  1904 zu  3,34  b is  6 ,79 , im  M itte l zu  4 ,6 4 %  angegeben  (U. S. Geol. S urvey).

IV . D a s  B a c k e n .

B ek an n tlich  s te h t d ie  F ah ig k e it d e r  K oh len , bei g ee igne te r E rh itz u n g  einen  zusam m enhśingenden  
festen  R iic k s ta n d  zu geben , d ie  B ack fah ig k e it, in  en g er B ez iehung  zum  A lte r  d e r  K oh le , wren ig e r 
dem  geologischen ais dem  chem ischen  A lte r, d . h . dem  G rade  d e r  n a tiir lich en  E n tg a su n g , d e r  d u rc h  
die H ohe d e r  K o k sau sb eu te  c h a ra k te r is ie r t is t. Im  a llgem einen  geben  b e k a n n tlic h  im  T iegel K o h len  
von  50 b is  6 0 %  K o k sau sb eu te  e inen  p u lverigen , von  60 b is  70  e inen  g e s in te rten , v o n  70 b is 85 %  
einen  g ebackenen  R iick s tan d . D a riib e r h in a u s  n im m t d ie  B ack fah ig k e it w ieder a b  u n d  w ird  b e i 
e tw a  90 %  N uli. A uch  bei ch ilen ischen  B rau n k o h len  fan d  E . F . D  ii r  r  e 22 e in  ah n liches A n ste ig en  
der B ack fah ig k e it v o n  44 b is  5 4 %  K o k sau sb eu te  u n d  A bnehm en  d erse lben  v o n  54 b is  6 1 % . D a  
ab e r in  den  iib rigen  E ig en sch a ften  d e r  K oh le , d e r E lem en ta rzu sam m en se tzu n g , dem  G eh a lte  a n  I5s- 
lichen S toffen , d e r T eer- u n d  G asau sb eu te  ein  solches A uf u n d  A b, e in  Z w ischenm axim um  sich n ic h t 
findet, v ie lm eh r alle  iib rigen  E in ze lfak to ren  sich stu fenw eise  v o n  d e r  jiin g s ten  b is z u r  a lte s te n  Kohle: 
iindem  (v ielleicht m it A usnahm e d e r  P y rid in lo slichke it), so is t es w ahrschein lich , daB d ie  B ack fah ig k e it 
n ich t d u rch  einen F a k to r , sondern  d u rc h  ein  Z usam m enw irken  m eh re re r b ed in g t is t.

B  e r  n  h  a  r  d  i 23 h a t  d a ra u f  au fm erk sam  g em ach t, daB d ie  B ack fah ig k e it d e r  obersch lesischen  
K ohlen  m it  ab n eh m e n d e r H yg ro sk o p iz itiit s te ig t. D ieser Z u sam m en h an g  is t  a b e r  n u r  ein schein- 
bare r, d a  B  e  r  n  h a  r  d  i n u r  K oh len  u n te r  70 %  K o k sau sb eu te  beriick sich tigen  k o n n te ; d a r iib e r  h in a u s  
k e h rt sich d a s  V erh a ltn is  u m . D agegen h a t  d a s  A nfeu ch ten  d e r  K o h le  e inen  g iin stigen  E influB  au f  
d a s  B acken . K oh len  m it 55 b is 62 %  K o k sau sb eu te , d ie  lu f ttro c k e n  m it 2 b is  3 %  F e u c h tig k e it 
pu lverigen  K o k s  gab en , lie fe rten  m ir  a n g e feu ch te t e inen  schw ach  g es in te rten .

M an h a t  die lóslichen harz igen  B estan d te ile  d e r  K oh le  a is  T riiger d e r  B ack fah ig k e it angesp rochen . 
Schon  L a m p a d i u s 24 fan d , daB  b ack en d e  K ohle, d e r  d u rch  S chw efelkohlenstoff 4 b is  5 %  H a rz  
en tzogen  w'ar, n u r  noch  schw ach  g es in te rten  K oks g ab , u n d  e r schlieB t d a ra u s , daB d ie  e rs te  E rw e ich u n g  
d e r  K ohle bei d e r  K o k sb e re itu n g  vo n  diesem  H a rz  h e rr iih re , w elches bei fo r tsch re iten d e r Y erk o k u n g  
w ieder ze rse tz t w erde. D a  ab e r d ieses H a rz  schon  bei 87 ,5° sch m ilz t, so h a t  es n u r  inso fern  m it dem  
B acken  zu  tu n , a is  es sich  bei h o h e re r T e m p e ra tu r  le ich t ze rse tz t. N a c h  M u  c k  25 sch m ilz t d a s  zu 
I <25 %  au s  G askoh le d e r  Z eche P lu to  d u rc h  C hloroform  e x tra h ie r te  H a rz  bei 75 b is  8o°, u n d  b e re its  
bei 130  b is 1400 b e g in n t es sich vó llig  zu  zerse tzen . O. B  o u  d  o u  a  r  d  26 dagegen  fan d  d ie  B ack 
fah igke it d u rch  E x tra h ie re n  m it o rgan ischen  L osungsm itte lr. k au m  v e rr in g e rt. A u ch  ich k o n n te  fe s t- 
ste llen , daB w estfa lische  F e ttk o h le . bei 2100 m i t  hochsiedendem  T eero l e x tra h ie r t,  w obei 0 ,5 6 % .
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in L o su n g  gingen , a n  B ac k fa h ig k e it g a r  n ic h t, u n d  d u rc h  E x tra h ie rc n  v o n  1 ,4 9 %  m it  B enzol bei 
2000 (u n te r  14  a t)  n u r  w enig  einbiiO te. B  o u d  o u  a  r  d  fan d  a b e r w e ite r , daB K oh le , d e r  d u rc h  Pyrid in  
1 0 %  L osliches en tzo g en  sind , d ie B ack fah ig k e it eingebiiB t h a t.  A uch W o r n - a s t ”  s te llte  fes t, daB 
G askoh le  vo n  62 %  K o k sau sb eu te , d ie  e inen  fes ten , s ta rk  g e b la h te n  K o k s g ab , d u rch  E x trah ie ren  
v o n  2 9 %  L óslichem  m itte ls  P y rid in s  d ie  B ack fah ig k e it vo llig  v erlo r. B o u d o u a r d  w ied e rh o lte  auch 
d ie  b e k a n n te  B eo b ach tu n g , daB  d u rc h  E in w irk u n g  des L u ftsau e rs to ffs  au f  K o h len  d ie  B ackfah igkeit 
u m  so m e h r v e rm in d e r t w ird , je  h ó h e r d ie  T e m p e ra tu r  is t, u n d  daB sich  d a b e iH u m in sa u re n b ild e n ; 
daB  fe rn e r k o n z e n tr ie r te  S chw efelsaure u n d  S alpetersśiu re  d ie  B ack fah ig k e it v e m ic h te n , le tztere  
u n te r  B ild u n g  v o n  O x a lsau re . A u ch  d u rc h  au fe in an d erfo lg en d e  B e h a n d iu n g  m it K a lilauge , heiBer 
S a lzsau re  u n d  S chw eitze rs R eag en s  w u rd e  d ie  B ack fah ig k e it vo llig  z e rs to r t . B o u d o u a r d  schlieBt 
d a ra u s , daB d iese  E ig en sc łia f t au f  d e r  K o n d e n sa tio n  v o n  K o h le h y d ra tc n  b e rah e , u n d  daB d ie  H um in- 
s a u re n , w elche m an  in  n ic h t b ack en d e r (oxyd ierte r) K oh le  fin d e t, d u rc h  O x y d a tio n  d ieser Kohle- 
h y d ra te  e n ts ta n d e n  seien. D e n n s t e d t 2, d e r  eben fa lls  d ie  H u m in sa u re b ild u n g  bei d e r  O xydation  
d e r  K oh le  d u rc h  L u ftsa u e rs to ff  s tu d ie r te , g la u b t, daB d ab e i d e r  in  P y r id in  un losliche  T eil d e r  Kohle 
o x y d ie r t w ird

D ie B ack fah ig k e it w ird  n ic h t n u r  d u rc h  O x y d a tio n , so n d ern  a u ch  d u rc h  bloBes langsam es E rh itzen  
u n te r  L u ftabsch luB  vo llig  z e rs to r t . M an  m a c h t b e k a n n tlic h  h ie rv o n  be im  E in a sc h e m  G ebrauch. 
D a  a b e r  h ie rb e i d e r  S au ers to ff n ic h t ausgesch lossen  is t, so h ab e  ich  e ine g u t  b ack en d e  w estfalische 
F e ttk o h le  v o n  79 ,9 0 %  K o k sau sb eu te  in  S tick s to ff u n te r  so rg fa ltig stem  A usschluB  v o n  Sauersto ff 
e rh i tz t .  B ei 200° v e rlo r  die K oh le  in  24 S tu n d e n  0 ,8 1 %  a n  G ew ich t u n d  g a b  d a n a c h  8 1 ,6 9 %  
g eb ack en en  K oks, d e r  n u r  w enig  m iirb e r w a r a is  d e r  d e r  fr ischen  K ohle . W u rd e  d ie  K oh le  dann 
n o ch  24 S tu n d e n  au f  3000 in  S tick s to ff  e rh i tz t ,  so v e r lo r  sie w eite re  0,54 %  a n  G ew ich t u n d  g a b  nun- 
m e h r 82 ,1 4 %  eines n u r  n o ch  zu m  T eil g e s in te r te n , le ich t ze rfa llenden  K oks. D ieselbe K oh le  frisch, 
22  S tu n d e n  a n  d e r  L u f t bei 210° e rh i tz t ,  n a h m  5,27  %  a n  G ew ich t zu  u n d  g a b  d a n n  64,72 %  pulverigen 
K o k s (alles t r .  aschefre i ber.). S o m it w ird  d ie  B ack fah ig k e it d u rc h  bloBes E rh itz e n  a u f  300° un ter 
L u ftab sch lu B  fa s t vó llig  z e rs to r t . A n d erse its  h a t  C h r i s t i e 17 nachgew iesen , daB d as  Backen 
d e r  G askoh le  bei 5700 b e re its  b een d e t u n d  d ie  A rt d e r  w eite ren  E rh itz u n g  ohne  E influB  is t ;  daB ferner 
bei seh r lan g sam er D es tilla tio n  b ack en d e r G as- u n d  F e ttk o h le n  zu  E n d e  d e r  T ee rb ild u n g , gegen 
500° d e r  T ee r au ffa llen d  d ickfliissig  w ird , w a h re n d  o x y d ie r te  u n d  d a d u rc h  n ich tb a c k e n d e  Kohle 
n u r  d iin n en  T ee r l ie fe r t ; daB so m it die O x y d a tio n  au f  d en  T eil d e r  K oh le  w irk t , w elcher ohne  O xydation  
D ic k te e r  lie fe r t, u n d  d ie  B ack u n g  zu  d e r  B ild u n g  des D ick tee rs  in  e n g s te r B ez ieh u n g  s te h t.

N ach  a lledem  m uB  d e r  V organg  des B ack en s fo lgenderm aB en aufgefaB t w e rd en : D ie B ackung 
e rfo lg t d u rc h  Z erse tzu n g  v o n  T e e rb e s ta n d te ile n  in n e rh a lb  d e r  K o h len m asse  u n te r  A b sch e id u n g  von 
K o h len s to ff  o d e r h o ch k o h len s to ffh a ltig en , schw er schn ie lzbaren  V erb in d u n g en . D iese A bscheidungen 
lag e rn  sich  zw ischen d ie  K o h le te ilch en  (V erk o k u n g sn ah t H ilgenstocks) u n d  b ew irk en  d ie  V erk ittung , 
d a s  B acken . B eim  w eite ren  E rh itz e n  w erden  d a n n  diese A bsche idungen  ebenso  w ie d ie  iib rige  Kohlen- 
s u b s ta n z  w e ite r  e n tg a s t, w obei d ie  V e rb in d u n g  n ic h t au fgehoben , so n d ern  noch  m e h r  g e fes tig t wird 
(g are r u n d  u n g a re r  K oks). D esh a lb  b ack en  a lte  K o h len , iib e r 90 %  K o k sau sb eu te , i ib e rh a u p t nicht, 
w eil sie d e ra r tig e  T ee rb es tan d te ile  n ic h t gen u g en d  e n th a lte n . E b en so  b a c k t ke ine  K oh le  bei genugend 
lan g sam er E rh itz u n g , w eil die e n ts te h e n d e n  ze rse tzb a ren  T ee rb e s ta n d te ile  d a n n  Z e it h ab en , unzersetzt 
zu  en tw e ic h en ; w ird  dagegen  d a s  In te rv a l l  200 b is  500° gen u g en d  schnell d u rch lau fen , so werden 
d ie  e n ts te h e n d e n  T ee rb es tan d te ile  noch  in n e rh a lb  d e r  K oh lenm asse  v o n  ih re r  Z e rse tzu n g stem p era tu r 
e re ilt u n d  es t r i t t  B ack u n g  ein . D aB ju n g ę  S te in k o h len , F la m m - u n d  G askoh len  v o n  50 b is  7 0 % 
K o k sa u sb e u te  w en iger b ack en  ais F e ttk o h le  v o n  70  b is  8 5 % . tro tz d e m  sie m e h r T ee r geben , hat 
zw ei U rsach en . E in m a l geben  sie m e h r  G as u n d  bei n ied rig e re r T e m p e ra tu r  a b  ais F e ttk o h le ;  ihre 
E n tg a su n g  v e r la u f t in  d e r  B ack p erio d e  v iel s tiirm isch e r u n d  d a d u rc h  w ird  d e r  K o k s  schaum iger 
u n d  w eniger fest. Z w eitens e n th a lte n  d iese K oh len  v ie l m e h r  S auers to ff , a u c h  im  T ee r; d e r  Sauerstoff- 
g e h a lt d e rT e e re s in k t  n a c h  B ó r n s t e i n 5 v o n  2 1 %  bei H o lz a u f  7 %  bei F lam m k o h le  v o n  6 3 %  K oks
a u sb eu te , au f  4 b is  5 %  bei G askoh le  v o n  68 b is  70 %  u n d  au f  2 b is  3 %  b e i F e ttk o h le  v o n  77  lais 83 %  
K o k sau sb eu te . J e  h o h e r a b e r  d e r  S au e rs to ffg eh a lt des T eeres is t, u m  so w en iger kohlenstoffreiche 
A bsche idungen  w ird  e r  geb en ; d esh a lb  b ack en  a u ch  o x y d ie r te  K o h len  n ic h t. D esh a lb  m ussen  alte 
K o h len  m it h o h e r K o k sau sb eu te  in  heiB gehenden sch m alen  O efen schnell e rh i tz t w erden , u m  ge- 
n tigende B ack u n g  zu  erzielen  u n d  an d e rse its  gasre iche  K oh len  in  b re ite n  O efen lan g sam , u m  d ie  Gas- 
en tw ick lu n g  zu  v erzogem .

D ie v o n  W  e  d  d  i n  g  au fg es te llte  T heo rie  des B ack en s  d u rc h  A ussche idung  v o n  K ohlenstoff 
a u s  K oh lenw assers to ffen  w ird  also d u rc h  d ie  n eu eren  U n te rsu ch u n g en  im  w esen tlich en  b esta tig t.
O . S i m m e r s b a c h 28 v e rw irf t d iese T h eo rie , w eil sie n ic h t e rk la re , w a ru m  a u f  300° e rh itz te  und 
v e rw it te r te  B ackkoh le  n ic h t m e h r  b acke , w a ru m  geologisch a lte re , also  g asa rm ere  K oh le  besser backe 
a is  jiingere , u n d  w a ru m  d ie  K oh le  be im  B ack en  sich  a u fb la h e ; d ie T heo rie  v o n  M u c k  , welcher 
w irk liches S chm elzen  d e r  K o h len su b s tan z  an n eh m e , sei d a h e r  v o rz u z ie h e n ; gegen  W e d d i n g s
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T h eo rie  sp rach en  auch  H  i 1 g  e n  s t  o c k  s V ersuche, d a  die zu r  K oh len sto ffab sch e id u n g  erfo rderliche  
T e m p e ra tu r  in  d e r M itte  des K okskuchens e rs t e rre ich t w erde, nach d em  d ie  K o k sb ild u n g  b e re its  
e rfo lg t sei. D iese F .inw ande k o n n en  n ach  ob igem  ais b e se itig t g e lten . H i l g e n s t o c k s  
T e m p e ra tu rd ia g ra m m e  zeigen, daB d as  k ritisch e  In te rv a l l  250 b is  5000 in  d e r

W a rtd sch ich t in  0,8 S tu n d e n  
5 . S c h ic h t  ,, 2,7  ,,
4- .. .. 3 .4
3- .. .. 3 .o
2 . „  „ 4.5
M itte  . . 3.4

du rch lau fen  w ird . D ie G eschw ind igkeit is t also  n ic h t seh r versch ieden , abgesehen  vo n  d e r  W an d - 
sch ich t, d ie  am  schnellsten  e rh i tz t w ird , a b e r au ch  b ek an n tlic li den  fe s te sten  K o k s g ib t. D ie  T a tsac h e , 
daB  die G eschw ind igkeit d e r  E rh itz u n g  o b e rh a lb  300° im  In n e m  n ic h t w esen tlich  g e ringer is t  ais 
auBen, is t  w ohl d a d u rc h  zu  e rk la re n , daB die E n tg a su n g  hoch stw ah rsch e in lich  eine w enn  au ch  n u r  
schw ach  exo therm ische  R e a k tio n  i s t ; so n s t m iiB te auch  n ach  B eg inn  d e r  E n tg a su n g  o b e rh a lb  300 0 
d ie  G eschw indigkeit n ach  in n en  e rheb lich  ab n eh m en . H ie rau f g riin d e t sich  au ch  w ohl d a s  V erfah ren  
v o n  D r. C O t t o  &  Co .  (D R P  1 7 1  901 v . 1 1 . u .  03), d ie  B eheizung  des O fens schon  v o r  B eend igung  
d e r  V erkokung  g an z  o d e r zu m  T eil abzu ste llen .

E in  e igen tliches Schm elzen u n d  FlieB en t r i t t  auch  b e i B ack k o h le  n ic h t ein , so n d e m  n u r  eine 
Z erse tzung  u n te r  B ild u n g  fliissiger u n d  gasfó rm iger A n teile . M anche gasre iche  u n d  b itu m in ó se  
K ohlen  zeigen a llerd ings, w ie N o r d e n s k j ó l d - 9 m itte il t  u n d  ich  b e s ta tig e n  k a n n , fein g e p u lv e rt 
im  P la tin tieg e l e rh itz t ,  sich  bew eglich w ie eine F liissigke it m it h o rizo n ta le r, sp iege lnder O berflache , 
W ellen  gebend  u n d  ausg ieB bar w ie e ine F liissigkeit. N o r d e n s k j ó l d  g ib t a b e r  d ie  U rsache  
rich tig  a n : es b ild e t sich  u m  jedes K oh le te ilchen  eine G ashiille , w elche d ie  R e ib u n g  h e ra b se tz t.

D  o n a  t  h  30 schlieB t au s d e r  T a tsac h e , daB E iw eifisto ffe  beim  V erkoken  g u t b ack en  u n d  an d er- 
se its  B ackkoh len  einen  re la tiv  hohen  G eh a lt a n  S tick s to ff u n d  o rgan isch  geb u n d en em  Schw efel zeigen, 
daB die B ack fah ig k e it zum  T eil v o n  einem  G eh a lt an  A b b a u p ro d u k te n  d e r  E iw eifisto ffe  d es  u rsp riin g - 
lichen K o h len m ate ria ls  h e rr iih re . A b e r auch  s tick sto fffre ie  K o h le h y d ra te  b acken . V erk o k t m an  
Z ucker, so e rh a lt m an  einen  au fie ro rden tlich  s ta rk  g eb lah ten  K oks, d e r  infolge d e r  le b h a f te n  G as- 
en tw ick lung  n a tu r lic h  seh r schaum ig  u n d  zerb rech lich  is t , ab e r doch  im m erh in  Z usam m en h an g , 
B ackung  ze ig t; d u reh  Z um ischung  v o n  noch  m e h r g asen tw icke lnden  S to ffen , z .B . B ik a rb o n a te n , k a n n  
m a n  so g anz  ab en teu e rlich e  G ebilde erzielen  ( W i t t 31). E s  is t d ieselbe E rsch e in u n g , w elche d ie 
P o ros itiit des K oks b ed in g t, n u r  g ran d io s u b e rtr ie b en . D u reh  M ischen v o n  Z u ck er m i t  A n th ra z it  
o d e r A sche e rh a lt m a n  dagegen  einen  ziem lich  festen  K oks.

H ie rh e r g eh ó rt a u ch  d ie  B e o b ach tu n g  v o n  F r . S e h r e i b e r 32, daB d ie  R iss ig k e it des K oks 
d u re h  S tam p fen  d e r K oh le  eher v e rm e h rt ais v e rm in d e r t w ird , w eil sie v o m  G asg eh a lt h e rr iih r t,  d e r 
d u reh  d as S tam p fen  p ro  R au m e in h e it e rh ó h t w ird ; v e rm in d e r t w ird  d ie  R iss igke it d u re h  Z um ischen  
g asa rm ere r K oh le . K  e i g  h  1 e y  33 w e is t au f  d en  b e k a n n te n  E influB  d e r  physik a lisch en  B esch affen h e it 
d e r  K oh le  au f d ie  B ack u n g  h in ; sch lech t b ack en d e  K oh le  gebe  g ep u lv e r t besseren  K o k s ; d u reh  M ischen 
g a sa rm er m it  g asre ich er K oh le  konne  m a n  g u te  K okskoh le  e rh a lten . N ach  H a n n a c k 34 soli bei 
n u r  4 tag ig em  L ag em  v o n  K okskoh le , d ie  eine G ew ich tsv erm in d eru n g  v o n  1 ,7 %  b ew irk le , V er- 
m in d eru n g  d e r  B ack fah ig k e it u n d  des A usb ringens a n  N e b en p ro d u k ten  e in g e tre ten  sein. S t. C e r  k  e r  35 
te ilt m it, daB ru m an isch e r L ig n it, d e r  bei d e r  gew ohnlichen  V erkokung  n u r  S ta u b  u n d  k le ine  S tiicke  
g ib t , m it iib e rh itz tem  W asse rd am p f v e rk o k t groB stiickigen K o k s liefere. V ielle ich t h a n g t d ie s  m it  
e in e r schnelleren  T em p era tu rs te ig e ru n g  zusam m en .

V. D e r  S t i c k s t o f f .

E in e  ausgezeichnete  A rb e it iib e r d ie  C hem ie des S tick sto ffs d e r  S te inkoh le  h a t  B e r t e l s -  
m a n n 38 g e liefert u n d  derse lben  ein ausfiilirliches W erk  iib e r d ie  T echnolog ie  d e r  C y an v e rb in d u n g e n 37 
folgen lassen.

D en  U rsp ru n g  des S tick sto ffgeha ltes , d e r  im  allgem einen  m it dem  A lte r s te ig t, in  d en  F e ttk o h le n  
d a s  M axim um  von  e tw a  2 %  e rre ic h t u n d  d a riib e r  h in au s  w ieder b is au f  w en iger a is  1  %  im  A n th ra z it  
fa llt, su c h t m a n  w ohl m it R e c h t in  den  E iw eiB stoffen  d e r  koh leb ildenden  M assen. E s  is t  jedoch  n ic h t 
e rfo rderlich , h ie rfiir eine B eim ischung  tie risch er R e s te  an zu n eh m en , w ie es m e is ten s  gesch ieh t, w eil 
H olz n u r  S p u ren  vo n  S tick s to ff e n th a lte . N ic h ts  b e re c h tig t u n s  zu  d e r  A n n ah m e , daB H o lz  v o n  d e r 
je tz ig en  Z u sam m en se tzu n g  d ie  H au p tm a sse  d e r  K oh len  ge lie fe rt hab e . B e k a n n tlic h  neh m en  u n te r  
d en  P flanzen  des K a rb o n  d ie  F a m e  eine h e rv o rrag en d e  S telle  e in . Ich  h a b e  n u n  d u re h  C. H  a  h  n  38 
rezen te  A d le rfam e  (P te rid iu m  a ąu ilin u m  K uh n ) u n te rsu ch en  lassen , u n d  es w u rd en  in  d e r  tro ck en cn  
aschefre ien  S u b stan z  d e r  S tenge l 0 ,3 8 % , d e r  B lfitte r, w elche b e k a n n tlic h  d ie  F o rtp flan zu n g so rg an e  
trag en , sogar 1,85  % ,  d e r  d iirren  B la t te r  v o m  vo rigen  J a h r e  0,72  % ,  des H u m u s  v o n  F a m e n  1,78  %



1242 Stalli uncl Eisen. Fortschrilte in  der G ewinnung der NebenproduHe be im  Kokereibetrie.be. 30. Jahrg. Nr. 29.

S tick s to ff  ge fu n d en , V e rg eg en w artig t m a n  sich  w e ite r , daB  d ie  S am en  a lle r P flan zen  re ich  an  EiweiB- 
s to ffen  sind , so  d a r f  m a n  w ohl an n eh m c n , daB d e r  S tick s to ff  d e r  S te in k o h len  zu m  groB ten  T eil den 
P flan zen  se lb s t u n d  n u r  zu m  g e rin g sten  T e il d e r  d a rn a ls  im  V e rh a ltn is  z u r  F lo ra  scłrw ach en tw ickelten  
F a u n a  e n ts ta m m t.

Schon  M u c k  39 e rw a h n t, daB  K an n e lk o h le n  u n d  B ran d sch ie fe r h au fig  einen  hoheren  S tickstoff- 
g e h a lt ais a sch en a rm ere  K oh len  aufw eisen . N . C a r o ®  fan d , daG W asch b erg e  d e r  Z eche M o n t Cenis 
bei 3 0 %  K o h leg eh a lt 0,9 b is  0 ,9 3 % , d ie  K o h len  1 , 1  b is  1 ,2 %  S tick s to ff  e n th a lte n . D a n a c h  zeigt 
d ie  K o h len su b s tan z  d iese r W asch b erg e  den  h o h en  G eh a lt v o n  3 %  S tick sto ff. N . C a  r  o h a t  daher 
e in  V erfah ren  (D R P  198 295 v . 26 . 8 . 05) angegeben  zu r  G ew innung  v o n  A m m o n iak  au s  W aschbergen 
(ahn lich  d em  M ondschen), zu  dessen  A u sb e u tu n g  e ine G esellschaft g eg riin d e t i s t 41.

U e b e r d a s  V e rh a lte n  des S tick s to ffs  b e i d e r  D es tilla tio n  d e r  K oh le  s in d  m eh re re  w ich tig e  A rbeiten 
ersch ienen . B e k a n n tlic h  b le iben  vom  G esam ts tick s to ff  d e r  K o h le  30 b is  80 %  im  K o k s, 6 b is  25 %  
tr e te n  a is  A m m o n iak . 0,6 b is  2 %  a is C yan , 1  b is  3 %  a is  T e e rv e rb in d u n g en  u n d  5 b is  50  %  a is  freier 
S tick s to ff au s. A n d e r s o n  u n d  R o b e r t s 42 fan d en , daB  e in  Z u sa tz  v o n  N a tro n  zu r  K oh le  den 
so n s t im  K o k s v e rb le ib en d en  A n te il d es  S tick s to ffs  be i n ic h t b ack en d en  K o h len  (55 %  K oksausbeu te) 
fa s t g an z  in  F re ih e it se tz t,  b e i b ack en d en  K o h len  (67 b is  70 %  K o k sau sb eu te ) dagegen  e rh ó h t;  N atrium - 
k a rb o n a t y e rm e h r t  ih n , K a lk  laB t ih n  u n v e ra n d e r t.  DaB e in  Z u sa tz  v o n  2 ^  %  K a lk  zu r  K oh le  die 
A m m o n iak au sb eu te  tro tz d e m  u m  e tw a  30 %  e rh ó h t, is t  v o n  C o o p e r  18S2 angegeben  u n d  von 
K n u b l a u c h  b e s ta tig t. S c h r e i b e r 43 te i l t  m it, daB  im  G roB betriebe  d u rc h  B rik e ttie ren  
v o n  S tau b k o h le  m it  3 /'2 %  K a lk  e ine E rh o h u n g  d e r  A m m o n iak au sb eu te  u m  2 0 %  erz ie lt w urde. 
U eb rig en s n a h m  D . C. K n a  b 44 schon  1875  ein eng lisches P a te n t ,  d u rc h  Z u sa tz  v o n  K a lk  zu  Gas- 
k o h le  a llen  S tick s to ff a is  A m m o n iak  zu  e rh a lten . D en  W id e rsp ru ch , daB  K a lk  den  K oksstickstoff 
n ic h t v e rr in g e rt u n d  tro tz d e m  d ie  A m m o n iak au sb eu te  e rh ó h t, h a t  A d. S  a  1 m  45 d a h in  gelóst, daB 
d e r  K a lk  n u r  au f  d ie  flu ch tig en  S tick s to ffv e rb in d u n g en  (zB . T eerbasen) a m m o n ia k a b sp a lte n d  w irk t; 
seine W irk u n g  b le ib t d ieselbe, w en n  m a n , s t a t t  ih n  d e r  K oh le  beizum ischen , d ie  D estilla tio n sp ro d u k te  
iib e r e rh itz te n  K a lk  le ite t. T o n erd e  u n d  K iese lsau re  beeinflussen  d en  kok fix en  S tick s to ff  ebensow enig 
w ie K a lk . W e ite r  u n te rsu c h te  S a l m  den  E influB  v o n  B ro m , W a sse rd am p f u n d  S au e rs to ff (teilweises 
V erb rennen) au f  d en  K o h len stick s to ff u n d  fan d , daB in allen  F iillen  d e r  S tick s to ff  in  konstan tem  
Y e rh a ltn is  zu m  K o h len sto ff e n tb u n d e n  w ird  o d e r z u riick b le ib t, daB so m it d e r  S tick s to ff a n  K ohlen
sto ff g eb u n d en  sein m uB . E n tg e g e n  d e r  A ngabe  v o n  T e r v e  t  k o n n te  d u rc h  E in w irk u n g  v o n  W asserstoff 
au f  g liih en d en  K o k s  kein  A m m o n iak  e rh a lte n  w erden , au ch  n ic h t d u rc h  n asz ie ren d en  (aus A zetylen).

U eb e r d en  G ang  d e r  A m m o n iak en tw ick lu n g  te ilen  A n d e r s o n  u n d  R o b e r t s 42 m it, 
daB sie n ie  u n te r  333° b e g in n t ;  d ie  A n fa n g s te m p e ra tu r  lieg t bei a lte re n  K o h len  h o h e r a is  bei jiingeren, 
s te ts  jed o ch  u n te r  480°. H i l g e n s t o c k 11 schlieB t au s  seinen  V ersuchen , daB  d ie  H au p tam m o n iak - 
b ild u n g  e rs t n a c h  B een d ig u n g  d es B ack en s  e in t r i t t .

D en  E influB  d e r  T e m p e ra tu r  h a b e n  M a x  M a y e r  u n d  V.  A l t m a y e r 46 in  d e r  Weise 
e ingehend  s tu d ie r t ,  daB  sie u n g e fa h r  je  20 g  K oh le  im  e lek triseh en  O fen g leichm aB ig so erh itz ten , 
daB  d ie  T e m p e ra tu r  in  30 M in. 6oo°, in  40 M in. 700°, in  54 M in. 8oo°, in  75 M in. 900° e rre ich te ; auf 
d e r  jew eils e rre ic h te n  T e m p e ra tu r  v o n  600 b is  900° w u rd e  d a n n  d ie  D estilla tio n  in  3 S tu n d e n  G esam tzeit 
zu  E n d e  g e fiih rt. E s  e rg ab  sich  fiir  d ie  d re i u n te rsu c h te n  S te in k o h len  v o n  66 b is  83 %  K oksausbeute , 
daB  m it s te ig en d e r

K o k j-au sb eu te  T e m p e ra tu r
, . . .. 66—830/0 600—900'*

d e r  A nte il
des kokfixen S t ic k s to f f s ...................... um 14  bis 20  % ste ig t 14  bis 9 % fallt

,, A m m oniakstickstoffs......................  ,, 43 „ 29  % fallt 96  ,, 16 2  % steig t
„ Cyan- und T e e rs t ic k s to f f s ...............  27  „ 9 7  % fallt 87 ,, 94 % fallt
,, freien Stickstoffs . . ........................  4 1 ,, 2 3  % fallt 165  ,, 243  % steig t

(V on d en  b e id en  P ro z e n tz a h le n  b ez ieh t sich  d ie  e rs te  s te ts  a u f  d ie  n ied rig s te  T e m p e ra tu r  bezw . Koks
au sb eu te ,) D ie liS chste  A m m o n iak au sb eu te  v,“urcle bei 8oo° e rre ich t. D ab e i b e tru g  in  P ro z e n t des
G esam ts tick s to ffs  d e r

B ra u n k o h le  I ls e d c  I I I  G o sk o h le  H c in itz  K o k sk o lile  I ls c d e  I I  K o k sk o h le  Ilsede I

kokfixe S t i c k s t o f f ......................
A m m o n ia k s tic k s to f f ......................
Cyan- und Teerstickstoff . . . 
freie S tick s to ff ...............................

48.15 
17.89
2 2 . 15
11,83

65,20
2 1 ,7 0

3.67
9.43

74 ,8 1
I 5.54

1,0 7
8,58

7 8 ,2 1
15 ,28

0 ,10
6,41

Dic Koksausbeute betrug dabei 43.53 65.50 70,75 77.76
D er groBte Teil der m axim alen A m m oniakausbeute, nam lich

67 94 95 00 0

w u rd e  schon  w a h re n d  d e r  A n h eizperiode  e rh a lte n , e in  B ew eis, daB  d ie  H au p tam m o n iak en tw ick lu n g  
u n te rh a lb  8oo° h eg t. D ie E n tg a su n g  d e r  K oh len  w a r  bei 6oo° schon  zu m  groB ten  T eil b een d e t. Kohlen-
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sau re  v e rr in g e rt d en  A n te il des fixen  u n d  A m m on iakstick sto ffs  e tw as, S tick sto ff e rh o h t d ie  A m m on iak - 
b ildung  u m ' ein  G eringes. K a lk  v e rr in g e rt den  kokfixen  S tick s to ff ein  w enig  u n d  e rh o h t e tw as  d ie  
A m m o n iak au sb eu te . O x y d e  des E isen s  v e rr in g e rn  ebenfa lls  d en  kok fix en  S tick sto ff, besch leun igen  
a b e r auch  k a ta ly tisc h  den  Z erfa ll des A m m oniaks. S om it k a n n  d e r  E isen - u n d  K a lk g e h a lt d e r  A sche 
d ie  A m m o n iak au sb eu te  beein flussen , w enn  aucli n ie h t e rh eb lich  (nach  D r. O t t o &  Co., D R P  17 5  433 
v. 2 2 . 10 . 04, w ird  d ie  A m m o n iak au sb eu te  n u r  d u re h  M eta lloxyde, n ie h t a b e r clurch v o rh e r  red u - 
z ierte  M etalle  h e rab g ese tz t) . D ie V erfasser h ab en  schlieBlich noch  d ie  bei 600 b is  9000 e rh a lte n e n  K o k s  
9 b is  24 S tu n d e n  m it W asserd am p f bei d en  b e tre ffen d en  T em p e ra tu re n  b e h a n d e lt, w o d u rch  d ie  G esam t- 
am m o n iak au sb eu te  bei 6000 au f  23 b is  33 % , bei 7000 au f 5 1  b is  7 1  % , bei 8oo° au f 63 b is  75 % ,  b e i 
9000 au f 52 b is  63 %  des G esam tstick sto ffs  stieg . D ie h o ch ste  A u sb eu te  w urde  also  a u ch  h ie r  bei 
8oo° erzielt. V on d em  bei d e r  tro ck en en  D estilla tio n  im  K oks v e rb lieb en en  S tick s to ff w u rd en  d u reh  
D am pf 60 b is  1 0 0 %  in  A m m on iak  iibergefiih rt.

