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Ueber den Einflufi der Flammentemperatur bei der Bewertung 
der Brennstoffe.

Von A. G w iggnor in Wien.

I jie Ausgaben ftir die Brennmaterialicn bilden 
■*—'  oft cinen betrachtlichen Teil der Herstellungs- 
kosten der Industrieerzeugnisse und spielen daher eine 
groBe Roiło in fast allen Betrieben. Oft ist aogar ihre 
HShe in bezug aut dic Wirtschaftlichkeit cines Unter- 
nehmcns von ausschlaggobendcr Bodeutung. Dahór 
wird śeit jehcr diesem Gtgenstande allseitig eine 
groBe Aufraerksamkeit zugewendet, und das Be- 
streben geht allgemein dahin, die Brennstoffkosten 
zn vcrmindern, indem durch Verbesserungen an den 
Feuerungsanlagen sowie durch sorgfiiltigere Ueber- 
wachung ihres Betriebes eine bcssere AuSnutzung der 
Brennmaterialien bewirkt wird; oder e3 kann fa ll-  
weise aucli durch den Uebergang zu neuen Heiz- 
mitteln — es sei auf die immer inehr sich aus- 
brcitende Oelheizung hingewieśen —  der gleicho 
Zweci erreieht werden. Die wichtigste Frage ist 
dahcr immer bei der Walii des Brennstoffes: 
Welchen Gebrauchswert bat derselbe ftir einen 
bestimmten Yerwendungszweck, und welober Preis 
kann fur denselben in jedem einzelnen Falle 
bewilligt werden?

Kohle wird meist nocb nach dem Gewichte allein 
gezahlt, wobei ofter auch EinsclirSnkungen bzgl. des 
Aschen- und Wassergehaltes festgesetzt werden. Ver- 
haltnismaBig selten wird der Heizwert dem Preise 
zugrundc gelegt. Auch Gase werden in der Regel 
noch immer nicht nach dem Warineinhalt bewertet.

Selbst der Heizwert allein geniigt noch nicht, um  
sich ttber den Gebrauchswert eines Brennstoffes ein 
sicheres Urteil zu bilden; es sind hierbei noch andere 
Umstande m itzuberucksichtigen. E s geht z . B . nicht 
an, beim W echsel der Kohlenart oder bei E rsatzeines  
Heizgases durch ein anderes die Menge des neuen 
Brennstoffes nur im  Verhaltnis der beiderseitigen  
Heizwerte zu berechnen und in dem so erm ittelten  
AusmaBe zu venvenden, wie dies bisher allgemein* 
geschieht, ohne auf den pyrom etrischen E ffekt und

* L iirm a n n  berechnet iii St. u. E. 1911, 8. Juni, 
»'»f S. 913/20 den Ersatzbrennstolf auch nur nach dom 
Heizwerte, ohne die Flamm entem peraturen sowio den
Vcrwendungszweok oinzubeziehen.

den Yerwendungszweck entsprechend Itiicksicht zu 
nehmen. Die Anftihrung und Besprechung eines ganz 
bezcichnenden Falles dieser Art aus der neueren 
Literatur wird dies noch besser orharten.

®r.’>3n0- B u ck  schreibt in „Stahl und Eisen“
1911, 10. August, S. 1300, wie folgt:

„Der Zug muB bei Bcheizung mit Hochofen- oder 
Generatorgas filr Luft wie fiir GaS so eingestellt 
werden, daB in der Zeiteinheit dicselben W&rme- 
mengen durch d-m Heizkanal gehen wie bei der Be- 
heizung mit Koksofengas."

Hier wird also vorausgesetzt, daB die gleichen 
Warmemengen der cinander ersetzenden Heizgase 
in der gleichen Zeit auch gleich groBe Wiirmemengen 
an den zu beheizenden Gegenstand abgeben. Da 
dies die landliiufige Ansicht ist, so ist die tiblichc Be- 
wertuhg der Brennstoffe lediglich nach ihrem Heiz- 
wette begreiflich. Wenn man schon vom Handel mit 
Brfcnnstoffen absehen will, da sich hier der Heiz
wert ais WertmaBstab nicht durchgesetzt hat, so 
sollte wenigstens ftir warmetcehnische Berechnungen 
eine richtigere und genauere Bewertung der Brenn
stoffe durchgefiihrt werden.

Wic dies gesćhehen kann, uud welcho Umstande 
dabei zu beriicksichtigeji sind, ohne den Gegen
stand erschopfen zu wollen, soli im nachfolgenden 
gezeigt werden, wobei ais Besprechungsgrundlage 
obige AnfUhrung aus der Literatur dient.

1 cbm Koksofengas von 4273 Warmecinheiten 
fiir das cbm unterem Heizwert ergibt bei der Ver- 
brennung mit 10%  LuftuberschuB eine theoretische 
Flammentemperatur von 1762° C und bei dieser 
Temperatur eine Yerbrennungsgasmenge von 42,51 
cbm, wahrend die warmeaquivalente Menge Hoch- 
ofengas bei 1282° C Flammentemperatur 40,52 cbm 
Verbrennungsprodukte liefert. Sollen ietztere in 
derselben Zeit die Heizstelle wie bei Yerwendung 
von Koksofengas bestreicheu, so ist zunachst infolge 
der etwas groBeren Menge von Verbrcnnungsgasen 
die Geschwindigkeit derselben auch dementsprechend 
gro Ber und dadurch wieder die Warmeabgabe an 
der Heizstelle geringer. Aus diesem Grunde allein
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schon muBtc bei Ersatz fur gleiche Leistung eine im 
Verhaltnis grGBere ais die bisher berechnete Menge 
Gichtgas herangezogen werden, wodurch wieder die 
Essenverluste eine Steigerung erfahren mussen. 
Hierbei ist aber noch immer auf den pyrometrischen 
Effekt gar keine Rilcksicht genommen. Hiilt man 
die Flammentomperaturen der beiden Gase einander 
gegeniiber, so fiillt auch dem Nichtfachmanno sofort 
ins Auge, daB bei der ganz gewaltigen Verschieden- 
heit derselben (1762° gegen 1282° C) der Wirkungs- 
grad ein hochst ungleicher sein muB.

Hieraus ergibt sich fiir die Brcnnstoffbcwcrtung, 
daB der Gebrauóhswert. nach dem Heizwerte allein 
bestimmt, ganz bedeutend vom wali ren Werte ab- 
weichen muB. Nach obigem haben somit die 4273 
W&rmecinheiten ganz yerschicdenen Nutzungswert, 
je nachdem diese aus einem hochheizkraftigen oder 
einem minderwertigen Brennstoffc stammen. Dies 
wird im allgemeinen von den Praktikern auch 
empfunden, und sie finden bei wertvollercn Brenn- 
materialicn meist besser ihrc Rechnung, auBer es 
ist der Preis des minderwertigen cin ungewohnlich 
niedriger oder es wird der Brennstoff aus einem 
bisherigen Abfallerzeugnis gewonnen, so daB derzeit 
noch damit Ycrschwenderisch umgegangen werden 
kann, ohne unwirtschaftlich zu sein. Trotzdem 
muBte dieser letzte Fali, wie aus nachfolgendem 
herrorgehen wird, fur bestimmte Zwcckc wiirmc- 
technisch ais unwirtschaftlich bczeichnet werden.

Bekannt ist, daB ein zu erhitzender Korper um 
so eher dic angestrcbte Temperatur erreicht, je 
heiBcr die Flammengasc sind. Die Geschwindigkeit 
der Warmeabgabe bzw. der Warmeaufnahme ist daher 
von der Hohe des Temperaturunterschicdcs zwischen 
dem warmęabgcbenden und dem warmeaufnehmeii- 
den Korper abhiingig, und zwar mehr ais in bloB 
proportionalem Yerhaltnis zu dieser.* Beriick- 
sichtigt man dies im obigen Falle, so folgt daraus, 
daB bei Yerwcndung der warmeaquivalenten Gicht- 
gasmenge die heiBen Yerbrennungsgase langer an 
der Heizstelle gehalten werden muBten, damit sic 
die gleiche W&rmemisngc wie beim Koksofengas ab- 
geben konnten. Die Geschwindigkeit der Ver- 
brennungsgase aus Gichtgas mUBte daher noch unter 
diejenige bei der Yerwcndung des Koksofengases 
ganz bctrachtlich ermaBigt werden. Dadureh wiirde 
einmal der Arbeitsvorgang, fiir den die Warme auf- 
gewendet wird, auf eine liingere Zeit ausgedchnt, 
was in der Regel wirtschaftliche Nachteile nach sieli 
zieht; moglicherwcise konnte sogar die angestrcbte 
Heizwirkung nicht erreicht werden. Weiters werden 
infolgo der Ausdehnung des Prozesses auf eine liingere 
Zeit auch dic Warmeverluste groBer. Bei groBerer 
Geschwindigkeit der Yerbrennungsgase bleibt aber 
die Warmewirkung ebenfalls zuriick, da die noch 
dazu minderheiBen Gase nicht geniigend Zeit haben,

* Nach Dulong-Petit: (T° — 1°) 1.232, WobeiT0 — 1° 
ller mittlere Temperaturunterschied zwischen den sich an 
der Heizstelle abkfihlenden Fiammengasen und dem auf 
konstanter Tem peratur zu erhaltenden Korper darstelit.

ilire Warme in gleichem MaBe abzugeben. Der Heiz- 
effekt ist somit bei warmeiiquivalenter Gichtgas- 
menge ganz bedeutend geringer und muB dann 
eben durch einen Mehraufwand dieses Brennstoffes 
ausgeglichen werden. Dadureh steigen dann wieder 
dio Abhitzcverlustc in groBerem AusmaBe,* so daB 
nach diesen Erwiigungen ais allgemein geltende 
Regel aufgestcllt werden kann, daB in warraątećh- 
nischer Beziehung der Ersatz eines hochheizkraftigen 
Brennstoffes durch einen solchen mit geringerem 
Heizwerte stets unwirtschaftlich sein muB, und daB 
der Heizwert allein zur richtigen Einschiitzung des 
Gebrauchswertes eines Brennstoffes noch nicht aus- 
rcicht.

M  nachfolgenden soli nun dor Vers'uch einer 
Bcwcrtung der Brenninaterialien, Kohlen und In- 
dustriegase, wie sie auf Huttenwcrken Yerwcn
dung finden, unternommen werden, und der Zweck 
dieser Arbeit ist vollstandig erreicht, wenn sic zu wei- 
teren Untersuchungen iiber die Gebrauchswertbe- 
stiminung der Brennstoffc fiir dic yerschicdenen teeii- 
nischen Verwendungszwecke anregt. Die unten ge- 
wonnenen Wertzahlen sollen derzeit nur ais Ycrhiilt- 
niszahlen fur die Brennstoffbeurteilung angesehen 
werden. Die Bestiitigung jeder derartigen Berech- 
nung hat das wisscnschaftliche Esperiment** zu er- 
bringen, nachdem das bis jetzt vorliegende Zahlen- 
material, das sich auf die Warmeausnutzung in den 
Feuerungen und Oefen bezieht, trotz der aufgewen- 
deten groBen Miihe und Arbeit noch verhiiltnisniiiBig 
sehr diirftig, oft voneinandcr abweichcnd, wenn nicht 
gar direkt widersprcchend ist. Ganz besonders ver- 
wickelt sind die Verhiiltnisse bei den mctallurgischen 
Oefen, so daB ilinen mit der Rechnung, wenigstens 
jetzt noch, kaum beizukonunen ist.

Bei dem nachstehend angegebenen Yerfahren wer
den gleichzeitig manche Verhiiltnisse, die im Betriebe 
im ersten Augenblickc nicht immer so klar sind, leich
ter verstandlicli. Dabei konnen gleichzeitig einige 
Fragen, die bisher nur unvollstandig bearbeitet wor
den sind und daher in der Literatur immer wieder auf- 
tauchen, ohne endgultige Erledigung zu finden, niilier 
untersucht werden. Dann ist es natUrlich unvcr- 
meidlich, auch melir oder weniger Bekanntes vor- 
zubringen. Um den EinfluB der Hohe der Flara- 
mentemperatur mit in die Wertbercchnung cinzu- 
beziehen, sind folgende Annahmen zu maclien:

1. Die zu vergleichenden Brennstoffc sollen fiir 
zwei besondere Falle, und zwar zur Bcheizung

a) eines D a m p fk e ssc ls  und
b) eines F la m m o fen s  ohne Abhitzeverwertung, 

wic dies noch heute vielfach Tatsache ist, verwendct 
werden.

* Infolge der Zunahmo der spezifischen W armen bei 
steigender Tem peratur ist die Hohe der Abgastempcratur 
kein ganz genaues MaB fiir die GroSo der Essenveriuste.

** Der Verfasser kann es nicht iintertu3scn, an dieser 
Stelle darauf hinzuweisen, daS auf diesem Gebiete noch 
sehr viel zu tun  ist, das fiir manche Doktorarbeit einen 
recht dankenswerten Gegenstand bilden wurde.
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2. Die Temperatur der zu bęheizenden Korper 
sei konstant zu erhalten.

3. Die heiBen Flainmengase hatten in allen Yer- 
gleichsfallen die gleiehe Geschwindigkeit.*

Es fulirt dann die Kaumeinheit der verschiedenen 
Ycrbrennungsprodukte bei der jewciligen theore- 
tischen Flammentemperatur an der Heizstelle eine fiir 
jeden Brennstoff bestimmte Warmcmenge mit sich. 
Errcehnet man unter der Annahme, dat] praktisch 
tler Warmewert der Raumeinheit des heiBen Ver- 
brennungsgases mit der Geschwindigkeit der Wiirme- 
abgabe wiichśt, die Geschwindigkeit beispielsweise fiir 
Dampflcesselheizung aus dem mittleren Temperatur- 
unterschied ** zwischen den Flammengasen und dem 
Dampfkessel, so ist diese fiir den betreffenden 
Brennstoff unter den angenommenen Vcrsuchsvcr- 
haltnissen ganz charakteristisch und soli daher zur 
Bereehnung herangezogen werden. Da es sich aber 
in dieser Arbeit um Ermittlung von Vcrgleichszahlen 
handelt, so ist es notwendig, ais MaBstab hierfiir 
einen Normalbrennstoff aufzustellen, und ais solcher 
soli eine Kohle dienen, die auf dem Rost unter 
dera Kessel mit 50 % UeberschuB an Verbrennungs- 
luft verheizt werden kann. Setzt man bei dieser 
Kohle die Geschwindigkeit der Wiirmcabgabc, die 
in obiger Weise ermittelt worden ist, gleich 1 und 
bezieht hierauf die aller iibrigen heiBen Vcrbrennungs- 
gase bzw. Brennstoffe, so erhiilt man unter Beriick- 
sichtigung der oben angenommenen Proportionalitiit 
den jewciligen Warmewert eines Kubikmeters Ver- 
brcnnungsgas bei der Flammentemperatur des be
treffenden Brennstoffes fiir den bestimmten Ver- 
wendungszweck, im angefiihrten Bcispielc fiir Dainpf- 
kesselheizung. Eine Riickrechnung auf die Gewichts- 
oder Haumeinheit des Brennstoffes ergibt dann einen 
brauchbaren Vergleichswert in Wiirmeeinheiten, 
jedoch bezogen auf den Wirlcungswert des Normal- 
brennstoffes. Eine weitere Umrechnung fiihrt zu den 
Ersatzmengen der verschiedenen Brennstoffe bzw. 
dcm Geldwerte der Gewichts- oder Raumeinheit. 

'̂och ubersichtlicher gestalten sich die Yergleichs- 
zahlen, wenn der Preis von einer Million Wiirme- 
einheiten mit Hilfc der Wertzahlen berechnet wird.

Ein Beispiel soli dies niiher erliiutcrn. Fiir Misch- 
gasf ergibt sich bei einem Heizwerte von 1862 Warme- 
cinheiten fiir 1 cbm einscblieBlich Teer und RuB 
sowie der freien Warnie bei 3 0 0 0 C Gastemperatur 
an der Yerwendungsstelle eine theoretische Flam- 
mentemperatur von 1643° C. Ist die Heizstelle 
cin Dampfkessel, so betriigt der mittlere Tem- 
peraturunterschied zwischen den wiirmeabgeb^nden

* Nur fiir dio Zwecko der Bereehnung.

wobei und t^ die Gastcrapcraturen am Anfang und 
Ende der Heizstelle und td dio hier ais konstant ange- 
nommeno Tem peratur dea Dampfkessela bedeuten. 

t  Sieho Zahlentafel 2.

Yerbrennungsprodukten und dcm warmeaufnehmen- 
deu Dampfkessel 414° C. Die daraus berechnete Ge
schwindigkeit der Wiirmeabgabc sei gleich 1 gesetzt; 
dann ist diese fiir Luftgas aus derselben Kohle, 
das mit ungefiihr 425° C zur Yerwendungsstelle ge- 
langt, 1,057. Der Warmewert von 1 cbm Luftgas 
ist dann 1912 WE x  1,057 =  2021 WE bezogen auf 
Mischgas bzw. den Wirkungsgrad bei Misehgas- 
heizung. Mit anderen Worten ausgedriickt, heiBt 
dies, daB 1 cbm Mischgas bei Yerwendung zu Kcsscl- 
heizzweckcn bereits durch 0,921 cbm Luftgas ersetzt 
werden kann, wahrend die w8rmeiiquivalenfe Luft- 
gasmenge 0,974 cbm ausmacht.

Ist die Verwendung des Brennstoffes eine andere, 
beispielsweise der noch zum Yergleich herangezogcnc 
F la m n io fen b etr .ieb  ohne Yerwcrtung der hohen 
Abhitze, so ist die mittlere Temperaturdifferenz eine 
wesentlichkleinere, und dasWertvcrhiiltnisverschiebt 
sich noch mehr zugunsten des Luftgases. Die Ver- 
h&ltniszahl ist dann 1,112 oder, auf den Wiirine- 
wert eines Kubikmeters umgerechnet, 212G WE, 
woraus sich wieder ergibt, daB hier bereits 0,876 cbm 
Luftgas ausreichen, um 1 cbm Mischgas zur 
Erzielung der gleichen Wirkung zu ersetzen. 
Daraus folgt wieder, daB Gase mit kleinerem Heiz
werte bzw. niedrigerer Flammentemperatur bei der 
Verwcndung zur Heizung von Korpern mit ver- 
hiiltnismiiBig niedriger Temperatur (rd. 200° C), wie 
z. B. Dampfkessel, viel wirtschaftlicher zu verwerten 
sind ais fur hochzuerhitzende Korper, wofiir ja, 
wie oben erwahnt, bei den Praktikern sehr haufig 
das richtige Empfinden vorhanden ist, nur wurden 
bisher diese Yerhiiltnissc nicht ziffernmiiBig klar 
erfaBt.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen soli nun 
zur Besprechung der einzelnen Fiille iibergegangen 
werden, wobei, wie schon gesagt, die Erwiihming 
manches mehr oder weniger geliiufigen Gesichts- 
punktes nicht zu umgehen ist.

1. Bewertung der Kohlen.

Bei der Yerbrennung der Kohlen auf dem Roste 
muB je nach der StiickgroBe der Sortc auch ein ver- 
schiedcn groBer LuftiiberschuB gegeben werden, um 
eine vollstiindige Verbrenniuig zu erzielen, und zwar 
schwankt dieser iiber dic theoretische Menge von 
Yerbrennungshift binausgehende UeberschuB von 
10 % bis 100 %, unter Umstanden auch noch daruber. 
Ais Grundlage des Yerglciches dient, wie oben er
wahnt, eine kleinstiiekige Kohle von gleicher Zu
sammensetzung wie die zu yergleichenden Sorten 
ais Normalbrennstoff, bei welchem man mit einem 
fiinfzigprozentigen LuftiiberschuB das Auslangen 
findet, und auf dessen Wirkungswert dic gewon- 
nenen Wertzahlen bezogen werden.

a) K o h le n sta u b  fiir K o h le n sta u b fe u e r u n g . 
Bei dieser Feuerungsart gcniigt bereits ein zehnpro- 
zentiger LuftiiberschuB zur vollstiindigen Yerbren
nung, und hierbei wird cin hoherpyrometrischer Effekt 
erzielt. Die Flammentemperatur wird gegen Rost-
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Zahlentalci 1. N u tz w o r t  y o r s o h ie d e n e r  K o h le n .

Kolilou

filr
Kohłenstaub-

fcucrunj?

bet normalcr 
Ktiraung fiir 
llostfeucrung

grobstllckige 
Kohle fiir 

Rostfeuerun!?

geringwertige 
Kohle filr 

Rostfeuerung

Zusam m ensetzung: K o h lo n s to f f ........................... % 60,91 50,32
W a sse rs to f f .................................... 4,79 2.05
S tic k s to f f ................................  ,, 1,18 0,76
S a u e r s t o f f ...........................  ,, 8,14 dieselbe . dieselbo 11,11
S o h w e fe l ................................  „ 1,60 3,31
A s e h o ....................... ...................... 12,09 19,95
G r u b o n f e u c h te ..................  „ 2,29 15,90

U n v erb ran n t bleibcn ......................................... % , C 1 1 1 1

6770 6770 6770 4419

V erbronnunggprodukte :
bei einem LuftuborschuB von .......................% 10 50 100 50

i  K o h lo n s a u re .................................... in cbm 1,2871 1,2871 1,2871 0,9212
1 W asserdam pf ................................ „  „ 0,6585* 0,6943 0,7391 0,5822

bei 0 °  \ Stickstoff ( +  Sauerstoff) . . .  „  „ 6,4065 9,2840 12,8821 ■ 6,2482

V zusamm en „  ,, 8,3521 11,200 14,9083 7,7516
R aum inhalt bei der F lam m en tem p era tu r. „  „ 65,84 73,73 81,593 48,44

Zusam m onsetzung der Esscngase:
K o h lc n s i iu r e ..............................................in Vol.-% 10,73 12,18 9,09 12,85
S a u e r s t o f f .........................................................„  „ 1,90 7,13 10,04 7,08
S tic k s to ff ....................................................... 81,31 80,09 80,27 80,07

theoretische Flam  men t e m p e r a t u r .......................°C 1879 1520 1221 1433

1 cbm der Flam m cngase fiih rt W arm e m it sich . W E 101,0 90,7 82 89,5

V e rx v o n d u n g  z u r  D a m p f k e s s e l f o u o r u n g

m ittlcrer T om pcraturuntorschied ........................... 0 C 463 388 322 369
Yerhaltniszalil de r Geschwindigkeit der WUrme-

abgabc ............................................................................. 1,243 1,000 0,795 0,94
Wśirmewort je kg bezogen auf Norm alkohle . W E 8316 6089** 5318 4078

Wariuoaquivalcnte M e n g o ........................................ kg 1 1 1 1,53
Tatsiohlioho E rsatzm enge fiir Norm alkohle . . „ 0,804 1 1,257 1,64
1 Tonne d a rf kosten an der Feuerungsstclle . . .K 16,2 13,0 10,3 7,9
1 Million W arm ceinheiton bow ertet sich m it . . i, 2,39 1,92 1,53 1,79

Essenverluste, bezogen auf die aufgcwendote K ohle % 10,33 13,7 17,89 14,5

E ssenverluste, bezogen auf die Norm alkohle . % 8,3 13,7 22,5 15,5

Y e r w c n d u n g  z u r  F la m i j io f e n f o u c r u n g

m ittlerer Tem peraturunterschied (anniihernd) . °C 359 255 152 227

Y erhaltniszahl der Geschwindigkeit der W arm eabgabe 1,524 1 0,529 0,807

W arm ew crt jc kg, bezogen auf Norm alkohle . W E 10 194 0089 3538 3701

Ersatzm enge fu r N o rm a lk o h le ................................kg 0,657 1 1,891 1,779
1 Tonne darf kosten an  der Feuerungsstello . M 19,8 13,0 0,9 7,3
1 Million W arm eeinheiten bew erte t sich m it . X 2,92 1,92 1,016

)
1,65

* Der Feuchtigkeitsgehalt der V erbrennungsluft is t durchweg m it 10 g auf 1 cbm angonomm en.
** Dio aus 1 kg Norm alkohle entw ickolte W arm em enge bei 1 %  Kohlonstoff in den R iickstandon.
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Zahlentafel 2. N ufczw ort v c r s c h ie d e n ć r  G ase.