D ie U rsache , ćlaB m it zu nehm endem  A lte r d e r  in  A m m o n iak  u b e rf iih rb a re  A n te il a b n im m t, 
m ag  te ils in  y e ra n d e r te r  B in d u n g  des S tick sto ffs , te ils  a b e r auch  im  S au ers to ffg eh a lt d e r  K oh le  o d e r  
y ie lm ehr in  d e r  d av o n  ab h ang igen  W asserb ild u n g  zu suchen  sein . So fan d  ich  bei D estilla tio n s- 
v ersuchen  m it je  5 kg  K oh le  u n te r  g leichen  U m stan d en  bei

B rn u n k . I l i r a u n k .  I I  S te in k . I  S te in k . I I  S te in k . 111 S te in k . IV

S a u ersto ff  % . . .  32,60  12 ,6 6  12 ,4 6  10 ,7 6  9,09  5,04
v o m  G es. S t ic k s to f f

a b  A m m o n ia k  % . 35 ,2 3  10,98  20,83  23,0 7  13 ,9 2  9,96

J l . G. C h r i s t i e 47 h a t  d en  E influB  d e r  T e m p e ra tu r  a u f  d ie  A u stre ib u n g  des S tick sto ffes  u n d  
d ie  A m m on iakb ildung  in  d e r  W eise g en au e r v e rfo lg t, daB  e r d ie  K oh le  auB ero rd en tlich  lan g sam  
destillie rte , 20 b is  40 g  im  e lek trischen  O fen in  88 b is  13 7  S tu n d e n  b is  88o°, so daB d ie  Z e rse tzu n g  
bei jed e r T e m p e ra tu r  vó llig  b een d e t w ar, b ev o r le tz te re  um  30 b is 50° g e s te ig e rt w u rd e . H ie rd u rch  
w urde  d e r T em p era tu re in flu B  k la rg e leg t, dessen  B ild  bei schne lle re r E rh itz u n g  u n d  gróB erer K o h len - 
m enge d u reh  U eb ere in an d erlag e ru n g  d e r  em zelnen  P erioden  versch o b en  w ird . In sb eso n d ere  w ird  
vom  jew eils g eb ild e ten  A m m on iak  u m  so m eh r ze rse tz t, je  schneller d ie  T e m p e ra tu r  g e s te ig e rt w ird ; 
ab er auch  d ie  G esam tfliich tig k e it des S tick sto ffes w ird  d u re h  d iese G eschw ind igkeit au B ero rden tlich  
beeinfluB t. So w urde  zB . G askoh le  v o n  K o n so lid a tio n  m it d re i versch iedenen  G eschw ind igkeiten  
au f d ie  gleiche E n d te m p e ra tu r  865° e rh i tz t  u n d  erg ab  dab e i v o n  100  G esam ts tick s to ff

D a u e r  K oka a is  A m rao n ia k  s o n s t  fliichtigr

12 M inuten  . . 66,42 3 3 ó 8
■So-  ,, . . 56,92  18 ,2 5  24.83
17 0  S tu n d e n  . . 37,35  27,4 5  35-20

D abei g ab  d e r  bei schnellem  E rh itz e n  in  12  M in u ten  e rh a lte n e  K o k s bei w eite rem  sieb en stiin d ig em  
E rh itz e n  au f 865° ke inen  S tick s to ff m eh r ab . D ie A m m o n iak au sb eu te  is t  d u re h  d as lan g sam e  
E rh itz e n  u m  die H a lf te  e rh o h t. B ei d e r  langsam en  D estilla tio n  von

T o r f  G a sk o h le  G a sk o h le  F e t tk o h le  A m h ra z i t
B re m e n  Y o rk sh ire  K o n so lid a t io n  A ach en  A a c h e n

m it  K o k s a u s b e u t e ................................ 3 1 .7 4  64 .4S 6 8 .5 7  7 7 .3 2 94.80  %
fa n d e n  s ic h  v o m  G e s a m ts t ic k s to ff
im  K o k s ....................................................  24,02  42,6 3  4 3 .6 °  5 4 .0 3  63,64  %
a is A m m o n ia k ..........................................  40,28  29,45  29 ,0 7  33,78  25 .8 5  %
so n s t  f l i i c h t i g ..........................................  3 5 .7°  27,9 2  2 7 ,3 3  1.2 ,1 9  10 ,5 1  %
a u f 1 % K o k sa u sb . % k o k fix e r

S t i c k s t o f f ................................................ 0,76  0,66  0,64 0,70  0,67  %

D ie le tz ten  Z iffem  zeigen, daB  d as Y e rh a ltn is  des A n te ils  a n  kok fixem  S tick s to ff z u r  K o k sau s
b e u te  bei a llen  u n te rsu c h te n  B ren n sto ffen  fa s t k o n s ta n t is t, daB also  m it zu nehm endem  A lte r , m it 
s te igender K o k sau sb eu te  d e r  S tick s to ff sich  p ro p o rtio n a l dem  K oh len sto ff fix ie rt. H a n d  in  H a n d  
m it d e r  n a tiir lich en  B ildung  des k o k slie fem d en  K o h len k ern s  k o n d en sie ren  sich  a u ch  d ie  S tick sto ff- 
v erb in d u n g en  zu  h itzebestiind igen  P ro d u k te n .

D er B eginn  d e r  A m m o n iak en tw ick lu n g  lag  bei A n th ra z it  bei 4500, b e i d en  iib rigen  B ren n sto ffen  
bei 350°, d ie  H au p tam m o n iak en tw ick lu n g  b e i a llen  zw isehen 500 u n d  7000. W a h re n d  d e r  T ee rb ild u n g s- 
periode, 300 b is  5000, t r a te n  h o chstens 2 y 2 %  des G esam ts tick s to f fes ais A m m o n iak  au f. D ie A m m o n iak 
en tw ick lung  h a l t  b is  iib e r 8800 an , w obei a b e r  iib e r 600° m eh r u n d  m eh r z e rse tz t w ird . D er A lk a litiits- 
g rad  d e r  G ase (A m m on iakstick s to ff: G esam tstick sto ff) s te ig t m it  d e r  G asgeschw ind igke it u n d  dessen 
W assersto ffg eh a lt. D u rch le iten  v o n  L eu ch tg a s  y o n  6000 a b  e rh o h te  be i G askoh le  d ie  A m m o n iak 
au sb eu te  v o n  29,45 a u f  40 ,5 3 %  des G esam tstick sto ffs , w ah ren d  b e i D estilla tio n  im  E ise n ro h r ( s ta t t  

X X I X .31 I4
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Glas) d iese v o n  29,45 au f  16 ,57  %  sa n k. D u rch  W asse rs to ff k o n n te n  n u r  4 %  des G esam tsticksto ffs 
v e rf liic h tig t w erden . O x j’d a tio n  d e r  K oh le  d u rch  30 - b is  7 0 stiin d ig es E rh itz e n  a n  d e r  L u f t a u f  140 
b is  1800 e rh ó h te  d ie  A m m o n iak au sb eu te  u m  1 0 %  (von 29,45 a u f  3 3 ,0 3 %  d es G esam tstickstoffes).

D e r im  K o k s v e rb le ib en d e  S tick s to ff, dessen  A n te il m it  d e r  E rh itzungsgeschw inc ligke it erheblich 
s te ig t , is t seh r fe s t g eb u n d en . K o k s, im  S tick s to ffs tro m  e rh i tz t ,  g a b  v o n  se inem  S tick s to ff  ab:

b e i  850° in  1 2  S tu n d e n  o  % ,  s t i in d lic h  o  %
„ 950° „  15  „ 15  % , „ 1 %
„ 138 0 ° „  34 „ 80 % , „ 2 %
„ 14 5 0 ° „ 7 „ 63 % , „  9 %
„ 18 5 0 ° „ 21/ ,  „ S 7 %  „ 35  %

w obei v o n  9500 a b  d e r  K o k s m e h r u n d  m e h r  g ra f itie r t  w u rd e . H ie rd u rc h  w ird  d ie  B eobach tung  
H i l g e n s t o c k s  b e s ta tig t, d e r  in  einem  in  Iio ch o fen sch lack e  e ingesch lossenen  K o k ss tiick  keinen 
S tick s to ff  fand .

M ail k a n n  d ie  S tick s to ffv e rb in d u n g en  d e r  S te in k o h len  in  zw ei G ru p p en  te ilen : d ie  e ine geht 
bei je d e r  E rh itzu n g sg esc h w in d ig k e it in  bei 9000 b e s tan d ig e  K o h len s to ffn itr id e  iiber, d ie  an d e re  ver- 
w a n d e lt sich  je  n aeh  d e r  G eschw ind igkeit te ils  in  bei 900° b es tan d ig e , te ils  in  fluch tige  V erbindungen 
u n d  freien  S tick sto ff. V on 950° a b  b eg in n t d e r  Z e rfa ll d e r  K o h len sto ffn itr id e , d e r  b e i 19000 rapid 
v e rl;iu ft. Z w ischen 800 u n d  900° w ird  a u ch  bei tag e lan g em  E rh itz e n  k e in  S tick s to ff  verfliich tig t. 
C h ris tie  s te llte  schlieB lich sy n th e tisc h  bei 850° b es tan d ig e , d u rc h  k o n z e n tr ie r te  S a lzsau re  u n d  Alkalien 
n ic h t z e rse tzb a re  K o h len s to ffn itr id e  h e r, d ie  groB te A eh n lich k e it m i t  d en  K oksstickstoffverb incłungen  
zeigen , d e reń  Z u sam m en se tzu n g  e tw a  d e r  F o rm e l (C12N )x  en tsp ric h t.

U eb e r d ie  C y an b ild u n g  soli h ie r  n ic h t n a h e r  b e r ic h te t w erd en , d a  sie fiir d ie  K o k ere i v o n  geringem  
In te re sse  is t. N aeh  A. S  a  m  1 1 e b  e n  48 t r i t t  d e r  M ax im a lcy an g eh a lt d e r  G ase in  d en  e rs ten  S tunden 
d e r  D es tilla tio n  au f, ah ń lich  w ie b e i A m m on iak , au s  d em  sich  d a s  C yan  zw eifellos b ild e t. W . J .  D  u  n - 
n a c h i e  (D R P  2 15  532  v . 1 3 . 1 2 . 07) w ill d a s  C yan  d e r  G ase d u rc h  B eh an d lu n g  m it D a m p f in  Am
m o n iak  zu ru ck b ild en . G . R e i n i n g e r  (D R P  166  7 19  v . 1 9 . 5 . 04)w ill d ie  A m m on iak - u n d  C yanbildung 
d a d u rc h  e rh ó h en , daB  e r  dem  zu  v e rk o k en d en  B ren n sto ff  K a lz iu m k a rb id  z u se tz t u n d  sticksto ffhaltige  
G ase d u rc h le ite t. C a r p e n t e r  ,il h a t  b e o b a c h te t, daB  d u rc h  E in w irk u n g  y o n  K o h len g as au f  Holz- 
ko h le  bei 835 b is  9350 je  n aeh  G asgeschw ind igkeit 2 b is  8 g  N H 3 au f  d e n  cb m  G as e n ts teh en .

U e b e r d ie  S tick s to ffb ilan z  im  B e trieb e  d e r  G a sa n s ta lte n  is t d en  b e re its  e rw a h n te n  V ersuchen 
v o n  D  r  e h  s  c li m  i d  t 9 u n d  B  u n t e  10 zu  e n tn eh m en , daB  v o n  100  G esam ts tick s to ff  d e r  Kohle 
m i t  58 b is  7 5 %  K o k sau sb eu te  a is  A m m o n iak  8,5 b is  25 ,0 , im  M itte l 1 4 ,9 % , a is C yan  1,6  b is  4 ,4, 
im  M itte l 2,6 %  e rh a lte n  w erden . J .  Mc. L  e o d  50 fan d  b e i 80 eng lischen  G asko lilen  im  K o k s 30,2 bis 
89 ,6 , im  M itte l 58 ,3 % , a is  A m m o n iak  1 7 ,1 , a is  C yan  1 ,2 , im  T e e r  3 ,9 , frei 19 ,5 % ;  F e u c h tig k e it der 
K oh le  e rh ó h t d ie  A u sb eu te  a n  A m m o n iak , T eer, K o h len sau re  u n d  S chw efe lw assersto ff; h o h e  T em pera
tu r  fó rd e rt d ie  B ild u n g  v o n  C yan , a b e r  au ch  d ie  v o n  kok fixem  S tick sto ff. A , S h  o r  t 51 g ib t  an, 
daB  bei d e r  V erk o k u n g  e in e r D u rh am -K o k sk o h le  m it t r .  76,44 %  K o k s, 1 ,5 7  %  S tick sto ff  u n d  0,82 % 
Schw efel in  O tto -H ilg en s to ck -U n te rb ren n e ro fen  v o m  G esam ts tick s to ff  u n d  Schw efel sich  fanden

S ttc k s to l l  S c h w e fc l

im  K o k s .................................................................... 43,31 72,53
ais A m m oniak  und Schw efelw asserstoff . . 15,16 24,00
ais C yan und  Seh\vefelverbindungen . . . 1,43 1,72
im  T e e r .................................................................... 2,98 1,45
frei bezw . Y e r lu s t ...................................................  37 .12 ° .3 °

B ei schneller V erkokung  im  T iegel fan d en  sich dagegen  im  K oks 64,91 %  des S tick sto ffs . Mit 
s te ig en d e r O fe n te m p e ra tu r n im m t d ie C y anb ildung  im  Y erh a ltn is  z u r  A m m o n iak b ild u n g  zu.

D as A m m o n iak au sb rin g en  im  lau fenden  B etrieb e , b e rech n e t a is 25 %  iges S u lfa t in  P rozen ten  
d e r  R ohk o h le , w ird  angegeben  fiir G a sa n s ta lte n  in  D eu tsc h lan d , G esa m tja h re sd u rc h sc h n itt 1908 
d e r  groB eren W erke , sow eit A ngaben  vo rliegen : 0 ,88% ;  in  E n g la n d  G e sa m tja h re sd u rc h sc h n itt 1904: 
1 ,0 6 % ; 19 0 5 : 1 ,0 9 % ;  in B elgien , desg leichen  19 0 7 : 0 ,6 5 % ;  in  I ta lie n , desg leichen  19 0 8 : 0 ,4 8 %- 
N a tiir l ic h  is t d ieses A usbringen  n ic h t n u r  von  d e r  K o h len so rte  u n d  d e r  A m m o n iakb ildung , sondern 
a u ch  v o n  d e r  B e trieb sfiih ru n g  ab n an g ig . U eb e r d a s  A usb ringen  bei den  n euen  V e rtik a lre to rte n  gehen 
d ie  A ngaben  seh r au se in an d er, w as zum  T eil d a ra n  lieg t, daB diese O efen te ils  tro ck en , te ils  in  den 
le tz te n  S tu n d e n  m it D a m p f b e tr ieb en  w erden . E . O 1 1  ” , d e r  yerg le ichende V ersuche m it 3 Gas- 
koh len  a n s te llte , e rh ie lt a n  S u lfa t .

in  horizon talen  R e to rten  bei 1170 bis 11S50 0,89 b is 1,22 im  M itte l 1,04 %
,, vertika len  ,, ,, 1235 „ 1247° 0,84 ,, 1,26 ,, ,, 0,98 %

,, 1242 ,, 12570
m it D am pf 0,83 ,, 1,20 ,, ,, 0,96 %

C. B o l  z 13 g ib t d a s  A usb ringen  n aeh  B etriebsergebn issen  bei Y ertika ló fen  zu  1 ,30 , b e i sonstigen 
O efen zu 1 ,0 4 %  S u lfa t an .
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D as A usbringen  d e r  K okere ien  im  O b erb e rg am tsb ez irk  D o rtm u n d  w ird  fiir 1908/09  zu 1 ,2 %  an - 
gegeben . O. S i m  m  e r  s  b  a  c h  20 g ib t fiir W estfa len  x , i  b is  1 ,3 , S a a r  0,8 b is  0 ,9 , O berschlesien
0,7 b is  0,8 %  an , O. H a a r m a  n  n  21 fiir W estfa len  1,05  b is  1,50  % . N ach  L . V  o 1 f 52 is t in  K arw in  
d a s  A usbringen  d u rc h  S tam p fen  d e r  K oh le  vo n  0,75 au f  1 , 1  %  gestiegen .

Im  allgem einen  b e s te h t zw ischen dem  S tick s to ffg eh a lt d e r  G askoh len  u n d  dem  d e r  K okskoh len  
kein  groBer U n te rsch ied ; be ide  zeigen groB ere S chw ankungen , u n d  seh r groB is t  a u ch  d e r  U n te rsch ied  
im  A m m o n iak an te il des G esam tstick sto ffs  in n e rh a lb  d e r  G askoh leng ruppe , w ie d ie  V ersuche v o n  
D r e h s c h m  i d  t , B u n t e  u . a. zeigen, u n d  d ie  K okskoh len  w erden  w ohl l l in l ic h e  U n te rsch ied e  au f- 
w eisen. E s  is t d a h e r  ohne p lańm aB ige  B etrieb sv ersu ch e  schw ięng  zu  en tsch e id en , w o rau f d a s  d u rch - 
sch n ittlich  hóhere  A usb ringen  d e r  K okere ien  zu riickzu fiih ren  is t. B e r t e l s m a n n ®  n im m t a n , daB  
d e r  liohere  W asse rg eh a lt d e r  K okskoh len  sch iitzen d  w irke , sow ie d e r  groB ere K o h len b esa tz , d e r  in  
d e r  ZMitte noch  naB is t, w enn  d ie  W an d sch ich t schon  g liih t. A u ch  m ag  d ie  lan g sam ere  E rh itz u n g  
im  K oksofen n ach  C h r i s t i e  e ine E rh o h u n g  d e r  A u sb eu te  b e w irk e n ; d a fiir  sp r ich t, daB  d ie  den  K oksofen  
n ach g eb ild e ten  K am m ero fen  tr o tz  tro c k e n e r  K oh le  eine ho h ere  A u sb eu te  zeigen a is  d ic  R e to rten ó fen .

V I. D  i e  S c h e i d u n g  d e r  N e b e n p r o d u k t e .

S am tlich e  D es tilla tio n sp ro d u k te  t r e te n  gem isch t m it e tw a  2500 au s  d en  O efen in  d ie  V orlage. 
M it den  T eerdam pfen  u n d  dem  A m m oniak  sin d  also n ic h t n u r  d ie  ru n d  300 cb m  R e in g as  p ro  t  K oh le  
v e rm isch t, so n d em  d azu  k o m m t noch  d e r  D am p f d e r  10  b is  15  %  F e u c h tig k e it d e r  K oh le  u n d  des 
d u rc h  Z erse tzung  geb ild e ten  W assers, w elches e tw a  7  b is  2 %  fiir K oh len  v o n  60 b is  85 %  K oks- 
au sb eu te  b e tra g t. F e rn e r  m ischen  sich  d en  D estilla tio n sg asen  noch  e tw as  V erb ren n u n g sg ase  au s 
d e n  H eizzugen bei.

D er geb rau ch lich e  G ang  d e r  S cheidung  b e s te h t in  d e r  K iih lu n g  u n d  W asch u n g  d e r  G ase. W a h re n d  
friiher d ie  K okere i sich  h ierbei d ie  G a sa n s ta lt zum  M uste r n a h m , obw ohl bei d ieser d ie  R e in ig u n g  
d e s  H au p te rzeugn isses , des G ases, d ie  R ic h tsc h n u r b ild e t, u n d  d ie  v o llk o m m en eR  ein igung  w ich tig e r 
is t ais d e r  d ire k te  G ew inn , h a t  m a n  n am en tlich  im  le tz te n  J a h rz e h n t d ie  beso n d eren  Y erha ltn isse  
d e r  K okerei m e h r b e riick s ich tig t u n d  is t dabe i zu V erfah ren  g e lan g t, d ie  ih re rse its  d ie  B e a c h tu n g  
d e r  G asan s ta lte n  in hohem  MaBe v erd ien en , w eil au ch  bei d iesen  d ie  F ra g e  d e r  b illigeren  H e rs te llu n g  
d e s  G ases um  so m e h r e ine R olle  sp ie lt, a is  a n d e re  gasfo rm ige  Ę n e rg ie tra g e r , auch  d a s  K oksofengas, 
m e h r  u n d  m eh r ais K o n k u rre n te n  a u ftre te n .

Y orlaufig  liegen d ie  Y erh a ltn isse  n o ch  so, daB vo n  dem  G esam terld s  d e r

( in su n s ln lten K o k e re ie n

au f das G a s ................... 75 —
,, den K oks . . . . 20 72
»» >» T e e r .................. 2 5
,, das A m m oniak . . 3 15
>1 , 1 C yan . . . . °»3

B enzol . . . s
P ro z e n t en tfa llen . D abei b e tra g t d e r  R o h erló s f. d . T o n n e  K oh le  au f  d en  G a sa n s ta lte n  m e h r a is  d a s  
D reifache  desjen igen  d e r  K okere ien . D a h e r is t d ie  R olle  d e r  N e b e n p ro d u k te  au f  d en  K okere ien  e ine 
v ie l w ich tigere  u n d  d e r  w irtsch a ftlich e  D ran g  zu r  V erbesserung  ih re r  G ew innung  ein v ie l g roB erer 
a is  au f  den  G a san sta lte n .

D ie b isherige ro h e  K iih lung , bei d e r  T ee r u n d  d e r  groB ere T eil des A m m on iaks zugleich  abge- 
sch ieden  w erden , w ill W . F e l  d  (D R P  2 19 3 10  v . 6 . 3 . 06 u . Z us. 2 19 7 7 1  v . 5 . 1 2 . 06) in  d e r  W eise 
ve rfe inern , daB d u rc h  s tu fenw eise  K iih lu n g  u n d  W a sch u n g  sogleich e ine w e ite rgehende  T re n n u n g  
e rz ie lt w ird . D azu  sollen d ie  G ase m it ih ren  eigenen , b e re its  abgesch iedenen  T e e rb es tan d te ilen  
u n m itte lb a r  n ach  dereń  A usscheidung  u n d  m oglichst ehe sie sich  ab g ek iih lt h ab en , bei e in e r T e m p e ra tu r  
gew aschen  w erden , bei d e r  die n iich st n ied rig  siedenden  B es tan d te ile  des G ases noch  gasfo rm ig  b le iben . 
W  a  h  1 e r  t 14 te ilt iib er d ieses V erfah ren , w elches au f d en  W esselner K oks- u n d  K a u m a z itw e rk e n  
bei A ussig  e in g e rich te t is t, m it, daB  d as G as z u n ach s t b e i 200 b is  2300 m it lieiBem T eer, zu r  A bsche idung  
d es N a p h ta lin s , gew aschen , d a n n  au f  140 b is  120° zu r  A bsche idung  vo n  w asserfre iem  T ee r a b g ek iih lt 
w ird . B ei w eite re r A bk iih lung  au f  70° fallen  80 %  des W assers  am m o n iak fre i au s . E s  fo lg t b e i 50° 
d ie  W asch u n g  m it  E isensalz losung , w obei 9 7 %  des C yans abgesch ieden  w erd en , u n d  end lich  bei 
40 b is  30° die W asch u n g  m it  G ipsm ilch , d ie  a lles A m m o n iak  a is  S u lfa t e n tfe rn t. A is W asch e r d ienen  
F e ld w asch er (D R P  2 18 9 9 1  v . 16 . 1 2 . 04) m it ro tie ren d en  T r ic h te m , w elche d ie  W asch fliissigkeit zer- 
sch leu d ern . N ach  F  e 1 d  ’ s D R P  2 14  070 v . 3 0 . 5 .0 7  w ird  nó tigen fa lls , u m  d ie  A bsche idung  v o n  W a s-e r  
u n d T e e rp ro d u k te n  bei d e r  A m m o n iak ab so rp tio n  zu  v e rh in d e m , dem  G ase v o rh e r  so  v ie l an d eres  G as 
beigem isch t, daB d e r  T a u p u n k t fiir W 'asser u n d  T ee r u n te r  d ie  A b so rp tio n s te m p e ra tu r  des A m m o n iak s 
g e d riic k t w ird , w as n ach  D R P  220067 au ch  zu r  fra k tio n ie r te n  T eersche idung  b e n u tz t  w ird . O d er
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fnlls n ach  b ish e rig e r W eise  b e i d e r  T eersch e id u n g  am m o n iak h a ltig e s  W asse r k o n d en s ie rt is t , soli nach 
F  e 1 d  ’ s  D R  1’ 208 28S v . 6 . 1 . 05 d ieses W asse r u n te r  E rw a rn iu n g  d em  e n tte e r te n  G ase im  G egenstrom  
a u sg e se tz t w erden , d a m it d a s  A m m o n iak  d em  G ase t r o tz  d e rW a sse re n tz ie h u n g  w ieder e in v e rle ib t wird. 
K . K u b i e r s c h k y  v e rfo lg t ah n lich e  Ziele. E s  sollen au s  d en  K okso fengasen  aufeinanderfolgend 
P ech , schw eres u n d  le ich tes  T eero l, L e ich tó l u n d  k o n z e n tr ie r te s  A m m o n iak w asser abgesch ieden  werden, 
w obei d ie  fra k tio n ie r te  K iih lu n g  d u rc h  d ie  im  B e tr ie b e  se lb s t g ew onnenen  K o n d e n sa te  b e w irk t wird, 
indem  s te ts  ein  T eil d es  im  folgenden  K iih le r gew onnenen  P ro d u k te s  a is  K iih lfliissigke it fiir den 
v o rh e rg ch en d en  K iih le r b e n u tz t  w ird , w elche w ieder m it v e rd u n s te tf  so daB W asse r a is  K uhlm itte l 
n u r  fiir d en  le tz te n  K iih le r V erw en d u n g  fin d e t. D e r e rs te  yo n  5 W asch ern  w ird  m it schw erem  Teerol 
au s  d em  zw eiten  b e rie se lt; es flieBt P ech , n ach  B elieben  h a r t  o d e r w eicli, ab , u n d  d a s  G as t r i t t  mit 
100  b is  i 8on in  d en  fo lgenden  W asch er , in  d em  le ich tes  T eero l au s  dem  d r i t te n  W asch e r a is  Wasch- 
fliissigkeit d ie n t ;  es flieB t schw eres T eero l ab . M it 70 b is  120° t r i t t  d a s  G as in  d en  d r i t te n  W ascher, 
d e r  m it L e ich tó l a u s  d em  v ie r te n  b e rie se lt w ird ; m a n  e rh a l t  le ich tes  T eero l. D as m it  50  b is  go0 aus- 
tre te n d e  G as t r i t t  in  d en  v ie r te n  W asch er, au f  d en  m a n  te ils  schw eres T eero l au s  I I ,  te ils  Gaswasser 
au s  V  g ib t ;  es flieB t B enzolw aschol ab , w elches n ach  A b tre ib u n g  des B enzols a is  schw eres Teerol 
a u f  IV  zu riick g eh t, sow ie G asw asser. L e tz te re s  g e h t n ach  K u h lu n g  au f  d ie  u n te re  H a lf te  vo n  W ascher V, 
w a h re n d  d ie  obere  m it W asse r beriese lt w ird ; es flieB t k o n z e n tr ie r te s  A m m o n iak w asse r ab .

O b es ge lingen  w ird , d ie  b isherige  b ew ah rte , w enn  au ch  gewiB v e rbesserungsfah igeK ondensa tion  
d u rc h  d ic  besch riebenen  V erfah ren  zu e rse tzen , m uB d ie  Z u k u n ft leh ren .

K u  b  i e r  s  c h  k  y  e m p fieh lt a is  W asch e r e inen  K o lo n n e n a p p a ra t, (D R P  19 4 56 7  v . 1 3 . 1 2 . 06,) 
in  w elchem  d ie  G ase in  je d e r  A b te ilu n g  m it d e r  W asch fliiss igke it in  g le icher R ic h tu n g  s tró m en , die 
A b te ilu n g en  a b e r  in  en tg eg e n g ese tz te r  R eihenfo lge  w ie d ie  F liis s ig k e it d u rch z ieh en  (P ilgerschritt, 
w ie beim  R e u tte rk iih le r ) . D iese E in r ic h tu n g  is t u rsp riin g lich  fiir d ie  A b tre ib u n g  v o n  B ro m  m it Wasser- 
d a m p f k o n s tru ie r t u n d  h a t  sich  d ab e i b e w a h rt, w eil B ro m d am p f 9 m a i sch w ere r a is  W asserdam pf 
is t. D e r E rf in d e r  em p fieh lt sie a u ch  zum  A b tre ib e n  v o n  B enzo l u n d  A m m on iak .

E . H  ii 1 s  b  r  u  c h  (D R P  122  154  v . 1 1 . 5 . 00) w ill d ie  G asw arm e d a d u rc h  n u tz b a r  m ach en , daB 
e r s t a t t  m it W asse r m it n ied rig  siedenden  F liiss ig k e iten  k iih lt u n d  d ie  S p a n n k ra f t d e r  D am pfe  in 
e in e r K a ltd a m p fm a sc h in e  v e rw e rte t. V on so nstigen  N eu eru n g en  in  d e r  K o n d en sa tio n  is t  noch  der 
W asch e r d e r  A k t.-G es. fiir  K o h len d estilla tio n  (D R P  202 432 v . 19 . 2 . 07) zu  e rw ah n en , b e i dem 
d a s  W a sc h m itte l iib er e ine g la t te  g e sch litz te  S ch rau b en flach e  herab flieB t, sow ie d a s  V erfah ren  von 
E . B r e m  e r  u n d  F . J .  C o  1 l i n  (D R P  1 6 1 3 4 3  v . 2 2 . 1 1 . 03) zu r  B ew egung  d e r  D estillationsgase 
d u rc h  E n tn a h m e  e ines T e ils  d erse lben  d u rc h  e in  G eblase u n d  W ied e re in fiih ru n g  u n te r  Druck.
H . Iv o p  p  e r  s (D R P  2 12 3 3 2  v . 7 , 1 2 . 05) le i te t e inen  T e il d e r  v o n  d en  N eb e n p ro d u k te n  befreiten 
G ase in  d ie  V e rk o k u n g sk am m em  zu riick , um  d ie  N eb e n p ro d u k te  so be lieb ig  schne ll au s  d em  Oien 
zu  schaffen , w as d u rc h  A bsaugen  w egen d e r  U n d ic h th e ite n  n u r  b eg ren z t m og lich  is t ;  d ie  Zersetzung 
d e r  N e b e n p ro d u k te  w ird  d u rc h  d ie  k iirze re  B e riih ru n g sze it u n d  die A b k iih lu n g  v e rm in d e r t,  ohne 
daB d ie  Z u sam m en se tzu n g  des G ases (abgesehen  v o n  d e r  V e rd iin n u n g  d e r  N e b en p ro d u k te ) eine 
A en d eru n g  e r fa h r t .  (SchluB folgt.)
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U eber Analysen rheinischer Tone mit besonderer Beriicksichtigung 
der Flufómittel.*

Yon D r. F u c l i s  in B endorf a. Uli.

I—<ine Zusam m enstellung von im L aborato rium  vom durchsclm ittlicliefi F lufim ittelgehalt. d er Tone,
'■—M er J t h e in i s c h e n  C h a m o t t e -  u n d  Di  n a s -  die zu  den lieu te  bei der L iefe rung  feu e rfeste r
W e r k e  gęm aehten  A nalysen w estd eu tsch er p la- S teine gefo rderten  und eingegangeuen G aran ticn
s tisc h c r  Tone (vgl. Z ah len tafel 1) ergab  B ilder in unvcikcnn!m rem  Wideirfepruche stehen .

* N acire inem  Vortrage, gehalten auf der 30. „ ^ ‘e Z usam m enstellung aufgcnom m eh w aren
H auptversam m lung des Y erein s deutscher Fabriken LlClie A n a ly se n  p la s t is c l ie r , w e s td e u tsc lie r
feuerfester Produkte. rl'one der le tz te n  fttnf J a h re , sow eit sie m ehr



1248 Stahl und Eisen. A n a ly sen  rheinUcher Tone m it besonderer Bcrucksichtigung der F lupm itte l. 30. Jahrg. Nr. 29.

Z a h l e n t a f e l  1.

ais 25 o/o T onerde  aufw iesen; os w aren  im ganzen  
805  S tiick . D a ru n te r  w aren  die e inzelnen T on 
fo rdernden  B ez irk e  folgenderinaCen v e r t re te n : der 
W este rw a ld  m it 6 1 5 , die P fa iz  m it 100, W it te r -  
schliek und A lirw eiler m it 107 und die G egend 
von  Kitrlic.h bei Koblenz m it 37 A nalysen. D ie 
T ren n u n g  in einzelne B ez irke  ersch ien  notw endig , 
w eil die R e su lta te  d e r G esam tzusam m enstellung  
jem and , d e r in einem der B ez irk e  begU tert is t, 
zu der A nnabm e v e rle iten  konnten, daC die 
A nalysen  seines B ez irk e s  n u r  u n te r  jen en  m it 
w en iger F liiC m itteln  zu finden seien. D ureh  
die T ren n u n g  w urde erw iesen, daC ein w esent- 
lich e r U ntcrsch ied  zu g u n sten  eines B ez irkes n ich t 
yo rhanden  is t.

Im  Folgenden  soli lediglich von der Zusam m en- 
s te llu n g  a lle r  8 6 5  A nalysen  die R ede sein. Die 
A nalysen w urden  nach T onerde- und F luC m itte l- 
ge lia lt g ru p p ie rt, dabei ze ig te  sich, dafi bei den 
T onen  m it 28 bis 4 0 ° /o  T onerde  d e r FluC- 
m itte lg eh a lt du rc lischn ittlich  m it dem T onerdc- 
g e h a lt w achst, w ah rend  e r  bei den T onen  m it 
w en iger a is  28 und m ehr a is  4 0 ° /o  T onerde 
g e rin g e r  is t a is  bei den dazw isclien liegenden.

Von sam tlichen  A nalysen  w eisen n u r  8 , das 
is t noch n ich t 1 % , w en ig er ais 3 °/o F luC m ittel 
auf, es e rsche in t m ith in  e tw aś bedenklich, w en iger 
ais 3 °/o F luC m itte l zu g a ra n tie re n , w ie das 
schon vorgckom m eh is t. Im  ganzen  sind u n te r  
den A nalysen  317  m it w en iger ais 5°/o  F luC 
m itte l, das sind 36 ,6  % ;  also n u r  w enig  m ehr 
ais ein D rit te l d e r G esam tzah l e n tsp rich t der 
B edingung , dio h eu te  von den H iitten w erk en  
g e s te ll t  und von  den F ab rik an ten  feuerfest.er 
S te ine  e ingegangęn  w ird.