Gasnrzeuger^as Mcikga.se Im Gaperzeu-

Hocli- Gereinigtcs aus Koks- aus Gene ger reirene- 
rlertes IIoch-

Luft^as Mischgas ofengas Koksofen
gas

ofen- und 
Ilochofcn-

rator- und 
Hochofen-

ofengas
llochofen-

gas Mischgasgas

Zusammensetzung :C 0 2 inVol.-% 0,19 3 ,0 4 11,1 2,5 8,G3 5,00 0 ,ló
C m lln ,, ,, ,, 0,38 0,38 — 2,5 0,72 0,29 0,31

»» »» »» 0,03 0,03 — --- — 0,02 0,03
CO „ „  „ 32,3(5 29,41 27,46 6,0 21,3 28 ,92 . 35,35
CH4 „ „  „ 2,87 2,86 — 28,0 8,04 2,14 2,35
h 2 „ „ „ 4,0(1 10,34 2,29 47,0 15,12 8,33 4 ,34
N , „ „  „ 59,51 53,94 59,15 14,0 46,19 55,24 57,47

1 cbm cnthillt: W asser . . in  g 04,7 79,2 60,3 17,0 87,87 74,5 66,8
Teer . . . „  „ 27,0 27,0 — — — 20,25 22,11
RuB . . . „ , 0,0 6,0 — — — 4,5 4,91

Heizwcrt fflr 1 cbm . . . W E ' 1912 1802 891 4273 1802 1619 1760
Gastemperatur vor der Ver- angenomm.:

b re n n u n g ss te llo .................. 0 C 425 300 0* 0 0 rd. 225 300** !
Vcrbrennungsproduktc:

bei einem LuftiibcrschuB von % 10 10 10 10 10 10 10
f Kohlensaure . . in cbm 0,4216 0,4205 0,3850 0,4400 0,4012 0,4118 0,4330

W asserdam pf . „  „ 0,2316 0,3059 0,1078 1,1719 0,4132 0,2504 0,2141
beiO0 |  Stickstoff ( + Sauerstoff)

in cbm 1,9593 1,9609 1,2088 4,0909 2,0360 1,7729 1,8902
l zusamm en . ,, ,, 2,6113 2,6873 1,7022 5,7028 2,8504 2,4411 2,5379

Rauminhalt bei der theor.
Flam m cntom peratur . „  „ 19,188 18,859 9,699 42,509 18,679 10,587 17,859

Zusammensetzung der Essongase:
Kohlensaure . . . in Vol.-%
Sanppafrtff 17,71 17,60 23,96 9,71 10,47 19,24 18,66uautistui 1 . . . . , ,  ,, ,,
Stickstoff 1,35 1,41 0,93 2,05 1,59 1,29 1,33

theoret. F lam m entcm pera tu r 0 C 
1 cbm Fiamm cngase fiilirt W armo

80,94
1733

80,93
1043

75,11
1282

88,24
1762

82,0
1561

79,47
1582

80,01
1052

mit s i c h ................................W E
99,7 97,7 98.099,7 98,74 91,9 100,5

Y e rw e n d u n g  z u r  D a m p f-
k e s s e l f e u e r u n g

mittlererTem peraturuntcrschied0C 433 414 330 439 397 401 410 I
Verhaltniszahl der Geschwindig-

keit der W iirmeabgabo . . . 1 ,145 1,084 0,838 1,165 1,029 1,041 1,09
Warmewert je cbm bezogen auf

N o rm a lk o h lo .......................W E 2189 2018 747 4978 1916 1685 1918
Warmeiiquivalente Mcngo . . cbm 354 3,036 7,6 1,584 3,636 4,182 —
Tatsachlich crfordcrlichc ( a ) t  

Ersatzmongo fUr Normal- [
/1,003 ki? /1 ,0 8 5  kg 8,90 1,344 3,491 3,97 ̂3,05G cbm \  3,315 cbm

kohle in kg bzw, cbm l  l*)tt
/  0,871 kg 
\  2.0G3 cbm

/  0 ,995 kg 
\  3 .039 cbm 11,86* 1,157 3,38 3,779 —

1 cbm darf kosten . . . .  Pf. 0,425 0,392 0,145 0,97 0,37 0,327 0,373
1 Million W arm eeinhciten be-

werten sich m i t ......................... (4 2,225 2,105 1,62 2,26 2,00 2,02 2,117
Essenverluste, bezogen auf dio

aufgewcndete Gasmengo . % 11,49 12,2 16,3 11,2 13,0 12,8 12,2
Essenvcrluste, bezogen auf dio

N o rm a lk o h lo .......................% 9,9 11,1 19,2 9,5 12,4 12,1 11,0
V e rw e n d u n g  z u r  F la m m -

o f e n fe u e r u n g
raittlerer Tcm peraturuuterscliied
_ (anniihernd)............................0 C 318 292 176 326 268 274 295

Yerhiiltniszahl der Gcschwindig-
keit der W arm eabgabe . . . . 1,314 1,182 0,633 1,353 1,063 1,093 1,197

Wiirmewert jo cbm, bezogen auf !
 ̂X o rm a lk o h lo .......................W E 2512 2201 564 5781 1979 1770 2107 1

Ersatzmenge fiir Norm alkohlo cbm 2,063 3,039 11,86 1,157 3,38 3,779 3,175 ;
1 cbm darf kosten . . . .  Pf. 0,49 0,43 0,11 1,12 0,39 0,344 0,409
1 Million W arm eeinhciten be-

wertet sich m i t .................. Jl 2,55 2,30 1,23 2,64 2,06 2 12 2,328

* Gase, die vor ih rer Verwendung bis auf L u fttem p era tu r abgekiih lt sind, sind hier m it 0 0 berechnet, wohl 
aber ist ihr voller Feuchtigkeitsgehalt beriicksichtigt worden; ebenso is t die y e rb rennungslu ft m it 0° berechnet.

Die T em peratur des Hochofen-Mischgasęs wird bedeutend hoher sein ais bei W asscrdampf-M ischgas. |  a ) : 
Dampfkesselbetrieb. f f  b): fUr Flammofenbetrieb.



390 Stahl und Eisen. Ueber den Einflufi der Flammentemperatur. 33. Jahrg. Nr. 10.

feuerung mit Normalkohle um 359° erhoht und nach 
Yorausgchendem auch der Wert dieser Kohlenforiu, 
so daB bereits 0,804 kg Kohlenstaub mit 1 kg Nor
malkohle im Wirkungsgrade glcichwertig erscheinen. 
Bei Flammofenbetrieb sind gar schon 0,657 kg 
fiir den voll\vertigen Ersatz ausreichend. Es kann 
daher eine Million Warmeeinheiten in Form von 
Kohlenstaub mit 2,39 .11 (bzw. 2,92 .11 bei Flamm- 
ofenbetrieb) bezahlt werden; oder bei einem Preise 
der Normalkohle von 13 J l f. d. t  erhoht sich der 
Wert fttr Kohlenstaub auf 16,2 J l (bzw. 19,8 J l  bei 
Flammofenbetrieb). Die Zerkleinerungskosten sowie 
die Ausgabe fiir dic PreBlufterzeugung konnen bis 
3,20 M  (bzw. 6,80 J l)  f. d. t Kohlenstaub ansteigen, 
ohne daB daraus ein wirtschaftlicher Nachteil ent- 
steht. Leider ist die Kohlenstaubfeuerung infolge 
der Flugaschonbildung nicht allgemein anwendbar; 
schon boi Dampfkesselheizung vermindert diese in 
kurzem eine giinstige W&rmeubertragung an die 
Kesselwandung. Anderseits bildet die Flugasche 
eine unerwiinschtc Yerunreinignng, z. B. in den 
Drehrohrofen der Zementfabrikation, der Erzagglo- 
merierung und in noch vielen anderen Yerwendungs- 
gebieten.

b) G ro b stu ck ig e  K oh le  fiir R o stfeu eru n g .  
Hier yermindert sieli der Gebrauchswert durch den 
notwendig groBeren LuftuberschuB ganz bedeutend, 
n&mlich einerseits durch erhebliche Herabdriickung 
der Flammentemperatur, anderseits durcli dic steigen
den Abhitzeverluste infolge des groBen Ballastes an 
Luft in den Abgasen. Daher ist es gereclitfertigt, fiir 
grobstuckige Kohle einen dieser Gebrauchswertver- 
minderung entsprechenden, niedrigeren Preis an- 
zusetzen, ais es tatsachlich noch derzeit geschieht. 
Der Wert einer Million Warmeeinheiten fiillt bei 
dieser Kohlensorte auf 1,53 Jl (bzw. bei Flaminofen- 
betrieb sogar auf 1,016 M ); infolgcdessen kann 
fiir die Tonne nur ein Preis von 10,30 Jl (bzw.
6,90 JO bewilligt werden.

c) M ind ere K o h le n so r te  bei R o stfe u e r u n g . 
Der geringe Heizwert und die niedrige Flammen- 
temperatur selbst bei regelrechter Yerbrenmmg sind 
Ursache, daB die dadurch erforderliche groBere 
Kohlenmengc fiir den gleichen Wirkungsgrad wie 
bei Normalkohle auch groBere Essenvcrluste im 
Gefolge hat, was einer geringeren Ausnutzung ihres 
Warni'wertes gleichkommt. Es ist eine Million 
Warni jcmheiten nur mit 1,79 Jl (bzw. 1,65 J l bei 
Flammofenbetrieb) zu bewerten, und der Preis fiir 
die Tonne stcllt sich auf 7,90 J l (bzw. 7,30 Jl).

Aus vorstehendcm  ergibt sich auch, was ja all
gem ein bekannt ist und trotzdem nicht geniigend 
beachtet wird, daB eino Ueberwachung jeder Heizung 
in  bezug auf die Zusammensetzung (und Temperatur) 
der Abgase unbedingt erforderlieh ist, um sich vor 
wirtschaftłichen Nachteilen zn bewahren, nachdem  
die Beschwerung der Yerbrennungsgase mit unnotig 
groBem LuftuberschuB (und auch Feuchtigkeit aus 
nasser Kohle) von ungiinstigerem EinfluB sein kann 
ais eine gelegentliche Yermehrung der Yerbrcnnungs-

produkte infolge eines Mehraufwandes etwas sehlech- 
teren Brennstoffcs.

2. Bewertung der Industriegase.
a) L u ft-  und M isch gas. In warmetechnischer 

Beziehung ist das Luftgas dem Mischgase* bedeutend 
iibcrlegen. Bei der Frage: Luftgas oder Mischgas? 
die hier sehr naheliegt, soli jedoch nur kurz darauf 
hingewiesen werden, daB bei dcm allgemeinen Be- 
streben, zu zentralisieren, dic Gaserzeuger stets in 
Gruppen zusammengelegt werden, und daB infolge- 
dessen eine hohe Gastemperatur kanni mehr gehorig 
ausgenutzt werden konnte. Bei Betrieb einer Ver- 
gasungsanlage auf Luftgas ist das Zusammen- 
schmelzen der Asche zu groBen Schlackenklumpen 
nicht zu vermeiden, und hierdurch wtirde bei manchen 
Kohlensorten ein geregcltcr Gaserzeugcrbetrieb zur 
UnmpgHchkeit gemacht. Erhohte Leitungs- und 
Strahlungsverluste sowie groBere Wfirmeabg&nge 
durch vermehrtc Kuhlwassennengen am Vergaser und 
Verlustc an Warme an der Vertcilungslcitung sind 
hierbei unvermeidlich. Auch soli nicht unerwahnt 
bleiben, daB bei der hoheren Temperatur des Luft- 
gases die leicht kondensierbaren Gasbestandteile 
teilweise Zersetzungen erleiden und die infolgedessen 
auftrctende verstarkte RuBbildung weitere Unan- 
nehmlichkeiten, wie das ofterc Reinigen der Flug- 
staubkanimer und der Gasleitung, nach sich zielit. 
Aus diesen Griinden ist ein liiilieres Eingehen auf 
diese Frage uberfliissig.

Aus den angefiigten Zalilcntafeln ist in betreff 
dieser beiden Gasarten zu ersehen, daB dieselben 
beziiglich ihres Wirkungsgradcs der Normalkohle, 
welche mit der Ycrgasungskohle idcntisch ist, sehr 
nalie zu stchen komnien, trotz des Warmcver- 
brauches und der Warmeverluste bei der Vergasung 
und in der Gasleitung, die annahernd 15%  voni 
Heizwerte der Kohle ausmachen. Iusbesondere gilt 
dies vom Luftgas. Bei beiden Gasen ist die liohcre 
Flammentemperatur auf den bedeutend geringeren 
Bedarf an iiberschussigcr Ycrbrennungsluft zuriick- 
zufiihren. Der Mehraufwand an Ycrgasungskohle 
der Normalkohle gegeniiber betriigt bei Luftgas nur 
0,3 % vom Kohlcngewichte, bei einem Essenverluste 
von 11,5%  des Heizwertes der Kohle (250° C Ab- 
gastemperatur), wahrend die Kohlenmengc bei Ver- 
gasung auf Mischgas fiir dieselbe Heizwirkung um 
8,5%  groBer sein muB. Die Essenvcrluste bei Ver- 
wendung von Mischgas fiir Dampfkesselbetrieb sind 
auch etwas niedriger, und zwar betragen sie 12,2%  
vom Heizwerte, wohingegen bei glcichcr** Abgas-

* Sieho oben S. 387.
** Da fur gleiche Nutzleistung verschiedene Brenn- 

stoffraengcn notwendig sind bzw. verschicdene Mengen 
Vcrbrennungsprodukto dio Heizstelle passicren raOsscn, 
konnen die Abgastemperaturen nicht in allen Fallen die- 
selbcn sein; sic erhohen sich yielmchr niit der Mengo 
der Rauehgasc. Hiervon muBte, wie auch von der ge
ringeren Ausnutzung an der Heizstelle, bei erhohter Gas- 
geschwindigkeit in obigen Berechnungen a b g e s c h e n  

werden, ebenso daB die hóhere Gasgeschwind!gkeit wieder 
einen weiteren Mehraufwand zur Folgo hat.
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temperatur von 250 0 C die Yerluste boi Normalkohlc 
13,7% betragen. Eine Million Warmeeinhciten in 
beiden Gasarten bewertet sich mit 2,225 J l bżw. 
2,105 ./£; oder auf 1 cbm Gas bezogen, kann bei dem 
Preise der Normalkohlc von 13 J l fiir dic Tomie fiir 
1 cbm Luftgas 0,425 Pf. Und fiir 1 cbm Mischgas 
0,392 Pf. bezahlt werden.

Wahrend beim Luftgas vorer\viihnter Mehrauf- 
wand an Vergasungskohlo gegeniiber Normalkohlc 
notwendig ist, so stehen demsolben wieder um 3,8 % 
geringere Essenverluste (auf Normalkohlenmcnge 
bezogen) entgegen. Dicses giinstigc Ergebnis legt 
daher die Pragę nalie, ob es da nicht angezeigt w&re, 
die Rostfeuerung mit Kobie durch Luftgasheizung 
zu ersetzen, und zwar schon beim Dampfkcssel- 
betriebe. Wie bereits angedeutet, ist bei dieser Art 
der Kohiehvergasung die Schlackenbildung im Gas- 
erzeuger ein rccht unliebsames und sclieinbar schwcr 
zu beseitigendes Hindernis fiir eine geregeltc Vcr- 
gasung. Man kann dieser Unannehmlichkeit durch 
den Bjtrieb auf flussige Schlacke leiclit aus dem 
Wegc gehen.

Bei obiger Berechnung ist die Temperatur des 
Luftgases an der Yerwendungsstelle mit 425° C an- 
gesetzt. Durch Naherrucken der Yergascranlage an 
die Yerbrauchsstelle sowie durch mógUchste Ver- 
meidung von Warmeverlusten in der kiirzeren Lei- 
tung konntc die gesamte freie Warnie des Gases 
vollstandiger verwertet und so noch tiber 4 bis 5 % 
vom Heizwerte gewonnen werden. Weitcre Vorteile 
einer Gasheizung sind noch: Einfachhcit der Be- 
dienung der Feuerung und daher billigc Bedienung; 
bedeutende Ersparung an Mannschaft; giiiizlichcr 
Wegfall der Warmevcrluste,* welche bei Aufgabe 
der Kohle und beim Abschlacken der Roste ent- 
stehen; Ycrminderung der Flugasche und dadurch 
Hebung der Heizwirkung.

Diesen Vorteilen stehen gegeniiber: die Ver- 
gasungskosten** und die etwas kostspielige Einrioh- 
tung der Gasfeuerungf- am Dampfkessel. Dicse 
diirfte aber nicht ais Vorfeuerung sondom ais Inncn- 
feuerung, eingebaut in die Flammrohre, dic zum 
Teil mit feuerfester Mauerung vcrschcn sein rnuBten, 
zur Anwendung kommen, da erstere, trotz mog- 
licher teilweiser Yorwarmung der Yerbrennungsluft, 
mit weiteren Warnicvcrlusten verbunden ist. Es 
kann daher, insbesondere bei hohen Kohlenpreisen 
und hohen Arbeitslohnen, gegeniiber der direkten 
Kohlenfeuerung auch beim Dampfkesselbetrieb die 
Gasfeuerung wirtschaftliche Vorteile bringen, um so 
mehr, ais, wie bereits gesagt, die Kohlenstaub-

* Wird zum Teil auch bei Kohlenfeuerung durch 
automatischo Itostbeschickungen und W anderroste be- 
wirkt.

* *  Nach L f lrm a n n : St. u. E. 1911, 8. Juni, S. 914, 
betragen dieselbcn auniŁhernd 3 M  fiłr die Tonne 
Kohle.

t  Die Frage: Kohlenfeuerung oder Gasfeuerung fiir 
den Betrieb von Dampfkesseln T lcommt wohl gar nicht 
mehr in B etracht; man wird stets sogleich zum ICraft- 
gasbetrieb iibergehen.

feuerung fiir diesen Zwcck nicht in Betraoht gezogen 
werden kann.

b) H o c h o fe n g a s . Ein groBes Schmerzenskind 
auf den Eisenhiittenwerken ist das Hochofengas, und 
gerade bei dieser Gasart ist die Frage, wio es am 
wirtschaftlichsten seinc Verwendung finden konnto, 
stets eine brennende gewesen. Ebenso ist die Frage 
seiner Bewertung in bczug auf die anderen Brenn
stoffe, die es von Fali zu Fali ersetzen sollto, nooh 
nicht gelost.

FaLlt man diesc Gasart fiir den gleichen Yorwen- 
dungszweck, namlich ftir Dampfkesselheizung, ins 
Auge, so sind fiir dieselbe AVirkung 8,9G cbm mit 
8001 WE erforderlich, um ein Kilogramiu Nornnl- 
kohle zu ersetzen. Dies entspricht einem um 18,2 % 
hoheren Warmeaufwand, dem dann noch 5,5%  
grofiere Essenverlustc * zugeziihlt werden miissen. 
Kann man fiir eine Million Warmceinheiten fiir 
Kesselheizzwecke 1,67 .11 zahlen, so hat dieselbo 
Warmemengc aus dem gleichen Hochofengas fiir den 
Flannuofenbetrieb nur mehr cinen Wert von 1,23 J l, 
sobald, wie angenommen, die heiBen Abgase** nicht 
mehr weiter ausgenutzt werden.

Da dic Abhitzetemperaturen beim Martinofen- 
betrieb in der Regel 600° C nicht bedeutend iiber- 
steigen, so scheint es, daB hier die Verwcrtung des 
Hochofengases eine besserc sein konnte. Erwiigt 
man aber, daB bei minderen Bronnstoffen durch 
Regeneration der pyrometrische Effekt auch nur 
dcmentsprechend iniiBig gesteigert werden kann, so 
ist cs bis nun noch immer zweifelhaft, ob es moglich 
ist, einen normalen Martinofcnbctricb mit einem bc- 
liebigen Hochofengas aufrccht zu erhalten. Die Ver- 
langerung der Chargendauer sowie die ungeheuere 
W;irmevcrschwendung infolge der aufzuwendcnden 
groBen Gasmengcn werden die Anwendung auch 
eines heizkraftigeren Hochofengases, ais das der 
Zahlentafel 2, ais wirtschaftlich nachteilig erscheinen 
lassen, weshalb sich ein Eingehen auf die Bewertungs- 
frage fiir diesen Yerwendungszweck eriibrigt.

Da liegt cs nun nahe, an die V ercd lu n g  der  
G ich tg a sc  d u rch  R e g e n e r a t io n  zu denken, um 
ihren Gebrauchswert, besonders fiir metallurgische 
Zwecke, zu erhohen. Diese Frage taucht deshalb 
auch von Zeit zu Zeit auf; immer aber ist ihre Bs- 
antwortung eine einseitige geblieben und daher ais 
eine teilweise noch offene anzusehen.

Bei der Regcnerierung der Kohlensaure des Gicht- 
gases (Zahlentafel 2) wiirde ein Gas nachfolgender 
Zusammensctzung entstehen:

Vol.-%
Kohlcnoxvd =  44,70 
Wasserstoff == 2,06 
Stickstoff =  53,24

mit einem Heizwerte von 1403 WE fur 1 cbm. Es 
erfolgt somit eine ganz betriichtlichc Wertcrhohung,

* Sieho FuBnote auf S. 390.
** DaB die Abhitzeverluste beim Flammofen noch 

weit hohero sind, braucht nicht crst erwiihnt zu werden; 
sie stcigen aber bei Verwendung minderwertiger Brenn
stoffe, z. B. Gichtgasen, hier ins Ungemesscne.
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so daB dieses Gas ohne weiteres an Stelle von gutem  
Gaserzeugergas bei jedem metallurgischen Yer
fahren in Yerwenduiig treten konnte. Es fragt sich 
nur, ob diese Veredlung moglich und auch wirt- 
schaftlich ist.

DaB dio Reaktion C 02 +  C =  2 CO erst bei 
hohen Temperaturen (gegen 1000“ C) praktisch eino 
vollstiindige wird, ist bekannt, Am besten wird man 
dic Regeneration des Hochofengases in Kohlen- oder 
Koksvergasern vornehmen, und zwar durch den 
Ersatz des Wasserdampfes, der sonst zur Yergasung 
von Kohle auf Jlischgas aufgewendet wird. Fiir den 
Betrieb auf Mischgas mit der Zusammensetzung, wie 
sie in der Zahlentafel 2 enthalten ist, werden von 
den zugesetzten 0,187 kg 100 0 C heiBen Wasser- 
dampfes 0,14 kg, d. s. 75 % der eingefilhrten Menge, 
zersetzt. Fiir die Vorwarmung des Wasserdampfes 
(0,187 kg) auf die giinstigste Zersetzungsteinperatur 
von mindestens 1000° C sind 102,6 WE notwendig, 
wahrend dic Zersetzung von 0,14 kg weitere 400 WE  
erfordert, so daB zur Yorwarmung und Regeneration 
des Hochofengases ebenfalls diesclben Warnic - 
mengen von insgesamt 502,6 WE zur Verfugung 
stehen.

Die Menge des Ersatzgases berechnet sich aus: 
509 C W E

X “  0 ^ ^ 0 T i 92 W ’ WOrin ° ’392 diC SPezifi90he 
War me des Gichtgases bei 1000° ist und die 192 WE 
die fiir die Reduktion der in 1 cbm Gichtgas ent- 
haltenen Kohlensaure erforderliche Warmemenge 
darstellen. Obige Wasserdampfmenge kann durch 
0,860 cbm Gichtgas von 0° ersetzt werden.

Aus Zahlentafel 2 sind sowohl die Zusammen
setzung ais auch die Wertzahlen eines einer voll- 
stilndigen Regeneration unterworfenen Hochofen- 
Mischgases zu ersehen. Dieses ist sogar etwas wert- 
voller ais das gewolmliche Mischgas aus der gleichen 
Kohle.

Bei einer Vergaseranlage mit einem taglichen 
Bedarf von 100 t Kohle konnten stundlich 3590 cbm 
Hochofengas der Regenerierung untenvorfen werden, 
um einer besseren Yerwertung zugefuhrt zu werden. 
Auch die Ersparung der Dampfkosten filllt hierbei 
nicht wenig in die Wagschale. Trotzdem kann eine 
Regenerierung der Hochofengase nicht empfohlen 
werden, da von der verfiigbaren, sonst freien Warme 
im Vergaser bei Venvendung von Hochofengas nur 
32,8 % gebunden werden, wahrend durch Zersetzung 
des Wasserdampfes bei obiger Mischgaserzeugung 
79,6%  in gebundene Warnie iibergefiihrt werden. 
Der groBere Teil der freieren Warme (67,8% ) wird 
zur Yorwarmung des Gichtgases auf die Zersetzungs- 
temperatur der Kohlensaure verbraucht und ist 
daher wieder Ursache, daB die Gastemperatur im 
Yergaser steigt, was nicht angestrebt wird. AuBer- 
dcm verdunnt der hohe Stickstoffgehalt die Kohlen
saure im Gichtgase derart, daB die Unmoglichkeit 
einer vollstandigen Regeneration der Kohlensaure zu 
Kohlenoxvd bei den derzeitigen Yergaserbauarten 
sehr wahrscheinlich ist.

c) K o k so fen g a s. Ein vorziigliches Heizgas fiir 
alle Zweige der Huttentcchnik ist das Koksofengas. 
Hier ist vorauszuschicken, daB die bisherigen An- 
sichten iiber die Dissoziation des Wasserdampfes bei 
den hochsten in der Fcuerungstechnik errcichbaren 
Temperaturen nicht mehr aufrecht zu erhalten sind, 
da nach U ntersuehungen von N er ust* dic Dissoziation 
bei 2000° C erst 2,6%  betriigt, daher praktisch auch 
bei Verwendung des wasserstoff- und kohlenwasser- 
stoffreichen Koksofengases vernachlassigt werden 
kann; oder mit anderen Worten: Es ist infolge der 
Dissoziation des Wasserdampfes der heiBen Vcr- 
brennungsgase an der Heizstelle praktisch kein Ver- 
lust bzw. EinbuBe am pyrometrischen Effekte zu 
befiirchten.

Der Wirkungsgrad der Heizung mit Koksofengas 
ist infolge der hohen Flammentemperatur und trotz 
der wasserreichcn Abgase im Vergleich zur Normal- 
kohle ein derart guter, daB ftir Kesselheizzwecke eine 
Million Wiirmeeinheiten mit 2,26 J l,  fiir Flamm- 
ofenbetrieb gar mit 2,64 Jl bezahlt werden konnte. 
AuBerdem sind noch dic Abhitzeverluste geringer. 
Nur die nicht allgemein anwendbare Kohlenstaub- 
feuerung ist der Koksofengasheizung noch iiber- 
legen. 1 cbm des obigen Koksofengases kann 0,97 Pf. 
ais Kesselheizgas und 1,12 Pf. ais Heizgas fur 
Flammofen kosten.

' d) M enggase.** Eine sehr naheliegendc Frage 
ist die Verwcndung von Menggasen im hiittentech- 
nischen Betriebe, und hier sind es die an ihren Er- 
zeugungsstattcn im Ueberschussc gcwonnenen Hoch
ofen- und Koksofengase, fiir welche eine wirtschaft
liche Yerwendung auf den Hiittenwerken gesucht 
wird. Meist wird es sich darum handeln, diese Gas- 
arten moglichst zum Betriebe von metallurgischen 
Oefen zu verwenden, ohne an der bestehenden Kon- 
struktion derselben das geringste andern zu miissen. 
Ein solches Gasgemenge, das dem Heizwerte nach 
das oben behandelte Mischgas crsetzen konnte, ist 
leicht aus Koksofen- und Hochofengas herzustellen. 
Die Zahlentafel 2 enthalt die darauf bezuglichen 
Daten.

ci) M enggas au s K o k so fe n - und G ich tg a s.

Ein Menggas aus 28,7 Raumteilen Koksgas mit 
71,3 Raumteilen Gichtgas ergibt bei der Yerwendung 
einen Heizwert von 1862 WE fiir 1 cbm; trotzdem 
ist die Flammentemperatur um 82° niedriger ais 
beim Mischgase. 1 cbm Koksofengas entspricht bei 
gleichem Wirkungsgrade 2,598 cbm Menggas, in 
welchem 0,746 cbm Koksofengas enthalten sind; 
daher haben die restlichen 1,852 cbm Gichtgas 
0,254 cbm Koksofengas zu ersetzen. In Warme- 
einheiten ausgedriickt, besagt dies, daB 1087 WE 
aus letzterem mit 1650 WE aus Gichtgas bei Yer
wendung zur Kesselheizung gleichwertig sind.

* N e r n s t :  Theoretische Chemie, S. 580.
** Zur Untcrscheidung von gowohnlichem Mischgas 

aus Gaserzeugem so bezeichnet.



6. Marz 1913. Ueber den Ein/lu/3 der Flammentemfcratur. Stahl und Eisen. 393

Noch imgiinstiger ist dieses Verhaltnis bei dem 
Flammofenbetrieb. Hier sind 2,921 cbm Menggas mit
1 cbm Koksofengas im Sinne dieser Arbeit gleich- 
wcrtig. Diese Gasmenge enthalt 0,831 cbm Koks
ofengas, so daB 0,169 cbm von diesem durch 2,083 cbm 
Hochofengas ersetzt crscheinen, und hier stehen dio 
C92 WE des crsetzten Koksgascs den 1856 WE des 
zugemengten Gichtgases gegenuber. Jede weitere 
Erhohung des Zusatzes von dcm minderwertigen 
Hochofengas kommt emer in noch viel huherem 
Mafie zunehmenden W;irmeverschwendung gleich. 
Es muB aus diesem Grundc jede Verdtinnung eines 
hochhcizkraftigen Gases durch minderwertigere, 
selbst wenn letzterc nur einen sehr geringen Preis 
hatten, in warmctechnischer Beziehung ais hochst 
unwirtschaftlich bezeichnet werden.

Bei diesen Erwagungen* wurde angenommen, 
daB an der Heizstelle in gleichcn Zeiten auch gleich- 
viel Warnie abgegeben wird. Die groBere Menge von 
Essengas erfordert eine 
liohere Gasgeschwindig- 
keit, und diese verursacht 
wieder groBere Essenver- 
luste, so daB die Wiirmever- 
schwendung bei Menggas 
eine noch groBere, ais oben 
angenommen, ist. Die 
Wertzahlen fiir dieses 
Menggas, ebenfalls auf die 
gewiihlte Normalkohlo be
zogen, sind aus Zahlen
tafel 2 zu ersehen. Das 
Ergebnis hieraus ist, daB 
man da, wo man genotigt 
ist, derartige Gasgemenge 
zu venvenden, dieselben moglichst fiir Dampferzeu- 
gung** oder fiir Trockenanlagenf zu benutzen hat, 
um sie am wirtschaftlichsten zu verwerten.

P) Men ggas aus G a serzeu g erg a s  und 
H o ch o fen g a s .

Selbst ein Menggas aus Hochofen- und Mischgas 
wird nur ais unokonomisch bezeichnet werden miissen, 
wenn auch hier die Nachtcile nicht so wie bei der 
crsteren Mcnggasart in die Wagschale fallen. Da
1 cbm Mischgas mit 1,198 cbm Menggas (drei Raum- 
teile Mischgas und ein Raumtcil Giehtgas) im Dampf- 
kesselbetrieb gleichwertig sind, so kommen auf
0,898 cbm Mischgas 0,3 cbm Hochofengas bzw. 
werden 0,102 cbm des ersteren durch 0,3 cbm vom  
letzteren ersetzt, woraus deutlich die Warmever- 
schwendung durch die Yerdiinnung des Mischgasęs 
mit dem Hochofengas hervorgeht. Bei Flammofen
betrieb werden gar nur 0,067 cbm -Mischgas durch

* Sieho auch FuCnoto S. 390.
Von direkter Kraftgewinnung in Gasiuasehincn 

ist abgesehcn.
t  Der groBo W assergehalt der Verbrennungsgase aus 

Koksofengasen IiiBt dieselben auch fiir Trocknungsanlagcn 
nicht goeiguet erschoinen.

0,31 cbm Giehtgas im Wirkungswerte glcichzusetzen 
sein.

Das Ergebnis der vorstehenden Untersuchungen 
ergibt fiir die Gebrauchswcrtbestimmungen folgende 
Gesichtspunkte: Der Heizwcrt allein ist fiir die Be- 
wertung der Brennstoffe noch nicht ausreichend, 
sondern es muB auch die Flammentcmperatur und 
der Yerwendungszweck fiir eine der Wahrheit niiher 
koinmendc Nutzwertermittlung initbcriicksichtigt 
werden. Der in dieser Arbeit vorgezeichnctc Weg 
sollte wenigstens, voin Handel mit Brennstoffen 
abgesehen, bei warmetechnischen Untersuchungen 
ofter eingeschlagcn wrerden. Nur bei Verdampfungs- 
versuchcn, die vie]fach sehr genau durehgeftihrt 
werden, kommt im Wirkungsgrad, ausgedriickt 
in Prozcnten des Heizwcrtes des Brennstoffes, 
dies zum Ausdruek, ist aber bisher auf die Be- 
wertung des Brennstoffes noch nicht iibertragen 
worden.

Zur anschaulichen Darstellung des Einflusses der 
einzelnen brennbaren Gasbestandteile auf die Hohe 
der Flammentemperaturen* der im obigen behandel- 
ten Industriegase diene die vorstehende Zahlentafel 3, 
aus welcher zu ersehen ist, daB beziiglieli des pyro- 
metrischcn Effckts das Kohlenoxyd allen anderen 
Gasarten weit uberlegen ist, und daB beispielsweise 
das Methan eine abkiihlende Wirkung austtbt.

Z u sam m en  fas sung.

Ais Normalfeuerung muB die Verbrennung von 
Kohle auf dem Roste angesehen wrerden. Dient 
diese ais MaBstab fiir die Gebrauchswertermittlung, 
so ergibt sich, daB, bei gleichem Heizwerte der Ge- 
wichts- oder Raumeinheit des Brennstoffes, jener

* Bei den Berechnungen der Flammentemperaturen 
in dieser Arbeit wurden die von H. B u n te ,  Karlsruhe, in 
der , ,H u t to “ , Taschenbuch fQr Eisenhattenlcutc, an- 
gegebencn Zahlen fiir Heizwert und spczifische Warmo 
der Gaso benutzt. I>etztere entsprechen nicht mehr 
ganz dom heutigen Stande der Wissenschaft, besonders 
dann, wenn es sich um Tem peraturen uber 2000° G han- 
rielt, da hier die Beeinflussung durch die Dissoziation 
nicht mehr vernachliissigt werden kann, wiihrend die- 
selbo bei den technisch erreichbaren Temperaturen noch
fast ohne EinfluB ist.

Zahlentafel 3. E in f lu B  d o r  G a s b e s ta n d to i lo  a u f  d io  F l a n u n e n te m p c r a tu r
v o n  I n d u s t r i e g a s e n .

V e rb re n n u n g  m it  d e r  th eo re tisc h en  

L u f tm c n g c
Kohlcnosyd

sch w erere  
K ohlen- 

w asserstoffc  
=  Cm H n

W assersto ff M eth an

H eizw ert fu r 1 cbm  . . . .  
Y erbrennungsprodukto: C 0 2 .

H 20  . 
N t  . .

Gesamt-
F lam m en tem p era tu r..................
Y erbrennungsgase bei der 

F lam m entem pera tu r. . . . 
1 cbm  Vorbrennungsgase (heiB) 

fiihrcn m it s ic h .......................

3034 W E 
1,000 cbm

1,886 „ 
2,880 „ 
2142° C

25,520 cbm

118,9 W E

19 470 W E 
3,000 cbm 
2,400 „ 

15,820 „ 
21,220 „ 

2070° C

182,58 cbm

100,7 W E

2570 W E

1,000 cbm 
1,880 „  
2,880 „  
1988° C

23,902 cbm

107,5 W E

8502 W E
1.000 cbm
2.000 „ 
7,542 „

10,542 „ 
1873° C

82,871 cbm

103,3 W E

51
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besser bezahlt werden kann, bei welchem sich die 
hohere Flammentemperatur erziclen laBt. In dieser 
Beziehung ist dic Kohlcnstanbfeuerung allen ubrigen 
Feueruńgśarten weit iiberlegen. Nach dieser kann 
die Warmeeinheit im Koksofengas am hochsten 
bewertet werden. Das Luftgas stcht liiihcr im Werto 
(auf die Gewichtseinheit derYergasungskohle bczogen) 
wienormale Kohle fiir Rostfeuerung, wenn dieKohlen- 
preise und Arbeitslolmc hoch sind; es ist auch dem 
Miscligas iiberlegen, wenn die Leitungsverlustc mOg- 
lichst eingeschriinkt werden. Diesen zuniichst kamen 
die Menggase; da aber hier der vermcintlichen Wert- 
erhohung minderer Gase eine viel groBere Gebrauchs- 
wertyermindemng der zugemengten heizkraftigeren 
Gase gcgenubersteht, so muB dic Yerwcndung von 
Menggasen in warmetechnischer Beziehung ais

unwiitschaftlich bezeichnct werden. Grobstiickige 
Kohle von hohem Heizwerte, deren Verbrennung 
eines groBen Luftiiberschusses bedarf, kann einen 
niedrigeren Gebrauchswert ais eine bedeutend 
geringer hcizkriiftige Kohle normaler StiickgroBe 
besitzen. Den niedrigsten Gebrauchswert besitzt, 
wenn von der unwirtschaftlichen Vcrfcuerung grob- 
stiickiger Kohle auf dem Roste abgesehen wird, 
die Wiirmeeinhcit im Hochofengase. Eine Veredlung 
dieser Gasart durch Regeneration in Gascrzcugern 
ist in keiner Weise gccchtfertigt.

Der EinfluB der Holic der Flammentemperatur 
auf den Gebrauchswert eines Brennstoffes macht 
sich iu noch viel hóherem MaBe geltend, wenn seine 
Yerwcndung zur Erzielung bzw. Erhaltung hoher 
Temperaturen dienen soli.

Die Vorgange im Gaserzeuger auf G rund des zweiten 
Hauptsatzes der Thermodynamik.*

Yon 2:i'.<}ng. K u r t N e u m ann in Niirnbcrg.

p  inc genaue, auf wissenschaftlichen Grundsiitzen 
beruliendc Kenntnis der chemischen Yor- 

giinge, die im Innern des Hochofens stattfinden, ist 
zweifellos auch fiir den praktischcn Betrieb eines 
Hutteńyrerkes von Yorteil. Denn diese gibt dic 
Mittel an dic Hand, den FrozeB so zu leiten, daB 
eino hochstmSglichę Ausnutzung von Erz und Brcnn- 
stoff erreicht werden kann. Boi den gcwaltigen 
Ziffern, mit denen die deutsehe Industrie an der 
Erzeugung des Roheiscns betciligt ist, bedeuten 
auch schon geringe Ycrbcsscrungen eine ins Gewicht 
fallende Erspamis an Arbeit und Kosten. In dieser 
Hinsicht sind in den letzten Jahren wichtige Unter
suchungen vorgenommen worden, von denen hier 
nur auf die Abhandlungen von W u st „Ueber die 
Ursachen der Brennstoffersparnis und der Mchr- 
erzeugung beim Hochofenbetrieb durch die Yer- 
wendung crhitzten und getrocknetcn Windes“ und 
von N i od t „Untersuchungen uber die Zusammen
setzung des Gasstromes im Hochofen" hingewiesen 
sei. Auch Betraehtungen iiber dic chemischen Yor- 
giinge im Hochofen vom Standpunkte der Affinitats- 
lehre besćhiiftigten wiederholt einzelne Forscher. 
Wenn man auch hier infolge groBer esperimeńteller 
Schwierigkeiten und der Mannigfaltigkeit der mog- 
lichcn Reaktionen noch nicht zu einem abschlieBenden 
Ergobnis gelangon konnte, so ist doch zu erwarten, 
daB dic Lehre von den chemischen Gleichgewichten 
auch fiir den HoehofenprozeB von weittragender 
Bedeutung ist.

Zwischen Hochofen und Gasgenerator besteht 
eine gcwisse Analogie. Wahrend bei diesem die 
Erzeugung von Kraftgas die Hauptaufgabc bildet, 
wird cs bei jenem ais Nebenprodukt erst in zweiter

* Gekiirzte Wiedergabe einer Abhandlung. dio in 
den „M ittcilungen iiber Forschungsarbeitcn" dss Ver- 
eines deutschcr Ingenieure orscheinen wird.

Linie gcwonnen. Dic Tatsache, daB der Generator- 
scliacht im Gegcnsatz zum Hochofen von einem 
einhcitlichen Materiał crfiillt wird, liiBt erwarten, 
daB die Untersuchungen hier verhaltnism5Big 
weniger erschwert werden, da ja auch die Zahl 
der iiberhaupt moglichcn Reaktionen wegen des 
Fehlens der Erze von vornhcrcin eingeschriinkt 
wird. Mit Riicksicht auf die mannigfachcn Be- 
ruhrungspunkte, dic die Prozcsso der Eisen- und 
Gaserzeugung aufweisen, soli im folgenden kurz 
iiber Untersuchungen berichtct werden, die die 
Erforschung der inneren Vorgiingc im Gaserzeuger 
zum Ziele hatten.

Wohl haben zahlreiche Forscher die dabei auf- 
tretenden Reaktionen im cinzelnen studiert und 
gefunden, daB die Einwirkung von Luft und Wasser
dampf auf gliihende Kohle bei yerschicdenen Tem
peraturen zu chemischen Gleichgewichten fiihrt; 
inwieweit man sich aber diesen Gleichgewichten bei 
der praktischcn Gaserzeugung naherte, welche Um- 
stande insbesondere von maBg;bendem EinfluB auf 
ein Gas bestimmter Zusammensetzung waren, L.vb 
eine offene Frage. Zur Beantwortung dieser Frage 
wurde zunachst ein umfangreichcs Beobachtungs- 
inaterial durch Yersuche an einem Generalor ge- 
wonnen, der mit Koks beschickt wurde und leni 
wechselnde Luft- und Wasserdampfmengen zugeliilft 
werden konnten. Da es sich um Ermittlung Jer 
Gleichgewichtsbedingungen handclte, so wurden 
Druck und Temperatur und die Komponentrn der 
Gasphase in verschiedencn Schichthohen des Brenn- 
stoffbettesbestimmt. In den unteren hei Br sten Zonen 
des Gaserzeugers wurde zur Tcmperatunntssung 
dic optische, in den oberen Schichtcn die thernio- 
elektrische Methode benutzt. Die Gasprobsn wurden 
wahrend der ganzen Versuchs3aucr iiber Glyzeriu 
aufgesammelt; ihro Zusammensetzung durch sehr
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Zur Bestimmung der Zusammensetzung der Gas- 
proben wurde die yolumctrische Analyse benutzt, 
die in den bekannten Apparaten von Hempel iiber 
Quecksilber ausgefiihrt wurde. Da das erzeugte Gas 
111 allen Fallen frei von schweren Kohlenwasser- 
stoffen war, so erstreektc sich die Untersuchung nur 
auf Kohlensaure, Sauerstoff, Kohlenosyd, Wasser- 
stoff und Jlethan.

dic beiden letzten sind durch die Wassergasreaktion 

C 0 2 +  H j ^ 3  CO +  H 2 O

verknflpft.