E in  Y orsich tiger B e trieb s le ite r  w ird  nun, 
w enn e r u n te r  5 °/o F luC m itte l bleiben soli, die 
H o ch stg ren ze  fiir  seine R ohstoffe n ic h t auf 5 °/o 
se tzen , sondern  e tw a  auf 4 ,5  °/o; fiir diesen 
bleiben n u r  157 oder 18 ,1  °/o d e r an a ly s ie r ten  
T one yerw endbar, also noch n ich t ein F u n fte l.

Y on den 65 2  A nalysen  zw ischen 31 und 4 0 °/o  
T onerde, die fiir die H e rs te llu n g  von  S teinen  
m it T o n erd eg a ran tien  haup tsach lich  in F ra g e  
kom m en, b leiben insgesam t 31 ,3  o/o oder noch

n ich t ein D r it te l  unter
5 °/o und n u r  13,6 °/» 
u n te r  4 ,5  °/o FluCmittel.

B ei den 62 Analysen 
m it m eh r a is  40  °/o Ton- 
erde  besse rt s ich , wie 
schon bem erk t, das Ver- 
liilltnis w ieder, da hier 
5 2 ,4 0/o u n te r  5 und 36°& 
u n te r  4 ,5  °/o FluCmittel 
bleiben, doch darf man 
dabei n ich t auC er acht 
lassen , daC T one mit zu- 
yerlilssig  m eh r a is  40°» 
T onerde  seiten  sind, aucli 

wohl in der M ehrzah l der F illle  zusam m en mit 
T onsch iefer y e ra rb e ite t w erden , w ahrend  w ir liier 
in e r s te r  L in ie  die F ab rik a tió n  im A uge haben, 
die sich n u r  u n se re r einheim ischen plastischea 
T one in rohem  und g eb rann tem  Z ustande bedieiit 

D iese Z ahlen  sagen  uns nun, daC die Be- 
d ingungen, u n te r  w elchen die F ab rik en  feuer- 
fe s te r  S teine h e u tzu tag e  a rb e iten , insofern uc- 
n a tiirliche  sind, a is  die R ohm ateria lion , auf die 
sie ih re r  L ag e  nach hauptsiichlich  angewiesen 
sind, j a  auf dereń  V orkom m en liin sie in vielea 
F a llen  ins L eben geru fen  w urden, heu te  fur 
einen groCen T e il ih re r  F ab rik a tió n  ausfallea 
miissen. D as B estreben , die yon den Hiitten- 
w erken  g e s te llten  B edingungen m it dem bewil- 
lig ten  P re ise  in ein ertriig lic lies Y erhiiltnis 211 
bt-ingen, muC R ohstoffm ischungen ergeben, di? 
gilnzlich  unna tiirlich  sind, und die d e r Betriebs
le ite r  s icher n ich t willi len w urde, w enn er sieb 
ledig lich  y o r  die A ufgabe g e s te llt sithe, nach 
bestem  K onnen einen S tein  zu  lie fern , der des 
zers to renden  E influssen  des in F ra g e  kommenden 
B e trieb es den groC ten  W id ers tan d  zu leisten 
yerm ag.

O ft s ieh t man sich gezw ungen , ein liocli- 
tonc rd eh a ltig es M ateria ł m it einem geringwer- 
tig en  zusam m en zu y e ra rb e iten , n u r  weil letz- 
te re s  einen geringen  F luC m itte lgeha lt h a t, "5l;- 
ren d  m an den auf solche W eise e rre ich ten  mitt- 
le ren  '[ 'onerdegeha lt zw ang los m it einem anden 
M ate ria ł h iltte  erre ichen  konnen, das gerade 
diesen T onerdegeha lt h a t, das m an ab er nicht 
nehm en du rfte , w eil es 1 °/o F luC m ittel mehr 
h a tte , a is  g a ra n t ie r t  w ar. K om pliz iertere  Mi- 
schungen  sind in m anchen F a llen  dureh  dic i® 
B etrieb e  an die S teine zu ste llenden  A n s p r i ic k  

geb o ten ; wo sie ab e r n u r gcw iih lt w erden, um den 
schem atisch  au fg es te llten  Lieferiingsbedingiingen 
zu  geniigen, da sind sie g e rad ezu  widorsiimig- 

N un k an n  m an einw enden, daC es doch einę 
g an ze , groCe K a teg o rie  yon R ohstoffen  gibt, l)fl 
w elchen h o h er T onerde- und g e rin g e r Flû  
m itte lg e lia lt sich y e re in ig t yorfinden , n.imli^ 
die T onschiefer. D as is t r ich tig , und es werd® 
j a  auch  bei uns in W estdeu tsch land  groCe Meng®

F lu O m itte l

%

T o n e r d e
Summc

25 b is  28 % 24 b is  31 % 31 b is  34 % 31 b is  37 % 37 b is 40 % u b e r  40 %

u n te r  3 0 1 0 1 2 4 8
3 bis 3,5 2 1 1 2 3 2 11
a ,5 „ 4 2 5 9 8 6 6 36
4  „ 4,5 4 31 23 15 19 10 102
4,5 „ 5' 8 27 52 37 26 10 160
5 „ 5,5 5 12 50 48 29 7 151
5,5 „ 6 8 18 34 48 48 13 169
6 „ 6,5 3 8 21 28 42 6 108
C,5 „ 7 2 8 8 26 22 0 66
iibor 7 3 4 t> 18 20 3 54

Summo 37 115 204 231 217 61 865
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von Tonscliiefer y e ra rb e ite t, dic zum allcrg ro fiten  
T eil aus dem A uslande koinmcn. A ber n ich t 
n u r, daC Tonscliiefer selir te u e r  und dadurch 
sclion in yielen F illlen  yon d e r V er\vendung 
ausgescblosseri is t, ąondern es is t auch die Ton- 
sch ieferm agerung bcdenklich in allen  F illlen , wo 
es darau f ankom m t, dem S tein  ein besonders 
diclit.es Gefiige z u gcben, denn das w ird  durch 
den Tonscliiefer se lir e rsch w ert, j a  oft uńmoglicli 
gem acht.

Bei reinen F euerungsan lagen , wo auCer der 
holien T em p era tu r n u r die im B rennstoff eut- 
haltenen F luC m ittel die S teine angreifen , m ag 
man, wenn die O fen tein iieratu r es w unschensw ert 
erscheinen liiCt, die S teine so lioch tonerdehaltig  
und fluC m ittelarm  lierste llen  w ie m an kann. 
A nders is t es aber in allen  den F illlen  — und 
sie bilden die groBe M ehrzah l —  wo die S teine 
aucli durch die chem ischen A ngriffe , die der im 
Ofen sich abspielende P rozefi m it sieli b rin g t, 
zu leiden haben. D as bekann teste  B eispiel fiir 
clieinische P rozesse , die bei holien T em p era tu ren  
y o r sich gehen, is t der llocliofenprozeC . H ier 
haben w ir eine w ahre  B liitenlesc von  A ngriffen 
auf feuerfeste  S te ine : fliissige Schlacke, v er- 
fluch tig te  F luC m ittel, G icht.staub, sich ausschei- 
dender K oh lensto ff, d e r A uf t r i  eb der fliissigen 
Eisenm asse und schlieClich die m eclianische Ab- 
nu tzung  durch  die n iedergehende B eschickung.

W ir  w ollen die einzelnen T eile  des 11 o c h - 
o f e n m a u e r w e r k s  ku rz  durchgehen. W elche 
B odensteine die besten  sind, dariiber sind die Mei- 
nungen se lir g e te ilt. Dio M ehrzahl der Iloch- 
ofenleute v e r la n g t einpn sogcnannten  hocli- 
b asischend .h . tonerdereicheii S tein , einige K ohlen- 
stoffsteine, w ieder andere  schw oren auf einen 
sauren B odenstein ; es schein t, dafi es auf die 
chemische Z usam m ensetzung g ą rn ich t besonders 
ankoinmt. A ngegriffen  w ird  je d e r  B odenstein, 
n ich t n u r durch  die vorubcrgehende B eruh rung  
m it der Schlacke, sondern auch durch das fliis
sige E isen, das, w ie bekann t, Silizium  und 
K ohlenstoff aus dem B odenstein  aufnelim en kann.

Y or allem  miissen die S teine gegen L os- 
losung durch den A uftrieb  der fliissigen E isen- 
und Schlackenm asse g esch iitz t w erden , und das 
such t d e r eine durch  das F o rm a t der S teine 
zu erreichen, der andere  dadurch , daC e r  eine 
AusmauerUng w ilhlt, die gleicli nach dem An- 
blasen des Ofens zu e iner festen  M asse zusam m en- 
back t. Schw erlich w ird  m an die A nsicht re r te i -  
digen konnen, dafi ein B odenstein  darum  unbrauch- 
b a r  sei, w eil e r  6 °/o F luC m itte l anstatt. 5 °/o h a t.

Die F o rd e ru n g  geringen  F luC m itte lgehaltes 
is t noch am ehesten  bei den G estellste inen  ver- 
stitndlich, da  diese m oglichst groCe A ufnahm e- 
fah igkeit fiir das K iih lw asser besitzen  sollen, 
und da ein flu flm itte larm er S tein  diese F ilh igkeit 
gewohnUch in hoherem  Mafie b e s itz t ais ein 
so lcher m it y iel F luC m itteln . Im m erhin scheint

es bei den G este llste inen  geniigend, dafi fiir  die 
W asserau fnahm efilh igkeit G a ran tie  g e le is te t w ird. 
Im  iibrigen w ird  ein g u te r  S cham ottestein  h ie r 
dieselben D ienste  tun  wie ein T onsch ieferste in  
m it 42 bis 44 °/o T onerde. Soweit, ,s ie  das 
W asse r n ich t sch iitz t, friC t die Schlacke den 
einen wie den andern  au f; m an kann j a  auch 
yon den H ochofenleuten  oft genug  die A nsich t 
ho ren : „D as F eu erfe s te  im Gest.ell, das sind 
n ich t die S teine, sondern das is t das W asse r. “ 
D asselbe g ilt fiir alle S teine, die durch  d irek te  
B eriese lung  m it W a sse r  gek iih lt w erden. In  
d e r R ege l is t diese A r t  d e r K iih lung auf das 
G estell beschriink t, w iihrend Schaclit und K ast 
durch m etallcne H olilko rper, in w elchen W a sse r  
z irk u lie r t, gek iih lt w erden.

F iir  K ast und Schaclit f ill lt dam it die F o r 
derung  der holien W as s e ra  u f n alim of ii 11 i gke i t  in 
d e r R ege l fo rt, dagegen lassen es die A ngriffe  
auf diese S teine, die der IlochofenprozeC  m it 
sich b rin g t, durchaus w unschensw ert erscheinen, 
daC sie ein m oglichst dichtes Gefiige e rh a lten .

Zunilclist e rfo rd e rt schon die R eibung  d e r 
n iedergehenden B esch ickung  in S chaclit und K ast 
einen m echanisch fes ten  S tein , auCerdem ab e r 
w erden  F luC m ittel, die sich aus dem Schlacken- 
bad yerfluch tigen , yon einem porosen  S tein  
naturgem aC  seh r yiel m ehr aufgenom m en ais 
yon einem dichten. Uns sind R asts te in stiick e  
yorgekom m en, die 2 ,5  °/o E isenoxyd, 2 ,5  °/o 
M anganoxyd und 5 ,5  °/o A lkali h a tte n . W as 
sich yon diesen F luC m itteln  den S teinen im Ofen 
m itg e te ilt h a tte , konnte dies n u r  auf dem L u ft- 
w ege g e tan  haben, denn die S tru k tu r  w ar gilnz- 
lich u n y erseh rt.

B ek an n t is t dic Z e rs to ru n g  durch A usschei- 
dung von K ohlenstoff in gew issen Zonen des 
S chachtes. D as K ohlenoxyd z e r s e tz t  sich bei 
A nw esenheit yon E isenoxyd, das j a  die S teine 
von den M ahlgiingen h e r  im m er en th a lten , in 
K ohlensiiure und K ohlenstoff. L e tz te re r  e rf iillt 
die S teine, die schliefilich im G efuge so locker 
w erden, daC m an sie in der H am l zerb rockeln  
kann. D iese Z ersto ru n g en  durch  gas- oder 
dam pfform ige S toffe se tzen  yo raus, daC die 
G ase und Dilmpfe in den S tein  eindringen konnen, 
es w ird a lso  ein e rs te s  E rfo rdern is  bei H e rs te llu n g  
d er S teine sein, ihnen ein G efuge zu geben, das 
nach  M oglichkeit dies E indringen  v e rh in d e rt; 
dies Ziel e rre ich t m an am sichersten  durch  
V erw endung  yon R ohstoffen , die sich le ic lit d ich t 
brennen . D iese E igenschaft haben aber in e r s te r  
L inie die R ohstoffe m it n ich t zu geringem  FluB- 
m itte lg eh a lt. GewiC w ird  durch hoheren  FluC- 
m itte lg eh a lt der Schm elzpunkt h e rab g ed ru ck t, 
ab er sicher is t es w en ig er schlimm, w enn die 
S teine einen oder auch  zw ei K egel n ied rig e r 
stehen , ais daC sie die F ilh igke it haben, sich 
aus dem O feninhalt m it F luC m itteln  an zu re ichern  
oder sich m it K ohlenstoff yo llzusetzen .
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Dio S eg erk eg e lsk a la  h a t  j a  fiir die B ew ertu n g  
u n se re r K ohstoffe und  F a b rik a te  ih re  groBe 
B edeu tung , w enn m an v o ra u s se tz t , dafi den E r-  
gehnissen d e r noch im G ange befindlichen K on- 
tro llv e rsu eh e  in der physika lisch -techn ischen  
J te ich san s ta lt E ech n u n g  g e tra g e n  w ird , n u r w ilre 
es im In te re sse  d e r  zu leistenden  G aran tien  
zu  w iinschen, dafi die In te rv a lle  zw ischen den 
einzelneu  K egeln  g ro fie r w aren . D iese In te r-  
y a lle  (2 0 °  C) sind j a  so klein, daB es fa s t 
w idersinn ig  e rsche in t, w enn S te ine  zuriickgew iesen  
o d er b ean stan d e t w erden , weil sie einen K egel 
n ied rig e r stelien, und docli is t das hiliiflg genug  
vorgekom m en.

W as sow ohl unseren A bnehm ern a is auch  uns 
v iel lielfen w iirde, is t bessere  Y erstand igung  
d a ru b e r , w as die S teine zu le is ten  haben, und 
wie diese L e istungsfiih igkc it am besten  zu er- 
re ichen  is t. D as h e u tz u ta g e  iibliche Schem a fu r 
A nfragen  und L iefe rungsbedingungen  schein t uns 
n ich t n u r im In te re sse  d e r S te in fab rikan ten , 
sondern  auch in dem der E isenh iittenw erke  seh r 
verbesseiung«b(5d iirftig  zu sein.

A ehnliche A ngriffe  w ie die auf die Hocli- 
o fensteine gescliilderten  haben unserc S teine an 
v ielen  anderen  S te lien  auszuha lten . lin  W ind- 
e rh i tz e r  sind es die im G ich ts taub  en tha ltenen  
F lu fim itte l, g egen  die der S te in  du rch  dichtes

Gefiige zn  sch u tzen  is t. A uch gew aschenes Gas 
e n th a lt iinm er nocli e tw as S taub , aus dem sich 
in d e r F lam m e des B rennscliach tes die Flufi
m itte l le ich t verfliieh tigen  und den S teinen  mit- 
te ilen  w erden. M an bedenke dabei, daB taglich 
v iele  T ausende von  K ubikm etern  G as durch die 
W in d e rh itz e r g e ja g t w erden , und daB da aus 
Z ehntel-G ram m en yon S taub im cbm G as docli 
b a ld  K ilogram m e w erden . K urz lich  noch bękamen 
w ir P ro b en  von G itte rs te in en , die ja h re la n g  im 
A p p a ra t gesessen und u b erh au p t n ich t gelitten 
h a tte n . D er B ruch  w a r  seh r d ich t, die Analyje 
ergab  31 ,7  °/o T onerde  bei 6 ,2  °/o FluBmittcl. 
D urch  einen d e ra r tig e n  S tein  w ird  auch  die For- 
d e rung  lioher D ru ck fes tig k e it, die m an an  Appa- 
ra ts te in e  s te ll t ,  v iel besser und s ich e re r erfullt, 
ais durch  einen solchen m it 38 bis 4 0 ° /o  Tonerde 
und w en iger ais 5 ° / 0 F luB m ittcl.

Y ieles von dem h ier M itg e te ilten  is t friiher 
schon gesagt. w orden , le id e r ohne das Gcliiir 
d e r  m afigebenden K reise  in d e r Hiittenindustrie 
zu  finden. W ir  geben uns d e r H offnung liin. 
daB es diesen A usfiihrungen beschieden sein 
m ogę, den A nstoB zu geben zu  e iner Aenderung 
in den je tz ig e n  tiberspann ten  Y erh illtn issen , unter 
denen die feuerfeste  In d u s trie  scliw er le idet, und 
von w elchen auch die H iitten w erk e  m ehr Schaden 
a is N u tzen  haben.

Eine neue elastische Kupplung.

I j e r  e lek trische  A n trieb  von grofien  W alz en - 
s tra fien  und Forderm asch inen  v e r la n g t im 

U m fo rm erag g reg a t eine K upplung , w elche be
sonders hohen A nforderungen  un te rw o rfen  is t, 
und w elche deslialb auch k o n s tru k tiv  besonders 
so rg fa lt ig  zu  behandeln sein w ird .

A bbildung  1 z e ig t die G esam tanordnung  
eines U m fo rm erag g reg a tes , w elche e iner frilheren  
V eroffentlicłiung* in d ieser Z e itsch rif t entnom m en 
is t. In  der B ezeichnung b ed eu te t a den M otor, 
b die S teuerdynan io  und c das Schw ungrad .

* Y g l. „Stahl und E isen “ 1908, 29. A pril, S. 61G.

Zw ischen den e lek trischen  M ascliinen und den: 
S chw ungrad  sind K upplungen vo rgesehen , welche 
m it R iick sich t au f den e lek trischen  B etrieb  so
w ohl, a is  auch  des G esam tau fbaues h a lb e r nicht 
s ta r r  sein konnen, sondern  e lastisch  sein miissen. 
Zw ischen S chw ungrad  und A n trieb sm o to r bezw.

S teuerdynanio  findet 
ein fortw ahrendes 

H in - und Herlluten 
von groB en Energie- 
m engen s ta t t ,  und die 
e lastische  Kupplung 
b e w irk t h ierbei einen 

san ften  Ausgleicb, 
w elcher den elektri
schen M aschinen zu- 
g u te  kom m t. Umfor- 

m e ra g g re g a t und 
S chw ungrad  lassen 
sich aufierdem  karns 
au f  einem  gemein- 

saraen Fundam entrahm en  u n te rb r in g e n , so daB 
im m er m it gew issen  g eg ense itigen  Yerlagerungen 
g e rech n e t w erden muB, w elche a b e r bei starrer 
K upplung  unbed ing t zu schw eren  Storunges
d ieser m it hohen U in laufzah len  arbe itenden  Ma
schinen fiihren  w urden. A uch schon m it Eiick- 
sic lit au f  die M ontage der M aschinenteile unJ

A bbildung 1. O esam tauordnung eines U m form eraggregateB .
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der bis zu 50 t  schw eren R iider schein t an dieser 
S telle  eine le ich t zu schlieBende e lastisćhe K upp- 
hing unerlafilich.

D abei lassen sieli nun die haup tsach lichsten  
T ypen  der sonst gebriluchlichen K upp lungsarten  
nur m it erheblichen S chw ierigkeiten  anw enden,

Spiel e in g ese tz t und in ein facher W eise  dureh 
einen federnden R ing gesic lie rt. D iese K upplung 
is t be triebsteclin isch  von bestechender E infach- 
lieit, wenn sie auch in  d e r groB en Zahl von 
L ederbo lzen , fiir welche n u r bestes M ateria ł in 
F ra g e  kommen kann , ein k le ines K ap ita ł fes tleg t.

A bbildung 3. N ach gieb ige  K upplung. GroBtes D rebm om ont 6000 m /kg , U m dreliungszaul =  350/m in.

miiBte des to ten  G anges der K upplung lialber 
zu StoBen fiihren, denen ein L ederband  au f die 
D auer n ieh t gew achsen w are . H an  h a t deshalb 
zunachst versuclit, die L ederbo lzenkupplung  in 
eine h ierfiir geeigne te  Form  zu b ringen . A b
bildung 2 z e ig t die D arste llu n g  e iner solchen 
K upplung fiir hohes D rehm om ent ( S y s t e m
B. A .M . A .G .-D  e s s a u ) ,  bei w elcher s ta rk ę  L ed er
bolzen in  m ehreren  R eihen zu r K ra ftiib e rtrag u n g  
b en u tz t sind. D ie einzelnen B olzen sind m it 

X X I X .„

wisse D am pfung erfiih rt. Die S ta r rh e it  der 
K upplung w ird m it w achsenden A bm essungen 
im mer em pfindlicher, und der dicke L ederbo lzen  
w ird  dann in der W irk u n g  kaum  m ehr von 
H olzliolzen sich un terscheiden , w elche im Be- 
darfsfa lle  wohl auch zu se iner A usw echselung 
herangezogen  w erden d iirften .

Soli eine B olzenkupplung w irk lich  stoBfrei 
e lastisch  a rbe iten , so miissen logisch  die B olzen 
au f g roB erer fre ie r  L ange  sich durclibiegen

15

wie im N achfolgenden an zw ei ch arak te ris tisch en  
Beispielen g eze ig t wrerden soli. D ie L e d e r 
b a n d  k u p p l u n g ,  w elche in e iner groB en R eihe 
von Fiillen ais naclig iebige K upplung eine vor- 
ziigliche L osung  d a rs te llt, muB angesich ts der 
sehr hohen K rafte  und der ruckw eisen  Be- 
anspruónung au ssch e id en ; der U m kehrbetrieb

Jedoch  is t  die K upplung keinesw egs elastisch , 
denn die geraden  B olzen zw isehen den eng an- 
e inander gebauten  K upplungsscheiben konnen 
wohl geringe  achsiale  und tan g en tia le  V erscbie- 
bungen zu lassen , jedoch  bei R ich tungsw echsel 
der K ra fte  nu r u n te r StoBen, dereń  C h arak te r 
ledig lich  dureh das h a lb s ta rre  M ateria ł eine ge-

Abbildung 2. B ew eglich e Kupplung. GroBtes Drohm omont 15 000 m /kg , U m drehungszahl =  350 min.
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A bbildung 4. E lastiache K upplung. GroBtea D rehm om ont 15 000 m /kg , U m drehungszahl =  350/m in.

tr ie ru n g  d e r E u k p an n - und L ag e rs te llen  der 
B olzen so sicliern lassen , daB sieli je d e r  ein- 
zelne le ich t e inse tzen  und im B edarfsfa lle  aus- 
bauen la f lt: seh r hohe H erste llu n g sk o sten  w er
den dam it H and  in H and  gehen. W enn  dies 
auch schlieBlicli n u r eine Saehe der V errech - 
nung zw isehen W e rk s ta t te  und V erkau fsbu reau  
sein w ird , so h a n g t doch m it diesem  K upplungs- 
p rinz ip  iibcrliaup t, sei es nun in der e rw ahn ten  
F orm  oder irgend  e iner andern  ausgefiih rt, eine 
E rsck e in u n g  zusanim en, w elche den B etrieb  an- 
ge lit. E ine V erlag e ru n g  der beiden K uppel- 
scheiben gegene inander in irgend  e in e r R ich- 
tn n g  e rg ib t fiir gerade  B olzen no tw endigerw eise  
B ew egungen gegeniiber den K ugelstiicken , 'u n te r  
B e lastung  som it R eibung, und im B etrieb , be
sonders in G egenw art. von S taub , V erschleiO , 
dem m an n u r  durch so rg fa ltig e  Schm ierung  a lle r  
einzelnen R eibungsste llen  bis zu einem  gew issen

ste llen  kann  die D eform ation  der Einzelfeder. 
w elche en tsp rechend  d e r F e ile rzah l an sich nur 
w enige M illim eter b e tra g t, au f  g roB er freicr 
L an g e  v e r te il t  w erden , ohne daB dam it an den 
B efestigungsste llen  eine andere  E rsche inung  ais 
ein gering fiig iges A nlegen d e r  F ed ern  gegen 
die Scheiben a u ftre te n  konn te . D am it scheint 
W esen tliches e rre ic h t:
1. die s ta r re  B efestigung  der F ed e rn  in beiden 

Scheiben schlieB t d o rt jeg lichen  Verschleifi 
aus, denn sie is t von je d e r  K ra ftu b e rtra g u n g  und 
G egenbew egung d e r e inzelnen T eile  an den 
eigentliclien B efestigungsste llen  fre izu h a lten ;

2 . d er s te ts  rad ia le  E inbau  d e r F edern  er- 
inoglicht gJeich g iin stig  rad ia le  und achsiale 
K ra ftu b e rtra g u n g  sow ie irg en d  eine Kom- 
b ination  der beiden;

3 . die Form  der F ed e rn  im Zusainmenhan^ 
m it ih r e r  e ig en a rtig en  B efestigungsw eisc

konnen und in  den K uppelscheiben einse itig  
oder be iderse itig  u n te r  fre ie r  B ew eglichkeit sorg- 
fa ltig  eingepaB t w erden. A bbildung 3 z e ig t 
eine solclie K upplung , w ie sie in  ahn licher W eise 
von den S ie m  e n s  - S c h u c k e r t  - A Y erken  aus- 
g e fiih rt w ird . E ine R eihe von s ta rk en  S tah l- 
bolzen is t in die eine K uppelscheibe konisch 
e ingepafit, in  d e r andern  dagegen  fre i bew eg- 
licli dadurch , daB je d e r  B olzen genau  in ein 
K ugelstiick , dieses in eine zw eite ilig e  Biichse, 
und diese endlich w ieder in die andere  K uppel
scheibe e in g ese tz t is t. N u r ausgezeichnete  W e rk -  
s ta tte n e in ric h tu n g  w ird  die g eg en se itig e  Zen-

G rad  begegnen kann , ohne ihn jedoch  vollig 
verh indern  zu konnen.

G rundsa tz lich  neue G esich tspunk te , welelie 
in  d ieser B eziehung  einen S c h r itt  v o rw a rts  zu 
bedeuten scheinen, e n th a lt eine K upidungsart, 
w elche in A bbildung 4 d a rg e s te llt  is t  (System 
P ro fe sso r S ta u b e r -C h a r lo t .te n b u rg ) . D ic Kupji- 
lung  e rfo lg t h ierbei durch  ein- oder mehrteilige 
F lach fed ern  von allgem ein  w ellen fo rm iger Kriim- 
n iung; die B efestigung  der einzelnen F edern  in 
den beiden K uppelscheiben gesch ieh t s te ts  in 
rad ia len  Ebenen, z . B . in S ch litz  und Bolirloch mit 
B efestigungsdorn . Zw isehen diesen Befestigungs-
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g e s ta tte t  A bbiegungen in  je d e r  R ich tung  
ohne unzulassige M ateria lbeanspruchung ; dio 
K upplung b e s itz t sorait a llse itige  B ew eglich- 
ke it bei re ibungsfre ie r, e n tla s te te r  B efesti- 
gung  der K uppelg lieder in beiden Sclieiben.

D ieses K upplungssystem , w elches die eben- 
erw ahn ten  V orzuge natnrgem aB  auch in  kleineren  
A usfiihrungen zu r G eltung  gelangen  laB t, d iirfte  
sieh bald in W e rk s ta t te  und B etrieb  A nhanger 
yerschaffcn.

Arbeitsverhaltnisse in der GroBeisenindustrie.
Yon D r. R u d .  L u d  w.  A r n o l d  in S tu t tg a r t .

Seit e iner R eihe von Ja h re n  w erden  von den 
G ew erkschaften  U ntersuchungen  iiber A rbeits- 

yerhaltn iśśe  und L ebensha ltung  der A rb e ite r 
v e ra n s ta lte t, die m it w enigen  A usnahm en w eder 
sachlich, nocli m ethodologiseh einen groBen An- 
spruch au f w issenschaftliche B earbe itung  erheben 
konnen. E s feh lt ihnen v o r allem die O bjek tiv i- 
ta t  der D a rs te llu n g . Auch die vo rliegende E r-  
hebung des christlichen  M eta lia rbe ite r-V erbandes 
aus dem Ja h re  1907 , die sich au f  die A rb e ite r- 
yerha ltn isse  in  der Schw ereisen industrie  er- 
s tre ck t, m acht h ie rro n  keine A usnahm e. W enn  
w ir nun tro tz  der sich tbaren  Milngel in eine 
B esprechung d ieser gew erkschaftlichen  A rbeits- 
s ta tis tik  e in tre ten , so gesch ieh t das v o r  allem 
aus dem G runde, weil bis j e t z t  g e rad e  in diesem 
w ichtigeił In d u striezw eig e  keine anderen  der- 
a rtig en  E rhebungen  au f  diesem Gebiet.e vo rliegen . 
V ersuche der R eg ie ru n g  in den beiden le tz ten  
Jah ren , h ierin  W andę! zu schaffen und dem 
W unselie des R eiclistages nach e iner eingelienden 
U ntersuchung d e r A rbeitsverh ftltn isse  in der 
G roB eisenindustrie zu cn tsp rec lien , haben zu 
der E rk en n tn is  g efiih rt, daB, w enn alle  in 
B e trac h t kom m enden U m stande B eriicksich tigung  
finden sollen, n ich t n u r m it groBen Schw ierig- 
keiten zu kam fąen  sei, sondern die E rm ittlungen  
auch eine ganz  unverhaltn ism aB ig  lange Z eit in 
A nspruch nehmen w urden.

Bei der herv o rrag en d en  R olle, w elche die 
E isen industrie  im gesam ten  deutschen AVirtschafts- 
leben spielt, is t es zunachst e rfo rderlich , den 
Um fang der vorliegenden  E rh eb u n g  kennen zu 
lernen. D as A ufrucken  D eutsch lands se it an d ert- 
halb  .Jah rzehnten  an die zw eite  S te lle  u n te r den 
E isen und S tah l erzeugenden  L andern  der E rde  

es w ird  dariu  nu r von den V ere in ig ten  S taa ten  
iibertroffen — h a t es m it sich g eb rach t, daB in 
se iner E isen industrie  iiber 370  000  A rb e ite r 
beschaftig t w erden. Von d ieser G esam tzahl ent- 
fallen nach der B e trieb szah lung  von 1907 au f 
die S chw ereisen industrie  im engeren  Sinne, 
d. h. auf die H iitten-, S tah l- und W alzw erk e  
170 000  B esehaftig te . W elche  B edeutung  d ieser 
A rbeiterm enge m it ih ren  A ngehorigen  a is  V er- 
b rau ch e r in der deutschen V o lk sw irtseh a ft zu- 
kom m t, le h r t am besten  ih r ja h r lic h  au f rund 
230  M illionen M ark zu seha tzender A rbeits- 
verd ienst. Schon aus diesem G runde a lle in  is t

es selir bedauerlich , daB nur ein T eil der A rbeit.er- 
zah l durch  die y e ra n s ta lte te  U ntersuchung  erfaB t 
w ird . E rk la r lich  w ird  dies dadu rch , daB einm al 
der P ro z e n tsa tz  der o rg an is ie rten  A rb e ite r  in 
der G roB eisenindustrie  n ich t besonders hocli is t, 
und von den O rgan is ie rten  w iederum  n u r ein 
T eil dein ch ristlichen  M eta lla rb e ite r-V erb an d e  
angehiirt. A uf der anderen  S eite d a rf  m an jedoch 
n ich t vergessen , daB sich der V erband gerade  
aus den drei In d u s tr ie z e n tre n : R lie in lan d -W est
falen , O berschlesien sow ie L o th rin g en  und dem 
S aa rg eb ie t, h aup tsaclilich  re k ru tie r t  und so am 
ehesten dazu  beru fen  e rs c h e in t, d e ra r tig e  
s ta tis tisch e  E rm ittlu n g en  anzuste llen .

D er E rhebung  sind zw ei F ragebogen  zugrunde 
g e leg t w orden, von denen d e r eine ais P ersonen - 
fragebogen  von den A rbe ite rn  se lb st, d e r andere  
ais W e rk s ta ttb o g e n  von einem Y ertrauensm ann  
fiir jede  W e rk s ta t t  auszufiillen  w ar. W ird  durch 
diese A r t  der E rm ittlu n g  schon von voi'nherein 
eine s ta rk ę  E in se itig k e it in der A uffassung  in 
die D ars te llu n g  h in e inge tragen , um w ieviel m ehr 
muB es der F a li sein, w enn beide F rag eb o g en  
au f m ehr ais 100 F ra g e n , ohne B eriicksich tigung  
der zah lre ichen  N ebenfragen , iiber a lle  m oglichen 
personlichen , w irtschaftlichen  und sozialen  Y e r
ha ltn isse  A uskunft v e rlan g en ! D ie A usgabe 
eines W e rk s ta ttb o g e n s  m it einigen w enigen 
F ra g e n  iiber A rb e itsze it und -lohne lHltte nach 
dem B eispiele d e r E rhebung  seitens des H olz- 
arbe ite rveri)andes vom J a h re  1906  fu r den vor- 
liegeiulen Zweck vo llauf gen iig t. In te re ss a n t 
is t  jeden fa lls  die T a tsac h e , daB in dem 247 
Seiten  langen  B erich te  m it keinetn W o r t davon 
die R ede is t, in welchem U m fange die B ean t- 
w o rtu n g  d e r F rag en  e rfo lg t und ob und inw ie- 
w e it das e rh a lten e  M ateria ł e iner k ritisch en  
D u rch sich t u n te rzogen  w orden is t.

D ie H aup tergebn isse  d e r E rh eb u n g  iiber 
A rb e itsze it und A rbeitslohn  sind in zw ei T abe llen , 
die nach geograph isch  geo rd n e ten  W erk en  und 
innerhalb  derselben nach W erk s - bezw . A rb e ite r- 
g ruppen  ab g estu ft sind, zusam m engeste llt. Die 
einzelnen W erk sab te ilu n g en  sind insow eit h ier- 
bei au fgefiih rt w orden , ais A ngaben vo rlagen . 
W enn  z. B . die R heinischen S tah lw erke  in 
D uisburg -M eiderich  in  folgende A b te ilungen : 
H am m erw erk , H ochofenbetrieb , M artin sw erk , 
T hom asw erk , B łock w alz w erk , B andagen  w alzw erk ,
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S tab w alzw erk , Feinwralzw erk ,Schw eiB ofenbetrieb , 
K esselhaus, R e p a ra tu rw e rk s ta tt ,  B ahnbetrieb , 
H ilfsa rb e ite r ze rfa llen , so is t dam it noch n ich t 
g esag t, daB die g esam te  innere  O rgan isa tion  des 
H iitten w erk es d a rg e s te llt  w orden  w itre. J e d e r  
W e rk sg ru p p e  en tsp rechen  nun in  d e r R egel 
eine, m ancłunal auch m ehrere A rb e ite rg ru p p en , 
welche die G rund lage  d e r ganzen  E rhebung  
bilden. Ihnen  sind aucli die E rgebn isse  iiber 
A rb e itsze it und -lohn b e ig e se tz t w orden.