* B^ztiglich der Aufstellung der notwendigen Glci- 
chungen und der Herleitung der Gleiehgewiehtsbeiiehun- 
gen aus d ;n  beiden H auptsatzen der Therznodynamik 
muB auf da j Original yerwiesen werden.

rasche Ktihlung stabilisiert. Die Versuchseinrichtung 
gestattete, stiindlich etwa 200 cbm Gas zu erzougen 
und sich dcmzufolge von den Mangeln cines kleinen 
MaBstabes freizuhaltcn. Das erzeugte Gas wurde

insFreie 6a sj/o c/re

©
6enera/cr G eb/óse Luf/u/rr

Abbildung 1. Versuchsoinrichtung.

in einem Bunsenbrenner yerbrannt. Abb. 1 gibt 
ein Schema der Yersuchseinrichtung, Abb. 2, 3, 4 
zeigen die Einrichtung zur Tempcraturbestimmung 
und Gasentnahme. Dio Luft wurde durch eine Luft- 
uhr, der Dampf durch ein zuvor gceichtes Queck- 
silber-Differentialmanometer gemessen.

Die Y olu m etrisch o  Analyse e rg ib t  nicht dio Wasscr- 
dampfkonzentration des Gases. Da dereń Kenntnis 
zur Glcichgowichtsborcchnung erforderlieh ist, so 
muBte sie aus den Beobachtungen anderweit ermittelt 
werden. Hatte man die unabhilngig Ycrandcrlichcn, 
Luft- und Wasserdampf, und die Gasphase quan- 
titativ seharf bestimmt, so konnte die Wasscrdampf- 

konzentration rechnerisch hieraus abgeleitet 
werden.* Fiir die Beurtcilung des Yerlaufes 
der stattfindendenReaktionen ist die Konnt- 
nis ihrer Gleichgewichtszustande von grund- 
legender Bedeutung, da sie die Grenze 
b ild e n , bis zu der die e in z e ln e n  Rcaktioncn 
unter den jeweiligen auBeren Bedingungen 
fortschreiten konnen. Hierbei kommen 
folgende Reaktionen in Betracht: Die
Verbrcnnung des Kohlenstoffs zu Kohlen- 
siiure und Kohlenoxyd

C +  0 2 =  C 02
2 C +  0 2 =  2 CO

u n d  dic W echselw irkung zwischen K ohlenstoff und  

W asserdam pf c  +  2 H 2 O =  COa +  2 H ,
C +  H 2 O =  CO +  H..

Die beiden ersten Beziehungen fiihren zum Kohlen- 
saure-Kohlenosydgleichgewicht

O +  C 02 2 CO,

Abbildung 2. 
Thermoelement 
(P t—Pt—Rh).

Abbildung 3.
Optischc

Tem peratur-
messung.

. . 10' 

Abbildung 4.
Gasentnahmo-

rohr.
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Bedeuten
P  den Druck in  kg/qm,
T dio absolute Tem peratur in 0 C,
li den Heizwert f. d. Mol. in WE, 

n , tu die Raumtcilo des Gasgemisehcs, 
v, v2 die Koeffizienten der Reaktionsgleichung,

so werden die Komponenten der Gasphase durch 
die Beziehung

2 ln
Vf ] r  Vj-f Vj-f- • •

n2 • • • J =  — J —  dT--21nP +  G

ais Funktionen von Druck und Temperatur dar- 
gestellt. Die thermodynamisch unbestimmte Kon
stantę C muB durch den Yersuch ermittelt werden.

Fiir das Kohlens;iure-Kohlenoxydgleiehgewieht 
ergibt sich

l o g -  — 'S“. r '  +  2.038 log T — 0,998 • 10'-3 T

+  0,89 ■ 10~~7 T^ — log p  +  3,22;

fur die Wassergasreaktion folgt 
K  =  [CO] [H 2 O]

[C02] [H 2]
2129

log K  —— T +  0,9985 log T — 1,096 • 10 T 

+  1,72 • 10 ~ 7 T-1 — 0,105,

wobei p in kg/qcm gerechnet ist und log den de- 
kadischen Logarithuius bedeutet. Die Abb. 5 und 6

CO
W ,
so,o

dencn Luft- und Dampfgescliwindigkeiten. Das 
Gasentnahmerohr der Zonę 1 befand sich unmittel- 
bar iiber dem Rost. Mit Zone 5 verlieBen die 
Gase das Brennstoffbett. e bezeichnet die Gas- 
entnalimestelle unmittelbar nach Austritt aus dem 
Generator.

Da durch den Versuch Temperatur und Kon- 
zentration der Gasphase festgelegt war, so konnte 
man der Frage nahertreten, ob das chemische Gleich- 
gewicht im Generator erreicht wird. Hierbei wird 
man auf zwei grundsatzlich verschiedene Falle ge- 
ftthrt Nach den Reaktionsgleichungen

C 02 +  H 2 CO +  H a O und C +  C 02 ^  2 CO 
kann das Gleichgewieht ein zweifaches sein, indem 
oinmal die Gase sich untereinander, das andere Jlal 
sich mit der Kohle im Glcichgewicht befinden kSnnen. 
Es ist sehr wohl moglich, daB die erste Bedingung 
erfiillt ist, ohne daB der zweiten Geniige geleistet 
wird. Ist jedoch Gleichgewieht mit der Kohle erreicht, 
so wird auch, falls nur die Komponenten Wasserstoff 
und Wasserdampf iiberhaupt zugegen sind, die 
Reaktion nach der ersten Gleichuug eingetreten 
sein, da das Wassergasgleichgewicht sich, da ja 
dio Temperaturcn hoch und damit die Reak- 
tionsgeschwindigkeiten genugend groB sind, nach 
der Erfahrung in vicl kiirzeren Zeiten einstellt, 
ais die Reaktion nach der zweiten Gleichung cr- 
fordert.

Fiir die Beurteilung, ob das Wassergasgleich
gewicht erreicht ist, ist die Kenntnis des Verhalt- 
nisses notwendig, in dem die vier Gase, Kohlen- 
saure, Kohlenoxyd, Wasserstoff und Wasserdampf, 
zueinander stehen. Fiir den Eintritt des Gleich-

gewichts ist K  =  ais Funktion der Tem-

Abbildung 6. Gleichgewiehtskonstanto der Wassergas
reaktion ais Funktion der Tem peratur.

Abbildung 5. Gasphase des Luftgases beim Gleich- 
gewlcht m it Kohle ais Funktion der Temperatur.

Ł- 72S0 7500 °C

zeigen Gaszusammensetzung und K ais Funktion 
der Temperatur.

Aus den Yersuchen sind einige bezeichnende Falle 
herausgcgriffen. Zahlentafel 1 und die Abb. 7 bis 10 
zeigen die Yeriinderung der Gaszusammensetzung, 
den Temperaturveriauf, die Zunahme des Dampf- 
zersetzungsgrades o  und des Heizwertes H u in 
WE/cbm 'mit steigender Schichthohe bei verschie-

peratur nach den friiher entwickelten Beziehungen 
bestimmt. Beim Gleichgewieht mit Kohle miiBte 

f C01das Yerhaltnis die in Abb. 5 graphisch ver-
LOU2J

anschaulichten Werte besitzen, wenn der Partialdruck 
von (CO +  COj) in jedem Falle der gleiche ware. 
Bei Abweichungen hiervon ist zu beachten, daB 
— falls der Partialdruck kleiner ist ais im Gleich-
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gowichtsfall — ,das Vcr-

haltnis cineu groBe- L0\J2J
ren Wert ais den bcrech- 
neten annehmen muB, 
da mit abnehmendcm 
Dnick das Gleichgewicht 

C  +  C 0 2 ^  2  C O  

sich nach rechts ver- 
schiebt, d. h. dor Anteil 
des Kohlenosydes gegen
uber dem der Kohlen
saure groBer wird. Fiir 
samtliche Versuehe wur

de das Yerhiiltnis -™ I
mPijr-rr  -i

und sowie der Quo-

i J  k -  m a w

berechiiet. IC0-» H-' 
Der zcitliche Verlauf 

der Reaktionen, die bei 
der Gaserzeugung im 
Generator stattfinden, 
zerfiillt in zwei Ab- 
schnitte. Der erste Teil 
spielt sich im Brennstoff- 
bett in Gegenwart der 
Kohle, der zweite Teil 
im freien Gasraum ab. 
Es handelt sich demnacli 
um Reaktionen im liete- 
rogenen und im homo- 
genen System. Wahrend 
man durch geeignete 
Wahl der unabhangig 
Veranderlichen, Scliiitt- 
hohe, Luft- und Dampf- 
menge, die Zusammen
setzung der Gasphase 
innerhalb der Kolilen- 
saule beeinflussen kann, 
ist man bei den in der 
Technik ublichen Gąser- 
zeugern nioht in der Lage, 
einen EinfluB auf die Yer- 
anderungen der Gas- 
zusammensetzung nach 
Yerlassen der Kohlen- 
zone auszuuben. Da aus 
allen Yersuchen erhellt, 
daB die Gase sich im 
freien Gasraum in der 
Weise verandem , daB 
der Heizwert sinkt, Und 
da es sich hier um Un- 
terschiede bis zu 30 %  
handelt, so ist diese Er- 
schcinung fur die Technik 
von hohem Interesse.
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Bei der Gaserzeugung, mag es sieli um Mischgas 
oder Luftgas handeln, sind stets dic vicr Gase 
Kohlensaure, lvohlenoxyd, Wasserstoff und Wasscr- 
dampf zugegen. E s ist deshalb sehon vom tlieorcti- 
schen Standpunkte aus zu erwarten, daB dic die 
relativen Mengcn dieser Bestandteile des Gcnerator- 
gases regelndo Beziehung

CO +  H 20  CO, +  H a,

dic unter dem Nam en Wassergasreaktion bekannt ist, 
fiir den Ablauf der stattfindenden Prozesse von 
furidamentaler Bedeutung ist. Die Yersuche bestii- 
tigen in der Tat durchgiingig die Wichtigkeit dieser 
Reaktion fiir die bei der Gaserzeugung sich abspie- 
lenden Yorgiingc.

Die Yerhiiltnisse liegen nun nicht so einfach, daB 
das durch dic Temperatur bestimmte Gleichgewicht 
entsprechend dem Ausdruek

[CO] [HjOJ 
ICO.UH,]

in allen Fiillen erreicht wird. Es zeigt sieli jedoch, 
daB fiir den Eintritt des Gleichgewichtcs der Partial- 
druck des Wasserdampfcs im Dampfluftgemisch, der 
kurz mit dcm Kamen „Anfangskonzentration des 
Wasserdampfes11 bezeichnet werde, und die Luft- 
geschwindigkeit maBgebend ist.

Dio Yergasung des festen Kohlenstoffes ist iii 
den untersten Schichtęn nicht beendot. Es geht

aus allen Versuchen 
hervor, daB Dampf- 
zersetzung, Redulc- 
tion der ursprting- 
licli gebildeten Koli- 
lcnsiiure zu Kolilen- 
oxyd und Neubil- 
dung von Kolilcn- 
oxyd auch in den 
ttbrigen Brennstoff- 
sćhichten stattfin- 
den. Eine groBc 
Schiitthohe ist dem- 
nach nicht nur der 
Reduktion der Koh- 

lensiiurc gunstig, 
sondern bewirkt 

auch auBerdem ciue 
Vermehrung dcsGa- 
ses an Kohlenosyd 
und Wasserstoff und 
Abnahmc an un- 
zersetztem Wasscr- 
dampf, derausther- 
mischcn Grfinden 
stets schadlich ist. 
Fiir dic Beschaffen- 
hcit des Kraftgases 
ist jedoch seine Zu- 
sammensetzung in 

der untersten 
Schicht vor allem 
bestimmend, da dic 
Veriindeningcn, dic 
der Gasstrom in den 
hoherliegenden Zo
nen crfiihrt, nur 

zusiitzlicher Art 
sind. Hieraus er
klart sich auch die 
Wichtigkeit, welche 

die Wassergasreaktion fiir die gesamte Gaserzeugung 
besitzt, da sie zumeist die Gasphase der untersten 
Schicht festlcgt. Das Ycrhaltnis, in dem dic Gas- 
bcstandteile in dem fiir das Gleiehgewicht giiltigen

Ausdmck K  =  zueinandcrstehen, hangt
LC02] [HjJ

fiir eine bestimmte Temperatur in crster Linie von 
der Anfangskonzentration des Wasserdampfcs in 
dem eingeblasenen Dampfluftgemisch ab. Je klciner 
diese is t, um so mehr tritt der W asserdam pfgehalt 
gegen das gebildetc Kohlcnoxyd zuriick. Es koinmt
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Ahbildungcn 7 bis 10. Gaszusammensetzung in verschiedenen Schiclithohen bei yeriinderlichen
Lu f t geschwindigkeiten.
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Zahlentafel 2. A n f a n g s k o n z e n t r a t io n  d e s  W a s s c rd a m p fe s  u n d  G a sz u sa m m e n se tz u n g .

i Yersuch Nr................. 8 ił 10 11 12

Anfangskonzentration des W asscrdam pfes 0,335 0,244 0,184 0,140 0,137 0,117
cingeblasene Luftm engo (15°, 1 a t)  cbm 30,8 50,3 81,9 113,4 128,0 147,3

CO- . . . Rauintclle 0,0881 0,0839 0,0088 0,0520 0,0473 0,0411
CO .................. 0,11 OS 0,1010 0,2022 0.2402 0,2535 0.25S4

Gaszusammensetzung h 2 . . . „ 0,1212 0,1139 0,1031 0,0949 0,0909 0,0919
c i r 4 ................................. 0,0023 0,0020 0,0027 0,0028 0,0028 0,0029
H 20 .................. 0,2200 0,1435 0,0940 0,0599 0,0528 0,0415

. N 2 .................. 0,4450 0,4951 0,5280 0,5490 0,5527 0,5042
T em pera tu r.................. .........................................° c 1120 1180 1220 1200 1280 1290
Gleichgo\vichtskon8tanto K  . . . . 2,05 2 27 2,42 2,57 2,04 2,08

[CO] [H 20]
[C02[ [H 2] ' •

2,47 2 42 2,70 2,88 3,12 2,84

unterer Heizwert f. 1 cbm (15° C, 1 a t)  WE 720 803 919 978 1000 1005
Tergaster K o h le n s to f f .......................kg /s t
Wasserdampfgowicht auf 1 kg C be-

7,00 11,30 17,09 25,35 28,00 33,00

zogen ....................... .......................  kg 1,820 1,105 0,708 0,495 0,459 0,379

dcmnach nicht nur auf Errcichen des Gleichgewichtes 
an, sondern dic Verlialtnisse mussen so gcwiihlt 
werden, daB von den beiden moglichcn Reaktionen 
des Kohlcnstoffcs mit Wasserdampf 

C +  lf20  =  CO +  l f 2 und C +  2 H 2 0 =  C 02 +  2 II , 
dic erste iiberwiegt. Hierauf kann man durch richtige 
Bemessung des cingeblasenen Wasscrdampfes be- 
stimmend cinwirken. Die cintretonden Falle werden 
durch die Zahlentafel 2 und die Abb. 11 erlautert. In 
dieser ist die Gasphase der untersten untcrsuohtcn 
Schicht, Heizwert und Temperatur alsFunktion der 
Anfangskonzentration des Wasscrdampfes dargestcllt. 
Trotzdem die Temperatur bei Versuch 7 1120 °C be- 
tragt, ist der Wasserdampfgehalt doppelt so groB wic 
der Gehalt an Kohlenoxyd. Mit abnehmender Anfangs
konzentration von [H 20] steigt der Anteil des Kohlen- 
oxydes bei sinkendcm Kohlensaure- und Wasscr- 
dainpfgehalt rasch. Hicrmit glcichlaufend yollzieht 
sich eine betrachtlichc Steigerung des Hcizwertcs 
des Gases. Fallt der Partialdruck des Wasscrdampfes 
im Dampfluftgemisch von 0,335 auf 0,117 at, so 
nimmt der Heizwert des Gases von 720 auf 1005 
WE/cbni, d. h. um 39,5%  zu. Die Bcdingung fiir 
den Eintritt des Gleichgewichtcs, die fUr eine be- 
stiramte Temperatur durch den Ausdruek K  —

dargestcllt wird, kann durch die yerschie-j w 2J [ i i2[
densten Werte der einzelnen Komponenten cr fiillt 
"'erden. Da von diesen nur Kohlenoxyd und Wasser
stoff einen Heizwert besitzen, so mussen die iiuBeren 
Bedingungen bei der praktischen Gaserzeugung so 
gewahlt werden, daB vorzugsweise Kohlenoxyd und 
Wasserstoff entstcht. Das wird aber in erster Linio 
durch die richtige Wahl von Luft zu Dampf erreicht, 
da hohe Temperatur allein — wie Yersuch 7 beweist —  
auch beim Errcichen des Gleichgewichtcs eine Bildung 
von viel Kohlensaure und Wasserdampf nicht aus- 
schlieBt.

Der schadlichc EinfluB, den eine zu reichlich 
bemessene Dampfzufuhr auf die Gaszusammensetzung 
ausubt, wird um so mehr in die Erscheinung treten,

je geringer die Schiltthohe ist; da dann dcm in der 
unteren Zonę erzcugten Gas dic Miiglichkcit fehlt, 
den UebcrschuB an Wasserdampf und Kohlensaure 
in Wasserstoff und Kohlenosyd umzusctzen. Um 
einen Anhalt zu geben, welchc Wasserdampfmenge 
ais giinstig anzusehen ist, wurde das auf 1 kg vcr- 
gasten Kohlenstoff bezogene Dampfgewicht d berech- 
rtet. Man findet, daB etwa 0,4 kg Wasserdampf auf

Abbildung 11. Gasphase dor untersten Brennstoff- 
schicht ais Funktion dor Anfangskonzentration dos 

Wassordampfes.

1 kg Kohle das beste Gas liefcrt. Iu praktischen 
Betriebenist man oft aus anderenGrUnden gezwungen, 
mehr Wasserdampf ais erwiinscht cinzublasen, um 
Nachteile zu mindern, die in der Beschaffenheit des 
Brennstoffes liegen. Das erzcugte Gas wird dann 
immer geringeren Heizwert besitzen ais im normalen 
Fali, und man wird sich mit diesem Ergebnisse 
abfinden mussen, da die Forderung ungestorten 
Generatorganges schwerer wiegt ais das Yerlaugen 
nach hochster Ausnutzung des Brennstoffes.
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Auch aus der Temperaturkurve des cinzclncn 
Ycrsuches ist ersiclitlich, daB die Vorgasung des 
Kohlenstoffes in der unteren Zone nicht beendot ist. 
Der rasche Abfall der Temperatur mit zunehmender 
Schichthohe wcist auf die Gegenwart endothermer 
Reaktionen lun, die sich ais Ileduktion der Kohlcn- 
saure und Zcrsotzung von Wasserdampf abspielen. 
Hierbei bildet, da freior Sauerstoff niemals fest- 
gestellt wurde, der aus dem Wasserdampf stammende 
Sauerstoff mit Kohlenstoff entweder unmittelbar 
Kohlenoxyd oder erneut Kohlensaure, die zum Teil 
sofort zu Kohlenoxyd reduziert wird. Ilierbei mogę 
die Frage erortert werden, ob sich Kohlenoxyd 
uberhaupt unmittelbar im Generator bilden kann. 
Dic Analyseu der ersten Zone bestatigen die Annahme, 
daB aus dem Luftsauerstoff in erster Linie Kohlen- 
saure eutsteht, die erst nachtraglich zu Kohlenoxyd 
reduziert wird. Das steht im Einklang mit den anderen 
Ortes gewonnenen Erfahrungen, wonach Sauerstoff 
niemals primar unter Spaltung seines Molekiils 
reagiert. Ob der durch Dampfzersctztmg freiwerdende 
Sauerstoff bei hoher Temperatur unmittelbar Kohlen- 
oxyd bildet oder den Umweg iiber die Kohlcnsaure- 
bildung einschlagt, diirftc durch meBtechnischc Hilfs- 
m ittel nicht festzustellen sein, da dic Reaktion in 
ihren einzelncn Phascn nicht festgehalten werden 
kann.

Aber noch ein Punkt ist von Bedeutung. Das 
Wassergasgleichgewicht crfiihrt, falls cs in der un- 
tersten Zone eingetreten ist, in jedem folgenden 
Querschnitt keine einfache Vcrschiebung mit der 
Temperatur, sondern muB sich, den neu entstandenen 
Mengen entsprcchend, stets von neuem einstellen. 
Ob diese Ncueinstellung eintritt oder ausbleibt, hiingt 
von der GroBe der Reaktionsgeschwindigkeiten ab.

Dic Wichtigkeit des Kohlensiiure-Kohlenoxyd- 
gleichgowichts

C +  COa 2 CO 

tritt gegen dieWassergasreaktion bei der Gascrzeugung 
zurttek, da die zur Verfugung stehenden Zeiten trotz 
der starken katalytischen Wirkung der Kohle niemals 
ausreichen, die Gase mit der Kohle ins Gleichgewieht 
zu setzen. Dic von verschiedencn Autorcn bei der 
Untersuchung des Kohlensaure-Kohlenoxydgleich- 
gcwichts erhaltenen Ergebnisse diirfen nicht unmittel
bar auf die Yorgange im Gaserzeuger ubertragen 
werden, weil der Eintritt des Gleichgewichts nicht 
nur von Druck und Temperatur, sondern auch von 
der Zeit abliiingt, die von vorhandenen Katalysatoren 
bceinfluBtwird. Die Reaktionszeiten im Gaserzeuger 
sind nun bei weitem kiirzer, ais sie bei allen aus- 
gefuhrten Bestimmungen waren. Der Gleichgewichts- 
zustand wurde bei diesen je nach der Temperatur 
zum Teil erst nach Stunden und Tagcn erreicht.

Mit dem Yerlassen der Kohlenzonc sind dic 
chemischen Reaktionen im Gasstrom nicht beendet, 
und cs kommt jetzt darauf an, die Gasphase des 
Endgasas mit der Gaszusammensetzung der letzten 
Kohlenschicht in quantitative Yerknupfung zu 
bringen. Ein grundsatzlicher Unterschicd besteht

darin, daB die Gasrcaktionen jetzt nicht mehr in 
Gegenwart der Kohle, sondern im freien Gasraum 
stattfinden. Wahrend im heterogenen System der 
Heizwert des Gases mit zunehmender Schichthohe 
stcigen muB, bewirken die Vcrschiebungen der Gas
phase im homogenen System stets eine Abnalmie 
der Warmctonung (vgl. die Heizwert ku rven in den 
Abb. 7 bis 10). In der Grenzflaehe beider Systeme 
erreicht der Heizwert bei jedem Versuch scinen 
Hochstwert.

Es wurde ermittelt, daB die Reaktionen durch 
den Zerfall des Kohlenoxyds nach der Gleichung

2 CO —^ C 02 4- C 

bestimmt werden. Diese Riickbildung des Kohlcn- 
oxyds zu Kohlensaure wird um so stiirker erfolgen, 
je groBer die Reaktionsgeschwindigkeiten sind, und 
jo langer die Zeit ist, deren das Gas zum Durcheilen 
des freien Gasraumcs bedarf. Die Reaktionsgeschwin
digkeiten werden durch dic Temperatur bestimmt, 
mit der die Gase durch dic Grenzflaehe treten. 
Die Zeit hiingt von der Gasgeschwindigkcit ab.

Fur die Temperatur der Grenzflaehe werde die 
Temperatur der obersten Kohlenzone t 5 gesetzt. Dic 
Gasgeschwindigkcit bcrcchnet sich nach den Ab- 
messungen des Gencratorschachtcs zu

o =  5,57 10 cT5y ,m s k ” ^  
wobei V s das auf 15 0 und 1 at bezogens, stiindlich 
crzcugte Gasvolumen der obersten Schicht bedeutet. 
Da der Zerfall des Kohlenoxydcs stets eincn Verlust 
vcrursacht, so wird dieser Verlust um so groBer 
sein, je hoher die Temperatur ist, mit der die Gase 
die Kohlenzone yerlassen, und jo kleincr die Gas- 
geschwindigkeit im freien Gasraum ist. Bezeichnet 
H u5 bzw. li„„ den unteren Heizwert des Gases fiir 
die oberste Kohlenschicht bzw. fiir das Endgas, so 
folgt dieser Vcrlust in Bruchteilen des bei jcdein 
Versuch erreichtcn hochstcn Heizwertes zu

T Hue t*5
1 — ^ — =  m - łHuS C

unter m eine Proportionalitatskonstantc verstanden, 
deren GroBe sich ftir die ausgefiihrten Versuche zu
0,14 • 10 ~ 3 berechnet. Die Ergebnisse sind in Zahlen
tafel 3 zusammengcstellt. iSIan erkennt, daB der 
Ycrlust zwischen 10 und 27 % betragt, also von 
crhcblicher Gr6Be ist. Stcllt man diesen Ycrlust ais

Funktion der GroBe graphisch dar, Abb. 12

bis 14, so zeigt sieli, daB er in der Tat der Tem
peratur t5 direkt und der Gasgeschwindigkcit c 
umgekehrt proportional ist.

Bei der GroBe des Verlustes verdienen die Mittel 
Erwahnung, dio zu seiner Einschrankung zur Ver- 
fiigung stehen. Der Ycrlust an chemischer Energie 
im Endgas kann durch Steigcrung der Gasgeschwin- 
digkeit, d. h. durch liohere Belastung des Generators 
vcrmindert werden. Allcrdings nur zum Teil. Dcnn 
mit steigender Bjlastung wachsen auch die Tem- 
peraturen im B;ennstoffbett und hiermit die Rcak- 
tionsgeschwindigkcitcn, mit denen die Gase durch dio
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Grenzflache treten. Durch Einfuliren eines gektthltcn llohrcs kann 
man die Abkuhlungszeit, die dic Gaso zum Durcheilen des Temperatur- 
gefiillcs t 5—te brauchen, jedoch so weit herabsetzen, daB dic Gas- 
gcschwindigkcit c praktisch unendlich groB und damit der Verlust 
nahezu Nnll wird. Durch diesen Eingriff werden die Reaktions-

geschwindigkeiten fast augenblicklich 
gelahmt, wobei dic Hohe der Tem
peratur tj nur auf das MaB dei Kiili- 
lung von EinfiuB ist.

Die Mittel zur Einsclirankung des 
Verlustcs sind demnach zwcierlei Art: 
entweder man erniedrigt unter Bei- 
behaltung groBer Gasgcschwindigkei- 
ten t 5 daduroh, daB man die Miig- 
lichkeit endothermer Reaktioncn im 
Brennstoff bett yorsieht (Einblasen von 
Wasserdampf, groBe Sehiittliolie), 
oder man ubt erst im freien Gasrauni 
einen EinfiuB auf die Reaktionsge- 
schwindigkeiten aus (Fcstfrieren der 
Gasphase). Fiir die Wahl der einzel
nen Mittel sind praktische Gesichts- 
punkte maBgebend, doch ist zu be- 
aclitcn, daB durch endothermo Re
aktioncn der Verlust wohl gemindert, 
jedoch nicht beseitigt werden kann. 
Ein Blick auf die Zahlentafel lehrt, 
daB er im giinstigsten Falle (Verauch 6) 
immer noch fast 10 % betriigt.

Aus der Zahlentafel 3 ergibt sich,
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daB das Yerhaltnis [CO]
des End-

a3T3
ta5̂

X .2:

[COd
gases fiir den Gleichgewichtsfall 
durchsohnittlicli einer Temperatur 
entspricht, die um den Mittclwert 
000 0 schwaukt. Bei dieser Tempe
ratur sinkt die Reaktionsgeschwindig- 
kcit auf einen so niederen Wert, daB 
sie zur Umsetzung nicht mehr geniigt, 
und mithin die Verschiebungen in der 
Gasphase zum Stillstand kommen.

Der thermische Zustand des ein- 
geblasenen Dampfes ist fiir die vor- 
teilliafteste Leitung des Prozesses der 
Gaserzeugung weniger bestimmend 
ais die zugefiihrte Menge. Immerhin 
kann man jcdoch sagen, daB bei Yer
wendung von nassem Dampf wegen der 
hohen Verdampfungswanne des Was- 
sers eine groBe Warmemengc inner- 
lialb des Brennstoffbettes zu volliger 
Yerdampfung in Anspruch genommen 
wird, so daB die erreichbare Tempera
tur cntsprcchend niedriger wird, und 
damit die zur Reduktion der Koh- 

lensaure und Zersetzung des Wasserdanipfes verfugbare WSrme sinkt. 
In dieser Hinsicht ist der Schaden durch NaBdampf jedenfalls. weit 
groBer ais der Vorteil, den man durch Uebergang von trocken- 
gesattigtem Dampf zu uberhitztem Dampf erlangt, und zwar wird bei 
NaBdampf das Gas um so mehr Kohlensaure und Wasserdampf enthaltCn
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und dadureh einen um so geringerenHeizwert besitzen, 
je groBer die Anfangskonzentration des Dampfes ist, 
und je weiter dieser vom Sattigungszustand entfernt 
ist. Die Trocknung des Windes spielt im Gegensatz 
zum HochofenprozeB bei der Gaserzeugung im Gene
rator keine Rolle, da die durch den Feuchtigkeits- 
gehalt der Luft zugefflhrten Wasserdampf mengen 
im Ycrgleich zu den eingeblasenen von geringer 
Bedeutung sind.

Die Untersuchungen dieser Arbeit zeigen, daB 
die Gleicligewichte, die die chemischen Reaktionen 
im Generator begrenzen, uicht nur Funktionen des 
Druckes.und der Temperatur sind, ais die sie in den 
thermodynamischen Gleichungen erscheinen, sondern 
wesentlich V0I1 der Zeit und der Beschaffenheit der 
Trcnnungsflache der festen und gasformigen 1’hase 
abhangen. Hierdurch erkliirt sich dic groBe Mannig- 
faltigkeit in der Zusammensetzung des Gases selbst 
bei Generatoren, die unter anniihernd gleichen Ver- 
luiltnissen arbeiten. Da man bei der praktischen 
Gaserzeugung nicht immer das MaB des Einflusscs 
aller in Bctracht konunenden Faktoren wird erkennen 
konnen, so tritt um so gebieterischer die Forderung 
auf, wenigstens jene Veranderlichen richtig zu 
wahlen, deren Bestimmung man bei der Leitung 
des Prozesses in der Hand hat. Hierbei bedeutet 
es fttr die Technik einen empfindlichen Naehteil, 
daB es keinen geeigneten Apparat gibt, der auf 
einfache Weise die Gaszusammensetzung mit den

zugeftihrten Dampf-Luftmcngen in quantitativen 
Zusammenhang bringt, damit stets das der jeweiligen 
Belastung entsprechende giinstigstc Mischyerhaltnis 
ron Luft zu Dampf eingestellt werden kann.

Die groBen Energiemengen, die wir in unseren 
Brennstoffen besitzen, werden nach ihrem Verbrauch 
nicht wieder ersetzt., sondern friiher oder spiiter 
erschópft. Es bedeutet demnach zweifellos einen 
Kulturfortschritt, wenn wir ilire Ausnutzung so 
rationell ais moglich gestalten, demnach in unserem 
Falle dio Vergasung so leiten, daB die Yerluste 
moglichst klein werden. Diese Forderung kann aber 
nur dann erfiillt werden, wenn man den Verlauf 
der Prozesse kennt, zu deren Erforschung die vor- 
stehenden Ausfiihrungen einen Beitrag bilden sollen.

Z u sam m en rassu u g .

Die chemischen Prozesse im Gasgenerator werden 
auf Grund des zweiten Warmesatzes einer lcritischen 
Analyse unterworfen. Es wird nachgewiesen, daB 
die Beschaffenheit des erzeugten Gases auBer durch 
Schiitthóhe, das Mischyerhaltnis von Luft zu Dampf 
wesentlich durch die Reaktionsgeschwindigkeiten 
bestimmt wird, dic Funktionen der Temperatur 
sind. Fiir versehiedene Betriebszustande wird die 
GroBe der thermischen Yerluste berechnet, ihre Ur- 
sachen werden erkannt und dic Mittel angegeben, 
wie die bei der Gaserzeugung stattfindcnden Vor- 
gange am giinstigsten geleitet werden konnen.

Ueber die Nutzbarmachung des Stickstoffs der Kohle 
in Form von Ammoniak.

Von Kokereichef Dr. W. H e c k e l in Bruckhausen-Rhein.

(Mitteilung aus der Kokereikommission.)

Das Ammoniak stammt, wie allgemein bekannt, aus 
dem Stickstoff der Kohle. Dieser hat sich nach 

den neueren Untersuchungen aller Wahrscheinlich- 
keit nach aus den EiweiBstoffen der Pflanzen ge- 
bildet, aus denen die Kohle entstanden ist. So sind 
von Professor R au  in den einzelnen Teilen derFarne, 
die eine wichtige Rolle unter der Flora der Kohlen- 
formationen gespielt haben, Stickstoffgehalte von 
0,38 % in dem Steugel und 1,85 % iu den Blat- 
tern festgestellt worden.
Die alte Annahme, die den 
Drsprung des Stickstoffs 
der Kohle der Hauptsache 
nach auf animalische Reste 
zuruckfuhrt, diirfte dem
nach nicht mehr zutreffen, 
wenn auch kaum geleugnet 
werden kann, daB diese mit 
zur Stickstoffbildung der 
Kohle beigetragen haben.

Ueber die Form des 
Stickstoffs in der Kohle

ist nichts Bestimmtes bekannt; man nimmt nach 
Versuchen von Professor Rau neuerdings an, daB er 
an Kohlenstoff gebunden ist. Die Menge des Stick
stoffs ist sehr ycrschieden; sein Gehalt schwankt von
0,5 % bei Braunkohlen bis 1,5 % in der westfalischen 
Gasflammkohle. Er wird beim Verkokuugsvorgang 
nur zum kleineren Teil yerfluchtigt; dio Hauptmenge 
bleibt im Koks zuruck. Wie verschieden die Mengen 
sind, die einerseits im Koks gebunden sind und ander-

Z ahlentafel 1.

Y e r h a l t e n  d e s  S t i c k s to f f s  d e r  K o h le  b e i d e r  V e rk o k u n g .

Kohle
, ~

i  |
O
O
"toc
w

ć> Ji
2  oo .2CO to

Q>
Oat
2-c:
§w

. Sł
i  1 OT tr.

CScSCO
i  i  :o os
S S

Eg-? 
s  s i

Gesam t-Stickstoff . . . %  
Davon im K oks . . . .  %  

„  yerfluch tig t. . . %  
Yon 100 Tin. Stickstoff sind

im K o k s ...................Tle.
Von 100 Tin. Stickstoff yer

fluch tig t .................. Tlo.

1,50
0,90
0,54

80

20

1,45
1,02
0,43

72

28

1,37
0,95
0,42

70

30

1,36
0,77
0,59

69
.

31

1,20
0,86
0,34

64

36

1,06
0,85
0,21

57

43

1,49
0,56
0,93

44

56

0,52
0,23
0,29

38

63
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seits verfliichtigt werden, geht aus Zahlentafel 1 
hervor.

Der Teil, der bei der Destillation entbunden und 
ais Ammoniak gewonnen wird, ist nicht bei allen 
Kohlen gleich, und es ist nicht richtig, den Stickstoff- 
gehalt der Kohle bei der Vejkokung ais MaBstab fiir 
dic Ammoniakgewinnung anzusehen. Es ist ferner 
zu bcriicksichtigen, daB nicht aller freigewordener 
Stickstoff ais Ammoniak gewonnen wird, sondern 
daB sich ein groBer Teil ais elementarer Stickstoff 
und in Form anderer Stickstoffverbindungen, wie 
Zyan, Rhodan usw., im Gase wiederfindet.

Zahlentafel 2. Y e r to i lu n g  d e s  S t i e k s to f f e s .

Westfalisehc . 11,3— 17,0 2,3—4,2 13,8—20,1
Schlesischc . . 11,1—20,4 1,0—3,0 13,1—23,2
Englisehe . . 11,2—25,0 1,7—4,4 13,4—27,0

Bei der Gewiimung des 
Ammoniaks aus der Kohle 
haben wir im allgemeinen 
zu unterscheidcn:
1. Destillation unter Luft- 

abschluB bei Kokereien 
und Gasanstalten.

2. Yollstiindige Vergasung 
der Kohle unter Zu- 
hilfenahme von Luft 
(in Gaserzcugern).

Wahrend im erstenFalle, 
wie bereits erwahnt, der 

Stickstoffgehalt kaum 
einen sicheren RiickschluB 
auf die Menge des zu cr- 
wartenden Ammoniaks zu- 
laBt, wenn auch viełfach 
festgestellt wurde, daB bei 
steigendem Sauerstoffge- 
lialt der Kohle das Auftreten von elementarem 
Stickstoff groBer wird, ist dies erfahrungsgemśiB im 
zweiten Falle eher moglich, da eben der ganze Stick
stoff der Kohle bei der volIstandigen Ueberfuhrung 
in Gasform in Freiheit gesetzt wird.

Betrachten wir erstens die Destillation der Kohle 
unter LuftabschluB yergleichsweise in den Gas
anstalten und Kokereien, so fallt uns auf, daB dic 
ersteren durchweg mit einer geringeren Ausbeute 
an Ammoniak arbeiten. Die Ursaehe hierfiir wird 
spater etwas naher erlautert werden.

Die Menge des ais Ammoniak gewonnencn Stick
stoffs wird vielfach nach Zahlentafel 2 angegeben. 
Ich mochte bemerken, daB die Werte fiir Gasanstalten 
cinigermaBen zutreffen mogen, fiir Kokereien sind sie 
vielfach hoher. So werden bcispielsweise bei unseren 
Anlagen 24 % des Stickstoffs ais Ammoniak nutzbar 
gemacht. Der Stickstoffgehalt unserer Kohle be-

tragt 1,2 %, das Ausbringen an Ammoniumsulfat 
1,35% . In Zahlentafel 3 sind noch einige Ausbeuten 
an Kohlen verschiedcner Herkunft gegeben; die 
Tafel ist aus dcm AYerk von L u n g e , 5. Auflage,
1912, entnommen.

Wichtig ist es natiirlich, bei der Kokerei die 
Ammoniakmenge so groB wie nur eben moglich zu 
gestalten und die Menge des elementaren Stickstoffs im 
Gase herunterzudrucken. Giinstige Faktoren fiir 
die Ammoniakbildung sind Wasser in geniigender 
Menge, nicht zu hohe Temperatur, da das Am- 
moniak bei etwa 800° C gebildet und schon 100° C 
iiber sciner Bildungstemperatur zersetzt wird, und 
vor allem ein rasches Entfernen der Gase aus den 
Ofenkammern, um Zersetzungen an den gliihen- 
den Wanden zu vermeiden.

Es ware hier auch darauf hinzuweisen, daB Oxyde 
des Eisens den koksfixen Stickstoff verringern, 
gleichzeitig aber katalytisch den Zerfall des Am
moniaks beschleunigen. Diose Tatsache gab die 
Yeranlassung, die Yerarbeitung des Gichtstaubes

mit Kohle, die einen sehr festen Koks liefertc und 
bei der Gewerkschaft „Deutscher Kaiser“ in Bruck- 
hausen im Jahre 1905 durchgefiihrt wurde, aufzu- 
geben, da die Erzeugung an Ammoniak hierbei 
iiuBerst schnell zuriickging. Dr. M. M ayer und 
Y. A ltm a y e r *  in Karlsruhe stellten dasselbe spater 
bei eingehend durchgefiihrten Laboratoriumsver- 
suchen fest.

Ueber die Entwicklung des Ammoniaks wahrend 
der Yerkokung gibt Abb. 1 AufschluB. Dio Yersuche 
sind an vier Koppers-Oefen durchgefiihrt. Ich mochte 
auf die bekannte Tatsache hinweisen, daB die Am- 
moniak-Entwicklung am Ende der Garung fast auf- 
hort. Da in dieser Zeit auch die Gasentwicklung 
sehr schwach ist und im Ofen immer ein erheb- 
licher Unterdruck herrscht, der Eindringen von

* Journal fiir Gasbeleuchtung 1907, 12. Jan ., S. 27;
19. Jan ., S. 49.

Zahlentafel 3. A m r a o n ia k - A u s h e u tc  v c r s c h ie d e n e r  K o h len .

Grube oder FlOi

Zeehe K aiserstuhl i
„  P lu to  \ W estfalen
,, W ilhelmino J

Floz Jo h an n  'i
„  Adolf
„ G unther ; O strau
„ Eranziska
„ Ju liana

Obcrsehlesien, D u rch sch n itt. . . . 
Zeehe Fricdenshoffnung \ Nieder- f  

„ K arl, Georg u . \ ’ietor j schlesicn\

— a
£  S*3
1 1  
V  ii ® 
J j“ 2

IIicrvon zur 
Ammoniak- 
gewinnung 

verwei»dbarer 
Stlckstofl

ii £  

0 A
e „

*5

0 1
1  1

hVV
H

s  ^0 3 3
t/l . OJ
E

O.S

vom
Gesamt-

Stick-
stoff-
pehalt

in %
der

Kohle
Gi

bt
 

Am
 

in 
% 

de « Ito a
a  s

3A

1  £  c
£
0

1,39 0,144 0,200 0,244 0,94 i
i , 45 0,140 0,212 0,258 1,00 3,4
1,77 0,142 0,252 0,300 1,18 )
1,31 0,140 0,184 0,244 0,94 1,7
1,70 0,120 0,222 0,270 1,04 1,7
1,43 0,120 0,172 0,210 0,81 1,3
1,52 0,089 0,135 0,105 0,04 2,6
1,30 0,134 0,175 0,213 0,S2 1,8
2,49 0,188 0,296 0,300 1,40 3,0

unbek. unbek. 0,108 0,204 0,79 3,0
0,148 0,180 1,09 2,5

1,40 0,107 0,235 0,286 1,11 3,12
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Rauchgas und Luft zur Folgc hat, so erhellt hieraus 
ohne weiteres dio Wiehtigkcit, gare Oefcn sofort von 
der Gasrorlage abzuschalten.

Wahrend das Ammoniak hauptsiichlich in der ersten 
Garungszeit gebildot wird, tritt das Zyan ungefahr in 
der Mitte derselben auf, da es ais sekundilres Erzcugnis 
aus Ammoniak beim Streiohcn iiber gliihende Kohlen 
entsteht. Eine steigende Zyanausbeutc hat demnach 
ein Fallen des Ammoniaks zur Folgę, was sich mit 
den Erfahrungen der Gasanstalten deckt, dic mehr 
Zyan gewinnen ais die Kokereien. Eine weitero Ur- 
sache der geringen Ammoniakbildung beiTden Gas

anstalten liegt an dem Durchsetzen der trockenen 
Kohle. Dio Kokereien dagegen arbeiten im all- 
gemeinen mit 12 bis 15 % Wasser in der Kohle; der 
gebildetc Wasserdampf wirkt dann schiitzend auf den 
Zerfall des Ammoniaks.

Eine dankenswerte Aufgabe wftre es, aueh den 
Stickstoffgehalt des Kokses ohne dessen Yerbrennung 
frei zu bekommen und Verhiiltnisse zu schaffen, ihn 
in Ammoniak zu uberfuhren. Wohl ist festgestellt, 
daB der Koks beim Erhitzen im Stickstoffstrom bei 
steigender Temperatur bis 85 % seines Stickstoffes 
abgibt, dagegen sind mir keine Falle bekannt, in 
denen ein Teil dieses Stickstoffes zur Yermehrung 
der Ammoniakausbeute ohne Yerbrennung des 
Kokses nutzbar in Freiheit gesetzt wird.