E he w ir uns nun ilire r B esprechung  zu- 
wrenden, is t  noch k u rz  au f die iibrigen E rhebun- 
gen einzugehen. E in e r gcm einsainen B esprechung  
bei je d e r  W erk sab te ilu n g  sind die T rin k - , B ade- 
und W aschgelegenheiten , die A nkleiderUum e und 
S ch ranke  u n te rzogen  w orden. D ie v o rg eb rach ten  
K lagen  sind jedoch  d e ra r t ig  sub jek tiv  gefiirb t, 
daB nah e re  H itte ilu n g en  h ie riiber zu niachen 
sich wohl kaum verlohnen  w urde. llo h e r zu 
bew erten  is t im m erliin das gesam m elte  M ateria ł 
iiber die W o h lfah rtse in rich tu n g en , w iew olil se lbst 
h ie r n ich ts neues B em erkensw ertes zn tag e  ge- 
fo rd e rt w orden is t.

Zunlichst is t  es noch e rfo rd e rlich , d a ra u f  
h inzuw eison, daB jeg lich e  A ngaben dariiber, in  
welchein U m fange sich die M itg lieder des ch ris t- 
lichen  M eta lla rb e ite r-V erb an d es an  d e r E rh eb u n g  
h e te ilig t haben, fehlen. E s is t das ein w e ite re r, 
n ich t zu u n te rsch a tzen d e r M angel in  d e r ganzen  
U ntersucbung , ganz  abgesehen davon, daB durch 
die B eschrilnkung  au f  die M itg lieder dieses V er- 
bandes die E rgebn isse  n ich t ohne w e ite re s  ais 
typ isch  fiir die G esam theit der A rb e ite r  in  der 
G roB eisen industrie  h in g es te llt w erden konnen. 
Im  einzelnen e rg ib t sich fo lgendes: A us den 
A ngaben iiber die A r b e i t s z e i t ,  die fu r 14G 
W erk sab te ilu n g en  v o rliegen , ge lit h e rv o r , daB 
im allgem einen d e r Zw 5lfs tu n d en tag  vo rherrscben  
soli. E ine k iirzere  A rb e itsze it von e lf  oder 
g a r  n u r von ac lit S tunden, w ie sie z. B . in 
zw ei W erk sab te ilu n g en  fiir die O fenleute best.cht, 
sow ie in zw ei W alzw erk en  m itE rfo lg  du rchgefiih rt 
sein so li, ebenso w ie das Y orkom m en lflngerer 
( 13 , j a  14 S tunden-) Schichten  gehoren  zu den 
A usnahm en. U eber die A rbe itspausen , die heu te  
durch die B u n d esra tsv e ro rd n u n g  voin 19 .D ezem - 
b e r  11I08  fiir  a lle  A rbe itssch ich ten  m it m ehr 
a is a ch ts tiin d ig e r D au e r au f zw ei S tunden  im 
g anzen  festgese tz t. sind, is t  von 81 W erk s -  
abteilungon  A uskunft e r te il t  w orden . D ie iiber- 
w iegende M ehrzah l von ilinen h a t die nun- 
m ohr g ese tz lich  vorgeschriebene P au se  aufzu- 
w e ise n ; n u r eine einzige u n te r den iibrigen is t 
m it e iner zw eieinhalbstiind igen , a lle  anderen  da- 
gegen  sind bis zu e in e r e instund igen , v e re in ze lt 
m it noch ge rin g e ren  P ausen  v e r tre te n  Yon 
u n g e fah r der H illfte  a lle r  W erk sab te ilu n g en  
w erden  die P au sen  regelm ilB ig e in geha lten .

D er B etrieb  der H ochofen und W alz w erk e . 
d e r unun terb roeben  T a g  und N ach t e rlia lten

w erden  muB, b r in g t es m it sich, daB in zwei 
D ritte ln  a lle r  A bteilungen die sogenann te  Tag- 
und N ach t-(W echsel-)S ch ich t besteh t. N u r vou 
2 !) A bteilungen  w ird  led ig lich  T ag sch ich t an- 
gegeben, w ahrend  \v’e ite re  16 te ilw eise  T ag - und 
N ach tsch ich t haben. D ie F o lg eersch e in u n g  der 
W echselsch ich t bilden die D o]ipelschichten. Sie 
bestehen d arin , daB der A rb e ite r  in regelmafliger 
W ied e rk eh r nach  14 T ag en , se lte n e r  nach 8 
T ag en  oder nach einem M onat innerhalb  24 
S tunden  zw ei Schich ten , eine T ag - und eine Nacht
sch ich t, maclien muB. D arn ach  h a t er eine 
R uhepause von vo llen  24  S tunden  a n s ta t t  der 
sonstigen  zw olfstiindigen. U eber diese MaBregel, 
die A rb e ite r  in regelm aB igem  T u rn u s  abwechselnd 
T a g  und N ach t zu beschaftigen , kann  man 
zw eierle i M einung sein. Voin re in  menschlichen 
S tan d p u n k te  aus b e tra c h te t , is t es n u r zu be- 
grtiBen, w enn der A rb e ite r  ja h ra u s  ja h re in  nicht 
n u r N a c h ta rb e it m acht, sondern  die Wechsel- 
sch ich ten  ihm aucli die T a g a rb e i t ermoglichen. 
I s t  nun noch die R uhepause zw ischen den Doppel- 
sch ich ten  angem essen hoch ań g ese tz t, wie es 
nach  der oben an gefiih rten  B undesratsverordm ing 
geschehen is t, und z w a r a u f  8 S tunden , so 
d iirfte  sich w ohl kaum  gegen  diese E inrichtung 
e tw as g ru n d sa tz lich  B e rech tig te s  einwenden 
lassen . In te re s s a n t zu beobachten  is t  es, wie 
d e r B erich t g e rad e  15 W erk sab te ilu n g en  auf- 
fiihren  k an n , die diese W echselsch icb ten  aufzu- 
w eisen haben, und von 23 w eite ren  zu berichten 
weiB, daB sie se lten  oder unbestim m t zu leisten 
sind, w ahrend  sie sich bei allen  iibrigen nicht 
finden. W ie  tendenzios-pessim istisch  d e r ganze 
B e rich t iiberbaup t abgefaB t is t , dafiir bilden die 
A ngaben  iiber die U eberstundenarbeit ein weiteres 
treffendes B eispiel. A is B ew eis fiir ih r  hauflges 
V orkom m en w ird  d a ra u f  h ingew iesen , daB von 
146  W erk sab te ilu n g en  58 regelm aB ig  Ueber- 
s tunden  m achen lassen , w ahrend  die Mehrzahl 
der Bet.riebe se lten  oder g a r  n ich t Ueberzeit- 
a rb e it v e rlan g en . U m gekeh rt dagegen  is t das 
V erh a ltn is  bei der S o n n tag sa rb e it. Ob sich die 
U eberstunden- und besonders die Sonntagsarbeit 
in den H ochofen- und W a lz w erk sb e trieb en  jeinals 
ganz  verm eiden  lassen  w erden , is t  seh r fraglicli. 
Man b ra u c h t nu r an die stad tischen  A rb e ite r zu 
denken, die in derselben  L ag e  sind.

W ir  w enden uns nunm ehr den Erhebungen 
iiber den A r b e i t s l o h n  zu, die sich sowohl auf 
die A r t  d e r L ohnberechnung  ais auch auf dic 
H ohe des S tunden- und Schich tlohnes, getrennt 
nach A kkord - und S ch ich ta rb e it, e rs treck en . Die 
E u tsche idung  dariiber, ob A kkord- oder Scliicht- 
lohn in  e in e r A rb e ite r-  oder L ohng ruppe vor- 
h e rrsch te , w urde dabei in  d e r W eise  getroffen- 
daB, w enn auB er dem festste lienden  Schichtlohn 
eine nach  d e r A rb e its le is tu n g  schw ankende Ver- 
g iitu n g  s ta ttfa u d , au f  A kkordlolm  e rk a n n t wurde. 
A is E rg eb n is  d ieser B erechnung  e rgab  sich



20. Juli 1010. Arbcilsw rhaU nisse in  der Grofieisenindustrie. Stahl und Eisen. 1255

fo lgendes: von insgesam t 408  A rbeiter- bezw . 
L ohngruppen  w tirden 66 °/o m it A kkordlohn und 
3 4 °/o m>t Schichtlolin erhoben. — A us den 
A ngaben iiber den tag lichen  D ureh sch n ittsv er- 
d ienst sow ohl bei der A kkord- ais auch bei der 
S ch ich ta rbe it e rg ib t sich ein auB erst g iinstiges 
liild  von den E inkouim ensverhaltn issen  der Be- 
te ilig ten  in  der Schw ereisen industrie . B e tru g  
doch der tag liche  im A kkord  y erd ien te  D urch- 
schn ittslohn  5,36  JL  bei einem durchschnittlichen  
M indestsatz von 4,90  JL  und einem H ochstsa tz  
von 5,82 JL . F iir  300  A rb e its tag e  berechnet er- 
gilit sich d araus eine durehschn ittliche  J a h re s -  
einnahm e von 1608  JL . W en ig e r g lanzend , 
aber durchaus n ieh t unbefriedigend sind die 
E rgebnisso  beim Schichtlolin, da h ie r der 
n ied rigsto  durehschn ittlich  3,50  JL  und der 
hochste 4 JL  b e tr iig t, so daB der G esam tdureh- 
schnittslohn 3,75 JL  fiir den Z w olfstunden tag  
betriig t. D er du rchschn ittliche  Jah re sv e rd ie n s t 
s te llt sich demgemaB au f 1125 J L , bei beiden 
K ategorien  von A rb e ite rn  zusam men im D urcli- 
sch n itt au f  1365 JL . D er Y ersuch , dieses E r-  
gebnis dureh  den H inw eis darauf, daB die E r- 
hebungen sich fa s t ausschlieB lich au f die best- 
gelohnten  A rb e ite r der S chw ereisen industrie  und 
ferner hauptsach lich  au f die rhein isch-w estfa li- 
schen In d u s trieb ez irk e  e rs treek en , w alirend die 
A rbe ite rg ruppen  der siidw estdeutschen und ober- 
schlesischen Ind u strien  m it ih ren  geringen  Lohnen 
w enig v e r tre te n  seien, abzuschw ilchen, erschein t 
nach allem , w as der B orich t en tw eder ver- 
schw iogen oder e n ts te llt  g eb rach t h a t, w enig 
gliicklich. A llenfalls konn te  man den E inw and 
gelten  lassen, daB zu r Z eit d e r E rm ittlu n g  im 
Somm er 1907 dic LShne noch im Zeichen der 
H ochkon junk tu r gestanden  h a tten .

W ie  h in fa llig  die obige B ehaup tung  von der 
fas t ausschlieBlichen B erucksic litigung  der best- 
gelohnten  A rb e ite r usw . is t, g eh t schon aus dem 
herv o r, w as der B erich t iiber die A kkordberech- 
nungen m itte ilt. Z unachst is t es erfo rderlich , 
einige A ngaben iiber die H andhabung  der A kkord- 
a rb e it im allgem einen zu m achen. In  der M chr- 
zah l der A rb e ite rg ru p p en  is t  der K olonnen- 
akkord  tiblich, w ahrend  n u r ein D r it te l  ungefah r 
im E in ze lak k o rd  a rb e ite t. F e rn e r  w ird  der 
A kkord hauptsach lich  nach dem G ew icht der 
E rzeu g u n g , w elcher dem ganzen  teclinischen 
ProzeB  im H iitten - und W alzw erk sb e trieb  am 
besten  en tsprechen  d iirfte , fe s tg e se tz t. D er 
S tiickzah lakkord  is t  dagegen  verhaltn ism aB ig  
w enig gebrauehlich . In  den K olonnen is t  nun 
die E ntlohnung  — und dam it kommen w ir au f 
unsere obigen A usfiihrungen zuriick  —  durchaus 
n ieh t gleićhm aBig, sondern sie e rfo lg t in  einer

ganz bestim m ten, m it jedem  w eiteren  A rb e ite r  
den L ohn verk le inernden  A bstufung . D en H ochst- 
v e rd ienst h a t d e r „ e rs te  M ann“  m it einem B e- 
tra g e  bis zu  7 , 8 , in  E inzelfa llen  so g ar bis zu
9 und 10 J L ; schon die zw eiten  M anner e r 
ha lten  eine hedeutend ge rin g e re  E n tschad igung , 
die sich dann bei den d ritten , v ie r ten , fiinften 
M annern stufenw eise e rn ied rig t, w ie sich aus 
d e r W e rk ta b e lle  ersehen laB t. H ie r und da 
tr iff t man auch nur Schichtlolin  bei denK olonnen- 
a rb e ite rn  an.

W enn  die A rb e ite r  an  dem hohen L ohn des 
K olonnenfiihrers au szusetzen  haben, daB er 
hauptsach lich  dazu dienen so li, die ub rigen  
A rb e ite r zu m oglichst hohen L e istungen  anzu- 
spornen , so e rsch e in t uns diese W irk u n g , falls 
sie ta tsach lieh  b eab sieh tig t is t, du rchaus gerech t- 
fe r tig t . D as P rin z ip  der G ew erkschaften , ilire 
M itg lieder zu veran lassen , n u r einen T eil der 
A rb e itsk ra f t in den D ienst ih re r  A rb e itg eb e r zu 
ste llen , is t im hochsten  G rade verw erflich . D as 
P liich t-und  Y eran tw ortungsgefiih l w ird  au f  diesem 
W ege in w eiten  K reisen  des V olkes system atiscli 
g e to te t. D ie iiblen, den K eim  des U n terg an g es 
in sich bergenden  F o lgen  dieses V orgehens, 
w elches das V erschw inden eines hohen s ittlichen  
F a k to rs  aus dem deutschen  V olke im G efolge 
h a t, w erden  sich nu r zu bald an  den F iih re rn  
d ieser B ew egung se lber rachen .

Den W unschen  der A rb e ite r  dagegen , die 
au f  Abseliaffung der e inseitigen  F e s tse tz u n g  des 
A kkordsatzes dureh  die B e trieb s le itu n g  oder den 
M eister, sow ie au f E in fiih rung  regeln iaB iger 
L ohnzah lung  und B ese itigung  der hohen Lolin- 
ru ckstande  liinzielen, is t  die B erech tig u n g  n ieh t 
zu versagen . A uf der anderen  S eite  d a rf  
man jedoch n ieh t v e rg e ssen , daB die E in - 
behaltung  eines T e iles  des L ohnes o ft genug  
das e inzige M itte l fiir den A rb e itg eb e r b ildet, 
dem allzuhautigen  A rbeiterw echsel vorzubeu- 
gen , um sieh einen w en igstens einigerm aBen 
gleićhm aB ig durchgeb ildeten  A rbe ite rs tam m  zu 
e rh a lien .

F assen  w ir die b islierigen E rg eb n isse  in 
einem SchluB w ort zusam m en ! E s la flt sich n ieh t 
leugnen, daB die ganze  D ars te llu n g  des B erieh tes 
iiber die A rb e ite rv e rb a ltn isse  in  d e r S chw er
e isen industrie  an e iner hoehst e inse itigen  A uf- 
fassung  k ra n k t . Schon im N am en der G erech tig - 
k e it is t  deslialb zu hoffen, daB es n ieh t bei 
diesem e rs ten  Y ersuche bleiben, sondern  daB es 
gelingen  w ird , dureh  eine ob jek tive , w issenschaft- 
lichen A nforderungen  en tsp reehende U n tersuchung  
K la rh e it in die ta tsach lichen  V erh a ltn isse  und 
dam it in w ichtige sozia lpo litische F ra g e n  zu 
b ringen.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P a ten ta n m eld u n g en .*

7. Juli 1910.
KI. 18 b, Sch 34 200. Bcsehiekungsvorrichtung fiir 

Schmelz-. Blockw&rm- und andere Oefen. Max Schenck, 
Diisseldorf-Oberkassel, Sonderburgstr. 5 a.

KL 19 a, M 35 770. SchicnenstoBvcrbindung mit 
fest an jodem Schieńenende angebrochten, das andere 
Schienenende unterstfitzenden vórspringeriden FulJplatten. 
Oscar Melaun, Berlin, Quitzowstr. 10.

KI. 24 c, P  23 203. Unabhiingig vom  Ofen be- 
wehrter und abnehmbarer Ofenkopf fur Regenerativiifen. 
Poetter & Co., A. G., Dortmund.

KI. 31 a, M 38 929. Verfahren und Einrichtung (lor 
Trockenlufterzeugung bei Trockenofon fiir die Formen 
in GieBereien. Paul Mongen, Miilheim a. R h., Kalker- 
straBe 72.

KI. 31 c, P  24 001. Verfaliren und Vorrichtung zum  
Um sehm elzen von M etallspanen u. dgl. W alter Fair 
Prince, E lizabeth, N ew  Jersey, V. St. A.

KI. 81 o, M40 790. Hiirde zum Aufstapeln von Walz- 
gut. Markisehe M aschinenbauanstalt Ludwig Stucken- 
holz, A. G., W etter a. d. Ruhr.

11. Ju li 1910.
KI. 7 a, II 40 095. Rohrwalzwerk m it mitlaufcndor 

StiltZYoniehtung fiir die von einer W armhalterohro 11111- 
gebeno Dornstange. O tto H eęr, Ziiricli.

KI. lOa, B 54 807. Yerfahren zur Beheizung von 
Koksofen (Entgasungsofen) und Koksofen zur Ausflbung 
des Verftthrens. Dr. Theodor v. Bauer, Berlin, Hohen- 
zollerndamm 208.

lOa, B 55 731. K oksofen fiir Nobenprodukten- 
gew innung m it in  Schlangonwindungen Y erlaufenden 
wagereehten HeizzUgen; Zuk.  z. Anin. B 54 807. Dr. 
Theodor v. Bauer, Berlin, Hohenzollórndamm 208.

KI. 10 a, M 34 834. Stanipfm aschine fiir Kohle
u. dgl. m it Vorrichtung zum Beschleunigen des fallendon 
Stam pfers. Franz Mćguin & Co., A. G., und W ilhelm  
Milller, D illingen, Saar.

KI. 12e, M. 35 922. Vorrichtung zur R einigung von 
staubfiihrenden Gasen, insbesondero zur Ausscheidung  
des Braunkohlenstaubes aus dem W rasen, der bei Brikett-

* Dio Anm eldungen liegen von dem angogebenen 
Tage an wiihrcnd zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruoherhobung im P atontam te zu 
Berlin aus.

fabriken aus den Trockentrom m elschloten austritt. Karl 
Maxaner, Frankfurt a. M., Habsburger Allee 30.

KI. 21 li, S 26703. Elektriseher Induktionsofen; 
Zus. z. P at. 189 202. Socićtć anonym e des Procedes 
Gin pour la Metallurgic Elcctrique, Paris.

K l. 24f, B  56 098. Gaserzouger-Korbrost mit an
ihren oberen E nden drehbar aufgehiingten Stiibeii unii 
sehwingbar gelagertem  Grundrost. Badische Anilin- und 
Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh.

Kl. 31 c, N  11263. Eiserne verjungte GieBform zum 
Beseitigen der Lunker gegassener Błocko durch Prcssen. 
Norddeutsches Stahlwerk, G. m. b. H ., Rendsburg.

K l. 31 c, R 29 942. Verfahren zur llerstellung der
GuBformcn fOr R illenscheiben, J  - Pro fi len oder anderen 
Modellen mit cinspringenden Ecken auf der Form- 
m aschine m ittels eines geteilten  Modelles unter Iie- 
nutzung eines im Formkasten von H and gebildeton 
Sandkernsttickes. Herm ann R flhl, Milspe i. W estf.

K l. 48b , H  45 899. Schm elzpfannc fiir das Ver- 
zinken, Yerzinnen u. dgl. m it auswechselbarcni Innen- 
mantel zum Schutz der auBercn W andung gegen Kor- 
rosion. Alexander H esscl, Dusseldorf, ParkstraBe 59.

K l. 19 b, W 29 849. Vorrichtung zum  K uppeln der
W erkzeugschlitton von Lochmaschinen, Scheren, Fasson- 
eisenschneidern, Ausklinkmaschinon, Tragersohneide- und 
iihnlichen W erkzeugmaschinen m it von einem Exzenter 
bewegter Sehubstange. W erkzeugniaschinenfabrik A 
SchUrfls Nachfolger, MOnchen.

Kl. 81 e, B 54 733. K oksloseh- und Forderanlage 
mit einem  oder mehreren durch ein ondloses Zugorgan 
vor den Oefen entlang bewegten FordergefaBen. Berlin- 
Anhaltische M a.schinenbau-Act.-Ges., Berlin.

D e u ts c h e  G ebrauchsm u stere in tragun gen .
11. Ju li 1910.

Kl. 1 b, Nr. 427 640. Elektrom agnetkorpcr m it zick- 
z.ackformigen Polschuhcn fiir elektrom agnetische Scheide- 
apparate. Heinrich KeBler, M etallwaren- u. Maschinen- 
fabrik, G. m. b. H ., Oberlahnstein a. R h.

K l. 18a, Nr. 427 639. Hochofenform a u s  Schmiede- 
eisen. A ugust Hiiinberg, Mulhcim a. d. Ruhr, Eohberg 7C.

K l. 18 b, Nr. 427 321. Martinofen-TOrhohlrahincn 
m it autogen voll gescliweifiten Vorbindungs-AuBenkanten. 
Gebrilder SeliuB, Siegen i. W.

K l. 24 h, Nr. 427 436. Beschickungsvorrichtung fur 
Generatoren. Poetter & Co., A. G... Dortmund.

Kl. 49b , Nr. 427 341. M etallschere fur Stab- und 
Flacheisen. Arno Fein, Leutenberg i. Th.

Statistisches.
Die preuBlschen Staatseisenbahnen in den Jahren 1895 bis 1909.

Der „Verkehrs-Korrespondenz‘‘ * entnehm en wir dio folgenden Angaben iiber die Bet riebsergebnisse der preuSi- 
schen Staatseisenbahnen in den letzten  14 Jahren.

Julir

Bahnliinge 

am Ende 

des Jahres

km

Anlai-e- 
knpttnl 

fflr 
1 km

.«

tilnnahme auf 
1 km durch- 
schnittllcher 

Betriebslange 
au< dem 

Per- 1 
K0nea. | 0u,er- 

verkclir 
J i | M

Geaamt- 

EinnahmeJ Ansg-abe 

in
Millionen .X

Uebcr-
schuO

Yer-
zingung

des
Anlage-
kapitals

?6

Betrteb*-

kosten-

zifTer

Elnnahme 

fur 

1 tkm

Ó

D!e Ton 
jeder 

"Wageu- 
achse 
durch- 

laufeneo

km

Die Sutz- 
last auf 
jeder 

Wagen- 
aehse 
belmg

l

1895 20 985,72 255 895 10 375* 25 899 1039,4 569,65 469,47 6,75 54,83 3,52 16 721 2,90
1900 29 967,19 258 990 12 869: 302S0 1392,3 828,12 564,22 7,14 59,48 3,52 16 507 2,91
1905 33 013,25 263 989 14 199] 33 322 1729,25 1048,3 680,95 7,52 60,62 3,58 16 356 3,11
1906 33 582,09 268 80S! 14 494! 35 140 1867,87 1169,77 698,09 7,4S 62,63 3,55 18 114 3,02
1907 34 215,51 279 207 15 163 35 567 1954,0 1361,6 592,4 6,33 69,68 3,54 18 079 3,06
1908 34 S43,24 286 254 14 S19 34 631 1910,2 1425,4 484,8 6,53 74,62 3,58 16 356 3 ,U
1909 — — —  i — 2029,6 1400,3 629,3 5,22 68,99 — — —

Im  Verg!eich m it dem Jahre 1S95 +  1 0 0 % !+  146% +  34% '— 1,53 +  14,16 +  0,06 —  365 +  0,21

* Nr. 27, Juli 1910.
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GroBbritanniens AuBenhandel.

K ln fu h r A u sfu b r

J a n u a r bis J u n t

1009

tOU* *

1910 

to n s  *

1909

t o m *

1910

tOllB*

S te in k o h le n ..................................................................................
2 946 087

1
3 768 8S0 2211 

(3 0  421 691
4 190

29 823 397
Stein koiil en k o k s .........................................................................
S te ink old en b rik etts....................................................................

\  2 336 20 578 i  520 062 
\ 755 520

412572  
788 477

8 937 29 363 80 427 91 536
R o h e i s e n ....................................................................................... 33 809 87 391 539 649 621 106
E is e n g u B ....................................................................................... 2 748 1 841 2 835 2 009
S ta h ig u B ....................................................................................... 919 1 408 370 70(i
S c h m ie d e s tu c k e ......................................................................... 398 964 384 28S
S ta b b e h m ie d e stu c k e ............................................................... 5 089 6 712 1 143 595
SchweiBcisen (Stab-, W inkel-, P r o f i l - ) ............................. 42 310 43 578 5 1  403 70 379
Stahlstabc, W inkel und P r o fiio ........................................... 15 318 27 389 75 815 110 148
GuBeisen, n icht besonders g e n a n n t .................................. — — 18 886 24 795
Schmiedeisen, niciit besonders g e n a n n t ......................... — — 28 941 31 491
Rohblockc .................................................................................. 11 069 13 093 67 51
Vorgewalztc Blócke, KnUppel und Platinen . . . . 206 388 136 291 877 1 461
Brammen und W eiB b lcoh b ram m en .................................. 62 448 105 651 — —
Trager ............................................................................................ 25 728 38 171 64 345 66 494
S c h ie n e n ....................................................................................... 16 117 7 116 292 729 227 700
Sehienensttihlo und S c h w e l le n ............................................ — — 32 719 35 672
R a d s a t z c ....................................................................................... 651 940 17 229 10 331
Radreifen, A c h s e n .................................................................... 3 090 l  459 6 595 8 729
Sonstiges Eisen bahnmatcrial, nicht bcs. genannt . . — — 33 407 29 837
Bleche nicht unter */, Z o l l ................................................. 17 233 29 955 46 761 58 269

Desgloiehen unter */8 Z o l l ................................................ 12 541 12 76S 32 292 34 877
Verzinkte usw. B l e c h e .......................................................... — — 231 494 298 260
Sehwarzbleche zum V e r z in n e n ............................................ — — 31 10S 26 167 I
Ycrzinnto B l e c h e ........................................................................ — — 210 743 239 309

— — 7 3
lJraht (einschlieBlich Telegraphcn- und Telephondraht) 24 058 24 314 27 458 36 865
D rah tfab rik ate............................................................................. — — 20 811 21 832
W alzd rah t....................................................................................... 23 824 43 105 — ___

D r a h t s t i f t c .................................................................................. 22 869 24 12S — ___

Nagel, Hoizschrauben, N i e t e n ............................................ 4 601 4 094 11 430 12 989
Schrauben und M u tte r n .......................................................... 2 320 2 082 9 167 10 543
Bandeisen un<l R o h r c n s tr e ife n ............................................ 13 670 14 401 16 204 24 603
Riihren und R61irenverbindungen aus SchweiBcisen 7 543 10 194 69 183 86 230

Desgleichen aus G u B e is e n ................................................ 1 172 931 66 277 93 727
K etten, Anker, K a b e l ............................................................... — — 13 179 14 377
B ettstellen  und Teile d a v o n ................................................. — — 6 904 10 119
Fabrikate von Eisen und Stahl, n icht bes. genannt . 9 303 12 869 42 290 03 009

Insgcsam t Eisen- und S t a h l w a r e n .................................. 574 153 680 208 2 083-135 2 370 639
1 m Werto v o n ................................................ ........................£ 3 84 1 511 4 426 305 18 548 402 21 239 134

* Zu 1016 kg.

Die Eisenindustrie Luxemburgs im Jahre 1909.*

Dem vor kurzem erschienencn Jahresberichto der 
Luxemburgischen H andelskainm cr** entnehm en wir 
nachstehende Angaben iiber die E ntw icklung der Eisen- 
und Stahlindustrie des GroBherzogtums wahrend des 
letzten Jahres im Verhaltni» zum  Jahre 1908.

Zahlentafel 1 zcigfc die Vcrluiltni?se beim E i s e n e r z -  
b o r g b a u  des Landes.

Die E i s e n e r z f o r d c r u n g ,  dio schon im  Jahre 1908 
um 1 692 001 t  Zuriiekgegangcn war, hat im  Berichts
jahre nochmals um 6994 t  abgenommen. D iese an 
und fiir sich geringe Ziffcr gewinnt an Bedeutung, wenn 
man bedenkt, dali der Riickgang m it einer auBerordcnt- 
lieh regen Tatigkeit in der Eisenindustrie zusammen-

Zahlentafel 1.

* Vgl. „S tah l und Eisen“ 1909, 1. Sept., S. 1365/6.
** Grami-Duchć do L uiem bourg: „Rapporfc General 

sur la  Situation de ('Industrie et du Commercc pendant 
1’Anneo 1909“.

1909 190S

Anzahl der G r u b e n ...................
G e sa in tfo r d e r u n g ....................t
der W ert der Forderung . . fr. 
Durchschnittspreis fur die 

T o n n o .......................................fr.

5 793 874 
15 850 966

2,73

92  
5 800 808 

16 696 005

2,88

Anzahl der Arbeiter unter
T a g e ................................................

Anzahl der Arbeiter iiber
T a g e ................................................

3 596 

1 706

3 579

1 859

som it dereń Zahl insge,samt 5 302 5 438

fiillt. Zwar stieg der Verbrauch im Lando um 934140 t  
gegeniiber dem Vorjahre, dieser Gewinn wurde aber 
durch geringeren Absatz naeh dem Auslande wieder aus-



1258 Stahl und Eisen. Slutiftinches. 30. Jahrg. Nr. 29.

geglichen. W ahrend im  Jahre 1907 Lusem burg noch  
55 % des belgisehen Bedarfes an Eisenerzen deckte, 
ging dieser Anteil im  Jahre 1908 auf 51 % und im  
Berichtsjahre sogar auf 37 ‘/ 2 %  zuriick. D ieser Ruck- 
gang ist zum groBen Teil auf die steigende Ausfuhr 
franzósischer M inetto aus dcm D epartem ent Meurthe- 
et-M osello zurtickzufOhren. —  Dio m ittlere Leistung des 
einzelnen Erzgrubenarbciters belief sich fiir 1909 auf 
1092,771 (i. V. 1006,728) t  im W erle von 2989,02  
(3070,24) fr.

Auf dio verschiedenen Bergbau bezirke verteilte sich 
der Eisoncrzbergbau des Bcriehtsjahres in nachstchender  
W eise:

Zahlentafel 2.

R c z 1 r k
1  o-Z

s fc C 
<

Forderunp

t

Wt r l

fr.

Anzahl
der

Arbeiter

E s c h ......................... 19 1 585 275 4 539 015 1432
Dtidelingen - Rtime-

l i n g e n .................... 34 2 188 495 6 029 989 2145
Differdingcn - Pe-

t i n g e n .................... 35 2 020 125 5 281 962 1725

Zusammen wie oben 88 5 793 S75 15 850 966 5302

verbrauchten die Stahlwerke im letzten  Jahre G89S571 
gegen 599 898 t  im Jahre 1908. Sie beschiiftigten im 
ganzen 3548 (3300) Arbeiter.

Zahlentafel 3.

Es w u rd e n  e rz c u g t 

a n

Im  J a h r e  1909 im  J a h r e  I90S

i

im W e rtc  
vo n

fr.

im  Wi-rte 
von

t  fr.

Puddelroheisen . 
Thomas roheisen . 
GieBereiroheisen .

77552
1276715

198323

4174952
76558755
11021811

5034s! 3 1 29395 
1071632,72273443 

177941)11372278

Insgesam t 
Im  Durchsohnitts-

werte von . .

1552590|9175551S 1299918|86775116;

59,23 fr. f. d. t 66,75 fr. f. d. t ;

Zahiontafel 4.

D as Verhaltnis zwischen der Forderung der Erzgruben 
m ul dem Erzverbrauche der H ochofen (ohne Bcriiek- 
sichtigung des Ursprunges der Erze) gestalteto sich in 
den beiden letzten Jahren wio folgt: 

i m J . h r ,  E rz fo rd e ru D g  E r z v e r b r S c h
t t  d . F o rd e ru n g

1909 5 793 875 5 054 550 87
1908 5 800 SOS 4 120 410 71

N ach Landom , dio n ich t zum Zollvercinsgebieto  
gehoren, fiihrto L usem burg aus:

Min i ł . G e n ia h le n e
im  J a h r e  * c T h o m a ssc h la c k e

t t
1909 1 784 522 1977
1908 2 213SSG 836

D i o E i n f u h r  v o n  M a n g a n e r z ,  die sich im  Jahro 
190S auf 04586 t  belaufen hatte, betrug im Beriehtsjahro  
insgesam t 74 610 t  und verteilte sich auf dio Ursprungs- 
lunder folgendermaBen: 19(|9 , 90s

t t
B rasilion ..................................  3 710 207
B r it iso h -In d ic n ...................  30 097 23 584
G riech en lan d ........................  370 —
R u B la n d ..................................  31 292 40 312
S p a n ie n .................................. ' 127 131
T u n i s .......................................  —  352
U ebrige L an d er...................  20 —

Insgesam t 74 616 64 586
W ahrend also die Manganerzzufuhr von Britisch-Tndien 
und Brasilicn wesentlich zugenom men hat, ging dio 
E infuhr aus RuBland um  rd. 15 %  zuriick.

Uober den H o c h o f e n b e t r i e b  ist aus dem Be- 
richte zu ersehen, daB im  Jahre 1909 von den vorhan- 
denen 34 (i. V. 31) H ochofen 33/34 (30/31) im ganzen 
1691 (1391) W oehen hindurch im Feucr standen. D ie  
Erzeugung der H ochofen an Roheisen ist aus Zahlen
tafel 3 ersichtlich. -— D ie Anzahl der im Hochofen- 
betriebo beschaftigten Arbeiter belief sich im  B erichts
jahre auf 4010 gegen 3970 im Jahre zuvor.

G i e B e r e i e n  waren im Berichtsjahre wie im Jahro 
1908 zehn in  Botrieb; sie stclltcn  die in Zahlentafel 4  
aufgefuhrten Mcngen her. Der Verbrauch an Roheisen  
bei den GieBereien betrug im letzten Jahre IG 754 t, 
im  vorletzten 17 410 t;  dio Anzahl der Arbeiter ging 
von 312 auf 305 zuruek.

Uober die Leistung der S t a h l w e r k e ,  dereń Zahl 
sich im  Berichtsjahre auf fiinf gegen vier im  Jahre 1908 
belief, g ibt die Zahlentafel 5 AufschluB. An Roheisen

Es w u rd e n  h e r-  

j 'c s te l l t  an

Im  J a h r e  1909 im  J a l i r c  1908

t

im  W e rte  
vo n

fr. t

iin  Wcrtf 
von

fr.

PoterieguB . , .
R ohren ...................
Maschinen- und  

sonstigem  GuB

448
606

14328

141580
107125

2258121

478
32

15872

140540
7302

2590909

Insgesam t 
lin  Durchschnitts- 

werte von . .