Ein Mittel, den Stickstoffgehalt des Gases stark 
herabzusetzen und dadurch die Menge des gewonnenen 
Ammoniaks zu erhohen, ist cbenfalls noch nicht 
gegeben. Es gibt zwar eine Menge darauf hinzielender

Patente, doch liefert keines derselben, soviel tnir 
bekannt ist, durchaus brauchbare Ergebnisse. Ich 
nenne nur Zusatz von Kalk, der auBerdein den Koks 
zu sehr verschlechtert, ferner Zusatz von Wasser
dampf, der die Oefcn sehr stark abkuhlt und wesent- 
lich groBeren Warmeaufwand erfordert. Die Erfolge 
in dieser Beziehung werden von einer Seite vielfach 
behauptet, von anderer Seite mcistens bestritten, 
und es ware jedenfalls interessant, die Priifung dieser 
wichtigen Frage weiter zu verfolgen. Ich hoffe, daB 
es mir spater moglich sein wird, in dieser Angciegcn- 
heit noch einiges zur Aufklarung beizutragen. Einige 

dicsbeziigliche, m it 10 % gebranntem Kalk 
durchgeftthrtc Desti]lationsversuche ergaben 
eine Ammoniakerhohung von ungefahr 1 %. 
Neuerdings ist von S ch reib er*  in Walden- 
burg gefunden worden, daB die Kohlenstick- 
s'offverbindungen auf katalytischem Wege 
sdion bei verhaltnismaBig niedriger Tem
peratur in Ammoniak oder Kohlensaure um- 
gesetzt werden, wenn man sie bei rd. 300° C 
auf eisenoxyd-odcr eisenoxydulhaltige Massen 
einwirken laBt. So konnte der Stickstoff
gehalt der Pyridinsulfosaure zu 54 % , der 
des Blutlaugensalzes zu 73,7 % und der des 
Berlinerblaues zu 62,3 % in Ammoniak iiber- 
geftihrt werden. Durch Ueberleiten eines 
Kokereigases mit 40,4 g Gesamt-Zyan ais 
Zyanwasserstoff in 100 cbm wurden in einem 
Fali 47,6 g, im andern Fali 32,7 g Ammoniak 
in dem vorher von Ammoniak befreiten Gase 
gcwonnen. An der Umsetzung sind hier nicht 
allein Zyanstickstoffe, sondern auch andero 
Stickstoffyprbindungen, wie Pyridin, beteiligt 
gewesen. Vielleicht geben uns diese Versuche 
ein Mittel an die Hand, dio Erhohung der 
Ammoniakausbeute weiterhin erfolgreich an- 
zustreben.

Da das Ausbringen an Ammoniak nicht 
allein von den Kohlcnsorten, sondern auch 
vom Ofensystem und von der Leitung des 

Betriebes abhangt, so mogen hier noch einige 
Erfahrungen mitgeteilt werden, um die Ausbeute 
moglichst zu fordern.

1. Die Kohle ist im Ofen gle'cIimaBig zu vcr- 
teilen, um keine unbedeckten Stellen zu haben, 
welche die Zcrsetzungen des Gases beschleu 
nigen.

2. Das Gas ist moglichst schnell den Ofen- 
kammern zu entziehen.

3. Die Oefen sind moglichst dicht zu halten.
4. Der Ofengang ist durch die Zusainmensctzung 

der Gase zu beobachten.
5. Es ist praktisch, mit nicht zu wenig Wasser zu 

arbeiten, da der Wasserdampf schiitzend auf 
den Zerfall des Ammoniaks wirkt.

6. Die Oefen diirfen nicht zu stark betrieben 
werden, da bei der hohen Temperatur zu vicl

* Zeitschrift fttr angewandtc Chemie 1912, 8. Not., 
S. 2292/3.

TO,i

i

£__

-----------

'A

_^
-------- 5?

■y

b ,

1 y>

Sfundc/r

Abbildung 1. Ammoniak-Entwicldung wiihrend 24 Stunden. 
Der Versueh wurde an vier Koppers-Oefcn gleichzeitig vor- 
genommen. Die Saugung wurde so geregelt, daB in der 
Ofenkammer cin Ueberdruck von '/, bis 1 mm WS herrschte.
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Zyan erhalten wird und mehr Stickstoff im 
Koks zuriickblcibt, bei langsamem Erhitzen 
dagegen mehr Stickstoff ais Ammoniak aus- 
getrieben wird.

Bei der Vergasung der Brennstoffe ist es, wie er- 
wahnt, naturgemiiB yiel leichtcr, einen groBen Teil 
des Stickstoffs ais Ammoniak nutzbar zu machen, 
wenn gewisse Bedingungen eingehalten werden, da 
dieser vollstandig in Freiheit gesetzt wird. So werden 
bei denMond-Gaserzeugern 60%  und vielleicht noch 
mehr in Ammoniak iibergefiihrt. Die bei der Ge

winnung des Ammoniaks notwendige Abkiihlung hat 
allerdings im Vergleich zum Verbrauch des gewShn- 
lichen Generatorgases einen groBen Wiirmeverlust 
zur Folgę, der im Verein mit den zu bewaltigcnden 
groBen Gasmengen es zurzeit nicht moglich maeht, 
schwefelsaures Ammoniak nur einigermaBen zu den- 
sclben Preisen hcrzustellen wie die Kokereien, die 
beinahe vier Fiinftel des Verkaufswertes ais Gewinn 
rechnen konnen und durch die Gewinnung des 
Ammoniaks die Herstellungskosten des Kokses um
3 bis 3,50 JL yerbilligen.

AnsohlicBcnd an den Bcrioht maohto Dr. R. B io r- 
mann (Molheim - Ruhr) folgendo Mitteilungen: Wir
haben auf der Friedrich-Wilhelms-Htttte ebenfalls Versucho 
gemacht, der Kokskohle Kalk zuzuaetzen. Der Haupt- 
zweck war dabei nicht, die Ammoniak-Ausbcuto zu er- 
hohen, sondern den Schwefel des Kokses zu binden, und 
zwar in Form von Schwefelkalzium. Zu diosom Zwcoko 
wurde roher Kalkstein moglichst fein gemahlen und 4, 6, 8, 
ja bis zu 25 %  der Kokskohlo zugesotzt. Das Ergebnis 
war, daB der Koks bedeutend an Schwefel vorlor, und 
swar im ungcfahren Verhaltnis, wio eine Zunahmo von 
gcbildetem Schwcfolkalzium fcstzustollen war. Dio

Vorsucho sind aber ira groBen nicht weitor zur D urch- 
fUhrung gekommon, weil dor Koks nicht lagerfiihig war. 
Er war zuerst tadollos h a rt; sobald er aber lagerte, setzto 
sioh infolgo Einwirkung der Kohlonsiiurc der Luft der 
nioht mit zur Bildung von Sohwcfelkalzium gclangte Kalk 
in kohlonsauron Kalk um. Hiordurch wurdo bowirkt, 
daB der anfangs festo Stllokkoks naeli ktlrzestcr Zeit 
dorart zerfiel und mllrbe wurde, daB man ihn m it der 
Hand zorroiben konnte. Ich wiederholo abor nochmals, 
daB bei dio3en Vcrauchen nicht der Endzweck war, 
Ammoniak zu gowinnen, Bondcrn don Schwefelgehalt des 
Koksos moglichst zu yormindorn.

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir  d ie  In d ie s e r  A b te llu n g  e ra c h e in e n d e n  V cro ffcn tlich u n g cn  lib e rn im m t d ie  R e d ak tio n  k e in e  V e ran tw o rtu n g .)

D ie  S te llu ng  der E isen in du str ie  im W irtschaftsleben.
In der Abhandlung „Die Stellung der Eisen

industrie im Wirtschaftsleben" in Nr. 48 Ihrer 
Zeitschrift vom 28. November 1912 sind die Fracht- 
satze der preuBisch-hessischen Staatsbahnen nicht 
erschopfend und zum Teil nicht richtig angegeben.

So betragen die Satze fiir  R o h e ise n  auf eine 
Entfernung von 100 und 300 km nicht 4 und 3,4 Pf., 
sondern 3,4 und 2,6 Pf. fiir das tkm. Die Ausnahme- 
tarife, die fiir GieBereiroheisen, fiir Schiffbaueiscn 
und fur Eisen zur iiberseeischen Ausfuhr bestehen, 
haben keine Beriicksichtigung gefunden. Boi den 
K ohlenfrachten  sind die billigen Ausnahmesiitze 
nach den Seehafen und dem Kiistengebiet sowie 
der besonders niedrige Gmppensatz vom Ruhr- 
bezirk nach den Emshafenstationen filr Sendungen 
zur Ausfuhr nach auBcreuropiiischen Landern nioht 
erwahnt. Bei den Frachten fiir E ise n e r z  fehlen 
Angaben iiber dic auBerordentlich niedrigen, die 
amerikanischen noch unterbietenden Frachten von 
den Seohafenstationen Stettins und Danzigs, den 
Odcrumschlagpliitzon und aus dem Sieg-, Lalin- 
und Dillgebiet nach Oberschlcsien. Ferner fehlen 
Angaben iiber die niedrigen Frachten fur Sieg-, 
Lalin- und Dillerze nach dem Ruhrbezirk usw. 
sowie iiber die in Aussicht genoinmenen weiter 
wmaBigten Minettefrachten im Mosel-Ruhrverkehr.

Die Einheiten, die sich aus den vorerwahnten 
Frachten im Verkchr von oder nach einer Station 
nnttlerer Entfernung des Ruhrbezirks ergeben, 
betragen fiir das tkm:

a) beim Ausnahmetarif 8a fiir GieBereiroheisen 
nach Berlin 1,94 Pf., Frankfurt (Oder) 1,88 Pf., 
Danzig 1,76 Pf., Lcer 2,21 Pf.;

b) in Klasse II des Ausnahmetarifs 9 S fiir Schiff
baueiscn der Spezialtarife II und III nach 
binnenliindischen Werften fiir Coblenz 1,97 Pf., 
Brandenburg 1,33 Pf., Posen 1,28 Pf.;

c) beim Ausnahmetarif S 5 S fiir Schiffbaueiscn 
der Spezialtarife II und III an deutsche See- 
werften filr Bremcn 1,63 Pf., Hamburg 1,56 Pf., 
Kici 1,32 Pf., Danzig 1,26 Pf.;

d) beim Ausnahmetarif S 5 fiir
1. Eisen des Spezialtarifs II zum Ortsver- 

brauch nach Bremcn 2,69 Pf., Hamburg 
2,55 Pf., Kici 2,47 Pf., Danzig 2,32 Pf.;

2. Eisen der Spezialtarife II und III zur iiber
seeischen Ausfuhr nach auBerdeutschen euro- 
piiischen Landern fiir Bremen 2,20 Pf. 
Hamburg 2,06 Pf., Kici 1,96 Pf.;

e) beim Ausnahmetarif S 5 t fiir Eisen zur iiber
seeischen Ausfuhr nach auBereuropaischen Lan
dern in Klasse II (Eisen der Spezialtarife II 
und III) fiir Bremen 1,63 Pf., Hamburg 1,56 Pf., 
Kiel 1,32 Pf., Danzig 1,26 Pf.;

f) beim Ausnahmetarif filr Steinkolilen usw. nach 
den Emshafenstationen zur iiberseeischen Aus
fuhr nach auBereuropaischen Landern und den 
europaischen Hiifen des Mittellandischen und 
Schwarzen Meeres fiir Emden AuBenhafen 
1,47 Pf.;

g) bei den Ausnahmetarifen fiir Steinkohlen usw. 
in Mengen von mindestens 45 t nach den 
deutschen Nordseehafen zur Ausfuhr iiber See 
oder zu Schiffsheizzwecken fiir Bremen 1,96 Pf., 
Bremerhaven und Gecsteinilnde 1,56 P f., Ham 
burg 1,62 Pf.;
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h) beim Brennstofftarif fiir Sendung von min
destens 45 t nach dem Lahn-, Dill- und Sieg- 
gebiet usw. fiir Siegen 1,79 Pf., Wetzlar 1,67 Pf., 
Yiencnburg 1,61 Pf.;

i) beim Ausnahmetarif fiir Koks zum Hochofen- 
betrieb nacli Lothringen-Lusemburg fiir 350 km 
jetzt 2,26 Pf., kunftig 1,91 P f.;

k) beim Ausnahmetarif fiir Eisenerz aus dem 
Lahn-, Dill- und Sieggebiet fiir Siegen 1,71 Pf., 
Dillenburg 1,56 Pf., Gelnhausen 1,46 Pf.;
1. beim Minettcvcrkehr Lotliringen-Lusemburg- 

Ruhr fur 350 km jetzt 1,57 Pf., k ttnftigl,34Pf.
Aus den E r z ta r ife n  n ach  O b ersch le s ien  von

a) den Hafen Stettin und Danzig und Oder- 
umschlagsplatzen betragt die Einheit fiir Stettin- 
Beuthen 1,13 Pf., Danzig-Beuthen 1,11 Pf.;

b) dem Lahn-, Dill- und Sieggebiet fiir die Durch- 
schnittsentfermingcn von 950 km der Tarif- 
gnippc I 0,95 Pf.

Wir nehmen an, daB diese Angaben fiir Ihre 
Leser von Interesse sein werden, und ersuchen, die 
vorstehenden Ausfiihrungen in eine der nachsten 
Nummern Ihrer Zeitschrift aufzunehmen.

E s s e n ,  im Januar 1912,
Kgl. Eisenbahndirektion Essen, 

gez. Lehmann.

Die Frachtsiitze fiir Roheisen waren in meinem 
Yortrag durch einen iibrigens hier alsbald nach der 
Drucklegung erkannteń Schreibfehler unriclitig an- 
gegeben, und wir benutzen dic Gelegenheit gern, 
ihn richtigzustellen. Aber die in dem Vortrag ge- 
zogenen SchluBfolgerungen werden dadureh nicht 
beeintriiclitigt. Es bleibt trotzdem die darin be- 
hauptete Tatsache bestehen, daB die Frachtsiitze 
fiir Roheisen auf den preuBisclien Bahnen durchweg 
bedeutend, teils fast um 100%  hoher sind ais die 
der amerikanischen Bahnen. Nach friiheren Fest- 
stellungen betnigen z. B. die Frachten fiir Roh
eisen fiir das tkm:

km

lUr (licselbe E n tfe r-
Amerlku nu,f  prenUi-schen B ah n en  

Tf. l’f. htfber
1,38 2,35 71 %
1,23 2,41 96 „

ron Pittsburg

mich NewYork . . .  715
„ Rochester, N. Y. 570

In einer Betrachtung iiber „die Stellung der 
Eisenindustrie im Wirtschaftslcben“ konnte natur- 
gemaB nur eine Untersuchung der Frachten in Frage 
kommen, mit denen die deutsche Eisenindustrie im 
allgemeinen zu rcchnen hat. DaB einzelnen Landes- 
teilen, wie dem Sieg-, Lahn- und Dillgebiet, mit Aus- 
nahmetarifen geholfen worden ist, ist unter Facli- 
leuten bekannt und brauchte nicht im einzelnen 
hervorgehoben zu werden. Yor allcm gilt das von 
den billigen Erztarifen Oberschlesiens, die aber doch 
nur diesem Bezirk zugute kommen und nicht der 
Mehrheit der deutsehen Eisenindustrie. Wenn diese 
ebenfalls sich der gleichen bevorzugten Behandlung 
wiirde erfreuen konnen, dann ware der Klage iiber 
die hoheren Tarife der deutsehen Eisenindustrie im 
Ycrhaltnis zu den amerikanischen zu einem wesent-

lichen Teile der Boden entzogen; aber erst dann 
und nur dann. Die Hervorhebung der zugunsten 
einzelner Bczirke von der Eisenbahnverwaltung cin- 
gefiihrten Ausnalunetarife hiitte vor allcm auch an 
Interessengegensiitzc geriihrt und unfruchtbare, aus 
dem Rahmen der Abhandlung herausfallcnde Er- 
orterungen hervorgerufen, was nach Lage der Dinge 
vermieden werden sollte und muBte. Durch diese 
anderseits doch nur auf Kosten der Allgemcinhcit 
erfolgte Begiinstigung einzelner Landesteile wird vor 
allcm der Wettbewerb unserer Eisenindustrie aut 
dem Weltmarkte nicht fiihlbar erleiehtert, und 
geradc das sollte der Yortrag unter anderem fiir dic 
Eisenbahnverwaltung ais notwendige Pflicht nach- 
weisen. Kann diese aber wirklich sagen, daB ihre 
Tarifpolitik auf das fur die gesamte Montanindustrie 
geradezu vitale Interesse an der Ausfuhr cingestcllt 
ist? Sind nicht Tarife zur Erlcichterung der Kohlen- 
ausfuhr sogar aufgehoben worden? Und sind denn 
die Ausnahmetarifo nach den Seehafen nur aus 
Industricfrcundlichkeit eingefiihrt oder nicht zu
nachst zur Zuruckdrangung der Konkurrenz der 
Wasscnvcgo? Auch die an sich gewiB sehr dankens- 
wertc ErmiiBigung der Tarife fiir Erz und Koks 
im Verkehr Lothringcn—Lusemburg—Rulir ist doch 
nur deswegen erfolgt, weil dem Mosclkanal zulicbe 
oder zuleide ein Opfer gebracht werden muBte. 
Was in Verbindung mit dem Hinweis auf die Aus- 
nalunetarife von der Eisenbahndirektion ebenfalls 
nachzuweisen gewesen wiire, daB namlich die Eisen- 
bahnverwaltung damit die Wcttbewerbsfahigkeit 
unserer Eisenindustrie im Ausland zu starken beab- 
sichtigte, dieser Beweis ist nicht erbracht worden 
und diirfte auch leider nicht zu erbringen sein. 
Im iibrigen ist z. B. der Ausfuhrfrachtsatz fiir 
Kohlen von Deek Park Md. nach Philadelphia 
0,83 Pf. fiir das tkm, wiihrend er beim deutsehen 
Ausnahmetarif fiir Steinkohlen usw. nach den 
Emshafenstationen zur ubcrseeisehen Ausfuhr nach 
auBereuropaischen Landem usw., also bei dem 
Ausnahmetarif, der auf Grund des niedrigsten 
Einheitssatzes gebildet ist, immer noch 1,47 Pf. 
fiir das tkm betragt. Ebenso brauclien die der 
United States Steel Corporation angehorenden 
Werke auf den Linien der Pittsburg-Besseraer and 
Lake Erie Railroad Cie. nur mit einem Frachtsatze 
von 0,73 Pf. fiir das tkm bei Eisenerz zu rcchnen. 
Wenn man in einer Untersuchung iiber die Tarif- 
verhaltnisse der deutsehen und amerikanischen 
Eisenbahnen, sowcit sie fiir die Eisenindustrie von 
Wichtigkeit sind, iiberhaupt auf dic deutsehen 
Ausnalunetarife zuriickgreifen will und z. B. bcriick- 
sichtigt wunscht, daB in Deutschland neben dem 
Nonnaltarif fiir Roheisen noch billigere Tarife be
stehen, so darf weiter dabei nicht auBer acht gelassen 
werden, daB die amerikanischen Satze die ver- 
offentlichten allgemeinen Tarife sind, und daB bei 
besonderen Abmachungen noch niedrigere Satze 
dort zur Anwendung kommen.

Endlich irrt die Zuschrift der Kgl. Eisenbahn
direktion Essen darin, daB sie unter i Angaben iiber



6. Miirz 1013. Ueber KohlenstoffabscJieidung in Ilochofcnsteinen. Stahl und Eisen. 407

den Ausnahmetarif fiir Koks zum Hochofenbetrieb 
nach Lothringen-Luxcmburg vermi£St. Dieser Aus
nahmetarif ist allerdings fiir unsere Eisenindustrie 
von allgemeincrcr Bedeutung, und er ist denn auch 
in meinem Vortrage ausdriicklieh erw&hnt worden. 
Es wurde hier einschrankend gesagt: „Piir Koks 
zum Hochofenbetrieb (nach Lothringen-Luxemburg)

ist die Fracht allerdings etwas niedrigcr, namlich
7,90 .li, und nach der neuen llegierungsvorlage wird 
dieser Satz sich weiter um 1,20 .li fiir die Tonne 
ermaBigen.11 Diese Siitze sind auf Grund des Aus- 
nahmetarifs fiir 350 km mit 2,26 bzw. 1,91 Pf. fiir 
das tlen errechnet, also richtig angegeben.

D u sse ld o r f , im Februar 1912. Dr. Johannes.

U e b e r  K oh len sto ffab sch e id u n g  in H o ch o fen ste in en .

Der in Heft 40 vom 3. Oktober 1912, Si 1G59, 
crschienene Aufsatz von Professor Dr. H. D itz  iiber 
SteUungnalnne zur „Kohlenstoffabscheidung in Hocli- 
ofcnstcinen11 gibt mir durch seinen Hinweis auf eine 
in dieser Zeitsehrift von mir veroffentlichtc Arbeit* 
iiber Zerstorungen von Koksofensteinen Veran- 
lassimg, auf die Siliziumkarbidfrage nochmals kurz 
einzugehen.

Die in den Bemerkungen von Ditz angedeuteten 
Analysenwerte von genau 100 beziehen sich in diesem 
Falle auf den Nachweis des Alkalis, der durch Auf
schluB mit FluBsaure vorgenommen, mul bei dem 
die Kieselsaure aus der 
Differenz bestimmt wird.
Die spater von K os - 
mann** angeschnittene 

Siliziumkarbidfrage ist 
selbstverstandlich durch 
AufschluB des Materials 
mit Natronkali gepriift 
worden, der bei der Kon- 
trolle des FluBsaureauf- 
schlusses, wie auch nacli- 
stehende Ergebnisse zeigen, 
fast dieselben Werte liefert.

Die IJntersuchung einer stark angefressenen Schicht 
eines Koksofensteines ergaben yorstehende Zahlen:

Die fast vollkommen iibereinstinimenden Kiesel- 
saurewerte bei Prufung des Materials nach zwei ver- 
schiedenen Yerfahren, der glatte AufschluB in FluB- 
siiure, sowie das Felilen der beim AufschluB von 
Siliziunikarbid in der Natronkali-Schmelze auf- 
tretenden Kohlenoxydfliimmchen, schlieBen in den 
von mir behandelten Fiillen das Yorhandensein von 
Siliziumkarbid aus.

Was den Gliihverlust anbelangt, so ist er durch 
etwa einhalbstiindiges Gliihen der Substanz im 
1’latintiegel bei etwa 1000° C bestimmt worden. Dic 
Yerniutung von Ditz, daB bei etwaigem Vorhanden- 
scin von Siliziumkarbid der Kohlenstoff infolge 
etwaiger Verbrennung des Karbides, unter Bildung 
von Kieselsaure, in Wirklichkcit hoher sein konnte 
ais der aus der Gewichtsdifferenz bestimmte Gliih- 
verlust, wird durch eine zweite Untersuchung, 
durch Yerbrennen der Substanz im Sauerstoffstrom, 
nicht bestatigt. Diese Untersuchung ergab: Gliih- 
vcrlust 0,64 % und Kohlenstoff 0,26 %. Wegen der

* St. u. E. 1910, 20. Okt., S. 1839; 1911, 4. Mai, 
S. 731.

** S t  u. E. 1911, 4. Mai, S. 730.

hohen Feuerbestandigkeit des Karborunduins diirfte 
eine Verbrennung desselben bei dieser Temperatur 
auch ausgeschlossen sein, und damit komme ich 
zu der in dem Aufsatz herangezogenen Dissertation 
von I le m p e l und L ierg ,*  wonach die metall- 
glanzendc Farbę und dic Festigkeit des Kokses 
auf das Yorhandensein von Silizid zuriickgefuhrt 
wird. Die genannten Verfasser haben zunachst 
festgestellt, daB es moglich ist, bei 900 bis 1000° C 
eine Analysierung eines Gemisches von Karborund 
und Graphit vorzunehmen, indem Graphit ver- 
brennt, wahrend Karborund unverbrannt zuriick-

bleibt. Es gelang aber nicht, in dieser Weise einen 
gleichen Nachweis von Karborund im Koks zu 
erbringen. Hierin liegt ein Widerspruch, der 
vorerst der Aufklarung bedarf, da nach bisherigen 
Feststellungen das Siliziumkarbid selbst in der feiust 
verteilten Form nur iiuBerst schwierig zu Yer
brennen ist. Die von Hempel und Lierg bei der 
Untersuchung von Koks iiber 100%  gefundenen 
Gesamtwerte, die ais Nachweis fiir das Vorhanden- 
sein des Silizids gelten sollen, haben wir beispiels- 
weise bei gleichartiger Priifung Yerschiedener Sorten  
Koks von metallglanzender und fester Beschaffen- 
heit nicht feststellen kiiimen. Im Gegenteil haben 
sich bei diesen Kokssorten stets Gesamtsuminen 
unter 100 ergeben, wobei die Differenz auf den im 
Koks vorhandenen Sauerstoff zuriickzufiihren ist.

Aus den von Ilempel und Lierg gefundenen 
Ergebnissen konnen daher nicht gut a llg e m e in e  
Schliisse auf die Gegenwart von Silizid im Koks, 
am wenigsten aber auf die hierauf beruhende Farbę 
und Festigkeit des letzteren, gezogen werden.
• A Y aldenburg, im Oktober 1912.

F. Schreiber.
* *_______ *

* VgL St. u. E. 1911, 30. Nov., S. 1968.

Nfttronkali- 
A ufschluO  
Taralłel- 

kentl mmtiiig

Kłuli-
sJture-
A uf-

schluO

I
%

n
% 0//o

Si O, (aus de r U ntersuchung) 59,78 59,74 Si 0 ,  (aus der Differenz) 59,77
A!2 Oj ......................................... 31,94 32,04 Alj O j ..................................... 31 93
F e , 0 3 ..................................... 3,00 3,04 2,97
Ca 0 ......................................... 0,32 0,34 Ca 0 .................................... 0,30
Mg 0 ......................................... 0,27 0,29 Mg 0 .................................... 0,28
Alkali (aus der Differenz) . 3,95 3,91 Alkali (aus d. U ntersuchung) 4,09
G lu h Y c r lu s t ............................ 0,08 0,04 G l i ih v e r lu s t ....................... 0,60
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In meiner, von F. S ch re ib er  oben erwahnten 
Abhandlung hatte ich ausdrucklich bemerkt, daB, 
wenn (gemilB den Untersuchungen von H em p cl 
und L ierg) die iunerlialb der Koksofenkainnier er- 
zielbaren Temperaturen ausreichen, um im Koks 
selbst eine Bildung von Silizid zu bewirken, die  
M o g lic h k e it  n ic h t  a u sg esb h lp ą scn  w iire, daB 
auch in den Koksofensteinen unter Umstanden 
Bildung von Siliziumkarbid (nach der Ansicht von 
K osm an n ) eintreten konnte. Die seinerzcit ver- 
olfentlichten und jetzt erganzten Analysenergebnisse 
von Schreiber wurden hierfttr in den von ihm be- 
handelten Fiillen seiner Ansicht nach keinen Anhalts- 
punkt. geben. Allerdings muB berucksichtigt werden, 
daB bei einem Gehalte von nur 0,26%  Kohlenstoff 
(vgl. oben) es vielleicht doch mit einigen Scliwierig- 
keiten yerbunden sein wird, selbst aus so gut uberein- 
stiimnenden Analysenwerten einen s ich eren  SchluB 
auf die Anwesenheit oder Abwcsenheit von Silizium
karbid zu zichen. Da Schreiber die Untersucluings- 
ergebnisse und SchluBfolgerungen von Heinpel und 
Lierg bei seinen mit yerschicdenen Sorten Koks 
durchgefiihrten Yersuchen nicht bestatigen konnte, 
so wiire die Veróffentlichung seiner diesbezuglichcn 
Analysenergebnisse zur Klarung dieser in wissen- 
schaftlicher und technischer Hinsicht interessanten 
Frage sehr erwttnsoht.

P ra g , im Januar 1913.
//. Dli:.

* **

Auf die Anregung von Professor D itz  gebe ich 
in Zahlentafel 1 einige in unserm Laboratorium ge- 
fundene Untersuchungswerte iiber die Zusammen
setzung von Koks sowie eines aus der Verkokungs- 
kammer stammenden Ofengraphits. Die Substanzen 
sind vor der Untersuchung 2 st bei 1 1 0 0 C getrocknet. 
Bei der Yerbrcnnung im Rohr ist zur Absorption 
von Schwefelverbindungen, die unter Umstanden 
durch zu starkes Erhitzen der Kupferoxydschicht 
fluchtig werden, eine wahrend der Verbrennung nur 
schwach erhitzte Schicht Bleichromat vorgelegt 
worden. Der Stickstoff ist nach Kjeldahl und der

Schwefel ais fluchtiger Schwefel bestimmt worden. 
Ais Gesamtschwefel nach Eschka muBte der in der 
Asche verbleibende „gebundeiie“ Schwefel bei der 
prozentualen Zusammensfeliung in Abżug gebracht 
werden. Da der an Kalk gebundene Schwefel zuni 
groBen Teil ais Kalziumsulfid im Koks vorhanden 
ist, wie ich dies beispielsweise bei frischem hiesigem 
Koks durch Auslaugung festgestellt habe, so kann 
eine Gewichtszunahme bei der Oxydation auch durch 
teilweise Uebcrfiihrung des Kalziumsulfids in die 
Vcrbindung mit hoherem Molekulargewicht, das 
Kalziumsulfat, eintreten. Versuche zur weiteren 
Aufklarung von etwaigen Gewichtszunahmen bei 
der Elementaranalyse von Koks sind inzwischen 
mit Kokssorten verschiedener Herkunft eingeleitet, 
und ich gedenke in kiirzester Zeit auf diesc Frage 
nochnuls zuruckzukommen.

Die Untersuchungscrgebnisse einer aus den 
Kohlendestillationsgasen infolgc pyrogener Zer
setzung entstandenen und am Ofengewolbe der 
Verkokungskaminer abgcschiedenen Graphitmasse 
von fester, silbergrauer Beschaffenheit habe ich 
ebenfalls angegeben, um neben den physikalischen 
Eigenschaften auch aus dem Ybrhandensein des 
Sauerstoffs, der ebenso wie der Stickstoff und Schwefel 
auf die Gegenwart hitzebestandiger Kohlenstoff- 
rerbindungen schlieBen laBt, verwandtschaftliche Be- 
ziehungen zwischen Graphit und Koks erkennen 
zu lassen.

Gleiche Yerhaltnisse werden auch bei der Bildung 
des Kokses zugrunde liegen, indem , sich aus den 
Hiichtigen Teerbildnern bei zunehmender Tempe
ratur feste Kohlenstoffverbindungen abscheiden, 
die in molekularer Ablagerung die Muttersubstanz 
durchsetzen und umgeben und das Ganze kittend 
zusammenfiigen, um so ais Fertigerzeugnis den Koks 
zu ergeben.

Die1 dem Graphit nicht eigene glasartige Hartę 
des Kokses fiihre ich auf leichtfliissige Silikate, 
"Natron- bzw Kalisilikate u. a., zuruck, die ani 
Ende der Garungsperiode aus, den mineralischen 
Bestandteilen d e r . Kohlensubstanz entstehen und 
das Koksgebilde schmelzartig durchziehen.

Zahlentafel 1. A n a ly se n  von  K o k s  u n d  G ra p h it .

K o k s',
- G r a p h i t ' ,

I .
Iier^estellt aiis schwerbackenjer 
Kohle, bei sehr ImiOem Ofengang

II. III.

au-s pyrogen zersetzten Destilla- 
tionsgasen, abgescbieJen am 

Ofengew81be einer Verkokunga- 
kammer

% /O Ulttet0/ 0//o '̂o
Mittel

% % 0/1 'O
Mittel

% % r/o
Mittel

%

Asche 9,95 9,92 9,94 Ascho 8,80 8,88 8,87 Asche 11,23 10,98 11,10 Asche 0,38 0,34 0,36
C . . 85,52 85,68 85,00 G . . 86,89 86,90 86,90 C . . 84,82 84,45 84,64 G . . 94,43 94,63 94,53 1
H . . 0,30 0,32 0,31 H . . 0,66 0,65 0,66 H . . 0,78 0,80 0,79 H . . 0,16 0,16 0,16 !;
N . . 0,87 0,90 0,89 N . . 0,93 0,95 0,94 N . . 0,65 0,70 0,68 N  . . 0,48 0,50 0,49 !
S .  . — 0,95 0,95 S . . — 0,65 0,65 S . . — 0,90 0,90 rS . . 1,25 1,25 1,25
0  (ais E est) — 2,31 0  (uls Rest) — 1,98 0  (ais Rest) — ' 1,89 0  (ais Rost) 3,21 3,21

100,00
G csam t-S nach 
E sc h k a ..................  1,39 G csam t-S .

100,00 

. . 0,99

100,00 100,00

Waldenburg, im Januar 1913. F. Schreiber.
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Umschau.
Eine neue Maschine fiir die Herstellung von 

Drahtstiften.
Wenn in der obigen Abhandlung vom 13. Febr., 

S.- 287/88, bei Bcurteilung dęr frUheren Verfahren auch 
kcinc Firma genannt ist, nehmen wir doch gern Veran- 
lassung, rerschicdene Angaben richtig zu stellen, um in 
den Kreisen der Fachleuto dadurch etwa heryorzurufendo 
uuglinstigo Anschauungen tiber das Yerfahren der Firm a 
W iksohtróin & B a y e r  in Dusseldorf zu yermeiden.

' Sc/>neid/ranten

V. zu r K opfbildunj

d C

A b b ild u n g  1. 
Y e rfah re n  

z u r  H e rs te llu n g  
\ o n  D ra h ts t if te n  

n a c h  
W iksch tiU m .

Es is t  n ic h t  r i c h t ig ,  daB das Verfahren dieser 
Firma, die Spitzen aus dem D raht auszustanzen und dio 
ttbrig bleibenden seitliehen Drahtstticke, die bisher Abfall 
wurden, ftir den Kopf des niichsten Sttickcs vorzustauchen, 
sich n ic h t b e w a h r t  hatte , daB der D r a h t  zu s t a r k

A b b ild u n g  2. D ra h ts t if tm a s c h in e .

B a u a r t  W ik sc h tłttm , A usfU hrung 1912.

b e an sp ru c h t wurde und daB bei der jetzigen Ausftihrung 
der Maschinen B e t r i e b s s tó r u n g c n  entstanden; viel- 
mehr mtissen wir nach eingehender Prttfung der Sache 
a u sd rtiek lich  f e s t s t e l l e n ,  daB dieses Verfahren groBe 
Erfolge zu yerzcichnen hat.

Im Gegensatz zu den frtiheren Atisfuhrungen* von 
ikschtrom lclint sich das neue Yerfahren an  die

* Ygl. St. u. E. 1902, 1. Mai, S. 510/19; 15. Okt„
1122/23; 1903, 15. Sept., S. 1000/01; 1900, 1. Marz,

S. 299/300.

althergebraehte Arbeitswcise eng an, indem niimlich 
dio Spitzc beliebiger Form , eckig oder rund, aus dem 
D rah t ausgeschnitten wird. Der Unterschied besteht 
darin, dali das Messer nur zwei Schucidckantcn (vgl. 
Abb. la )  besitzt und die frlihcren Abfallenden am ein- 
laufendcn Drahtsttlck sitzen bleiben und nur etwas 
nach auBen abgebogen worden (ygl. Abb. Ib ). Dadurch, 
daB dieso Spitzen an  ihrer Wurzel m it dom halben D raht- 
querschnitt m it dem gesunden M ateriał zusammen- 
hiingen und w eiterdas bczeichneto Stilck des vollcn Drahtcs 
in Abbildung lb  zur Kopfbildung mit herangezogen wird, 
ergibt sich schon nach dem Vorstauchen (ygl. Abb. lc )  
ein guter ZusammenschluB der Enden ohne UbcrmiiBige 
M aterialbcanspruchung und das tcclmologisch zunachst 
sehr Yerbluffendc Endergebnis eines Kopfes (ygl. Abb. Id ), 
bei dom daa Auge keino unganze Stello entdeckcn kann 
und der auch bei gcwaltsamcr Deformation, wio sie bei 
gewohnlichcr Yerwendung des Nagels nie auftrcton wird, 
eino RiBbildung nicht erkennen liiBt. Be8onders heryor- 
zuheben ist noch, daB dieses Vcrfahren zur Verarbeitung 
jedes beliebigen bei der Drahtstiftherstellung benutzten 
.Materials befiihigt sein soli. Abbildung 2 g ib t das 
AeuBero ciner Maschine wieder; auf dio konstruktiyc 
AusfUhrung im einzclnen behalten wir una vor, in einer 
spateren Darstellung zurttckzukommen.

Neuere Konstruktionen an Siemens-Martin-Oelen.
In  einem Aufsatz dea „Iron Age“ * bcapricht H e r b e r t  

F. M ille r  ju n . yerschiedenc Anordnungen der Gas- und 
LuftzUge an Siemens-Martin-Oefen, die in dem Stahlwerk 

der Yerona Steel Castings Co. ausgefilhrt worden 
sind. Zunachst werden die Nachtcilo der bisher 
ublichen Bauarten der Siemens-Martin-Oefen ge- 
schildcrt, wonach dio fiber dem Gasstrom ein- 
geftlhrte, yorgewiirmte Luft eine yollstandige Ver- 
brenmmg des Gases aus dem Grunde nicht er- 
moglicht, weil die unteren Schichten des Gases 
nicht m it der Luft in Beriihrung kommen. D a
durch werden bei geringer Verbrennung hohe Gas- 
kosten entstehen. Dies ist insbesondero bei Oefen 
mit Brennkopfen der Fali, bei denen der Gas- 
strom zur Erhaltung einer guten Ftlhrung mit 
Rflcksicht auf das allmiihlicho Wcgbrennen der 
Kopfeund die dadurch bedingtc sclileclite Flammen- 
fUhrung schmal und hoch gehaltcn werden muB. 
Mit der Verbreiterung des Gasstromes nimmt 
zwar dic Verbrenuung der unteren Schichten des 
Gasstroms zu, doch werden die Rcparaturkosten 
infolgo ciner sehlechten Flammenftlhrung sich 
mehren. Insbesondero wird bei Oefen m it freicr 
EinlaBdffnung, d. li. m it cinein Vcrbrennungs- 
yorraum, die Gasflihrung eine wesentlich schlech- 
tere. Ala ein solcher Ofen wird cin sogcnannter 
Homestcad-Ofen beschriebcn, dessen B auart aus 
Abb. 1 ersichtlich iat.

Ais Bcwcismittcl seiner obigen Ausftthrungeu 
fflhrt der Yerfasser folgende zwei Yersuclie a u: 
Das erste Mai yerbreiterte man dio EinlaCijffnung 
des Brcnnstoffs bedeutend und erzielte dam it eino 
gutc Verbrennung; gleichzeitig ergab sich aber eine 
schlechtc Fuhrung der Flamme. Dic durchschnitt- 

liche Chargcndaucr betrug 6 Stunden 30 Minuten; die Halt- 
barkeit des Ofens war nur 187 Chargen. Bei der nachaten 
Zustellung desselben Ofens yerminderte man dio Breite der 
BrennstoffeinlaBoffnung bctriichtlich. Man erhielt daóei 
eine am Boden rauchige, abersichere und auf das Bad nieder- 
gehaltene Flamme. Die durchschnittlićhe Chargcndauer be
trug 8 Stunden 15Minuten; Ofenhaltbarkeitaangaben fehlcn.

’ An Hand dieser Yersuclie kam der Vcrfasser zu dem 
Ergebnis, daB die Bedingungen fur eine moglichst voll-

* 1912. 27. Juni. & 1595.
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In  Nutzanwendung dieses Grundgedankens entwarf 
man sofort weitero Konstruktionen for dio Vcrwendung 
von Naturgas, Generator- und Koksofengas, von Oel und 
Teer, dereń Ausfuhrungen aus den Abbildungen 2 bis 9 
hervorgehen.

Abb. 2 stellt Liingssehnitt und GrundriB der Ein- 
laBoffnung filr fliissigen Brennstoff dar. B ist ein 
wassergeklihlt.es Rohr, das den Luftzufiihrungsschaeht A 
durehquert und oberhalb des zweiten Luftzufilhrungs- 
kanals A, miindet; C ist ein Gewolbebogcn Ober A,.

Abb. 3 ist der Langssehnitt derselben EinlaBoffnung 
m it der Aenderung, daB B durch einen hohlen Stein hin- 
durehgeht, der aber auch durch ein wassergektlhltes Rohr 
ersetzt werden kann.
Bei dieser AusfOhrung
gelangt der Brennstoff
sowohl un ter cino Lago gj
vorgew arm ter, von A [Ą
kommender Luft ais auch Q
iiber cino solche Lage, ra V7% \
dio von A , kommt. Dio Kj A  A 7
Flammo wird unm ittelbar V/tv/yś$!>
in den Schmelzraum auf ________________
das Bad gefiihrt. Duroh ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 7 7 7 7 7 ^ /  
diese Konstruktion sollto
dcmnach ein Weg gefun- JA ________ f i
den worden sein. der cs i____7 i -
gestattet, bei Benutzung 
fliissigen Brennstoffe die 
hochstmogliehen Tempe
raturen zu erreichen, ohne A b b ild u n g  2.

stiindigc Verbrennung und eine gleichzeitig gute Flammcn- 
fUhrung dann am gtlnstigsten waren, wenn es gelange, 
den unteren Schichten des durch schmale EinlaBoffnungen 
eintretenden Brennstoffs durch cino besondere Luft- 
zuleitung Sauerstoff zuzufuhren. Um dio Aufgabc, dio

hieraus filr den Bau

T L h t t t i : ' -
! fuhrte der Verfasser

nachstehendo Ycr- 
^ ^  ! sucho aus:
^ ^  I bauto ein Rohr
/A 'ż  T°n  rd. 10 cm (J) und
A  yA  1,5 m Liinge ein, das

m it dcm einen Endo

P W //////////A  k*9 *** denLuftsehaoht,
m it dcm anderen bis 

I tief in dic untero
I Gasschicht reichte.
I Die rauehigo Flamme

; 1 wurde dadurcli zwar
/T  rein weiB, doch war

das Rohr nach zwei 
s/M fon—|—T7777A—  Umstcuerungen weg-
y/Zv/Źs i W //,__I geschmolzen. Bei

’ einem zweiten Versuoh
A b b ild u n g  1. H o m c ste a d -O fen . wurden in dcm (ias-

einlaB wassergekuhlto 
Brenner angeordnet, dereń Miindungen tief in den 
Kanał hineinreichten. Bei dieser Lage der Brenner
war kein Erfolg zu verzciehnen. Die Yerbrennung wurde

A b b ild u n g  4, A b b ild u n g  5.A b b ild u n g  3.

A b b ild u n g  6.

A b b ild u n g  8.A b b ild u n g  7.

A b b ild u n g  9 . A b b ild u n g en  2 b is  9 . K iip f e  vo n  S iem en s-M artin -O efen .

erst besser, ais man die Brenner allmiihlich zuriick- 
gezogen hatte , und sie erreichte ihren Hohepunkt, ais 
sie bis zum EinlaBkanal zurilckgezogen waren. Dadurch 
wurde dio Schmelzdauer gegeniiber derjenigen bei der frii- 
heren Lage der Brenner um zwei Stunden kilrzcr. Jedoch 
schmolz das Gewolbe und der Boden der EinlaBoffnung.

Auf Grund der Bcobaehtungen wurde folgender 
Patentanspruch geltend gemacht: Um einen Brennstoff 
sieher und wirksam zu rerbrennen, muB eine obero und 
eine untero Lago vorgewarmterJ Luft in den Ofen ein 
gefiihrt werden, wobei dic obere Lage*vie groBer ais die 
untere sein muB.

das Gewolbe und dio EinlaBoffnungen, dio durch dic 
isolierenden Luftschichten gcschiltzt werden, e i n e r  groBeren 
Zcrstorung preiszugeben.

Abb. 4 und 6, zu denen Abb. 5 den GrundriB bildet, 
sind Liingssehnitte von Kopfen m it offener EinlaBoffnung 
fur Naturgas und Koksofengas, das durch das Rohr B 
eingcfiihrt wird. Dio vorgcwarmtc Luft kom mt durch 
den Kanał A und strom t an den Einmflndungen der 
Rohre B vorbei. Gleichzeitig wird durch die Kaniile A, 
unter das Gas Luft zugefOhrt. In  Abb. 4 sind die Ka
nale A, parallcl zu dem Boden des EinlaBkanals ange
ordnet, wahrend sie in Abb. 6 geneigt sind. Diese Kon-
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struktion fand bereits bei einem Ofen Anwendung. In- 
folgc der guten Verbrennung des Brennstoffs und der 
ausgezeichneten FOhrung der Flamme soli dio Chargen- 
dauer, die mit durchsehnittlieh vier Stunden angegeben 
wird, 2y2 Stunden wenigcr betragen haben ais fruher. 
15-t-Chargcn will man bei gutem Sehrott und sehnellem, 
lialtem Einsatz (Zusatz von 30 bis 34 %  Koheisen) in 
3 st 20 min gemacht haben.