15442 250GS20 16382 2738811,

162,34 fr. f. d. t 107,18 fr. f. d. t

Zahlentafel 5.

E h w u rd e n  h e r-  

g e s te l l t  an

im  J a h r e  1909 im  J a h r e  1908

t

im  W e rte  
von
fr. t

im  Wcrtf 
von 

<’■

Blocken . . . . 2109 208264 21443 2100445
Halbfabrikaten  

f. d. Verkauf . . 217723 23334520 172113 1825879S
Fertigerzeug- 

nissen:
a) Schienen und

Laschcn . . . 27474 4121198 37329 559934S
b) Sehwellen . . 13231 1835S10 26371 3659011
c)H andcls- und

versch. Eisen . 220175 29981316 154679 219499S1.
d)W alzdraht . . 40173 6002475 47137 7365155
o) Maschinen . . 2317 1059772 1804 1252755

Insgesam t 
Im Durchschnitts-

535202 66543355 460870'6019159«

werte von . . 124,33 fr. f. d. t 130,00 fr. f. d-1

RuBlands Kohlenfórderung im Jahre 1909. *
Nach den Angaben des „Comite Central des Houillć^ 

de France"** wurden wahrend des abgelaufcnen Jahren 
vergliehen m it den Jahren 1907 und 1908, in den einzdnet 
russischen Bezirkcn folgende Kohlenm engcn gefórdof

D o n e t z ....................
Dombrowa (Polen)
U r a l .........................
M o s k a u ....................
K aukasus . . . .

1909

t
1908

t

17 771 317
5 692 542 

699 917 
252 088 

41 933

| 24 457 797

18 261 734 
5 641 436 

783 455 
319 738 

52 744

180"
t

17 371-151 
5 400 7H. 

699 098 
359 214 

47 171

25 059 107 23 883 67S

* Vgl. „ S tah l und E isen“ 1909, 24. Marz, S. -13'- 
** Circulaire Nr. 4009, 23. Juni 1910.
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D ie H erstellung von K o k s ,  die nur im Bezirko 
■yon Donez Y o r g c n o m m c n  wird, betrug im abgelaufenen 
Jahre 2 639 146 t  gegen 2 668 630 t  im  vorhergegangcnen 
Jahre und 2 543 323 t  im Jaliro 1907.

Dio H erstellung von B r i k e t t s  stieg yon
13 677 300 t  im Jahre 1907 und 17 936 t  im  Jahre 1908 
au f 183 620 t  im Berichtsjahre.

Japans Bergwerks- und Eisenindustrie.*

Nach dem kiirzlich erschienenen „Financial and  
Economie Annual of Japan**** wurden wiihrend des 
■Jahres 1908 in Japan gewonnen:

Im  "W erte Yon 
t  J l t

Steinkoh l e ..................  14 825 363 133 126 383
E i s e n k i e s ..................  33 867 358 761
Manganerz . . . . . .  11 130 172820
K u p fe r o r z ..................  41 399 47 773 993
E i s e n ...........................  45 396 4 123 995

Namentlich aufgefuhrt werden zwei Eisenerzgruben, die 
■eine Forderung von zusammen 86117 t  Eisenerz auf- 
zuweisen hatten, aus denen 4 0 184  t  Eisen dargestellt 
wurden.

Die Statistik der A r b o i t s s t a t t e n  (vom 31. De- 
zember 190S) und A r b e i t e r  (1908) umfaBt u. a.:

. , Z ah l d e r  G e sa m tz a h l d e r
A rb e its s ta t tc n  A rb e ite r

S te ink oh len in d ustrie..................  86 7 901
H iittcn in d u str ie ...........................  234 49 179
Maschinenindustrie (Maschinen- 

bau, Sehiffbau, GieBerei) . . 828 54 024

Von den staatlichen Fabrikanlagen, die am 31. Dc- 
zeniber 1908 vorhanden waren, diirften besonders dio 
naehstehendcn groBere Bedeutung fiir dic Eisenindustrie 
in  Ansprucli nehtnen:

Zalil d e r  A rb e ite r  
u n d  L e h r lln g e

Schiffswerft in Y ok o su k a .........................  4 978
Schiffswerft in K u r e ................................... 3 455
Schiffswerft in  S a s e b o ..............................  2 583
Schiffswerft in M aizuru..............................1254
Maschinenbauabteilung in Yokosuka . . 3 068
M aschinenbauabteilung in Kuro . . . .  2 438
M aschinenbauabtcilungin Sasebo . . .  214 2
M aschinenbauabteilung in Maizuru . . 1 407
StahJgieBerei in K u r e ................................4 152
StahlgieBerci (Ort nicht genannt) . . .  7 519

Insgesam t 32 996

* Vgl. „Stahl und Eisen“ 1909, 24. N ov., S. 1865/6. 
** (Published by) the Departem ent of Finance, 1910, 

Tokyo. Printed by the Govcrnment Printing Office.
f  D ie folgenden Zahlen sind m it Vorsicht aufzu- 

nehmenl

Die Anzahl der Kraftmaschinen dieser Werke betrug 248, 
die Lcistung in P S  78 676.

Fiir dio E i n f u h r von Eison und Stahl kamen im  
Jahre 1909* wieder fast ausschlieSlich Belgien, D eutsch
land, GroBbritannicn und die Vereinigten Staaten in Be- 
tracht, und zwar nahmen bei Eisen (Stahl) in Barren und 
Stangen Deutschland die erste, Belgien die zweite und 
GroBbritannicn dic dritte, bei Schienen die Vereinigten 
Siaaten  die erste, GroBbritannicn dio zw eite und D eutsch
land die dritte, bei Stahl- und Eisenrohrcn dio Vereinigten 
Staaten die erste, GroBbritannicn die zweite Stelle, bei 
Eisenniigeln Deutschland die erste und die Vereinigten 
Staaten dio zweite sowie endlich bei Eisen und Stahl in 
Platten und Blechen GroBbritannicn die erste und Deutsch
land die zweite Stello ein; an Lokom otiven, Personen- 
und Gttterwagen wurden mehr ais drei Viertel des W ertes 
von Deutschland eingeftihrt, dann folgten GroBbritannien 
m it gut einem Sechstel und die Vereinigten Staaten m it 
einem DreiBigstel. An der Einfuhr von Dampfkcsseln 
und Dampfsehiffcn waren GroBbritannien m it mehr ais 
sieben Aehtel und die Vereinigten Staaten m it gu t einem  
Zwolftel des W ertes beteiligt. D ie gesam te japanischo 
Einfuhr aus fremden Landem  zeigt gegenllbcr dem Jahre
1908 einen Riickgang um etw a ein Zehntel des Wertes: 
im iibrigen war die Rcihenfolgo der wichtigsten Einfuhr- 
staaten: GroBbritannicn, Britisch - Indien, Vereinigto
Staaten, China, Deutschland, Niederliindisch-Indien. Von 
den Einzelziffcrn der AuBenhandelsstatistik diirften ins- 
besondere die nachfolgendcn von Interesse sein:

1909
.« * *

1903
Jl* *

1. Ausfuhr.

S t e in k o h le .................................... •36 192 534 38 152 780
Metalle und Metallwaren . . . 5 572 304 54 843 662
E isen b a h n sch w ellcn .................. 4 617 914 4 696 419
Eisen- und Stahlwaren . . . . 2 222 702 3 367 946

II. Einfuhr.

S t e in k o h le .................................... 2 282 254 1 317 933
E R o h e ise n ................................. 7 821 105 7 190 392

„Barren und Stangen*1 . . 8 136 040 13 444 183
£ S c h ie n e n ............................... 3 227 071 10 611 493

P latten  und Bleche . . . 4 283 365 10 013 720
U R o h r e n .................................... 5 54S 308 6 478 405

N agel.......................................... 5 621 657 6 532 91S
Verzinkter Eisendraht . . 2 790 674 3 636 800

a W c iB b le c h e ........................... 6 858 893 5 259 764
Stahl, Barren und Stangen . . 1 324 604 2 319 733
M a s c h in e n .................................... 56 801 639 98 192 739

* D ie Statistik  des AuBenhandels ist  ein Jahr weiter 
fortgcfiihrt ais die Erzcugungsstatistik.

** D ie Dmrechnung ist hier wie auch weiter oben 
nach dem Yerhiiltnis 1 Yen — 2,0924 M erfolgt.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(SchluO von S e lte  1178.)

S. A. G r a y s o n  beapricht 
■einige nouero U ntersucJiungen iiber dio E insatz- 

h a rtu n g .
A uf dem G ebiete des der E insatzhiirtung yer- 

wandten Zem entationsyerfahrens haben unter anderen  
Roborts-AuBten, Osmond, Arnold und Ledebur Unter- 
suchungon ausgefiihrt,' wahrend iiber dio E insatz- 
hiirtung w ichtigo Arbeiten von Guillet,* Charpy,**

* „M emoires do la Societć des Ingenieurs C ivils“ 
1904 Februarheft S. 177/207.

** „Reyue de Metallargie** 1909 S. 505/18.

X X IX .,„

Bannister und L am b ert,f Shaw S c o t t ,f f  F lather§ und 
yon Olsen und WeiffenbackSjg geliefert worden sind. 
D ie in der yorliegenden A rbeit rom  Y erfasser  be
schriebenen U ntersucliungen  hatten den Zw eck, den 
K ohluugsyorgang bei der E insatzhiirtung m it yer- 
schiedenen H artepulvern und bei A nw endung yer-

f  , Journal of the Iron and S teel In stitu te“ 1907 
Nr. H I S. 114/9; „Stahl und E isen “ 1907 S. 1550.

f f  „Journal of the Iron and Stocl InBtitute"
1907 N r. III S. 120 /26; „Stahl und E iscn “ 1907 
S. 1434.

§ „Iron A g e “ 1905, 3. A ugust, S. 310 /11 .
§§ „Iron A go" 1909, 8. Juli, S. 120/1.
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sch icdener Tem peraturen quantitativ  zu atudieren. 
D or yerw endete, to m  Yerfaasor a is gu tcs E insatz- 
m atorial bezeichneto Stahl enthiilt K ohlenstoff 0,17, 
M angan 0,70, S ilizium  0,00, S chw efel 0,06 und Phos- 
phor 0,05 °/o.

Y on den auf dem M arkte befindlichen Hfirte- 
pulyern untorscheidet Y erfasser zw ei K laasen, und 
zw ar erstens M ischungen, die boreits gas- 
form igen K ohlenstoff enthalten oder aber  
Bolchen cntw ickoln  k on n en , und zw eiten s  
M ischungen, dio den K ohlonstoff liauptsiich- 
lich  in fester, gobundener Form  enthalten .
Y on jed er  der beiden K lassen  wurdon fiir 
die fo lgcnden U ntersuchungen  zw oi orprobte 
und bowiihrte IlartopuW er yorwondot. Dio  
A n alysen  von guten  D urcbschnittsproben  
dieBor n iirtepu lyor aind in Z ah lentafel 1 
(Seite 1262) gegeb en . D ie beiden K lassen  
unterscheiden  sich nacli der o b ig e n  E intei- 
lu n g  durch dereń G ehalt an festem  K ohlen
stoff und fliichtigen B estandteilen . EinschlieB- 
lic li des bei dem K ohlungayorgang eben- 
fa lls wirkaam on S tic k s to f fg e h a lte B  s te lle n  
aich die G esam tgeh alte  a n  k o h le n d e n  Stoffen 
der yier H urtepulvor w ie fo lg t:

M ark o

B o n o ......................................
B. S c i n t i l l a ..............................
E e d o r k o h l e .....................................
I l a r d e n i t ..................................

Besondere B eachtung yerdient der S chw efel 
und der F eu ch tigk eitageh alt der HartepuW er.
Treten beide zu gleich  auf, ao wird dio Ober- 
fliiche der zu hartenden G ogenstiindc, walir- 
schein lich  in folge dor sich  bildenden sauren  
G ase, rauh und boi Btarkom F eu ch tigk eits-  
g e lia lt  t ie f angofroB sen.

Uobor die W irkung des S tickstoffes in 
Form  yon Cyan ist in neuerer Zoit viol go- 
arbeitet wrorden. D ie  letzten  A rbeiten h ier- 
ilber sind die yon Charpy und yon O lsen  
und AYeiffenback. Charpy m achte Y ersuehe  
m it K ohlenoxydga8 m it und ohne Cyaniden, 
aus donen Bich orgab, daB die G ogenwart 
der Cyanido zur E insatzhartung nicht erfor- 
derlich ist. 0 1 bou und W eiffenback untor- 
Buchten L euchtgas, A zetylen  und K ohlen- 
oxyd auf ihre kohlonden E igenschaften . D ie  
V ersuche wurden sow ohl m it den Gaaen  
allein , a is auch unter Zusatz von A m m oniak  
durcbgofiihrt und zeigton , daB dio G egen- 
w art von A m m oniak im  allgem einen  don 
KohlungBTorgang befordert. Kur die W ir- 
kung deB K olilenoxydes, d ie iibrigons die 
kriiftigste yon allen  drei G asen war, erw ies  
sich  m it A m m oniakzusatz g le ich  groB w ie  
ohno A m m oniak.

D as m it B. S c i n t i l l a  bezeichneto  Ilarte-  
pulver hat die E igen sclia ft, bei dor E rhitzung  
le ich t zu schm elzen . In fo lgedessen  wird nacli 
der A nsich t deB Y erfassers dor gasform igo  
K ohlenstoff in dor B uchse zuruckgehalten  
und dio K ohlung besch leun igt. D as ais 
H a r d o n i t  bozoichnete M ateriał ist ein  
HśirtepuWer yon ahnlicher B eschatrenheit w ie  die von 
G uillet und Shaw  angegebenen  H artepulyer, bei donen 
es sich  um die einfachen  G em enge von 40 “/o Barium - 
karbonat und 60 o/o Ilo lzk oh le  handelt. D ie  W irkung  
des Barium karbonatea erkliirt der Y erfasser durch  
die B ildung yon K ohlonoxyd nach der G leichung: 

BaC O j +  C =  B aO  +  2 CO.
In diesem  H 8rtepulver wurden 300 mm lango und

28,5 mm  starkę, sauber abgedrehte Stabe des obon g e-  
nannten Stahles, zusam m en m it kloinen Probeatiicken,

die zur F ostste llu n g  dor E insatztiefe  dionton, yerpackt 
und in don E insatzofen  gebracht. D io Einsatzteiupe- 
ratur wurdo m it H ilfe  eines elek trischen  WidorstandB- 
pyrom eters und eines Fćryschon Strahlungspyrometers 
gem essen  und so lango orhalten, b is die erforderliche 
E in satztiefe  yon 1,6  mm  erroicbt war. D arauf wur
den dio langsam  orkaltoton Stiibo poliert und auf der

D rehbank in aufeinandor folgenden  Schnitton mit jf
0,127 m m  vom  D urchm esser oder 0,0625 mm Ti*** 
abgedreht. Y on  joder dieser Schnittreihen , etwa 
fur jed en  P robestab , w urden genaue Kohlensto-' 
bestim m ungon durch direkte Y erbrennung ausgefSŁ1- 
und die erhaltonen W erte zuaam m en m it den zog'- 
horigon E in satztiefen  zu den Schaubildern 1 bia i  
die yerscliiedenen  lliirtep u lyor yerein igt.

D ie  L inien bei 0,17 °/« K ohlenstoffgehalt bedeutt- 
den urspriinglichen K ohlenstoffgehalt des Stahles, jp

A b b ild u n ?  1.
E rg e b n is s e  d e r  Y e rau ch e  m it H J lrtc p u lv c r M a rk ę  B o n e .

A b b ild u n g  2.
E rg e b n ia s e  d e r  Y e rs u e h e  m it  T T artepu lver M a rk ę  B . S c in tilla .
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tensit. D ie  beste der m it B . S c i  n t i 11 a gew onnenen  
lvurven (A bbildung 2) ist die boi 1000 bis 1050 0 C 
erhaltene. D ie boi 900 b is 950 0 C crhalteno Kurve 
zeigt eineD hohen K oblenstoffgehalt Yon 1,29 o/o an  
der OborflScho, der auch m ikrograpliisch festgoB tollt 
w erden konnte. Yron den m it Lederkohlo gew onnenen  
Kurven ist die bei 1000 bis 1 0 5 0 °  C erhaltene dio 
besto. E ine kleino O berfliichonentkohlung, die nich 
auch unter dem M ikroskop nachweiBen lieB, ze ig te  
die bei 950 bis 1 0 0 0 °  C erhaltene KurYC. E ine sehr  

bem erkonsw erte T atsaclio ist dio vom  Arer- 
fasser hoobachtete Diffusion deB Scbw efels  
auB dem llilrtepu lver in daB Eisen. D ie  
L ederkohlo entbiilt 0,55 °/° Schw efel. A b
bildung 5 ze ig t oin L ichtbild yoii dom Rand  
der bei 900 bis 9 5 0 0 C gekohlten  Probo. 
D er analytiscli festgoste llte  Schw efelgehalt 
der oherBten Schicht Yon 0,06 mm T iefe  
betriigt 2,10 o/0. A ehnlicho Schw efelaus- 
scheidungen, die nach A nsicht des YerfaBBers 
ein W eich b lo ib en  derO borflacho Y erursacheu , 
zeigten  a lle in derL ederkoh le geg liih ten P ro-  
ben. D as Scbaubild der m it H artepulver M arkę

S c fim W /g ft /// m m  

A b b ild u n g  3. E rg c b n ls se  d e r  Y e rsu e h e  m it L e d e rk o h lo .

A b b ild u n g  S.
B el 900 b is  9 5 0 °  g e k o h lte  P ro b e .

O 0,ev 7,27 O 0,6* 
iS c h n /V f/e ft m  m m

A b b ild u n g  4. E rg c b n ls se  d e r  Y e rsu e h e  m it H a rd e n lt .

dadurch, daB ein Toil des kohlenden B estandteiles  
durch die erste G liihung erst aufgesclilossen  soi. A is  
beste KurYen fur die Marko B o n o  bezeichnet Y er- 
faaser die boi 950 bis 1000 0 C und bei 1000 bis 
1050 0 C erbaltenen. Zur U ntersuchung des K lein-  
gefugeB wurden SchlifFproben galYanisch m it einem  
M antel von Kupfer Yerseben, um dio gekoh lten  Riindor 
gut beobachten zu konnen. D icht am R ande zeigte  
sich boi der zw ischen 950 b is 10 0 0° C behandclten  
Probe freier Zem entit, nach der Hfirtung reiner Mar-

H a r d e n i t  erbaltenen KurYen zeig t schw acho  
E ntkohlungen dor OberflScho auf den drei 
letzten KurYen.

Zum SchluB om pfiehlt V erfasser dort, w o  
alle A rlcn  Yon E insatzbartung Yorgenommen 
w erden, zw ei H artepulver zu benutzen, und 
zwar eins fiir sehr grofie und eins fiir m itt- 
lero H artę der Oberflache. F iir  allgem aino  
Zwecko em pfiehlt es sich , in der gekohlten  
Schicht den eutektischen  K oblenstoffgehalt  
Yon 0,9 °/o anzustreben. Dio beste E insatz-  
tomperatur ist 950 bis 10 0 0 ° C oder auch  
1000 bia 1 0 5 0 ° C. Dio Tem peratur Yon 
950 b is 1 0 0 0 °  C ist zu gering , um eine  
le icb te DiffuBion des KohlenBtoffes in den 
Stiiblen zu erlauben. D aher scheidot sich  
dor K ohlenstoff nach U cbersiittigung d es  
Stahlea in Form  Yon Zem entit a n  der Ober
flache ab. Dio Diffusion des Scbw efels, 
w elche, ebenso wie die dea K ohlenstoffea, 

bei 900 bis 1000" C vor sich  g e h t, g ibt eine Er- 
klarung fiir dio haufig beobachtete AYeicbhautigkeit 
der oinsatzgeharteten Proben. M ars.

Eino sehr bem orkensw erte A rbeit lie ferte  E. O.
II o r b e r t iiber

die Schneidfahigkeit von Werkzeugstahlen.
D ie F rage, bei w elch er G eschw ind igkeit ein Stahl 

Bchneidhaltig ist, kann durch Erprobung des Stahles 
beim  Abdrehon eineB B lock es gelost w erden. Solche
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auch den des K ornm ateriales. Dio punktierton L inien  
bei 0,25 mm  Einsatztiofe bedeuten dio durch den Schleif- 
prozeB, w ie or bei allen cinsatzgobiirteten G egenstiinden  
iiblich ist, w eggenom m ene OberflachoiiBchicht. B 2 ,  
S 2  usw. stellen  die KurYen dar, w elche m it den bei 
derselbon Tem peratur schon einm al gebrauchten  
Hartopulvern erhalten wurden. B 2  ze ig t mit 6l/s Stun- 
den Gliihdauer gegeniiber den 5 Stunden bei der Yer- 
wendung deB frischen M aterialea eine nennenawerto  
W irkung d ieses IIiirtepulvera. Y erfasaer erklart dies



1262 Stalli und Eisen. A u s  F acktereinen . 30. Jahrg. Nr. 29.

Z anlentafel 1. (Zu S eite 1260).

K lasae  1 Klftsse II

B o n e

%

B ro w n
S c in ti lla

%

Leder-
koble

%

IT a rd cn it

%

KohlenatofT . .
B ei 1000 '  C 

fluchtige Be- 
atandteilo und 
K oblenw asaer- 
atoffe . . . .

Stickatolf . . .
A sche . . . .
Sch w efel . . .
F eu ch tigk eit . .

8,0

26,5
3,5

60,0
0,1
2,0

11,0

53,0
3.0  

23,5
0,45
9.0

69,0

15,2
3,8
3,5
0,55
8,0

44.0

14.1
0,9

37,5
Spur

3,5

Summ o 100,1 99,95 100,05 100,0

Phoaphoraiture

AuBerdem
Torhanden

16,0

Tonerde
Kalk
A m m o

niak

A m m o
niak

Kalk
Tonerde
Sand
Karbo-

nate

Tonerde
K alk
E isen
Sand

Barium
Eiaon

(Spur)
Sand
Karbo-

nate

Yerauclio loiden an der Scliw ierigkeit, die Y erauchs- 
b ed ingungen , also Beacbaffung des W erkstiickoa, 
Schnittgeaehw indigkeit und D icke des Spanea, steta  
gleićhm aB ig zu erhalten . Y erfasser hat deahalb eine  
Priifm aachine fur W erkzeugBtahl gebaut, dereń w ich- 
t ig ster  T eil in A bbildung 1 w iedergegeben  ist. A ist 
das zu bearbeitende W orkatiick, ein aua dem Ganzen  
gebohrtea und geglulitea Stahlrohr Ton 19 mm  Starkę  
und 15,9 m m  lich ter W eite. Ea rotiert um aoine

M essors. D io AbBziasen der Schaubilder atellen die 
Schnittgeacliw indigkeiten , die O rdinaten die abge- 
drehte L ange dea Rohrea dar.

N ach  E in stellu n g  der G eschw indigkeit wird der 
konstanto Yorachub von 30,5 mm auf 1000 Umdreh- 
ungen dureh Y eran- 
derungdeaG ew ichteB  
an dem W erkzeug-  
balter eingostellt, und 
dor YerBueh ao lange  
fortgesetzt, bis die 20 

A bnutzung dor 
Schneidkante auf k 

einen vorher fostge- 
aetzton Grad g estie - & 
gen  iat, und eine elek - ^  
triache K lin go l, die 
an dem  M ikromcter ^ 7̂  
angebracht iat, er- Ś  
tont. |

D ie A bbildung 2 
zeig t m ebrero Kur- 
ven dieaer A rt; oa 
goht daraus horvor, 
dali ein Schnelldreh- 
atahl bei le ich tem  
Schnitt (goringem  
YorBchub) und ge- 
ringer G eschw indig- 
koit w en iger schnoid- 
h altig  is t ,  a is ge- 
w ohnlicber K ohlen- 
atoffstahl, dagegen  bei hohen G eBchwindigkeiten be- 
deutend m ehr le isto t alB dieaor. Ganz a llgem ein  ist 
die Schneidhaltigkoit oinea Drehmeaaera bei leichter 
A rbeit fur geringo Schn ittgoschw ind igkeiten  goringer 
a is fiir hohe Schnittgeachw indigkeiten . W ahrend in 
A bbildung 2 die Schneidhiiltigkoit in Langoneinheiten

3$Tii

A b b ild u n g  2. A =  K ohlenato iT stah l, 
B  =  S c h n c lld rc h s ta h l.  B i= D e r a e lb e  

S c h n c lld rc h s ta h l  n a c b g e h ilr te t.
C =  S c h n c lld rc h s ta h l.

A b b ild u n g  1. P ru fu n g s m a s c h ln e  fu r  A V erkzeugstabl.

senkrechte A chse, wtUirend sein  nnteres Ende auf 
der geharteten  U nterlage B aufruht. D ie  zu prtifende 
D rehatahlprobe C wird m it einer Schneide -von be- 
stim m tem  Schnittw inkel versehen uud in dem W erk- 
zeugbaltor D bofeatigt. D er W erkzeughalter ruht auf 
Schneidkauten E , in g le ich er  H ohe m it der unteren  
Ilolirkanto. D ureh den H obel F  m it vorschiebbarem  
G ew icht und Skala kann das D rehm essor m it be- 
lieb igem  D ruck gegen  daa Rohratiick gedriickt wer- 
den. D ureh daa G ew icht G, deasen Druck atets groBer 
is t  a is der G egendruck dea Meaaers, wird das Rohr 
im m er auf die U nterlage B  gedriickt und auf d iese  
W eiae g le ieh ze itig  der Y orschub besorgt. D a sW id er -  
lager  II yerhindort ein  Yibrioren dea Measera. In  
dem MaBe, w ie die Schneidkante abgenutzt wird, liobt 
sich  der W erkzeughalter D, und d iese  B ew egung  
kann dureh ein  M ikrom eter J  gem essen  werden.

D io M ascliine em pfangt ihren A ntrieb dureh 
Friktionascheiben. A uf einer rotierenden Papier- 
acheibe, d ie neben  der Saule der MaBcliine angebracht 
ist, verzeichnet oin Schreibstift dio L eistun g  des

A b b ild u n g  3. L e l i tu n g  In  bezug: a u f  Z c i td a u e r.

des abgedrehten R ohros gem eaaen ist, stellt Abbild._3 
die L eistung derselben Stahle m it B ezu g  a u f die Zeit- 
dauer des Schnittea dar. Man sieht, dali der Kohleu- 
stoffstahl bei gerin ger G eschw ind igkeit eine langere 
Lebenadauer hat ala der Schnelldrehstahl.

F iir die Praxia ist ca indessen  w eder erwiinBcht, 
bei n iedriger G eschw ind igkeit einen m oglicbat langen 
Schnitt zu erhalten, noch' led ig lich  eine groBe Mengo
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A bbildung: 4. L e ls tu n g sk u rv e n .

M etali vor dom Zugrundegelien der Schncido abzu- 
drchcn. Man strobt zwar auch danach, ein m oglichst 
groBes G ew icbt des abgedreliten M ateriales zu er- 
reichen, aber dabei dns zu banfige N a c l i B c h l e i f e n  der 
Schneide wahrend ciuor Stundo zu verm eiden. W enn  
man nun dio LSngenmaBo dos abgodreliten Rolires 
m it don dazugohiirigon Schm ttgoschw indigkeiton m ulti- 
pliziort, so erhiilt man eine GroBe, dio m it „L eistung*1 
bozoichnot werden kann und dio der D robgeschw in- 
digkoit sow ie der Schneidhiiltigkeit dos W erkzeugcB  
proportional ist. Es ist klar, dafi bei einem  M aximum

dieser GrOBo dio be- 
sten A rbeitsbedin- 
gungen  erreicht Bind. 
A bbildung 4 zeigt dio 
LeiBtungon der unter- 
sucbten Stiihle in 
d iesorD arstellung, in 
der Stahl Bi seine  
U eberlegonheit allen  
andoren gegetiiiber  
erw eist.

YorfasBer bringt 
darauf noch eine 
Iturvo , in der dio 
besseren E igenscbaf- 
ten des vanadium - 
lialtigen Schnelldreh- 
stah les gegeniiber  

den gew ohnliclien  
Scbnolldrelistablen  

hcrT ortrcten , und 
w endet Bich dann der 
F rage zu, wodurch 

sich die U ntersch iede in der Schneidhiiltigkeit der 
Drcbmeaser bei Yerschiedenen G eschw indigkeiten  er- 
klflren l a B s c n .  DaB der Grund dafiir nicht etw a in 
der R eibung Yon M etali gegen  M etali zu B u c l ien  sei, 
gohe daraus hervor, daB die S toigerung der Scbnitt- 
geBchwindigkeit, m it der sich  aucli die R eibung er- 
hoho, keinen A b fa ll, sondern oine Erhuhung der 
Schneidhiiltigkeit licrbeifuhre. YerfaBser orkliirt diese 
Tatsacho m it H ilfe der R e ib u n g sw iir m e , die naeh
ihm die Schneidhaltigkeit bis zu einein gowiasen Grado
gunstig  beeinfluBt. Zum Bew oiso dieser Theorie unter-

nahin Y erfasser eine 
Roiho von Y ersuchen  

m it gesteigertem  
Y orschub bei kon-
fitantor Schnittge- 
schw indigkeit, in de- 
nen die entw ickclto  
AVarme m it der
GroBo des V orschu- 
bes wuchs. Abbild. 5 
ste llt  dio Ergebnisso  
dreier Y ersuchsrei- 
hen mit 6, 12  und 18m  
Schnittgescliw indig- 

keit dar. F iir jedo G eschw indigkeit ist ein bestim m tor  
Yorschub und daher eino bestim m to W iirm om enge er- 
forderlicb, um dio groBto S chneidhaltigkeit des McBaers 
horbeizufiihren. DaB es w irklich die durch den Span 
erzeugte W arm e ist, die die Schneidhaltigkeit der 
M csscr Y orteilhaft beeinfluBt, Yersuchto Y erfasser  
durch Zufuhr kunstlich erzeugtor W arm o zu bew eisen. 
'Wahrend die ersten Y ersuche sam tlich m it Btarker 
W asserkulilung Yorgenommen worden w aren, wurden 
nun V ersucho m it auf 65° C erhitztein K iihlw aaser 
durcbgefuhrt. Es e rg a b  sich , daB z. B. ein vatiadium- 
haltiger Schnelldrehstahl boi 12 m SchnittgeBchwin- 
digkeit und kaltem  KiihlwasBor nur otwa 36 mm, bei 
warm em  K iihlw asser aber 163 mm R ohrlange ab- 
drehto. A ehnliche E rgebnisse hatten die entsprechon- 
den Y ersuche m it einem  KohlenBtoffstahl. D arauf

A b b ild u n g  5. S chrn  Id h flltig k elt.

w endet sich Y erfasser der Frage zu, wio B ie li seine  
T heorie zu den gew ohnliclien  W erkstattabedingungcn  
der D reharbeit yorhalte. Um zur Łosung dieser  
F rage dio bekannten Taylorschen  Yersucho benutzen  
zu konnen, ste llte  V orfasscr zunachst eine F orm el fur 
dio konstanto Tem peratur, d. i. dio Y orbedingting fur 
Schneidhaltigkeit, und zwar auBgedruckt durch Y or
schub, S ch n iltgeschw indigkeit und SpanquerBchnitt, auf.

Indem  er annahm, daB der abgedrehto S]>an, der  
gegen  die SchnittflSche des MesaerB stoBt, m it einem  
W asserstrah l zu vorg leich en  Bei, der auf cin Ilin d er-  
nis BtoBt, und dabei eine W arm em enge entw ickelt, 
w elche dem Kubuś der G eschw indigkeit des W asser-  
strahlos und seinem  Q uerschnitt [iroportional soi, ge-  
langt er zu der Form el h (dio in der Z eiteinheit ent~ 
w ickelto W firme) —  S3 1 • a, worin S die Schnitt- 
geschw ind igkeit, t den Y orschub und a den Span- 
qucrscbm tt (Y orschub X  Schnittiefe) bodoutet. D ie  
Bodingung fur gleichb leibende Tem poratur liiBt sich  
daher ausdriicken:

a nr
t, • S, 3 =  t, • n , - S.» oder S , =  S

In Abbild. 6 stollen  die vollen  L inien dio Ergob- 
nisso von T a y l o r  dar. Dio O rdinaten bedeuton die 
GcBchwindigkeiten, boi w elchen daB M essor naeh einer

30

2V

i

\

IV

S '
A -

itru
. 'źrlrr*

mm

O M S 72*50 I9J5 2S;eO J22S  3S70 Y S tf 
Spam ?versc6/7 /tffforsc/w ó x  tfcA m W /e/dJ h  ę.rrrrt

A b b ild u n g  6. ------  T a y lo r ic h e  W e rte .  ........  H e rb c rtsc h e  W e rte .

Schneiddauer y o i i  20 M inuten Ycrsagtc. D io punk- 
tiorten Kurven bedouten dio vom  V erfasser aus seiner  
F orm el berechneton Zahlen, und zwar Kurvo A  bei 
Annahm o eines konstanton VorschubeB von 4,76 mm  
und YerSnderlichem Spanquerschnitt Boi Annahm o  
des gloichen  Spanquerschnittes berechnet darauf Y er
fasser von Punkt A  ausgehend den Punkt B fiir den 
YorBchub von 3,17 mm, und Y o n  diesem  Punkt aua- 
gehend die punktierte Kurvo B. In derselben  W eise  
berechnet er, von Punkt A ausgehend, den Punkt C 
bei konstantem  Spanquerschnitt, aber einem  Vorschub  
Yon 1,59 m m , und die dazugehorige Kurve X ,.  Sio 
stim m t nicht uberein m it der T aylorschen  K nrye, 
w eil bei der vnn Taylor bevorzugten broiten halb- 
runden Schneidform  und dem sehr kleinen Yorschub  
dio Spandicke nicht m ehr proportional dem V orschub  
ist. Durch graphische K orrektur dieser KurYC stellte  
Y erfasser die besser m it den Taylorschen W orten  
iibereinstim m endo K urve X 2 auf.

Das hier angew endete Gosetz lieiBt: B ei dauern- 
der Schneidhaltigkeit des DrebmoBaerB verhalten sich  
dio Scbnittgeschw indigkoiten  um gekehrt proportional 
wio die Kubikwurzeln aus den Produkten von Y or
schub und Spanquerschnitt. Y erfasser k ennzeichnet  
ala einen M angel des G esetzes den U m stand, daB der 
„Strom von S tah l- bei erhobter G eschw ind igkeit 
nicht auch einen erhohten Druck auf dio SchnittflSche
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doB Measera auaiibe. D enn bekanntlich  iat der Druck  
des Spancs auf das M esser fiir alle S chn ittgeschw in-  
digkeiton g le ich  groB. T rotzdem  eine Erkliirung fiir 
dieaen M angel his jetz t noch n ich t bestehe, miiase 
daB oben aiisgcdriickte GeBetz, bia eine besBere 
F orinel gefunden  w erde, ala geltend an gesehen  werden. 
Zur w eiteren  Begrflndung aeiner T heorie m achte Y er
fasser  darauf Y ersuehe, den D rehstahl ohne jedo  
'W aaaorkuhlung sebneiden zu lassen . Auch hier war 
b ei n iodrigen G eachw indigkeiten die Sclineidbiiltigkoit 
d es ungekiih lten  Messera bedeutend groBer alB die 
dea gekuhlten . GowiaBe Erfahrungen der W erkatatt- 
praxia b estatigen  ebenfalls die genannte T heorie.

Zum B eiapiel iBt be- 
kannt, daB ein W erk- 
zeu g  besBer schnei- 
det, w enn man es vor 
Boginn der A rboit 
anwRrmt, oder wenn  
man ca m it einer  
sonat kaum  bovor- 
zugten  G eschw indig- 
k eit arbeiten liiBt. 
Eine bom erkenBw er-  
te Eracheinung, dio 
Y erfasser in m ehre- 
ren lvurven beobach- 
tete , ist ferner die, 
daB ein M csser bei 
zw ei yerscliiedenen  

G eachw indigkeiten  
HOhepuukte der 
Sclineidbiiltigkoit 

aufw iea , eino Tat- 
sacho ,d iegroB e prak- 
tiache Bedeutung hat. 
D as rasche Y ersagon  
ein es McBsere erfiihrt 
oft eine MiBdeutung 
durch die A nnahm e, 
daB entw edor die 
GeBchw indigkeit zu 
hoch  gow esen  oder 
daB das W erkzeug  
w eich  gew orden aei, 
wiihrend keiner der 
beiden Fiillo yorlio- 
ge, sondern die Ge- 
schw indigkeit noch  
hatte geateigert w er
den konnen, um das 
W erk zeu g  auf dio 
beste SchneidliS ltig- 
k eitzu b r in g en . Hior- 

her gehoren die oft vorkom m cnden unerklarlichen  
Y ersager  unter den 'W erkzeugstiih len . A uch d ie bis- 
w eilen  zu beobacbtendo T atsache, daB sich ein "Werk- 
zeug, w elchea augenschein lich  Scbaden an der Sclineid- 
kanto genom m en hat, allm iihlich  w ieder heratellt, ist  
nur dadurch zu erklaren, daB es durch die fortgesotzto  
Schneidarbeit eine hohere Tem peratur, und dam it auch  
den HShepunkt der S ehneidhaltigkeit erlange.

E ine w eitere R eihe yon Y ersuchen g a lt  der U nter- 
auchung der F rage, w ie dio Sehneidhaltigkeit durch  
das AulaBsen der W erk zeu ge beeinfluBt w erdo. Zwei 
KohlenstofTstiilile m it 1,33 bezw. 1,25 "/» K ohlonstoff 
wurdon zu dem  Zw eck nach der lliir tu n g  bei ver- 
sch iedenen  Tem peraturen zw ischen  100 und 275 ° C 
angelaaaen und erprobt. Dio K urven sind in einem  
A nhang gegeb en , ebenso dio K uryen einer E e ib e  yon  
unangelaBaenon Stahlen m it yersch iedenem  K olilen- 
stoffgelia lt, die in dem  A bfall der S ehneidhaltigkeit 
bei geriugem  K ohlenstoffgehalt den K uryen der an- 
g e la ssen en  K ohlenstoffstiih le, die m it w achsender An- 
laBtom peratur ebenfalls einen A bfa ll der Schneid- 
liiiltigk cit aufw eisen , sehr iihnlich sind.

óc/ifi/lfyesc/iiY ,m /y/ra f /  <7^/7. 

A b b ild u n g  7. S e h n e id h a ltig k e it .

SchlieBlich wurdo oino R eihe yon Drehmessera 
auB Schnelldrehstabl nach H iirtung yon 1275" Cb 
yersch iedenen  Iliirtem itteln  erprobt. D ie  sehr intei- 
essanten  K uryen (siehe A bbildung 7) beaitzen alk 
zwoi H iihepuukte der Sehneidhaltigkeit bei yerechif- 
denen G eschw indigkeiten . B esonders bemerkenswer. 
iat die K urye des b ei 668 0 C in fliissigem  Salz ge- 
liiirteten M easors. Sie ze ig t  d ie hochate Schneid- 
h iiltigk eit bei Behr g r o B e n  G eachw indigkeiton. DioYer- 
suchsroihe zeigt, daB auch fiir Schnolldrehstiihle dii 
A rt der H iirtung dio Sehneidhaltigkeit des Drch- 
m easera aehr w osontlich  beeinfluBt. E ine letzte Ytr- 
Buchsroihe hatte die Priifung des Einfluases yersebis- 
dener H iirtetem poraturen au f die Schiieidhaltigkeii 
des Schnelldrehstah les zum G egenstand. Allein hier 
konnton bostim m te Sch lilsse noch  n icht gewonnfi 
worden. Y orfassor holft, daB ahnlicho Geschwindif 
keitskuryen , w io er sie m it dor bcschriebeuen Prś- 
fungam aschino fiir W erkzeugatahl erhalten hat, bali 
m it der Drohbank gew onnen w erden m ijgen. Mars.

V. Internationaler Kongrefl fur Bergbau, 
Huttenwesen,  angewandte Mechanik und 

praktische Geologie .
Im  AnsehluB an den yon una im letzten Heft’ 

gegebcnen kurz.cn Bericht iiber den Verlauf der Taguoj 
im allgem eincn, sollen im N achstehenden diejeniga 
Vortrage der A bteilung II , w elche im W ortlaut zu ver- 
offentlichcn, uns n ich t m oglich ist, in gedriingtcr Fort 
zur K enntnis unserer Leser gcbraeht werden.

IngenieurG . A r n o  u (Paris) spraeh iiber das Thcim: 
Einiges iiber Elektrostahl.

Vortragcnder m achte M ittcilungen iiber VersuoE 
ergebnisse, welche auf den Forges d ’Allevard (Chapte 
Ofen) und in  den Stahlwerken P. G i r  o d * *  erzieh 
worden sind. An einigen Zahlen zeigto er die auBerordent 
liche R einheit des Materials s o w ie  den niodrigen Jlaugas 
gehalt der trotzdem  gut desoxydicrten Stiihle, endBą 
die auffallend hohen Dehnungen bei Zugproben. ' tr' 
fasser besprach alsdann kurz eino R eihe V envendunj~  
mSglichkeitcn von h a l b h a r t e n  u n d  har t e :  
S t  ii h i e n  fiir Artilleric, Messerschmiedewaren us»- 
F o d e r s t a h l ,  M a g n e t s t a h l  (bei gleicher ds- 
miseher Zusamm cnsetzung und gleicher Behandlung "'Br- 
die a n f a n g l i c h e  M a g n e t i s i e r u n g  5 bis 0 f 
hoher erm ittclt, ohne daB dic Permanenz abnahm), Gt- 
s c h o B s t a h l  (die oben erwahnten Werke hat** 
m it Erfolg Elcktrostahlgcschosse verfcuem  lassen; 
besondere hat P . Girod ganz bedeutende Auftnige a- 
Sprenggranaten und Halbsprenggranaten y erseh icdcK  
Kaliber) und G e s e h U t z g t a l i l .  Versueho auf te  
Stahlwerken P. Girod m it letztercr Stahlsortc haben efe 
groBe Querfeatigkeit ergeben:

Z a g k M t l -  E las tiz lta ts- Dchrl schUgprob' 
kc-lt g re n ie  b (Ouiller;)

k g /q m m  k g /q m m  %
Łiirigs . . .  130 121 11 51
Quer . . .  121 111 9 13

A n a ly s e n  u n d  F e s t i g k e i t s e r g e b n i s s e  von 
E l e k t r o s t a h l g u B :

c

%

Sl

*

Mn

*

S

%

I .
; i® S 

P i S 
; CT 
i '-cu Tl

%

i
3  Ł' = 
M g I  
!

0,0S 0,05 0,37 0,022 0,017 36,5 24
0,17 0,32 0.43 0,022 0,017 j 40,7 25
0,24 0,21 0,45 0,024 0,020 1 44 28
0,31 0,22 0,48 0,01S 0,018 48,1 28,7 :
0,36 0,31 0,44 0,024 0,010 49 30,7
0,36 0,20 0,41 0,022 0,009 50,2 32,0 |

Del-
nuli?

23
24 
23 
21

* „Stah l und E isen“ 1910, 13. Juli S. 1212.
** Vgł. „S tah l und E isen“ 1909, li*. Novem ber, S. li®*-
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Endlich fiihrte Redner die vorstehendcn Ergebnisse 
■einiger Probestiibe aus StahlguB, Fabrikat Girod, an, 
-\vobei die jeweils m itgeteilten Analysen das M ateriał er- 
kemien lassen.

Der Vortrag von Dr. H. B r a u n e  und Edv. 
. H u b o n d i c k  (Stockholm) iiber:

Erzeugung von teerfreien G eneratorgasen aus un ver- 
k oh lten B ren n stoffen  im L ich te  der organischen Chemie

is t  ein kurzer Auszug aus einer gróBeren Arbeit der
selben Forscher. Sein wesentlicher ln h a lt ist: Rei der Er
zeugung von tecrfreiein Gcneratorgas aus unverkohlten  
Brennsloffen ist eine Anwendung der Lehrsatzc der or
ganischen Chemie notwendig; es muB deshalb erst dio 
Struktur/.usammensetzung der Brennstoffe bekannt sein. 
Das Holz ist eine Mischung von aliphatischen gesattigten  
Yerbindungen und aromatischen Yerbindungen. Torf und 
Braunkohleonthalten hauptsUchlich gesiittigtealiphatische  
Vcrbindungen, Steinkohlen eine Mischung von aliphati
schen gesattigten Vcrbindungen und aromatischen Ver- 
bindungen, wobci die lctztgenanntcn m it dem Alter der 
Steinkohle uberwiegen.

Die aliphatischon K etten sind sehr widcrstandsfiihig 
gegen Temperatureinwirkung und zerfallen erst selmell 
bei einer Temperatur iiber 1000“ C, wiihrend bei oxy- 
■dierender Erhitzung dieselben zersetzt und in  permanente 
Gasc verwandelt werden konnen. Der Bcnzolkem  der 
aromatischen Verbindungen wird bei etwa 750° gesprengt, 
jedoch konnen sich kondensierbare Produktc bei sinkender 
Temperatur wieder bilden, was aber nicht gesehchen kann, 
wenn Wasserstoff vorhanden ist. Doeh darf dic Temperatur 
rund 780° C nicht ubersehreiten, weil dabei RuBbildung 
entstcht. Infolgedcsscn kann aus aromatischen Brenn- 
stoffen Gcneratorgas erzeugt werden, wenn die Destil- 
lationscrzeugnisse auf etwa 750° erhitzt werden bei Vor- 
haridensein von W asserstoff, wahrend aliphatische Brenn
stoffe einer osydierenden Erhitzung unterworfen werden 
miissen, um permanentes Gcneratorgas zu liefern. Alle 
Gaserzeuger konnen in gewisse Gruppen eingeteilt werden, 
wobei einige sich fiir nur aromatische, andere fiir ali
phatische und aromatische Brennstoffe eignen, wahrend 
■schlieBlieh andere Gruppen prakfiscli minderwertig sind.

Einen
B eitrag zur R ostfrage

bildeten die M itteilungen, welche Professor E. H e y n  
(GroG-Lichterfelde) vortrug. Der Berieht g ibt auszugs- 
weise die Ergebnisse von Versuchen wieder, zu denen 
der Redner in Gemeinschaft m it Professor B a u e r  
im Kgl. M aterialpiufungsamte gelangt ist. D as Ziel der 
Untersuehung war, einen tieferen Einblick in den Vor- 
gang der Rostbildung beim Eisen zu gewinnen. D ie  
Versuche erstreckten sich deswegen nur auf blankge- 
schmirgelte Eisenfliichen, die f r e i  v o n S c h u t z i i b e r -  
z tl g e n s o w i o  T o n  W a 1 z - u n d  G u B h a u t  waren; 
sie  behandeltcn auch nur die Frago des Angriffes des 
Eisens durch Wasser und wfissrige Losungen. D ie Unter- 
suchungen sind in der Zeit von 1S98 bis je tz t ausgefiihrt. 
Ausfuhrlich ist dartiber Berieht erstattet in den M itteilun- 
.gen des Kgl. Materialpriifungsamtes 1900, S. 39 (Mitt. I),
1908, S. 1 (Mitt. II) und 1910, S. G2 (M itt. 111).*

Ueber
ein  neues Verfahren zur G ew innung von W asserstoff 

und sein e  A nw endung in  der M etalltechnik
berichtete Dr. B. S c h t i c k  (Berlin).

Das Vcrfahren, das in zahlreichen Patenten** nieder- 
gelegt ist, ist eine Erfindung von Professor Dr. A. F r a n k  
und Dr. X. C a r  o ,  die es unter Mitwirkung von Pro
fessor C. v o n L i n d e  in technischem MaBstabe aus- 
gearbeitet haben. D ie Erfinder benutzten ais Ausgangs-

* Vgl. auch „Stahl und Eisen“ 1908, 28. Oktober, 
S. 1564: 1910, 29. Juni, S. 1122.

** Deutschland Nr. 174 324 und 177 703.

punkt das Wassergas, welches bckanntlich durch Ueber- 
leiten  von W asserdampf iiber gltlhenden K oks in  Gas- 
erzeugern dargestellt wird und das sie nach Entfernung der 
Kolilensaure und Kompression m it fliissiger Luft kOhlten; 
hierdureh wurden die Hauptm engen K olilcnoxyd und 
Stickstoff, sowio die Schwefcl- und Phosphorverbinduiigen  
des W asserstoffes quantitativ in fliissiger Form abgeschie- 
dcn. Es verbleibt ein technischer W asserstoff m it (iber 
95 % W asserstoff, 3 bis 4 %  K ohlenoxyd und 1 bis 2 %  
Stickstoff, sowie ein Kohlenoxyd von rd. 85 % , das, in 
der Gasmaschine yerbrannt, den Kraftbetrieb der Anlage 
deckt. Dio zur Ktihlung erzcugte flussigo Luft liefert 
durch R ektifikation einen reinpn Sauerstoff in beliebiger 
Menge. Durch diese gleiehzeitigc Gewinnung von \\'asscr- 
stoff und Sauerstoff in einem Apparate wird das Yerfahren 
zur Anwendung fiir Zwecke der autogenen SchweiBung 
sowio fiir metallurgische Zwecke zum Sclimelzen bei holien 
Temperaturen usw. auBerordentlich geeignet, zumal die 
Gase zu bisher unerreicht billigen Preisen und frei von 
schiidlichen Stoffen fiir obige Zwecke liergestellt werden 
konnen.

Von Dr. G. C h a r  p y  (.Montluęon) wurde 

die B edeutung des K ohlen stoffs und K ohlen oxyds  
bei m etallurgisehen  V organgen

besprochen. Der Vortragende beschrieb eine Rciho von 
bei yerschicdenen Temperaturen ausgefOhrten Ver- 
suchen, bei denen er cinerseits den K ohlenstoff im  
Vakuum, anderseits das Kohlenoxyd auf die Metalle 
und Oxyde der Eisengrappc einwirken lieB. Aus
den bisher erhaltencn Ergcbnissen zog er m it Wahrschein- 
lichkeit den SehluB, daB bei und unterhalb 1000° die E in
wirkung des festen K ohlenstoffs auf die M etalle und Oxyde 
der Eisengruppen praktisch gleich Nuli ist. Bei den glcichen 
Temperaturen wirkt K ohlenoxvd auf das Eisen kohlend, 
auf alle Oxyde des Eisens, des Nickels und auf die 
hoheren Manganoxyde reduzierend und auf Chroni und  
Mangan oxvdierend: es hat aber keine nennenswerte E in
wirkung auf das Nickel, das Manganoxydul und das Chrom- 
sesquioxyd.

Aut Grund der Ergebnisso em er croBeren Żalu teils 
schon veroffentlichter, teils dem  AbsehluB naher Ex- 
penmcntaluntersuchungen aus dem In stitu t fiir Metall- 
huttenkunde der Koniglichen Technischen Hochschule 
zu Aachen, sowie unter Bezugnahme aut die im vergangenen 
Jahre ersehienene Arbeit des russischen H iltteningenieurs 
W a n j u k o f f  behandelte Professor Geh. R eg.-R at Dr. 
W. B o r c h e r s (Aachen)

die V organge bei den fta ffin a tion s- und sonstigen  K onzen- 

trationsarbeiten der K upfergew innung, ihre B esch leu n igu n g  
und V ereinfachung durch elektrisch es V erschm elzen .

Vortragender bcsprach dio Mitwirkung der bei der 
Flammofenraffination entstehenden Oxydationsprodukte 
des Kupfers und Eisens, sowie der teils aus dem  
Herdfuttcr aufgenominenen, teils besonders zugeschla- 
genen Kieselsaure an der Entfernung der einzelnen  
Verunreinigungen aus dcm Kupfer. Er zog aus den 
durch die genannten Arbeiten aufgekliirten Yorgtingen 
den SchluB, daB der langsame Verlauf der Flammofcn- 
raffination dem Um stande zuzuschreiben sei, daB gerade 
die ais Sauerstoffubertrager mitwirkenden Oxyde des 
Kupfers und Eisens nur in Mengen vorhanden sind, wie 
das zu raffinierende Rohkupfer sie wahrend des Ver- 
schm elzens selbst liefert. D ie lange Dauer der Entfernung 
des Bleis, Arscns und Antim ons schrieb er dem Um stande 
zu, dafi die Oxydc dieser E lem ente unter den bei der 
Flammofenraffination herrschcnden Bedingungen sehr 
empfindlich sind, und daB die Oxvdc des Bleis und ver- 
wandter .Metalle cinerseits und die Oxyde des Arsens und 
Antimons anderseits Verschlackungsbedingungcn zicm- 
lich gegensiitzlicher Natur verlangen. Durch system atische 
Anwendung grofier Massen der aus Zwischcnerzeugnissen 
des K upferhuttenbetriebes leicht herstellbaren Raffi- 
nationsm ittel auf das Rohkupfer nach dem Gegenstrom-
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prinzip is t  es dem Vortragenden und seinen Mitarbeitern 
gelungen, die Raffinationsdauer des Kupfers auf wenigo 
Minuten herahzudrucken. Zur Durehfuhrung dieser 
Raffinationsm ethode empfahl er elektrisehe Erhitzung 
der Raffinationssehlacken, welehe sich ilirer Ł eitfahigkeit 
wegen ganz vorztiglich zur direkten W iderstandserhitzung 
eignen. Anknflpfend an diese Erfahrungen sprach er auf 
Grund weiterer Experim entaluntersuchungcn die A nsicht 
aus, daB sich durch das elektrisehe Verschmelzen auch 
fiir dio Verarbeitung mancher Erz- oder Kupferstein- 
sorten Vereinfaehungcn gegeniiber den bisherigen Ver- 
hiittungsverfahren erwarten lassen. Von dieser Versuchs- 
reiho ist bisher nur eine veroffentlicht worden; die Ver- 
offcntlichung der tibrigen Arbeiten wird im Laufe dieses 
Jahres noch crfolgen.

Ueber eine
Synthese von Meteoreisen

sprach Dr. C. B e n e d i c k s  (U psala). Redner erwahnte, 
daB eine groBe Anzahl von Versuchen, das M eteoreiscn  
auf ktinstlichem  W ege darzustellcn, bclcanntlich ergebnis- 
los ycrlaufen ist. D ie Untersuchungen von F r a e n k e l  
und T  a m m a n n fiihrtcn zu dem R csultate, daB dio 
von O s m o n d  und R o o z e b o o m  fiir das Mcteor- 
oisen aufgcsteUte Theorio anfechtbar sci, und daB das 
Meteoreisen ais ein Korper anzusehen sei, der bei gewohn- 
iicher Temperatur n icht bcstiindig ist. Trotzdcm  wurde 
diese Theorio bei einigen Darstellungsversuchen, die der 
Vortragende m it sehr befriedigenden Ergebnissen aus- 
gefilhrt hat, zur R ichtschnurgenom m en. D asgroB te In ter
esse beansprucht der Versuch, P lessit darzustełlen, der 
nach der Theorie von Osmond-Roozeboom der eutektoide  
B estandtcil des M eteoreisens ist, der aber bei den kiinst- 
lich crzeugten Legierungen bisher niem als erhalten werden 
konnte. Fiir diesen Zweck benutzte Redner das alumino- 
thennische Verfahren zur H erstellung einer Lcgicrung m it 
etw a 12 % Nickel. Er lieB diese Lcgicrung sehr langsam  
auf tieferc Temperaturen (wahrend 60 Stunden bis auf 50°) 
einfach dadurch abkiihlen, daB cr den Tiegel m it einer 
dicken K ieselgurschicht umgab. D er unter diesen Bedin- 
gungen reiehlich erhaltene P lcssitahncltinausgesprochener  
W eise dcm  versehiedener Meteoreiscn.

Ausglilhyersuchc, dio m it diesem  kiinstliehen M eteor
eisen vorgenommen wurden, bestatigen im wcscntliehen  
das Diagram m  von Osmond-Roozeboom, indem sic dio 
Granulation der u n i g r a n o n  Grundmasse entweder 
wohl odor n ich t hervorriefen (man crhielt unigrane Korncr 
von etw a 2 0 x 2 5  mm GroBe). E s gelingt ferner leicht, 
eino charaktcristischc E igcnschaft des T acnits des M eteor
eisens wiederzugeben, daB namlich das Innerc der etw as 
groberen Taenitm asscn sieh durch R eagentien stiirker 
fiirbt ais die auBeren Teile. Bei der Bcreitung einer Le- 
gierung m it etw a 7,5 % N ickel und bei noch langsamcrem  
Abkiihlen (etw a S0 Stunden bis auf 70°) gelang die Dar- 
stellung eines deutlich kubischen Eisens.

D as oben erwahnto sehr einfacho Verfahrcn gestatte t  
nicht nur die Darstellung des P lessits, sondern auch anderer 
Merkmalo des M eteoreisens, und man kann wohl behaupten, 
daB vom m etallographischen Standpunkte aus d ic N atur  
seiner w ichtigsten G efflgebestandteile: des K  a m a z i t  s ,

des T a e n i t  s und des P  1 o s s i t  s  , gemaB der voa 
Osmond und Roozeboom  aufgcstclltcn  Theorie gentigend 
gekliirt ist.

Der erste Yortrag von Prof. J. W . R i c h a r d *  
(South-B ethlehcm ) war bctitclt:

Gruners idealer Gang eines Hochofens.
G r u  n e r  hat ais idealen Ofengang einen solchen 

bezeichnet, bei dem der groBtc Teil des Kohlenstoffs des 
Brennstoffes durch den Wind vor den Eormcn und dis 
geringsto Menge K ohlenstoff durch den Sauerstoff der 
festen Bcschiekungstoffc obcrhalb der Formen yerbrnnnt 
wird. Man war stets der Ansicht, daB durch ein Anstrebcn 
dieses Ideals groBte Brcnnstoffcrsparnis crreicht werdc. 
Redner zeigte, daB dies gewóhnlich richtig ist. Weiter- 
hin setzto cr auseinander, daB, wenn heiBer W ind, reine 
Erze und reiner Brennstoff vcrwendct werden, ein „Gleich- 
gew iehtszustand" errcicht werden kann, bei dem auf dies; 
W eise, durch Verbrennen des H ochstbetrags von Kohlen- 
stoff vor den Formen, mehr W arnic erzeugt wird, ais in 
der Schm elzzone des Otens benotigt wird. \Venn dieser 
Zustand errcicht ist, so  arbeitet der Ofen um so wirtschaft 
licher, jo mehr K ohlenstoff durch direkte Reduktion ver- 
braucht wird; d. h. tiber den „Gleichgewichtszustand“ 
hinaus ist das Grunerschc Ideał ein falscher Grundsatz, 
der Ton der groBten W irtschaftlichkcit wegfOhrt. Hohes 
Erhitzen des Gebliisewindes, Trocknen desselben, Ver- 
wendung von elektrischer Energie ais H ilfsm ittel in der 
Schm elzzone wirke alles in gleicher W eise und vcranlasst 
den H ochofcn, dann am wirtschaftliehsten zu arbeiten, 
wenn man das Grunerschc Ideał auBer acht lasse. In 
Zukunft werde sich dies an einer wachsenden Anzahl von 
H ochofcn bewahrheitcn.

Sodann sprach derselbo Redner, Prof. J. W. Ri- 
c l ia r d s  (South-B cthlehem ), tiber die 
Vorteile des Arbeitens mit getroeknetem Geblasewind. 
Er tiihrte aus, daB das Trocknen des Gebliisewindes, auf 
dio E inheit des in der Schmelzzone verbrannten ICehlen- 
stoffs bezogen, die dort verfiigbare W armemengc erhoht- 
D iese Zunahme in der Warme vergroBere dementsprechend 
auch die H oclisttcm peratur der Gase in der Schmelzzone. 
Zugleich steige bei der hierdurch zu Gebotc s teh en d en  
hóheren Anfangstcmperatur in v3rvielfachtem  MaBe die 
L cistungsfiihigkcit des Ofens, d. h. es steige in der Zeit- 
einheit der G r a d  des Sehmelzens und, auf die Brcnn- 
stoffeinheit bezogen, das M a B der Schmclzung.

A is weitero Vortcilc dieser gtinstigen Vcrhiiltnisse 
scien folgende Erscheinungen zu erwahnen: Der Olen
arbeitet in seinen oberen T eilen kiilter, das VerhHltnis 
von Kohlensaure zu K ohlenoxyd in den Gasen nimmt zu, 
die Strahlungs- und L eitungsverluste nehmen fiir die 
E inheit des Ausbringens ab, und der Ofen arbeitet uiit 
groBerer RcgelmilBigkeit und GlcichmaBigkeit. D ie vom 
Vortragenden angcftihrten Zahlen erkliirten liinliinglioh 
die beobachteten Betriebsvcrhaltnisse, und ebenso bildea 
die nach den obigen Grundsatzcn zahlenmaBig durcli- 
gefiihrten Rechnungcn eine befriedigend ubercinstimmende 
Erkliirung fiir die beobachteten Ersparnisse und Vorteile-

(F o rtse tz u n g1 fo lgt.)

Umschau.
Die Hartę der Metalle, ihre Messnng in der Warme 

und Knlte.*

Im  Eingang scines A ufsatzcs erwahnt F c l i x R o b i n  
dio Bcgriffserklarung von H artę nach Osmond; danach ist 
sie: d ie Eigenschaft, Dcform ationen, die durch Einwirkung 
schwiichercr oder starkerer K riiftc eintreten konnen, mehr 
oder weniger W iderstand zu leistcn .“ D ie Hiirtemessung

* „Memoircs et Travaux de la Societe des Ing. Civ.“
1909 A prilheft S. 433— 459.

ist  also identisch m it der Messung der Deformationen, die 
durch eine bestim m te K raft an diesem Materiał hervorge- 
bracht werden. Nun g ib t es aber sehr viele Arten, einen 
Korper zu deformieren, infolgedessen muB sieh auch die 
Messung der Harto in yierlei Bahnen bewegen. Von allen 
bekannten Arten der Hiirtemessung hiilt Robin die Brinell- 
sche ICugeldruckprobe fiir die vorziiglichste, zumal fflr 
Stahle.

Dio Yerhaltnisse, wie sie boi der Hartcmessung ''00 
Eisenlegierungen bei gewohnlicher Temperatur auftreten, 
sind hinlanglich bekannt. Interessanter sind aber dic Ver-
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suche, die Hiirte der Stiihle bei sehr niedrigen und hoben  
Temperaturen zu messen. Robin meint, daB liian aus diesen 
Messungen zwcckdienliche Rtickschliissc auf das Verhalfen  
der Legierungen ziehen kann, wenn sio bei ilirer Arbeit nie
drigen bezw. hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Ftir 
niedrige Temperaturen karne z. B. besonders das Gufieisen 
in Betraeht (Kaltem aschinen), wahrend dio Messungen bei 
hoher Temperatur fórdernd fiir die Zusanimcnsetzung der 
Schnelldrehstiili 1 e bezw. der Stiihle sein konnen, die fiir 
solehe Maschinenteile ycrwendet werden, die starter  Rei- 
bung unterworfen sind.

Bei seinen Versuehen, die an Griindlichkeit niehts zu 
wttnschen tibrig lassen, benutzt Robin eine K ugel von 
lOmni Durchmesscr, dcrD ruckbetriigtgew ohnlich 3C00 kg. 
Bei hoheren Temperaturen muCte er ihn aber auf 1500, ja 
1000 kg vermindern, allerdings auf K osten einer genauen  
Yergleiehbarkeit der R esultate. Bei Temperaturen iiber 
1000° mnij te sich Verfasser der Schlagprobe bedienen; dies 
gestattete freilich nur die annahernde Feststellung der 
Hiirtekurven (Robin veransehaulieht seine R esultate durch 
Kurven, dio dadurch zustam le kommen, daB er in einem  
Ordinatensystem auf der Abszisse die Temperaturen, die 
DrUcke ais Ordinaten dazu eintriigt.)

Bei Messung der Plus-Temperaturen bediente sich 
Robin des Le Chatclier-Pyromcters, Segcrkegel, Metall- 
schmelzen und des Quecksilberthermometers, das Messen 
der Temperaturen unter Nuli geschah m ittels Alkohol- und 
Toluol-Thermometers. Temperaturen bis — 20° stellte man 
her durch Mischcn von E is m it Chlorkalzium, — SC° cr- 
roichte man durch Eintragen fester Kohlensiiure in Alkohol, 
— 185° entstand beim Mischen fltissigen Saucrstoffs m it 
flussigcm Stickstoff.

Robin m acht des weiteren auf verschiedene Feliler- 
quellen aufmerksam: um Irrttimer zu yermeiden, muB die 
Temperatur der Kugel immer der des Objcktes benachbart, 
wenn nicht yollstiindig gleieh sein. Es ist  ferner klar, daB 
eine Kugel, die durch hciBes Materiał angelassen wurde, 
spiiter nicht mehr bei Messungen in der K iilte gebraucht 
werden kann. Der zu untersuebende Stahl muB gleich- 
maBig im Gltihofen erhitzt werden, nach jeder Messung 
muB man ihn in den Ofen zuruekbringen und den Korper 
nicht wahrend des Erkaltens studieren, denn dann ist seine 
Oberfliiche anders ais sein Kern.

D ic Ergebnisse der Robinschen Versuche sind kurz fol
gende: Bei + 1 5 °  reihen sieli d ieallgem ein iiblichen Eisen- 
und Stahlsorten nach ihrem G chaltan  gewissenElementen, 
hauptsachlieh an Kohlenstoff, beztiglich der Hiirte anein- 
ander und zwar von der Ferritharte 100 bis zur Perlithiirte 
250. Ihre Hiirte yermindert sich gegen ein gewisses Mini
mum hin, das bei + 1 0 0 °  liegt. Darauf waehst die Hiirte, 
um bei + 2 5 0 °  ein Maximum zu erreichen. Dann schwankt 
sie ein wenig, und bei 850° zeigen alle Kohlenstoffstąhle 
fast dieselbo Hiirte.

Beim Sehmiedestahl, wie er vom Hammer wcgkommt, 
hat man manehmal zuallererst einen plotzliehen Hiirte- 
abfall, den man an dem selben Stahl, wenn er ausgegltiht 
ist, nicht findet. Der Grund dayon liegt jedenfalls an dem  
zuletzt erfolgenden G lattschmieden (Stcm peln) der Stan- 
gen, das ihnen eine Art ktinstliche Hiirte verlciht. Stiihle 
derselbcn Herstellungsweise und chemischen Zusammen- 
setzung sind erkennbar an ihren parallelcn lliirteyerschie- 
denheiten. Elektrisch erschmolzene Stiihle stellen viel- 
leicht das H artem asim um  dar.

H ii r t  e i n d e r  K ii 11 e. Im  Jahre 1905 studierte 
Hadfield eine R eilie von Stahlen beztiglich ihrer Dch- 
nung in fliissiger Luft und stellte auch Kugeldruckrersuche 
bei — 182° an denselben Stahlen an; diese Yersuehe ver- 
gewisserten ihn, daB sich bei niedrigen Temperaturen die 
Hiirte steigere. D ie Versuche von Robin haben ergeben, 
daB die Hiirte boi — 20° bis — 80° ganz allmiihlieh steigt, 
darauf steigt sie rasch und erreicht den hochsten W ert, 
wenn die Stiihle von fliissiger Luft umgebcn sind. Dieses 
Phiinomen gilt im allgemeinen fiir alle Mctalle, nur das 
Antim on wird in niedriger Temperatur sofort sehr hart. 
W enn man das proportionale Ansteigen der Hiirte auf die

H artę bei 15° bczielit, so findet man, daB B lei, Zinn und 
Eisen ihre Harto in fliissiger L uft gleichmąBig verdoppeln.

D ie Kurven der K ohlenstoffstąhle teilen sich genau in  
zwei Reihen: Stiihle ohne freien Zcnientit und Zementit- 
stiihle. E s is t  sehr interessant, dio Hiirteverschiedcnhciten  
eines Stahles bei aufsteigenden und abfallenden Tempera
turen zu verfolgen. (Abbild. 1). Im  allgemeinen yerlauft 
die Abfallkurvo bei K ohlenstoffstiihlen nattirlichen Zu- 
standes oder bei geringer Ausgliihtcmpcratur unter der- 
jenigen K urve bei aufsteigender Temperatur. In einem  
ausgegliihten Stahle seheinen dio Krtlmmungen der K u rre  
weniger ausgepriigt ais bei Stahlen naturharten Zustandes.

Ftir die Untersuehung nach vorstehender R ichtung  
bediente sich Robin einer R eihe yon K ohlenstoffstiihlen  
m it 0,07 bis 0,02 %. In diesen Eisen- bezw. Stahlsorten  
schw ankte

Mangan v o n ................................0,14 bis 0,72 %
Silizium „ ................................ 0,05 „ 0,34 „
Pliosphor „ .......................Spuren „ 0,077 „
Sehwofel ......................................... „ 0,053 „

D ie Untersuchungen von Spezialstiihlen ergaben fol- 
gendes: Dic den Stahlen absichtlieh beigeftigten Elcmente- 
yermindern dio Hiirtediffe- 
renzen Łeim Ausgang der 
Kurycn zwisehen 0 und 700°, 
ja sie machen sie manehmal § 
gleich Nuli. Sie haben mehr 
oder weniger dio Neigung, 
die H iiite konstant zu er
halten bis zu dem charakte- 
ristisclien Harteabfall jedes 
Stahles. Gewisso Elemente 
unterstiitzen bei jeder Tem
peratur mehr ais andere die 
Hiirte. So wirkt Molybdan 
augenselieinlieh am giinstig- 
sten beztiglich Erhaltung 
holiercr Hiirte und zwar bis 
600°, danach kommt das 
Wolfram und Yanadium. Bei 
etwa 1000° wirkt Nickel in 
groBerer Menge (25 bis 30%) 
am kriiftigstcn auf die Hiirte, 
ebenso groCereMengen Chrom 
und Wolfram. Bei 1CCG0 ist Abbildung 1. Hartekurron. 
die Hiirtezahl letzterer Stahle
doppelt so hoeh wie dio der K ohlenstoffstąhle. Mangan 
und Silizium bringen iilinliche Wirkungen hervor. Bei 
niedrigen Temperaturen scheint der Cliromstahl den groB- 
ten Ver:inderungen unterworfen zu sein. n icht so sehr 
Wolfram - Molybdan - Yanadium stahle, ebenso Sehnell- 
ftrbeitsptalile.

W ie es der Fali bei K ohlenstoffstiihlen ist, to  w iik t  
auch bei Spezialstiihlen das Ausgliihen yermindernd auf 
die Hiirte in niedriger Temperatur. Beztiglich der Niekcl- 
und Manganspezialstahle ist folgendes zu bemerken:

Stahle m it bohem Nickelgehalt schwankcn bei zu- 
liehmender Temperatur wenig in der Hiirte. D as magne- 
tische Verhalten ist sehr interessant ftir von R ebin unter- 
suchten Stahl, der bei — 80° keine m agnetische Umwand- 
lung zeigt; er erfiihrt diese in flCssiger Luft, seine Hiirte 
waehst stark und bei der Erwarmung auf die Lufttempe- 
ratui ist sieim m er noch sehr hoch. Man kann konstatieren, 
daB dieser Stahl martensitisch und magnetisch ist. Bei 
650° verliert er diese K onstitution. Ein anderer Stahl m it 
hóherem Nickelgehalt ais der Torhergehende wird in fltissi- 
ger Luft nicht umgcwandelt.

Diese Stahle sind auch geschm iedet worden, um zu 
sehen, ob die auf diese Weise erzielte Hartung ahnliche 
Effektc heryorbringt: ihre Kugeldruckharte hat sich ge- 
steigert und zu derjenigen nach Umwandlung in fliissiger 
Luft gefiihrt. D ie Hartung hat sich aber ohne marten- 
sitische und magnetische Umwandlung yollzcgen. Aehn- 
liche Erscheinungcn zeigen die Spezialmanganstahle.

x x ix .3n 17
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S c h n o l l a r b o i t s s t a h l e .  D ie W irkungen eini- 
ger bestim m ter Korper auf die Erhaltung der Harto  
in  der H itze konnen sich in gewissen Fallen vergroBern. 
So sp ielt bekanntermaBen bei Sehnellarbeitsstahlen Chrom 
und W olfram die w ichtigsto Iiolle. Dieso Stahle, die, 
selbst frisch vom  Ham mer weg, sehr bart sind (also nicht 
besonders gehartot), liaben eine gewisse Abneigung gegen  
Verandcrungon; die Zeit scheint bei ihnen einen ziemlieh  
groBen EinfluB zu haben, da die Loslichkeit der Kohlen- 
teilchen gering ist. Unter gleichen Bedingungen beziiglich  
der Erwarmung und der Dauer derletzteren  konnte Robin  
folgende Beobachtung machen:

1. Ausgcglilhte Schnellarbeitsstiihle zeigten boi etwa  
150“ ein Harteminim uin, Der H arteabfall ist bis gegen  
000“ im allgemeinen langsani. In  diesem Augenblick fiillt 
die Hartę; ziemlieh p lot/lich  bis zu einer um so hoheren 
Temperatur, je besser die Stahlqualitat ist. Der Abfall 
der K urven scheint um so stiirker zu sein, je  barter der 
Stahl ist. Die Kurven schneiden einander bei etw a 800“ 
und die Stiihio verhalten sich in ihrer Hiirte dann fast um- 
gekehrt w ie zuerst,

2. Der Lauf der Kurven ist fur abgeschreckte Stahio  
der gleiehe. Der abgeschreckte Schnellarbeitsstahl be- 
wahrt aeine Hiirte bis etwa 000° und zwar gentigt diese 
dann noch, um jeden ausgegliihten anderen Stahl zu be- 
arbeiten. Dabei ist  der EinfluB der Zeit ziemlieh groB. 
So z. B. sank an einem Sehnelldrehstahl die Hiirte bei einer 
Temperatur von 450° wahrend einer Stunde um 70 Zahlen.

3. Yanadium spielt in modernen Sehnelldrehstahlen  
eine groBe Bolle, es erhoht die Fahigkeit der Chrom- 
W olfram-Stiilile, in hohen Temperaturen ihre Hiirte zu 
bewahren.

G e h a r t e t c  S t ii h 1 c. D ie abgoschreckten Koh- 
lenstoffstiŁhle haben eine gleichblcibende Hiirte zwischen 
— 20° und + 1 5 0 ° . Zuweilen findet man ein leichtes An- 
wachsen der Harto bis 100°. Bei 200° bis 300° wird das 
Werkzeug angelassen, es tritt dann dic Um wandlung des 
M artensites in Sorbit ein. Bei niedrigen Temperaturen 
wiichst die Hiirte der abgesohreckten Stahle. E s war dem  
Verfasser aber nieht moglieh, dariiber gentigende Aufkla- 
rungen zu erhalten, da tiber Hiirten von 700° hinaus dio 
Brinellsche Probe versagte: die K ugel borst dann jedesmal. 
D ie Geschmeidigkeit und Zahigkeit muB bei diesen Tem pe
raturen bedeutend abnehmen, wio Yerfasser es an rielen  
Bruchstucken von Stahlen erfahren hat.

Versuehe m it Eisensorten und ganz besonders weichen  
Stiihlen, die sehr stark abgesehreekt waren, haben gezeigt, 
daB dieser Zustand keinen EinfluB auf ihre Hiirteschwan- 
kungen in der K alte  austibt.

l>ie Feststellung Hadfields, daB N ickel und Mangan 
m it ihren besonderen Eigcnsehaften die Debnbarkeit trotz  
Eintaucbens in fliissige Luft nieht beeintraehtigen, hat 
Robin dureh die mikroskopische Untersuchung bestatigt 
gefunden. Er hat bei der Untersuchung aller Stahle, den 
1- und 2 prozentigen M olybdanstahl und den Siliziumstahl 
ausgenommen, gefunden, daB die H artę dureh Behand- 
lung in Kiiltem isehungen sich ein klein wenig erhoht. Vom  
wissenschaftliehen Standpunkt aus is t  es interessant, diese 
Tatsache m it einer Hiirtung in Zusammenhang zu bringen, 
dio dureh dio Behandlung der Materialien in Regionen  
herbeigefulirt wurde, w o die Bewegliehkeit ihrer kleinsten  
Teilchen vielleieht eine iiuBerst sehwierige ist.

Robin kniipft folgende SchluBbemerkungcn an seinc 
Arbeit:

1. Vom industricllen Standpunkt aus geben dic Ver- 
suche Ober d ie  H artev»riatioiien in Abhiingigkeit von der 
Temperatur nutzliohe Aufsehlusse betreffs der Beschaffen- 
heit dor Materialien in H itze und Kalte.

2. D iese einfaehen Yersuehe konnen zweekdienlich  
sein  fur die Priifung gewisser Spezialstiihle und Schncll- 
arbeitsstiihle. Dureh Vergleichsvcrsuche konnen sich dic 
Fabrikanten tiber den W ert ihrer W erkzeuge vergewissern. 
D ie fiir den Gebrauch der W erkzeuge am wertvollsten und  
nutzliclistcn Zusatzelemento des Stahles scheinen Molyb- 
diin, Wolfram, Chrom und Vanadium zu sein. (Abbild. 2.)

3. D as Studium  der Harto bei hoheren Temperaturen 
kann interessant sein beziiglich der Bedingungen fiir das 
Schmieden, Biegen und jede weitere meelianische Behand
lung in der W arme, ebenso fiir Bronzen, Lcgierungcn und 
GuBteile, die in der H itze arbeiten miissen.

*1. D ie Harteschwankungen in der H itze scheinen in 
gewissen Fallen m it den Sehwankungen der Bruehfestig- 
keit- in der W arme identisch zu sein. W enn man die bei 
gewiihhlicher Temperatur festgestellte Brinellsche Hiirtc- 
zahl anwendet, kann man sich eine Yorstellung von der 
zuliissigen Bruehbelastung bei irgend einer Temperatur 
machen, zumal da die Hiirteprobe in der H itze sehneller 
und weniger kostspielig auszufiihren ist, ais der korrespon- 
dierendo gewohnliehe Festigkeitsversuch.

A b b ild u n g  2. H iirte k u rT e n .

5. Es ist interessant, den Yerlauf der Harteknrven 
der verschiedenen M etalle und Legierungen vom wissen- 
schaftlichen Standpunkt aus zu beobaehten, und es waro 
wtinsehenswert, die Untersuehungen ftir die Temperaturen 
fliissigen W asserstoffs und H clium s fortzusetzen; sie wiir- 
den m it den Untersuehungen Robins zusammen Yor- 
stellungen Ober den tatsachlichen Zustand der Materialien 
unter den erwiihnten Bedingungen geben und niitzlichc 
H inweise tiber die K onstitution  der Materie bieten. —

W as den SchluBpassus des Verfassers anbelangt, so 
m oehten wir uns dahin iiuBern, daB die Untersuehungen 
beziiglich der Harteschwankungen in so auBerordentlich 
niedrigen Temperaturen wissenschaftlich wohl recht inter
essant wiiren, daB sie aber ein praktischcs Interesse kaum 
bieten konnen; hingegen m oehten wir wDnschen, daB das 
Studium  der Hiirteverschiebungen in hohen und hoheren 
Temperaturen oifrige Vertreter fiinde, hauptsaehiich im 
Interesse unserer W erkzeugstahle, dereń Giite f!'.r die 
Lcistungsfiihigkeit moderner W erkgtiitten heutzutage von 
so unendiieher Pedeutung ist. //-

Gesellschaft fur wirtschaftliche Ausbildung, e. V. 
zu Frankfurt a. M.

Dem  Beriehte uber das siebente Geschiiftsjahr ent- 
nehmen wir, daB die Gesellschaft im  Jahre 1909 wieder
V o r t r a g s k u r s e ,  teils altein (Stu ttgart und Frank
furt a, M-), teils in Gemeinsehaft m it der Handelskamnicr 
zu Magdeburg sow ie dem Architektenverein zu Berlin. 
veranstaltet hat. AuBerdcm verm ittelte sie EinzelvortrSge, 
erteiltc Auskiinfte tiber Fragen der Organisation, insbe
sondere Ober Them ata und Yortragende, und gab allge- 
meine Anregungen.

Gemeinsam m it der stadtisehen Verwaltung, der 
Akadem ie tur Sozial- und H andelswissensehaften und 
dem In stitu te  tur Gemeinwohl zu Frankfurt a. M. hielt 
die Gesellschaft zwei F o r t b i l d u n g s k u r s e  fur  
h o h e r e V e r w a l t u n g s b e a m t e  a b ; wahrend
der Kursę wurden zum ersten Małe groBere B e s ic h tig u n g s -  
reisen unternommen.
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Bei der Einstellung von S t  i p  e n d i a t  e n muBto 
d ie  Geseilschaft sich iiuBerste Beschrankung auferlegen, 
<la der seinerzeit von einem hochherzigen Spender zur 
Verftigung gestellte Betrag nahezu erschopft ist. Sio 
bcschaftigte daher his zum 1. April 1900 nur drei Herren, 
von da bis zum Ende des Jahres noch einen H erm . Einem  
weiteren Herm wurde das Studium  an der Akademie fiir 
Sozial- und Handelswissensehaften crm oglicht und ihm  
■zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbcit ein Stipen- 
dium fiir einen Aufenthalt in England gewahrt. Mehreren 
Herren wurde der Druck einer wissenschaftlichen Arbeit 
erinogiicht. D as Buch von W . R  u p p  e 1: „D as Ge- 
sehiift in Minenwdrten an der Londoner Borse“ wurde 
auf Veranlassung der Geseilschaft in Angriff genommen  
■und m it ihrer Unterstutzung durehgefiihrt. An Arbeiten  
der Stipem liaten ersehienen im Jahre 1909: D ie Land- 
gesellschaften in den deutschen Schutzgebieten, Denk- 
schrift zur kolonialen Landfrage von Dr. jur. et phil. 
H e r b e r t  J  l i c  k o l ;  Studien zur modernen E n t
wicklung des Seefrachtvertrages vori Dr. jur. H a n s  
W U s t e n d o r f e r .

Auf Ęjńladung der Geseilschaft fanden in Frankfurt 
a. Main und Dresden zwei Z u s a m m e n k O n f t c  
d e r  v o l k s  w i r t s c h a f t l i c h c n  D o z e n t e n  a n  
d e n  T e c h n i s c h e n  H o c h s e h u l e n  stat-t, in 
■denen Fragon des gemeinsamen Berufsgebictes, insbe- 
sondere die Stellung der volks- und privatwirtschaft- 
lichen Disziplinen an don Tcchnischcn Hochtclralcn in 
Untcrricht und Prflfungen, behandelt wurden.

Den Bcstrebungen zur R e f o r m  d e r  A u s 
b i l d u n g  v o n I n g e n i o u r c n  u n d  V o r w a 1 - 
t u n g s b e a m t o n  wandte die Geseilschaft auch im 
letzten  Jahre ibr lebhaftes Interesse zu.

An der Organisation der im Januar 1910 in Dresden ge" 
grundeten „S  t  a n d i g  e n L o h r a u s s t o l l u n g  f ii r 
d i c  F o r t s c h r i t t e  d e r  M a s c h i n e li t  o c h - 
n i k“ (M a s c h i n  o n 1 o h r a u s s  t e l l u n g )  w irktc die  
Geseilschaft von Anfang an im Arbęitsausschusse m it.

D ie angekauften Arbeiten aus dem P r e i s a u s -  
s c h r e i b e n  b e t r .  S e l b s t k o s t c n b c r e c h -  
n u n p  i n d u s t r i e 11  c r B e t r i e b e *  werden ab 
I. April 1909 in der von Prof. S o h m a.1 e  n b a o h ,

* Vgl. „Stahl und Eisen“ 1907, 20. Marz, S. 429;
1909, 20. Jan ., S. 117.

K oln. herausgcgcbenen Zeitsehrift fiir handelswissen- 
schaftliche Forschung veroffentlicht.

Dio im  Auftrage der Gcsellsohaft von Prof. Dr. L. 
1’ o h 1 e zusam m engestclltcn „Statistjsehcn Unterlagen  
zurB curteilungderallgem cinenW irtsehaftslagein  Deutsch- 
land“ wurden vom Juni 1909 ab dureh Einlieziehung von  
GroBbritannicn, Frankreich und die Vereinigten Staaten  
von Nordainerika erweitert und der T itel dem entsprechend  
in  „ Jl o n a t l i c h e  U e b e r  s i c h  t e n  i i b e r  d i o  
a 11 g  o m c i n e W  i r t  s  c h a f t  s  1 a g  o“ geandert.

Stadtebaukursus.
An der K o n i g l i e h e n  T c c h n i s c h c n  H o c h s c h u lo  

zu  A a c h e n  wird im Herbatcl. J. ein Stadtebaukursus ver- 
anstaltet, der ftir Baubeam te, andere leitcnde Kommunal- 
beam te und Leiter und Beam te industrieller W erke von  
groBem Interesse sein 1 diirfte. Vom 3. bis 15. Oktober 
werden taglich von 10 bis 1 und 5 bis 7 Uhr Yortriige 
stattfinden, dic dureh zahlrciche Besichtigungen erganzfc 
und dureh Ausstellung von Plilnen usw. im Rciflmuseum  
erlautert werden sollen. D as Programm behandelt die 
Grund- und Einzclfragen des Stiidtebaues in industriellen  
Gegenden. Das gcschicht zum ersten Małe in diesem  
Um fange und unter Berticksichtigung geradc der west- 
deutschen industriellen Gebiete. U nter den Mitwirken- 
den befinden sich heryórragendo Faehmanner der Praxis 
und Profcssoren und Dozenten der Tcchnischcn Hoch- 
schule. Wir nennen von ersteren: Baurat M i d d e l -  
d o r f  von der Em scher-Genossenschaft in Essen, Direktor 
der stiidtisehcn StraBenbahnen S t a h l  in Dflśsseldorf, 
Direktor Professor L a n d s b e r g  in Magdeburg,
H e c k e r  in Dtisseldorf, Stadtbauinspektor B o h r e r  und  
Dr.  M e n d e l s o n  in Aachen; von letzteren seien her- 
Yorgehoben: Geheimcr Ilegierungsrat Professor H e n r i e i ,  
R ektor Professor H e r t w i g ,  dio Profcssoren H o  l z ,  
R a s e h ,  Ki i  h i e r  u. a. In den jo zwei- bis seehssttin- 
digen Vortragsreihen werden die brennendsten Fragen 
des Stiidtebaues und der stiidtisehcn E ntw icklung be
handelt. W ir nennen nur: Bebauungsplane, stadtische  
Bodenpolitik, Gcschichte des Stiidtebaues, Entw icklung  
von Industriegebieten. Eingemeindungsfragen, W as3er- 
versorgung, Entwasserung, M iillbeseitigung, Zentral- 
kraftvcrsorgung, Lokalverkehr, Rauchschiiden usw. 
Niihcre Auskunft. erteilt das Sekretariat der Konigliehen  
Tcchnischcn H ochschule Aachen, von dem auch das 
genaue Programm vcrsandt wird.

Bucherschau.
R e n g a d e ,  E ., D oetcur es sciencos: Analyse ther- 

mique et tnólallographie microscopujuc. Avec une 
prćface dc H . L e  C h a t ę  l i  e r . Avec 53 figures 
et 26 photographies. Paris, H achette  & Cie.
1909. V I, 176 S. 8 °. Geb. 6 fr.

Wahrend die franzosische Literatur auBerordentlich 
reich an Einzelarbeiten iiber thermische und metallogra- 
phische Untersuchungen von Metallcn ist —  ein Gebiet, auf 
welchem geradc die franzosischen Forschcr Hervorragendes 
gelcistet haben — , fehlte dort noch bisher ein Lehrbuch, 
<las dieses Gebiet in elementarer W eise zusammenfassend  
behandelt. D as vorliegende Buch soli diese Lilckc aus- 
fullen. Der weitaus groBte T eil seines Inhaltes ist der B c
sprechung der thcrmischen Analyse in theoretischer und 
praktischer Beziehung gewidmet. Nach kurzer Erorterung 
der Phasenlchrc werden an Hand von mehreren geschickt 
gewiihltcn Beispielcn, entweder von Salzlosungen, Salz- 
schmelzflusscn oder Metallegierungen ausgehend, die linea- 
ren System e sehr ausfiihrlicli und darauf in etw as gedriing- 
ter Form dic ternaren System e besproehen. Ein Abschnitt, 
der dic Abschrcekerscheinungen behandelt, gibt dann Ge- 
legenheit zur Darlegung der labilen Gleichgewichtszustiinde. 
Ais Beispiel fiir dic Anwendung der thcrmischen Analyse 
wird das System  Eisen-Kohlenstoff naher erortert, worauf 
zum  SchluB die einzelncn Gesiehtspunktc, die bei der prak-

tisehen AusfOhrung der thcrmischen Priifung zu beachten  
sind, eingehend dargelcgt werden. Der z weite Teil. der 
einen w eit geringeren Raum des Buches in Anspruch nimmt, 
bringt eine Besehreibung der M etallmikroskopie und der 
dazu crforderlichcn Opera tionen; ais Untersuchungs- 
apparat wird hier nur das Le Chatelicr-Mikroskop ange- 
fOhrt, wahrend man den gleiehwertigen Martensschen 
Apparat an dieser Stelle leider vermissen muB. Eine Reihe 
von wohlgelungencn KleingefUgebilde.-n in guter Wie<ler- 
gabe, die vielleicht zwećkmaBiger zum besseren Verstiind- 
nis an gecignetcr Stelle in den T ext hatten aufgenommen  
werden konnen, besehlieBcn das kleine Werk. D ie einzel- 
neri Ausfflhrungen, zumal die theoretischeu, sind in so ele
mentarer, anschaulicher \\'c isc  dargelcgt, daB das Buch  
dem jungen Studierenden, der sich in diesen neuesten  
Zweig der wissenschaftlichen Metallurgie einzuarbeiten  
wunscht, sehr wertrollc D icnste leisten wird. P hilips. 
W i l d a ,  H e r m a n n ,  P rof.: Die M aterialien des 

Maschinenbaues und der Elektrotechnik. (Sam m łung 
Goschen. 476. BSndchen.) M it 3 Abbildungen. 
Leipzig, G. J . Goschen’sehe V erlagshand lung l910. 
134 S. 8 ° . Geb. 0,80 . / / ,

Yerfasser verfolgt m it dem vorliegenden W erkchen 
den Zweck, die fiir die Praxis des M ascliinenbaues wichti- 
gen Bau-, Hilfs- und Betriebsraaterialien vom Gesichts-
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punkte ihrer Verwendung aus zu erortern. Im  ersten A b
sehn itt werden die B  a u s t  o f f e d o s  M a s c h i n c n -  
b a n e s -— u. a. Eisen und Stah), ncucre Stahlsorten fiir 
W erkzeugc, Kupfer, Blei, W ism ut, Antimon, Aluminium, 
N ickęl, P latin, Zink, Zinn, Legierungen usw. — , im zweiten  
A bsehnitt dio H i l f s m a t e r i a l i o n  —  Lotmaterialien, 
die Sehleifm ittcl, Wiirm esohu tzmaterialien, ICieselgur, 
Glimmer, Porzellan, Leder, Asbest, Kautsehuk, K ohle und 
Graphit, Seide, Stein — , und im dritten Absehnitt end- 
lieh die B e t r i e b s m a t o r i a l i e n  —  Schmiermate- 
rialien, x\nstriehe, K ittc , Pu tzmaterialien —  behar.delt.

E in gutes Sachverzeichnis erleichtert dic Uebersieht 
(iber den behandelten Stoff. D as W erkchen diirfte dem  
Industriellen, dcm Gcwerbetreibcnden, dem Kaufm ann  
zweckentsprechendo Orientierung verschaffcn.

Entw urfe , MustergulUge, fu r  landliche Arbeiterwoh- 
ńungen. Preisgekronte und angekaufte A rbeiten. 
H erausgegeben im A uftrage der Landes-Yersiche- 
rungsanstalt. W iesbaden, W estdeutsche Vcrlags- 
gesellsehaft ni. b. II. 5 S. und 32 Tafeln 4°. In 
M appc 10 J l .

Dio Samm lung enthiilt 32 Entwurfe, welche Ein-, 
Zwei- und Vierfamilienhiiuser fflr landliche Verhaltnisse 
(Arbeiter, Handwerker und Kleinbauern) darstellen; sie  
sind aus einem Prcisausschreiben der Landcsvcrsichcrungs- 
anstalt herrorgegangen, die alle R cchte der Vervielfalti- 
gung und Ausfuhrung der Gebaudc erworben hat und 
die EntwOrfe allen lntercsscnten frei zur Ycrfflgung stellt.

D ie Verfasser der Pliinc sind: Architekt K a r l  K  u - 
j a t h ,  Charlottenburg; die x\rehitekten If. G e i l i n g  
und M. L i i d o r s :  Architekt J. B r  t le  k o ,  Posen;
A rchitekt R i o h a r d G o n s o h m o r ,  B erlin; dio Archi- 
tekten A. A n d r e  a s  und G. M o n t e n b r u c k ;  
Architekt H e r m a n n  R o h d e ,  W ilmcrsdorf; Archi
tek t Prof. A. W  i e n k o o p , D arm stadt, und Archi
tek t J  o s. R  i n g  s , Darm stadt.

Dio Samm lung der Piano ist bcgleitet von einer 
kurzeń Darlegung iiber K lein wohnungen, die Bekanntcs 
wiedergibt, an einzelnen Stelien aber sehr wenig klar 
erscheint. „B ei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist  
darauf zu sehen, daB dio Hiiuserfronten der Sonnen- 
seite zugcwandt werden, und aus diesem  Grunde sollten  
auch dic StraBenzuge n icht naeh ReiBbrettschematism us 
in quadratisclicr, sondern in gebogener Form angeordnet 
werden, denn so lassen sich ohne K ostcn gute Hiiuser- 
gruppen schaffen.“  M it derartig ver?chwommencn An- 
weisungen lassen sich leider keine Grundsiitzc crlautcrn. 
D ie lłauserfronten sollen der „Sonncnseite" zugcwandt 
werden —  welche Hiiuserfronten ? StraBenzuge in ,,qua- 
dratischer“ Form !

Noch verschwommener ais diese textliehen  Erliiute- 
rungen sind die figurliehen Darstcllungen. D ic Tafeln er- 
fiillen n icht die beschoidensten Anforderungen, welche 
an ein derartiges Werk zu stelien sind —  sie sind fast 
unbrauchbar und werden K leinwolinungsinteressenten  
schwcrlich zum Bauen begcistern.

D ie Verfasser der Entwurfe, welch letztere sehr be- 
achtensw crte Losungcn bringon, sollten sich eine Wieder- 
gabo in dieser Form Terbitten. Fr.

Ferner sind der Redaktion zugegangen: 
Abhandlungen und Berichte iiber technisches Schulwesen. 

YeranlaBt und herausgegeben Tom D e u t s c h c n  A u s -  
s c h u B  f i i r t e e h n i s c h c s  S c h u l w e s e n .  B and I: 
Arbeiten auf dem G cbiete des technischen M lttol- 
schulwcsens. Leipzig und Berlin, B . G. Teubner 1910.
IV , 164 S. 8 «. 6 Jl.

Vgl. „S tah l und E isen" 1910, 6. Ju li, S. 1179/80. 
B i g o t ,  R a o u l ,  Ingenieur des Arts et M anufaetures, 

ancien Consul do B elgiąue a M azatlan: Le Mexique 
moderne. (Collection „Los P ays m odem es“ .) Avcc 
28 photogravurcs hors texte . Paris (54 ruc Jacob), 
Pierre Roger & Cic. (1909). 272 S. 8 ». 4 fr.

B l a c h e r ,  C ., Ingenieur-Chemiker, Professor der che- 
mischen Technologio an der technischen Hochschulo 
in R iga: Fcuerungstcchnisches. (Aus „R igasche In- 
du8trie-Zeitung“ .) R iga, N . K ym m el 1909. 104,
7 S. 4» . 4  Jl.

B o e r n o r ,  F r a n z :  Stałische Tabellen. Belastungs- 
angaben und Formeln zur Aufstellung von Bcreeh- 
nungen fiir Baukonstruktioncn. N ebst Anhang, ent- 
haltend Vorschriften und Formeln zur Berechnung- 
von M assivkonstruktionen. D ritte , naeh den neuesten 
Bcstim m ungen bcarbeitete Auflage. Berlin, Wilhelm 
E rnst & Solin 1910. 201 S. 8 °. Gcb. 4,20 Jl.

— : Vorschrijlen und Formeln fiir die Berechnung ron. 
M ansM onslniirłionen (Beton-, Eisenbeton- und Stein- 
eisen kont Irultionen). Berlin, W ilhelm  Ernst & Solin 
1910. 30 S. 8 °. 0,80 Jl.

C a  n t o r ,  Dr.  O t t o ,  R echtsanw alt: Gesetz betrejje.nd 
den Schulz ron Gcbrnuchsmustern vom 1. J u n i 1891. 
Kom m entar und Entschcidungssam m lung zu den fiir 
dieses G esetz und das P atentgcsetz identischen Rechts- 
gebieten. Ersto Lieforung. Berlin, Franz Sicmcn- 
rotli 1910. 400 S. 4 ° . 8 Jl. (D as Werk erscheint
in  drei Lieferungen zum Gesamtpreisc von nicht mehr 
ais 25 J l.l

D w o r z a k ,  H a n s ,  Ingenieur, Professor: Grundzuge der 
Dreherei. Zum Gebrauche an gewerbliclien Lehr- 
anstalten. H it  150 Abbildungen. W ien, Alfred Holdcr 
1910. Kart. 1,20 Jl.

Eisenbahn -Technik, D ie, der Gegemcarl. U nter Mitwir- 
kung von Fachgenosscn herausgegeben von © r.^H g. 
B a r k h a u s e n ,  Gehcimem Regierungsrate, Professor 
an der Technischen H oeliscliule Hannovcr, B l u m ,  
Geheimcm Obcrbaurate, Berlin, f  v o n  B o r r ie s ,  
Gehcimem Regierungsrate, Professor an der Tecli- 
nisehen H ochschulo Berlin, C o u r t in ,  Obcrbaurate, 
Karlsruhe, r o n  We i B,  M inisterialrate, Mtlnchen. 
Erster Band: D as Eisenbahn-M asehinenwesen. Erster 
A bsehnitt: D ic Eisenbahn-Fahrzeuge. Zweiter Teil: 
D ie W agen, Bremsen, Schneopflugo und Fiihrscbiffc.
1. H iilfte: Personenwagen, Gcpack- und Postwagen,
Giltcrwagen und Dienstw agen. Anordnung der Achscn, 
Achslager, Federn, Bremsen, Zug- und StoBvorrich- 
tungen, Kuppelungen, Heizung, Ltiftung, Bcleuchtung. 
Zweite, um gearbeitcte Auflage. B earbeitet von Bi b e r ,  
M unchen; B o r c h a r t ,  Magdeburg; H e f f t ,  Karlsruhe; 
v o n  L i t t r o w ,  Triest; P a t t e ,  K attow itz. Mit 002 
Abbildungen im T extc und 4  lithosraphierten Tafeln. 
W iesbaden, C. W. KreideFs Yerlag 1910. IX , 928 S. 4°.
18 .«.

F i s c h e r ,  M a s :  Statik  und Fesligkeilslehrc. Yollstiindiger 
Lehrgang zum Selbststudium  fiir Ingenieure, Tcch- 
niker und Studierende. Erster Band: Grundlagcn der 
Stat>k und Berechnung rollwandigcr System e ein- 
schlieBIich Eisenbeton. Zweite, vernichrtc Auflage. Hit 
zahlrcichcn Beispielen und Zeichnungen. Berlin, Her
mann Meusser 1910. X , 045 S. 8 °. Gcb. 10.50 Jl.

Ilatidbuch der Elektrotechnik. Bearbeitet von Professor 
Dr. H. E b e r t ,  Munchen, Obcringenieur V. E n g o l -  
h a r d t ,  Charlottenburg, u. a. Herausgegeben Ton Dr.
C. H c i n k o ,  ord. Professor der E lektrotechnik an der 
technischen H ochschulo in  MOnchen. N eunter Band: 
Elektrom otoren, Umformcr und elcktrische Motor- 
antriebe. Von Dr. phil. F. N i e t h a m m e r ,
o. o. Profossor der Elektrotechnik. Zweite Auflage. 
Mit 004 Abbildungen, darunter 25 Tafeln. Leipzig, 
S. Hirzel 1910. X V I, 409 S. 4 ° . Gcb. 20 Jl.

K n a c k e ,  H e r m a n n  P. A .: Ueber Sandgeblase. (Aus 
„W erkstattstcchnik“ 1909.) M it 108 Abbildungen im 
T ext. Berlin, Julius Springer 1910. 70 S. 4 ° . 2,40 Jl.

K r e b s ,  E r i c h :  Technisches Wórtcrbuch, enthaltend die 
wiclitigsten Ausdrucke des M aschinenbaues, Scliiff- 
baues und der E lektrotechnik. IV . Franzosiscli- 
D eutsch . (Sam m lung Goschen. 454. Bandchcn.) 
130 S. 8 °. Geb. 0,80 Jl.

Vgl. „S tah l und Eisen“ 1909, 27. O kt., S. 1714.
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K r o h n k o , Dr. O.: Ueber dic verschiedene A rt der
Rostung von Gup- und Schmiederohren. (Aus „Ge- 
sundheitsingenieur“ 1910.) .Mtinchcn, R . Oldenbourg 
1910. 37 Ś. 8 °.

Ł a n d m a n n ,  L „  Professor, Oberlohrcr an der K onigl. 
Baugewerksehule zu Barmen-Elberfeld: Tabcllen zur
Berechnung ton  Eisenbelon-Konstruklionen. Zum prak- 
tisohcn Gebrauch ftlr U ntem elim er, Tcchnikcr und  
Baubeamto. W iesbaden, C. W . Kreidel’s Yerlag 1910. 
72 S. 4». 4 ,CO X .

Liederbuch fiir Berg- und Ilultenkute. Herausgegoben 
vom B o r g -  u n d  H i l t t e n m i i n n i s c h e n  V e r e i n  zu 
Berlin. Achtc, Ycrmelirte und ycrbesserte Auflage. Mit
1 Titelbild. Essen, G. D . Baedeker 1910. Kart. 1,60 .<C.

L i n k e ,  Br. E r a n z ,  D ozent fur Geophysik im Physi- 
kalisciien Veroin zu Frankfurt a. Main: D ie Lujt- 
schif/ahrt von Montgolfier bis Graf Ze]>pelin. Mit einem  
B eitrage uber M iiitarluftsehiffahrt von Hauptm ann  
a. D. A. H i l d e b r a n d t ,  yormals Lehrer im Konigl. 
PreuB. Luftsehitlerbataillon. M it zalilreiehen Bildern. 
Berlin, Alfred Schall (o. J .). 378 S. 8 °. Geb. 7,S0 Jt.

liO d in , hisjiccteur gćneral des Mines, Professcur a 
l ’£ co le  nationale superieur des Mines: Note sur la 
jabricalion ilcctrolyse de l'aluminium. (E xtrait des 
„Annales des M ines“  1909.) Paris (47 & 49 Quai des 
Grand* - Augustins), H. D unod et E. P inat 1909.
67 S. 8 °. 2,50 fr.

M i c h a e l i s ,  F r i e d r i c h :  Eisenbelonbau-Selbststudium.
Berlin, Verlag: Zement und Beton, G. m. b. H ., 1910. 
103 S. 8 o. Geb. 3,00

M o r i t z ,  K . , Ingenieur und Dozent: Berechnung und 
Konstruktion von Gleichftrommaschinen. E ine praktische 
Anleitung zum Entwurf und zur Ausfiihrung kleiner 
und mittelgroBcr Maschinen. D ritte , ncu bearbeitcte 
Auflage. Mit 83 Abbildungen, 4 Konstruktionstafeln  
und 10 K urventafeln. Leipzig, Haohmeiser & Thal 
1910. V II, 160 S. 8 °. Geb. 4,50 .ft.

N  i e m a n n , A d o l f :  D ie Rhotographie auf Forschungs- 
reisen  m it besonderer Beriicksichtigung der Tropen. 
Zweite Auflage. Um gearbeitet und erwcitert auf Grund 
der neuesten Erfahrungen und m it H ilfo von nam- 
haften Forschungsreisenden. M it 78 Abbildungen im 
T cxt. Berlin, G ustav Schmidt (vorm. Robert Oppen- 
heim) 1909. V, 120 S. 8 °. 2,50

P a r z  e r-  M U l i l b a e  h e  r ,  A .: Photographitches Unter- 
hallungsbuch. Anleitung zu interessanten und lcioht 
auszufulirenden photographischen Arbeiten. D ritte , 
vollstandig um gearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 
185 belehrenden Abbildungen im T ext und auf 20 Tafeln. 
Berlin, Gustav Schmidt (vorm. Robert Oppenheim) 
1910. V III, 302 S. 8o.

P a v ! o f f ,  M. , Professor am St. Petersburger Poly- 
technisehen In stitu te: llocliójcn und ]Vinderhitzer. 
Erster Nachtrag zur Sammlung von Zeichnungen be- 
treffend die Roheisendarstellung. St. Petersburg  
1910. 50 Tafeln quer 4 °  in  Mappe. Vertrieb ftlr
D eutschland durch Julius Springer in Berlin.*

* Ergiinzung unserer Angabe in  „S tah l und Eisen"
1910, 29. Juni, S. 1137.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  D e u t s c h l a n d .  Das  

r h e i n i s c h - w e s t f a l i s e h e  Rohciscngeschiift ruht 
weiter, denn fiir das laufende Jahr ist der Bedarf fast 
vollstiindig gedeckt und fUr das niichstc Jahr verkaufen 
die H iitten  auch jetzt noch nichts, weil die Verhand- 
lungen zur Bildung eines neuen Roheisensyndikatcs bis- 
lang (bis zum 16. Juli) zu kcinem  endgultigen Ergeb- 
nisse gefiihrt haben. Man erwartet in dieser Beziehung 
Giinstiges von einer heute in Koln stattfindenden Sitzung.

E n g l a n d .  Aus Middlesbrough wird uns unterm  
15. d. M. wie folgt b erich tet: Der hiesige Roheisenmarkt 
ist anlialtend still, und die Preise fiir Eisen ab Werk 
haben sich in dieser W oche nicht gciindcrt. Im  allge- 
ineinen ist die Stiinm ung aber fest. D ie Glasgower B oise  
ist vonFreitag b isD ienstag geschlossen, und da die Werks- 
feiertage in Schottland begonnen haben, sind auch dioVer- 
schiffungen geringer. Sie betrugen nur 37 000 tons voin
1. bis 14. d. M. gegen 5 4 400  tons vom 1. bis 14. Juni. 
D ie ICnappheit einzelner Roheisenmarken lxa.lt an. und 
die Warrantlager zeigen nur geringon Zuwachs. D ie 
heutigen Preise fiir gute hiesige Marken in Verkaufers 
Wahl sind: fur GieBereiroheisen Nr. 1 sh 51 6 d, fiir 
Nr. 3 sh 49,— , fiir H iim atit in gleichen Mengcn Nr. 1, 
2 und 3 sh 64/— , sam tlich f. d. ton, n etto  ICasse ab 
Werk. H iesige W arrants Nr. 3 notieren sh 4S 9 l/ 2 d. 
Die Warrantlager enthalten jetzt 439 878 tons, darunter 
401452  tons G . M. B.  Nr. 3.

Versand des Stahlwerks-Verbandes. —  Der Versand 
des Stahlwerks-Verbandcs an P r o d u k t e n  A betrug 
im J u n i d .  J. 448 131 t (R ohstahlgew icht); er war da
mit 60537 t hoher ais der Versand im Mai d. J. (387 594 t) 
und 29505 t hoher ais der Versand im Juni 1909 
(4 1 8 6 2 6 1). Im einzelnen wurden yersandt: an lla lb -  
zeug 113 124 t gegen 107 197 t  im Mai d. J. und 114 188 t  
im  Juni 1909; an Formcisen 163 888 t  gegen 145 504 t  
im Mai d. J. und 157 8 5 0 1 im Juni 1909; an Eiscn- 
bahnmaterial 171 119 t  gegen 134 893 t  im Mai d. J. 
und 146 588 t im Juni 1909. Der diesjahrige Juni- 
versand war also in  H albzeug 5927 t, in Formeisen

* Vgl. „StaId und E isen“ 1910, 6. Juli, S. 1181.

18 384 t  und in Eisenbalinm atcrial 36 226 t hoher ais 
der Vcrsand im Vormonate. Verglichen m it dem Juni
1909 wurden im Berichtsm onate an H albzeug 1064 t  
weniger, dagegen an Formeisen 6038 t und an Eisen- 
bahnmaterial 24 531 t  mehr yersandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete sich dor Ver- 
sand folgendermaBen:

1900 Halbzeug
t

Form-
clsen

t

EiHcubnhn-
matcrial

t

Gesamt- 
p rod u k te A 

t
Juni . . . . 114 188 157 850 146 588 418 626
Ju li . . . . 123 456 140 337 134 121 397 914
A ugust . . . 120 926 135 404 162 686 419 016
September . . 136 487 137 192 165 225 438 904
Oktober . . . 133 775 129 007 158 112 420 894
Noyem ber . . 130 480 106 6)0 153 265 390 355
Dezember . . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910 
Januar . . . 133 609 110 427 134 290 378 326
Februar . . . 136 996 144 167 115 683 396 846
Miirz . . . . 168 614 248 603 181 165 598 383
April . . . . 125 637 172 353 117 459 415 449
Mai . . . . 107 197 145 504 134 893 387 594
Juni . . . . 113 124 163 888 171 119 448 131

Vora belgischen Eisenmarkte. —  Aus Brujsel wird  
uns unterm 15. d. M. gesehrieben: D ie eigentiim lich  
scharf zum Ausdruck komm ende Preisyersehlechterung 
auf dem belgischen Eisenmarkto h ielt auch in dieser 
W oche noch an. Zwar war diesmal die Abwartsbewe- 
gung der Ausfuhrnotierungen weniger ausgepragt, doch 
gingen die I n l a n d s p r e i s o  gegen die Vorwoche in 
scharferer W eise zuriick. So notieren jetzt: FluBstab- 
eisen 125 bis 132,50 fr. sta tt  bisher 130 bis 135 fr., 
SchweiBstabeiscn 130 bis 132,50 fr. s ta tt  132,50 bis 
137,50 fr., R ods 132,50 bis 135 fr. sta tt  135 bis 140 fr., 
FluBeisenbleche 140 bis 145 fr. sta tt 145 bis 150 fr. 
f. d. t, frei belgischem Bahnhof; diese Preise kommen 
fiir m ittelstarke Absehliisso in Betracht. —  W as die 
A u s f u h r p r e i s e  anbelangt, so ging der Verkaufssatz 
fiir FluBstabeisen von i '  4 .16 /—  bis X  4 .17/—  auf 
£  4.14/—  bis £  4 .17/— , fiir SchweiBstabeiscn yon 
£  4 .14/6  bis £  4 .16/—  auf £  4 .13/6  bis £  4 .1 6 /—  f. d. t
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fob  Antwerpen zurilck. B leche bcbaupteten sich. —  
D as belgischc Stahlwcrkscom ptoir erhielt einen Auftrag 
auf 5000 t  Schienen fiir Chile, 4500 t  fiir dic Schweiz 
(Rhatisehen Bahnen), 700 t  fiir H olland und 500 fc fiir 
die belgische E isenbahngesellschaft Maliues— Terneuzen.

Die Entwicklung des Braunkohlenbergbaues ln den 
letzten 25 Jahren. —  Einem Yortrage, den Bergassessor 
B e i s o r t  anliiClich des 25-jahrigcn Bestehens des 
D eutsehen Braunkohlen-Industrio-Vereins auf der 26. 
Hauptyersam m lung desselbcn zu H alle a. Saale gehalten  
hat, entnehm en wir dio folgenden Ausfiihrungen:

D ie Braunkohlengewinnung des D eutsehen R eiches 
stieg von 15,3 Mili. t im  W erte von 40,4 Mili. JC im  Jahro 
1885 auf 08,4 Mili. t im W erte von 178,0 Mili. .11 im Jahre 
1909. SowoliI Gewinnung wie W ert derselben haben sich 
also in  diesem Zeitraumo mehr ais vervierfacht. Der 
Braunkoblenyerbrauch auf den K opf der Bevolkerung  
berechnct stieg  von 0,41 t  im Jahre 1885 auf 1,18 t  im  
Jahre 1909, d. h. um 1SS % . An der Braunkohlenforderung 
des Deutsehen Reiches war das Konigreich PreuBen in  
den letzten 25 Jahren ste ts  m it rd. ł/ 5 beteiligt; ihm  reihen 
sich, nach der GroBe des A nteils im  ja h r e  1909geordnet, an 
das Herzogtum Saehsen-Altenburg m it 5,95 % , das 
Konigreich Sachsen m it 4,57 % , das Herzogtum  Braun- 
sehw eig m it 2,72 % , das Konigreich Baycrn m it 
2 .1 6 % , das Herzogtum A nhalt mit 1 ,89%  und das 
GroBherzogtum Hessen m it 0,72 %. Wahrend in  allcn 
aufgefuhrten Bundesstaatcn sowohl die absolute Fór- 
dermenge wic auch der A nteil an der Gesamtforde- 
rung des Reiches sc it dem Jahro 1885 gestiegen ist, 
w eist die Braunkohlengewinnung A nhalts wohl eino 
Zunahme der Fórdcrziffer gegen das Jahr 1885 auf, der 
A nteil an der Gcsaiiitforderung des Reiches ging aber 
wesentlich zurilck; er fiel von 5 ,8 %  im Jahre 1885 auf 
1,89 %  im Jahre 1909. Offenbar sind liicr die Bedingungen  
fiir den Braunkohlenbergbau ungOnstiger ais in anderen  
Bezirken geworden. Der Schwerpunkt des deutsehen  
Braunkohlenbergbaues liegt in  den prcuBischen Prorinzen  
Sachsen und Brandenburg, sow ie in den angrenzenden  
Bundesstaatcn Sachsen, Saehsen-Altenburg, Anhalt und  
Braunschwcig, einem gcwissermaBcn geschlossenen Be- 
zirke, den man allgemein unter dem Nam en M itteldeutseher 
Braunkohlenbergbau zusammenfaBt. Vom Jahre 1S90 
etw a ab gelangte neben dem Braunkohlenbergbau dieses 
m itteldeutsclien Bezirkes die Braunkohlengewinnung in  
der R heinprovinz dank der auBerordentlich gilnstigen Ge- 
winnungsTcrhiiltnissc und der Entw icklung der Brikett- 
fabrikation zu schneller E ntfaltung und Bcdeutung. 
W ahrend im Jahre 1885 auf den Oberbergamtsbezirk 
H alle —  dio Provinzen Sachsen und Brandenburg um- 
fassend —  noch 92,4 %  der prcuBischen Braunkohlen- 
forderung, dagegen auf den Oberbergamtsbezirk Bonn  
nur 2,5 % entfielen, belief sich der Anteil des ersteren 
im Jahre 1909 nur noch auf 74,1 % , der des Oberbergamts- 
bczirks Bonn dagegen auf 21,9 %.

D ic glinstige Entw icklung des deutsehen Braun
kohlenbergbaues findet n icht allein in  dcm gesteigerten  
K ohlenbedarf unseres von Jahr zu Jahr mehr zum Indu- 
striestaat fortschreitenden Yaterlandes ihre Erkliirung. 
So ist  dio Steigerung der durohsehnittlichen Jahresleistung  
eines Braunkohlenbergarbeiters von520 t im  Jahre 1886 auf 
9 4 1 1 im Jahre 1907, d. h. um 78% , auf die auBerordent- 
liche Entw icklung der Tagebaue und die zunehmende 
Einfilhrung und Yerbesserung m aschincller Forderein- 
riehtungenzurilckzufiihren. Fur dic kriiftige E ntfaltung war 
weiter von EinfluB das von bescheidenen Anfangen in d en  
40er Jahren ausgchendeAufbliihcndcr auf der meclianisehcn 
Aufbereitung der Rohkohle begrflndetcn Nebenindustrien, 
der NaBprcBstein- und Brikettfabrikation. Wiihrcnd 1885 
1(5,7 %  der prcuBischen Braunkohlenforderung zur Ver- 
arbeitung bezw. ais Feuerkohle in  die Brikettfabriken  
gingen, wurden im  Jahre 1900 schon 5 1 ,5 % , im letzten  
Jahre sogar 65,9 % oder rd. 2/ 3 der prcuBischen Braun
kohlenforderung der Brikettierung zugefilhrt. D ie ge- 
sam te Braunkohlenbrikettherstellung des Deutsehen R ei
ches belief sich 1909 auf 14,6 Mili. t  gegen 0,75 Mili. t

im Jahre 1885. D ic  vollkomm cnere Aufbereitung der 
Braunkohle in den Brikettfabriken hat einer weiteren 
Ausbreitung der NaBpreBsteinfabrikation augcnscheinlich 
im  W egogcstanden, da scit dcm Jahre 1885 dic Fabrikation 
und der Absatz von NaBpreBsteincn auf derselben Hohe 
stohen gcbliebcn sind. Im Jahro 1909 bezifferte sich die 
gesam te deutschc NaBsteinherstcllung auf rd. 597 000 1. 
D ie cliem ische Ycrarbeitung der Braunkohle entwickclte 
sich schon viel friihcr, ais d ies m it der Fabrikation von 
NaBpreBsteincn und B rikctts der Fali war, zu einer blflhcn- 
den Industrie im Gebiete des Braunkohlenbergbaues 
der Provinz Sachsen, die fa st  ausschlieBlich das fiir dic 
Braunkohlengewinnung . crforderlichc Rohm aterial — 
die Schwclkohle —  liefert. Schon im Jahre 1869 waren 
in der Provinz Sachsen 44 Schwclercien im Bctriebe; 
nachdem im Jahre 1885 dic H ochstzahl m it 49 crreicht 
war, trat allmiihlich ein langsam er ROckgang ein. Gegen- 
wartig sind nur noch 34 Schwclercien im Bctriebe, auf 
denen jedoch nicht r iel mehr Schwclkohle verarbeitet 
wird ais vor 25 Jahren. D ic E ntw icklung der Mineralól- 
industric zeigt dagegen ein Bild von mehr glcichbleibender 
Rcgelmii Biglceit. D iese Erscheinung ist zum Teil in dem 
der .Menge und der B eschaffenhcit nach sinkenden Tcir- 
gchalte der K ohle begriindet, zum  groBcrcn Teile stand 
jedoch der starko W ettbewerb der Erzeugnisso der aus- 
landischcn Petrolcum industrie einer Vermehrung und 
VergroBerung der Fabrikationsbctriebe im  W ege.

Fiir dio E ntw icklung der deutsehen Braunkohlen- 
industrio war es w ichtig, daB sc it  1S89 eine Beihc 
von glinstigen Eisenbahnfrachtcntarifen fiir Braunkohlen 
und Braunkohlenbriketts eingefUhrt wurden. Der Wett
bewerb der bohmischen K olilc, die scit. der Hoch- 
konjunktur der 70cr Jahre, in der dic hohen Kohlen- 
preise starken Anrciz zur Ausfuhr nach D e u t s c h 
land gaben, in steigendcm  MaBe dcm deutsehen Markte 
zugcfuhrt wurden, bedrangte dic deutschc Braunkohle 
in ihrem engeren A bsatzgebictc auf das empfindlichste. 
D ie E infuhr bohmischer K ohle nach D eutschland war 
von rund 1 Mili. t  im  Jahre 1872 auf 3,6 Mili. t  im 
Jahre 1885, also auf mehr ais das 3 l /a fache gestiegen- 
In  den folgenden Jahren liielt diese Steigerung noch 
an, so daB die Ausfuhr aus Bohm en nach Deutsch
land m it 6,5 Mili. t  im Jahre 1890 n icht weniger 
ais die H a lfte  der bohmischen Braunkohlenerzcugnisse 
und ein V iertcl des gesam ten Braunkolilenverbrauch<s 
im  deutsehen Zoligebietc ausm aehte. D ie Bemuhun- 
gen des deutsehen Braunkohlen-Industrie-Vereins gingen 
zunaehst d ah io , Tarife zu erlangcn, m it dereń 
U nterstiitzung es gelingen k onnte, d ic bohmische 
K ohleneinfuhr zu bcschriinken und dio bohmisehe 
K ohle nam entlich aus dem engeren A bsatzgcbiete der 
m itteldeutsclien Braunkohle wieder zu verdriingen. Vor 
allcn Dingcn trat der Verciti in seinen an das prcuBisehe 
Eisenbabnm inistcrium gcrichtetcn Antriigen fiir eineglcich- 
miiBigo G estaltung der Braiinkohlentarife von allcn Ver- 
sandstationen ein. Dieser Antrag wurde im Jahre 18S!> 
erstm alig gestellt und mehrfach wicderholt, da sich die 
Eisenbahnverwaltung zu einer gcnerellen Regelung der 
Braunkohlentarife anfiinglich nicht cntschlicBcn konnte, 
trotzdem  infolge der W rschicdenartigkeit der noch aus 
der Zeit der Privatcisenbahnverwaltungen ubernominenen 
Ausnalim etarife iiberaus venvorreno Tarifyerhaltnisso 
Torlagen, Erst im  Jahre 1889 hatten die Bemuhungcn des 
Vcreins Erfolg, nachdem im Jahre 1888 dio Lago des 
deutsehen Braunkohlenbergbaues noch dadurch eine 
Verschlcchterung erfahren h a tte , daB fiir bohmisehe 
K ohle auf saclisischcn und bohmischen Eisenbalmen 
TarifermiiBigungcn cingetrcten waren. Es kam ein 
Lokaltarif fiir Entfcrnungen unter 50 km m it den vom 
Verein beantragten niedrigen Satzen zur Einfuhrung. 
Mit der zunchm enden Entwicklung der Brikettindu- 
strie war das Bedttrfnis zutage getreten, den Y e rsa n d  
der Braunkolilenprodukte auf weitere Entfernungen zo 
erstrccken; das im  Vcrglcich zur Bohbraunkohle hoch- 
wertigere B rikett konnte auch bei hoheren T r a n s p o r t -  
kosten den W ettbewerb m it anderen K ohlen a u fn c h in e n -
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Man durfte daran denken, sich das groBe Absatz- 
gebiet zwisehen den m itteldeutschen Produktionsstiitten  
und den Ktisten der Nord- und Ostsee zu erschlieBcn, in  
dcm neben der bohmischen Braunkohle auch die englische 
Steinkohle in lebhaftem  W ettbcwcrb m it der deutschen  
Kohle stand. Anfang der 90cr Jahre kam dank der unab- 
liissigen Bcrniihungcn der Vertrcter der Braunkohlcn- 
industrie ein 20 t-Ausnahm etarif fiir Braunkohlen und 
Braunkohlenprodukte zur Einftilirung, dessen Tarif- 
siitze so gcstellt waren, daB der A bsatz von Braunkohlen- 
briketts nach den Kiistengcbieten der Nord- und Ostsee 
endlich die dringend crschnte Erweiterung erfahren 
konnte. D ic Wirkung, die der Tarif auf dic Entwicklung  
des B rikettabsatzcs nach den Gegendcn nórdlich von 
Berlin, also nach einem groBen Teile der Provinz Bran
denburg, sow ie Pommjjrn und Mecklenburg, ausiibte, war 
augentiillig. Der Tarif erfuhr in den folgenden Jahrcn  
eine weitere Ausdehnung auf die Stationen der ostliclien  
K iistenprorinzcn. Seine Satze sind wcscntlieh giinstiger 
ais die des im Jahre 1897 auf Brennmaterialien nus- 
gedehnten Rohstofftarifcs, bei dem die Staffelung des 
Strcckensatzes erst bei 350 km Entfernung eintritt, 
wahrend sic bcim 20 t-Tarif bereits bei 100 km ein- 
setzt. Eine wesentliche Verschicbung der Fraehtsatze zu- 
gunsten der deutschen Braunkohle gegeniiber der boh
mischen Braunkohle und cnglisclien Steinkohle trat im  
Jahre 1S97 m it der Ausdehnung des Rohstofftarifes auf 
Brennmaterialien ein, da die ausliindischen Kohlen von 
den Vcrg(lnstigungen dieses Tarif es ausgeschlosecn blieben. 
Um die Verfrachtung von B riketts von den Hiifen der 
Elbe und Weser seewarts zu ermóglichen, trat auf Antrag 
des Industrie-Vcreins im Jahre 1899 ein weiterer 2 0 1- 
Tarif m it niedrigen Einheitssatzen inK raft. In  dem von  
deutscher und bohmischer Seitc in den letzten  25 Jahrcn  
um das deutsche A bsatzgebict gefiihrten K am pfe gelang 
cs der deutschen Braunkohlenindustric, dank der von ihr 
becinfluBten TarifmaBnahmen der Eisenbahncn und der 
VorzOge der Braunkohlenbriketts, dio Einfuhr bohmischer 
Kohle, wenn auch nicht in ihrer absoluten H ohe einzu- 
schranken, so doeh in ihrem Verhaltnis zum Gesamt- 
verbrauch von Braunkohlen in Deutschland zurtickzu- 
dr'ingen. Dieser A nteil betrug im Jahre 1885 19 ,2% ;  
nachdem er bis zum Jahre 1890 bis auf 25,5 % gestiegen  
war, fiel er stiindig bis auf 10,9%  im Jahre 1909. Dagegen  
gelang es den vereinten Bemuliungen des deutschen Stein- 
und Braunkohlenbergbaues nicht, die englische und schot- 
tischc Kohle im deutschen KUstengcbiete zurOckzu- 
driingen; namentlich im  letzten Jahrzehnt gewann die 
britische Kohle stark an Boden. F(ir die Ausfuhr von  
Braunkohlenbriketts wurde Ende der 90er Jahre eine  
Reihe von Ausnahinetarifen eingefiihrt, u. a. nach Dane- 
mark, Italicn , der Schweiz und Oestcrrcieh-Ungarn. Sio 
haben indos vorlaufig noch keine groBe Bedeutung fflr 
den m itteldeutschen Braunkohlcnbergbau crlangt. Immcr- 
hin zeigt dio Ausfuhr steigende Zahlen; sie stieg von  
68 000 t  im Jahre 1885 auf etw as tiber 100 0  000 t  im  
Jahre 1909, d. s. 1 ]/2 % der deutschen Braunkohlen- 
gewinnung. D ie Ausfuhr deutscher Braunkohlen und 
Braunkohlenbriketts aus M itteldcutschland lia lt sich 
wegen der zentralen Lage der Gewinnungsstatten in  be- 
scheidenen Grcnzen. Etw as groBcre Bedeutung hat die 
Ausfuhr fiir den rheinischen Braunkohlcnbergbau wegen 
der geographisehen Lage dieses Reviers. Der Brikettabsatz 
nach Holland und der Schwciz betragt jctzt 11 % des 
Gcsamtabsatzes des Rheinlandes. E s durfte von Intercsse 
sein, daB im Jahre 1886 die rheinische Brikettindustrie 
fast eine reinc Ausfuhrindustrie gewesen ist : es gingen  
namlich in dem genannten Jahre 86,7 % des gesamten  
Eisenbahnabsatzes ins Ausland.

Dic Bestrcbungen, die starken Preisschwankungen, 
dic sich infolge des W ettbewcrbs der Braunkohlenwerke 
.mtereinander wiedcrholt einstellten und eine gesunde 
und stetige Entwicklung des Braunkohlenbergbaues 
hinderten, nach Mdglichkcit zu beseitigen, fiihrten seit 
dem Jahre 1S90 zur Griindung von Preisvcreinigungen  
und Syndikaten. Einer einheitlichen Kartellbildung im

deutschen Braunkohlcnbergbau stand die groBe riium- 
liclie Trennung der einzelnen Braunkohlenreviere im W egc. 
Dagegen sehlossen sich dic W erke bezirksweise ziisam m en. 
Gegenwiirtig werden durch die Prcisvereinigungen und 
Syndikate 66 % der gesamten deutschen Braunkohlen- 
und 80 % der Brikcttgewinnung yertrieben.

D as Bediirfnis, die Gestehungskostcn zu crmaBigen, 
um die R entabilitiit der Werke nicht sinken zu lassen, 
fiihrte zu einer allmahlichen Entwicklung des Braun* 
kohlenbergbaucs zum GroBbetriebe. D iese Tatsache tr itt  
in Erscheinung sowohl in der Zusammenlegung kleinerer 
Grubenbctriebe ais auch in der YcrgroBcrung der einzelnen  
Werksanlagen selbst. Wahrend 1885 im Deutschen Reiche  
noch 633 Braunkohlenbergwerke im Betrieb etanden, 
waren es 1908 nur noch 54). D ic durehschnittliche Fór- 
aerung eines W erkes stieg i n diesem Zeitraume von rund 
24 000 auf 125 0 0 0 1, d. h. also um das fiinffaehe der 
Leistung. Glcichzeitig stieg die durehschnittliche Belcg- 
schaft eines Werkes von 44 auf 141 Mann. Auch in der 
Braunkohlen brikettindustrie is t  —  sogar in noch starkerem  
Grade ais beim Bergbaubetricbe,—  eine betriebstecbnische 
K on-entration zu bcobaehten, die sich in  der Zunahmo 
der durchsehnittlichcn Presscnzahl der Fabriken geltend  
m achte und eine Herabminderune der Gestehungskostcn  
zur Eolge hatte. Neben der technischen Bctriebskonzcn- 
tration ist in den letzten lahren aber auch noch eine 
wirtschaftliche Zusammenfassung einer ganzen R eihe 
von leistungsfahigen W erksanlagen crfolgt, die zuerst 
im  rheinischen Braunkohlcnbergbau, in letztcr Zeit aber 
auch in den anderen Braunkohlenbezirkcn zu erkennen 
war. D icsei wirtschaftliche Yorgang ist oftcnbai noch nicht 
zum AbschluB pekommen.

Aus RuBlands Bergwerks- und Eisenindustrie. —  Nach 
Jlitteilungen der „Koln. Ztg.“ ist trotz der guten Ernto 
des abgclaufenen Jahrcs und der glanzenden Aussichten 
fiir die neue Ernte in der allgemeinen Lage der russischen 
Industrie keine Besserung zu bemerken. Manche Industric- 
zweige durchleben gegenwiirtig Krisen wie nie zuvor. 
Besonders ftihlbar ist die Krisc in der Kohlenindustrie. 
Der Kohlenversand aus dem Donozbecken betrug im ersten 
Viertel des laufenden Jahrcs 185 000 000 Pud, hat also um 
9 785 000 Pud oder 5 % gegen densclben Zeitraum des 
Vorjahrcs abgcnommen. Im einzelnen ging der Anthrazit- 
vcrsand von 26 435 000 auf 24 629 000 Pud und der Stein- 
kohlenversand von 148 135 000 auf 138 838 000 Pud zuriick. 
Nur der Koksrcrsand stieg wegen einer leichten Besserung 
in der Metallindustrie von 20 867 000 auf 22 185 000 Pud. 
Auch von der russischen Maschinenindustrie liiBt sich 
nichts Giinstiges sagen. Im ahgelaufenen Jahre ging der 
W aggon- und Lokom otiwersand stark zuriick; fUr das 
laufende Jahr sind die Bestellungcn yorliiufig rccht spiir- 
lich. —  Einen lichtcn Punkt bildet dio Metallindustrie. 
Die Preise sowohl w ie der Yerbraueh, insbesondere von 
Stab- und Formeiscn, weisen eine leichte Besserung auf. 
Die Yerschmclzung der Doncz-Juriewer Metallurgischen 
Gesellschaft m it der Providenee Russo in Mariupol und 
der Ural-W olga-Gcsellschaft ist ktirzlich zur '1'atsache 
geworden. AUe drei Gesellschaftcn sind bekanntlich fiir 
Stab- und Formeisen an dem Syndikat Prodameta bo- 
teiligt, wobei die Doncz-Juriewer Gesellschaft dic hochste 
Bctoiligungsziffcr von allen tibrigen siidrussisehen Wcrken 
aufweist- Durch die Yerschmclzung der drei genannten  
Werke m acht das Syndikat einen Schritt zu seiner weiteren 
Vcrvollkommnung. E s ist anzunehmen, daB dieser Ver- 
schmelzung bald weitere folgen werden.

Dominion Steel Corporation, Ltd.* —  In einer am  
23. Juni in Montreal abgehaltenen Versammlung der 
Aktioniire der durch ZusaminenschluB der D o m i n i o n  
I r o n  a n d  S t e e l C o m p a n y  und der D o m i n i o n  
C o a l  C o m p a n y  cntstandencn Gesellschaft wurdo 
nunmehr cndgtiltig der obige N am e ais Firma des Unter- 
nehmens gewahlt, um  Verwechslungen m it anderen 
Firmen zu rermeiden. **

* *The iron  Age“ 1910, 30. Juni, & 1556.
** Siebe „S ta lli und E isen“ 1910, 25. Mai, S. 895.



1274 Stahl uud Eisen. Yereins - Nachrichten. 30. Jahrg. Nr. 29.

Yereins - Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
D as Jlitglied  unseres Yereins, Hr. K om merzienrat 

L o u i s  R o o h l i n g  in Volklingen, ist in den wirt- 
schaftliehen AusschuB zur Vorbereitung und Begut- 
achtung handclspolitischcr MaBnahnien bcrufen worden.

Eisenhiitte Sttdwest.

Hr. Generaldirektor D o w  e r g  hat infolge Verzuges 
nach Dusseldorf sein Am t ais Yorfsitzender der , ,Eisen- 
hiitte  Sttdwest1' niedergelegt.

In  der ara 27. Juni d. J. stattgefundencn Yorst-ands- 
sitzung wurden die erforderlfohen Neuwahlen im  Vor- 
stande vorgenommen, die folgendes Ergebnis hatten:

Yorsitzender: l ir . H iittendirektor S a e f t e l ,
D illingen (Saar); I. stcllv . Vorsitzender: Hr. H iitten 
direktor S e i d e l ,  Esch (Luxem buig); II. stelly . Yor
sitzender: Hr. H iittendirektor H i n s  b o r g ,  Bom bach  
(Lothringen). E ine endgttltige Neuwahl des Schatz- 
mcister?, welche durch Ablchnung notw endig gew:orden 
ist, wird demniichst vorgenommen werden.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(D ie  E in s e n d e r  s in d  d u rc h  * b e z e ic h n e t.)

Bericht des Vor$tandcs und ProtokoU der X I I I .  ordent- 
lichen Generatversammtung des Zcntralvereins* der Berg- 
wcrkśbesitzer Oeslerreichs vom 30. M a i 1910. Wien 1910. 

C z e c h * ,  F r a n z :  Entwurfs- und K onstruktionsprazis  
im  Eisenhochbau. III. Btuiarten und Einzelheiten der 
Luftschiffhallen; (Aus „D er Eisenbau", 1. Jahrgang.) 
Leipzig 1910.

Vgl. „Stahl und E iscn“  1910, 6. Juli, S. 1139, 
13. Juli, S. 121S.
Denkschrift zur EHnnerung an dic hundertfunfzigjdhrige 

Zusammengchórigkeit des Rasselsteiner Eisenwerks* m il 
der Fam ilie Remy. 1760— 1910. Koln (1910).

Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschafl*, D ie Suddeutsche, 
1885— 1910. Mainz (1910).

H u c k * ,  C .: Herstellung und Yerarbeitung des Eisens.
Wissen (o. J.)

Jahresbericht der Ilamburgischen Gewerbekammer * fiir 1909.
H am burg 1910.

Jahresbericht, Sechzehntcr, des Yereins* fiir die Inter- 
essen der Rheinischtn Braunkohlen-Industrie fiir das 
Jahr 1909. K oln (1910).

M c L e i s h ,  J o h n :  A nnual Report of the D im sion of
M inerał Resources and S tatistics [o f  th e) Canada D e
partment* of M ines on the m inerał production of 
Canada during the calendar year 1907 and 1908. O ttawa
1909.

Personal-Verzeichnis, Amtliches, [d e r ]  Stddt. Handels- 
hochschuk* Cóln fu r das Sommcr - Semester 1910. 
Coln 1910.

Report, Tw enty - third annual, of the Commissioner* of 
L ibor, 1908. W orkmen’s insuranee and benefit funds 
in tlio U nited States. W ashington 1909.

YerwaUmtgs - Bericht der Siiddcutschen Eisen- und Stahl- 
Berufsgenossenschafl* fu r das Jahr 1909. Mainz (1910). 

Y o g t * ,  J. H. L .: Norges Jernmalmforekomster. Kri- 
stiania 19.10.

Zusammenstellungen, Statistische, iiber B lei, K upfer, Z ink, 
Z inn , A lum in ium , K ickel, Quecksilber und Silber  von  
der M e t a l l g e s e l l s c l i a f t * ,  der M e t a i l u r g i s c h e n  
G e s e l l s e h a f t ,  A .-G ., und der B e r g -  u n d M e t a l l -  
b a n k , A ktiengeselischaft. Frankfurt, am Main 1910.

Ygl. „Stah! und Eisen" 1910, 6. Juli, S. 1172.

=  D i s s e r t a t i o n e n .  =

ohemisoher Zusamm ensetzung derselben. Dissertation. 
(Karlsruhe, GroBherzogl. Techn. H ochsehule*.) 1910. 

H o l w e e h ,  W i l h e l m ,  Ueber die Beziehung
der Stickoxydbildung zu den eleklrischen und thermischen 
Eigenschaften kurzer Gleichslrom  - Lichtbógen m it ge- 
kiihlter Anodę. D issertation. (Karlsruhe, GroBherzogl. 
Techn. H ochsehule*.) H alle a. d. S. 1910. 

L u d o w i g ,  W i l h e l m ,  Sipl.s^ylig.: Ueber die Konden- 
sation von p - Naphtaldehyd m it Bernsteinsdure und 
einen neuen Uebergang vom N aphtalin  zum Phenanthren. 
Dissertation. (Hannover, K onigl. Techn. Hoehscliulc*.)
1910.

P a p e ,  M a r t i n ,  S ip l.s^ n g .:  Ueber Fahrmderstande 
an Laufkranen. D issertation. (Hannover, Konigl. 
Techn. H ochsehule*.) Berlin 1910. 

S c h a e h e n m e i e r ,  W i l h e l m :  Ueber mehrfache elastische 
Gewólbe. D issertation. (Karlsruhe, GroBherzogl. Techn. 
H ochsehule*.) Leipzig 1910.

T a i t e l b a u m ,  I t z e k :  Studien iiber Brennsloffkellen. 
D issertation. (Braunschweig, Herzogl. Techn. Iioch- 
schule*.) H alle  a. d. S. 1910.

T e r  M e e r ,  G u s t a v ,  Selbslldlig wirkende
Schleudermaschine zur Trocknung der Riickstdnde stadti- 
scher Kanalisationswasser. D issertation. (Hannover, 
K onigl. Techn. H ochsehule*.) 1910.

W a t z i n g e r ,  A., Ueber den praktischen
Wert der Zwischcniiberhilzung bei Zweifachexpansions- 
D am pf maschinen. D issertation. (D arm stadt, GroB
herzogl. Techn. H ochsehule*.) Berlin 1910.

W e i s s  (Stadtbaum eister): D as M angan im Grundu-asser 
und seine Beseitigung. D issertation. (Darm stadt, GroB
herzogl. Techn. H ochsehule*.) H annover (1910).

Ferner
0  Z u m  A u s b a u  d e r  V e r e i n s b i b l i o t h e k §  El 

noch folgende Geschenke:

94. Einsender: Zivilingenieur Dr. phil. H e i n r i c h  
P a u l i ,  Dusseldorf.

Directory Chronicie for China, Japan , Corea, Indo- 
China, etc. jo r the year 1905. Forty-third year of 
publication. London 1905.

K i r k e g a a r d ,  P . : Treatment of auriferous mispickel 
ores. O ttawa 1901.

Year-Book, The South A frican , 1903— 1904. Compiled 
and edited by S. M. G l u c k s t e i n .  Second year of 
issue. London (1903).

Zeitschrift, Elelctrochemische. IV . Jahrgang. H eft 1— 9.
—  VII. Jahrgang. H eft 1— 9. Berlin 1897 und 1900.

95. Einsender: D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,
U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c a l S u r v c y ,  

W ashington.
BuUelin [o f  the]  Department of the Interior, United States 
Geological S u rm y. Nr. 323, 362, 363, 366, 367, 378, 382, 
392, 402, 403, 412, 416. W ashington 1907— 1909.
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