Die Abb. 7 und 8 zeigen im Liingsschnitt und 
GrundriB Kopfe von Generatorgas-Oefen. In  Abb. 7 ist 
G der Gaszufuhrungskanal, A A  sind die Luftkanale fiir 
die obere und Aj ist der Luftkanal fiir dio untere Luft- 
schicht. In Abb. 8 kom m t dio oberc Luftsehicht aus dem 
Kanał A, die untere aus den Kanalen Aj Aj, dio in den 
Gaskanal mttnden.

Abb. 9 zeigt die Steinlagen der Gewolbo iiber den 
Gaskaniilen der Abb. 2, 3, 7 und 8. Zu dieser Ausfuhrung 
is: man ilbergegangen, weil die Steine nicht wegbrennen, 
sondern sehichtenweiso abfallen.

1. V o rsu eh . Dio Anordnung (vgl. Abb. 10) wurde 
so gctroffcn, daB das Gas m it der Luft in einem in der 
Stirowand befindlichen Vorraum zusammentraf, in den 
dic Luft von unten durch zwei senkrcchte Kanale zu

A b b ild u n g  1 1 . Y e rsu c h sa n o rd n u n g  2

beiden Seiten des Gasstroms eingefilhrt wurde. Durcli 
die schon in dem Vorraum stattfindendo Verbrcnnung des 
Gases und die schlechte FlammenfUhrung wurdo das Ge- 
wolbe so stark angegriffen, daB es schon nach 35 Chargen

w

A b b ild u n g  10. Y ersu c h sa n o rd n u n g  1,

Durch die erwahntcn Konstruktionen glaubt der Ver- 
fasser, die Losung seiner Aufgabe gefunden zu haben. 
Dies dCrfte nach Ansicht des Berichterstatters wohl nicht 
der Fali sein. Wenngleich eine teilweise Luftzufuhr von 
ontcn die Yerbrennung der Gase wesentlich fordert, so 
ist auf der anderen Seite die H altbarkeit des Ofens, 
Mmentlicli bei den angefdhrten Konstruktionen des Ver- 
fassers, doch sehr in Frago gestellt. Insbesondere wird 
die Umgebung der unteren Luftzufllhrungsstello sehr 
wseh und am meisten bei Oefen m it freier EinlaBoffnung 
'■''cgselimelzen, so daB der Nachteil der auBerordentlich 
hohen Ofenunterhaltungskosten den Vorteil der ver- 
tflrzten Chargendauer bei weitem Ubertreffen wird. Dies 
wird vor allem bei der Anordnung mehrerer ZufUhrungs- 
kanale von unten, wie in Abb. 5 angewandt, infolgo der 
schwacheren Pfeiler der Fali sein. Vorsichtigcrweiso hat 
Man bei obigen Versuchen auch jeglicho genauen Angaben 
at>er die Haltbarkeit der Oefen unterlassen. Aber die 
^uhilfenahme wassergekiihlter Rohre oder hohler Steine, 
w‘e aus Abb. 2 und 3 ersiehtlieh, liiBt bereits auf ein ge-
nngeres Ergebnis der H altbarkeit schlieBen. Abgesehen 
daron, daB die bisher in Vorschlag gebraehten Wasser, 
fcuhlungen in Jlartinofenkopfen keinen Anklang fanden- 
f>nd sie ein hochst hedenkliches Unternehmen, vor dem 
nicht genug gewam t werden kann.

Folgende Versuche, dic ohne Vorkenntnis der vor- 
stehenden Ausfulirungen vor cinigen Monaten vom Be- 
nchterstatter angcstellt worden sind, sollen diese Ansicht 
oestatigen.

A b b ild u n g  12 . Y ersu c h sa n o rd n u n g  3.

em euert werden muBtc. Auch war die Chargendauer eine 
langero ais fruher. Nach einer abermaligen Zustellung 
hielt das Gewolbo 47 Chargen.

2. V ersu ch . Die Luft gelangte wie bei Versuch 1 
zunśichst durch zwei wagereehte Kanale zu beiden Seiten 
des Gases in einen auBerhalb der Stimwand liegenden 
Yorraum (vgl. Abb. 11). AuBerdem wurde durch einen



sehon nach 20 Chargen zusammcngcschmolzen und der 
untero Luftzuftihrungskanal versehlackt war, so daB die 
L uft nu r noch von den Scitcn eintrat. Durch dio schlechte 
FlammenfUhrung war die Chargcndauer groBer ais friiher, 
und der Ofen muBte wegen Gewolbereparatur sehon nach 
101 Chargen auBer Betrieb gesetzt werden.

3. V o rsu o h . An einem B e rn h a rd tsc h e n  Ofen* 
jnit zwei Gaseinstromungen wird neben der steil cin- 
fallenden Luft von oben von den auBerhalb des Ofens 
liegenden LuftzUgen aus durch zwei in der Stirnwand 
liegende Kaniile auch L uft von unten zugefflhrt (vgl. 
Abb. 12). Dio K analaustrittc  liegen mit zwei D ritte

*— :—

S c/?n /V  a ~  b  
( y e r k / .)

A b b ild u n g  14 A n o rd n u n g  m it  e in e r  GaseinlaDiJffnung,

die L uft nuf das Gas auftrifft. In  diesem Pallo namlich 
werden dio Gasstrome gleich bei der Austrittsstellc vou 
der stcil einfallenden Luft durchschnitten und umspfllt,

A b b ild u n g  13 . A n o rd n u n g  zw e ier  G aae ln strS m u n g en .

ihres Querschnittcs unterhalb der Gasaustrittsoffnungen 
Die zugcfiihrte Luft bestreicht sowohl dio unteren 
ais auch tcilweise dio seitlichon Gasschiehten. Die 
lebhafte Yerbrennung findet im Gegensatz zu den 
beiden Anordnungcn iu Yersuch 1 und 2 und den Kon- 
struktionen von -Miller nicht in einem Vorraum, son
dern uber dem Herdo vor der Stirnwand sta tt, so daB 
dio Haltbarkeit des Ofens in keiner Weise beeintriichtigt 
werden kann.

Dem vom Verfasser gesteckten Ziele einer gttnstigeren 
Gasrerbrcnnung bei groBter Ofcnhaltbarkeit dilrfte man 
durch Anordnung mehrerer, z. B. zweier Gaseinstromungen 
unter Beibehaltung der bisherigen Ofenkopfausbildung, 
wio durch Abb. 13 voranschaulicht, eher niiher kom
men. Durch die Teilung des Gasstroms in zwei Hiilf- 
ten werden neben den auBercn scitlichen Gasschiehten 
auch die beiden inneren seitliehen Gasschiehten von Luft 
bestrichen. Eine ausgezeichnete FlammenfUhrung und 
damit eine groBo Ofcnhaltbarkeit bei gleichmiŁBiger Ab- 
nutzung aller Ofenteile ist ebenfalls gesichert. Die Mehr- 
zahl der Werke hat jahrzehntelang diese Anordnung der 
Gas- und Lufteintritto beibehalten, doch sind auch Kon- 
struktionen m it mehr ais zwei, m it drei bis vier Gas- 
einlaBoffnungen in Anwendung gckommen. Bei der An
ordnung der meist tiblichcn zwei Gaseinstromungen mit

* Ygl. St. u. E. 1911, 13. Juli. S, 1117.

A b b ild u n g  15. A n o rd n u n g  m it  zw ei G asein laD bffnungen.

wiihrend bei flachcr Lufteinstromung die Luft mehr uber 
dcm Gas hinwcgstreieht bzw. hinweggezogen wird unu 
infolgedessen die Vereinigung beider erst in der Mitte des 
Ofens stattfindet. Der GroBe des EinfallswinkeU der 
Luft aber ist bei den Martinofcn bisheriger B auart infolge

412 Stahl und Eisen. Umschan.

dritten zur Gasstromrichtung gcneigtcn Kanał Luft von 
unten in dio unterste Gasschicht zugeftihrt. In diesem 
Fallo war dio Yerbrennung des Gasstroms in dcm Vor- 
raum  so intcnsiv, daB das Mauerwerk der Umgebung

33. Jahrg. Nr. 10.

einem darttberlicgenden Luftsclilitz ist die Flammen- 
flihrung um so besser und die Verbrennung um so vo!l- 
kommener, je groBer der Einfallswinkel ist, unter dem
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der langcn Brennkopfo eino Grenze gesetzt, dagegen er- 
moglicht der kopflose Martinofen B auart Bernliardt, die 
Luft am steilsten, sogar bis senkrecht, einfallen zu lassen. 
Da auUerdcm nach den bis je tz t yorliegenden Erfahrungen 
die Stirnwaml bei diesem Ofen ohne EinbuBe ilirer Dauer- 
haftigltcit anstatt einer (vgl. Abb. 14) auch zwei Durch- 
breehungen fiir GaseinlaBoffnungen (vgL Abb. 15) haben 
kann, so dilrfte der Bernhardtscho Ofen die vom Ver- 
fasser gestellte Aufgabe losen: „Erreichung yollkoinmeii- 
ster Virbrenuung der Gase und hoehster Ofenhaltbar- 
kcit durch stete guto Elammcnfilhrung".

Fr. Bernhardt.

Ein eigenartiger Hochofen.
Im Iron Age* findut sich die Beschreibung eines 

lwi der Northern Iron Co. in Port Henry, N. Y., aufgcstell- 
ten Hochofcns von eigenartigem Bau.** Die Kast und

das nntere D rittel des Schachtcs sind dOnnwandig ous- 
geflihrt (vgl. Abb. 1). Die Schachtsaulen tragen nur den 
oberen starkwandigon Teil des Schachtcs, wahrend der

untere dlinnwandige (310 mm), von wasscrbcriesoltem 
Blechmantel umgoben, ebenso wie dio Rast auf den Ge- 
stcllwanden aufruht. R ast und Gestell haben einen 
sehweron Panzer aus guBeisernori Segmonten mit ein- 
gegossenen Schlangen-Kuhlrohren. Dio Soliachtsiiulon 
ragen noch 5,00 m Uber don Kohlensaok liinaus. Sio bo- 
stelien aus zwoi miteinander yernieteten Teilon, deron 
unterer senkrecht stelit, wahrend der obero parallel der 
Schaehtwand schwach nach dom Ofen zu gcncigt ist. 
Der Schacht ist insgesamt 18..78 m lioch, so daB nur 
13,80 m Hohe auf den Siiulen ruhon. Dieser Schachttcil 
von normaler Wandstiirko ist von einem Bleohmantcl 
ohne Wasserkfihlung unigeben, der seinorseits vermittels 
innen angenietoter KragstOoko dio Gichtbiihno triigt. 
Das Mauerwerk am Tragkranz und dio hier liegendo Auf- 
hangung des unteren Schachtpanzers um Tragkranz sind 
besonders gescliOtzt durch auf der Inncnkanto des Trog- 
kranzes aufliegende schwero GuBaisenringo m it ein- 
gegossenen Sclilangenrohren fiir WftSMfkOhluńg,

Der Yerfasscr hebt hervor, daB dieser Ofen kein 
neuer Versuch sei, sondern daB dio Vorztlgo seinor bau- 
liehen Anordnung an dem alten, jetz t abgerissonen Ofen 
nachgowie3en seien. Wclcher Ar* dieso Vorz0go — 
wenigstens gegeniiber eiiirin durchgchend dlinnwandigen 
Ofen normaler B auart — sein sollen, flihrt or nicht 
niiher aus.

Uns will soheincn, daB jcdenfalls dio erschwerto Za- 
giinghchkcit des unteren Sehachtteils in der Naho dor 
Schachtsaulcn nur von Nachteil sein kann.

Versuche zur Beseitlgung der Lunker In Stahlblócken.

Da 1011 auf den Slatoust-Werkon von den Siemens- 
Martin-Blockcn, die zur Herstollung von Geschossen und 
sonstigem Kricgsmaterial dienen, lau t Vorschrift des 
Artillerieressorts dio verlorenen Kopfe m it dem Lunker 
kalt abgcsclinitten werden muBten, so sah sich die HUtto 
genótigt, um cin otwaiges mehrijialiges Abschneiden des 
Blockkopfes zu vermeiden, durch besondere Yersuche 
festzustellen, welche Abmessungen die im Stahlwerk 
benutzten Kokillenaufsiitze besitzen intissen, dam it der 
Lunker m it Sicherheit sich ausschlieBlieh im yerlorcnen 
Kopf befindet. Es erwies sich, wie P. J  w arto w im 
Gorni-Journal* m ittcilt, daB ftir Blocke von 275 bis 
325 kg Aufsiitze aus feuerfestem M ateriał von 210 mm 
Hohe, die oben eine lichte W eito von 191 mm und 
eino Wandstiirko von 3S mm, unten von 230 bzw. 
51 mm hatten , cin yollkommenos Hineinziehen des 
Lunkcrs in den yerlorenen Kopf sichcrtcn. B enutzt 
wurden Kokillen von 890 mm Hohe und 243 mm lichter 
W eite am oberen weiteren Ende. Der Stalli wurdo lang- 
sam yergossen und nach Ansteigen bis zum Aufsatz 
wiederholt in kleineren Mengen so vicl nachgegossen, daB 
der Ansatz gofiillt war.

Bei weiteren Versuchcn m irde der untere Quer- 
schnitt des Aufsatzes durch einen Ring aus feuerfestem 
Materiał yon 13 bis 10 mm <J), der in eine Aussparung 
des Aufsatzes eingepaflt war, verengt, so daB der Block- 
kopf ein diinnes Halsstuek erhielt. Betrug ftir einen Auf
satz der erwahnten Abmessungen die lichto W eite des 
Ringes 127 mm, so wurdo der Lunker vollstiindig in den 
yerlorenen Kopf hineingezogen, und es geniigten einige 
Schliige m it einem schweren Hammer, um ihn vom Błock 
zu trennen. Um den G asaustritt zu erleichtern und mog
lichst blasenfroien Stahl zu erzielen, empfichlt der Ver- 
fasser, dio Kingoffnung trichterartig, unten etwa 230, 
oben etwa 130 mm woit, zu gestaltcn. F . Dreyer.

Von unscren Hochschulen.

Nachdem sich die Notwendigkeit ergeben hat, das 
gomcinsame Dienstgebiiude der Gtologischen Landes- 
anstałt und der B e rg a k a d e m ie  in  B e r l in  yollstiindig

* 1912, 1. Aug., S. 243.
** St. u. E. 1912, 20. Sept.. S. 1030. * 1912, April—Mai, S. 95/102.
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der erstgenannten Ans ta! t 7,u ttberwęisen, ist in Aussicht 
genoinnicn, die Bergakadomio m it der T e c h n is c h e n  
H o c h sc h u lo  in der Weise zu r e r e in ig e n ,  daB fiir 
don borgbauliohen Unterricht eino besondero Abteilung 
begriindet, den an der Hoohschule bestehenden sechs Ab- 
tcilungen som it eine siebente Abteilung — fiir Bergbau — 
hiuzugeftigt wird. Die zu diesem Zwecke erfordorlicho 
erhebliche bauliche Erwcitcrung der Hoehschule sieht 
an Ncubautcn vor:

1. ein in der Verliingerung des Hauptgebaudes naeh 
W esten zu erriehtendes Unterrichtsgebaude, das in
der Hauptsaohe Hor- und Zeiohensiile, Sammlungs-
riiume und Profi ssorenzimmer fOr dic nouo Abteilung 
ftir Bergbau ent lalten, zum Teil aber noch sonstigo 
Erweiterungsbedtlrfnisse der Technischen Hochschulo 
befriedigett soli;

2. ein m etallhttttcnmannischcs In s titu t auf dom durch
dio Kurfflrstenallee von der Hochschulo getrennten 
BaumschulgrundstUck;

3. ein clektrochemischcs In s titu t auf dem Hochschul- 
grundsttick;

4. einigo kleinero Bauwerke ftir den bergbaulichen Unter-
richt, insbesondere ein anorganiseh-chemischcs L a

boratorium, eino Maschinenhallo und ein Aufberei- 
tungslaboratorium  auf dcm BaumschulgrundstUck 
neben dem metallhuttenmiinnischeii Institut.
Dio Baukosten sind ftir das Unterrichtsgebaude ein. 

sohlieClioh der Um bauarbeiten auf 1271 800 M ,  ftir das 
metallhtitteninannisohe In s titu t auf 245 000 .ft und fur 
das elektrochcmischo In stitu t auf 197 000 M  vcranschlagt. 
Die Kosten der unter 4 bezeichneten kleineren, epater 
auszufiihrenden Bauwerko sowio der bauliohen inneren 
E inrichtung, dor A usstattung m it Maschinen, Appa- 
ra ten  usw. und der AuBenanlagen stehen noch nicht fest. 
In  den E ta t fiir 1913 sind ols ersto Kato fiir dio Errichtung 
de3 Untcrrichtsgebaudes 400 000 J i und fiir den Neubnu 
des metallhtlttcnmiinnischen und des eloktrochomisehen 
Institu ts jo 120 000 J l  cingestellt.

Baltische Ausstellung, Malmo 1914.
Der Stahlworks - Verband hat in seiner letzten 

Sitzung in Dusseldorf eino Kommission eingesetzt, die 
in Gemeinschaft m it dem deutsehen Generalkoinmissnr 
der Ausstellung, Ooheiinrat M a th io s ,  dariiber beraten 
wird, in welcher Woise sieli der Stahlwerks-Verband an 
der Ausstellung boteiligen soli. Die Beteiligung selbst 
darf ais gesichort gelten.

Aus Fachvereinen.
V ere in  deutscher  P ort landzem ent-  

Fabrikanten.
Der Yerein deutscher Portlandzem ent-Fabrikantcn 

hiolt am 10., 11. und 12. Februar 1913 seino 30. ordent- 
licho Gcneralversammlung in Berlin ab. Nach der. Er- 
mittlungen des Yorstandes h a t dio Erzougung an Port- 
landzoment wiederum zugenommen und betriigt jotzt 
rd. 37 Millionen FaB zu 170 kg. Eine Gefiihrdung der 
weite ren Entwicklung . der deutsehen Zemcntindustrio 
glaubt Regierungsbaumoister a. D. R ie p o r t  nicht nur 
in dom mangelhaften Zollsehutz der heimischen Industrie, 
sondern auch in der rapiden Zunahme der amerikanischcn 
Produktion zu erblioken. Die amerikanische Zement- 
industrie h a t sehon einen groBen Teil der deutsehen 
Ausfuhr an sich gerisson; sie wird auch bald dam it be- 
ginnen, ihre Erzeugnisse bei uns einzuftlhren. Eino rege 
Tiitigkeit entwickclte dio von genanntom Herrn gelei- 
te te  Z e n t r a l s t e l l e  z u r  F o r d e ru n g  d e r  d e u ts e h e n  
P o r t l a n d z o m e n t - I n d n s t r i e ,  dio sich zu einer wirt- 
gchaftlichon und technischen Auskunftsstello fOr dio Mit- 
glieiicr des Vereins deutsoher Portlandzem ent-Fabrikanten 
ontwiokelt hat. Durch Veranstaltung von Vortriigen und 
Herausgabo von BrosohUrcn wird die Kenntnis des 
Boton- und Eisenbctonbaues sowie der Betonwaren- 
fabrikation in dio Kreise der Bauhandwerkcr und Bau- 
tecliniker getragen.

Um dio K enntnis der Eigenschaften des Portland- 
zements zu fordern, bcteiligte sich der Vcrein an don 
Arbeiten des D ou t  seh o n  Au s s c h u s se s  f i ir  E is e n  be to n  
wiederum durch Hergabo nam hafter Botriige. Denselben 
Zwock rerfolgen auch dio V o rsu ch o  d es  M e c rw asse r-  
A u s s e h u s s e s ,  bei denen sechscckige Betonsiiulen aus 
Portlandzem ent, Erzzomont, Eisenportlandzement in 
Yerbindung m it versehiedenen Sanden auf Helgoland 
und Sylt dem Meerwassor ausgesotzt worden. Hier liegen 
bereits dio sechsmonatigen Prtifungsorgcbnisso vor; eino 
Bekanntgabe soli jedoch erst spater erfolgen.

Das P r i i f u n g s r e r f a h r e n  d e s  P o r t l a n d z e m e n ts  
botrafen Referato von Dr. A. D y c k e rh o f f  Ober die 
Yerhandlungen des 6. Internationalen Kongresses fiir 
die Materialpriifnngen der Technik. Auf Antrag des 
Yereins sind von diesem KongreB Kommissionen einge- 
setzt wordon, die die Methoden der bcschleunigten Raum- 
bestiindigkeitsprtifung, insbesondere die Le-Chatelier- 
Probo prttfen und auch den Schwefelsauregehalt im 
Portlandzem ent cinheitlich fcstlegen sollen. Im  Yereins- 
jaboratoriam  reransta lte te  Yersnche haben namlich er-

geben, daB ein Schwefelsauregehalt bis zu 2 y2 vom Hundert 
fiir die Meerwasserfestigkeit eines Zements nicht nur 
unsohildlich, sondom sogar fordem d ist. Die Vorschriften, 
dio in einzelnen Iiindern  in bozug auf einen niedrigeren 
Schwefelsauregehalt bei Meerwasserbauten gemaeht wer
den, erschoincn daher unberechtigt. Dr. C. G o slich  be- 
richtet tiber den Ausfall der y e rg lo ic h e n d e n  Ver- 
su c h o  z w isc h e n  d e r  W ti r f e ld r u c k f o s t ig k e i t  und 
d e r  B a llc o n b io g u n g s fe s tig k e it .  Dor Vortragende 
kom m t zu dom Ergebnis, daB rorliiufig die erstere 
Priifung beibohalten werden mtisse. Seitdem man cr- 
kannt hat, daB sowohl die Miehaelissche Kochprobe wie 
dio Hcintzesche Kuchenprobo ais bcschleunigte Raum- 
bestandigkeitsprobe ftir dio Bcdtirfnisse der Praxis zu 
scharf sind, d. h. auch d io  Zemento ais Kalktreiber 
charakterisiercn, dio fUr alle Bedtlrfnisso der Praxis ala 
durchaus verwendbar gelten konnen, ist man auf der 
Sucho nach neuen Schnollmethoden. Dr. K tih l macht 
auf Grund seiner Yersuohe den Vorschlag, PreBkuchen 
zu verwondcn, dio aus einem Teil Zement und 3 bis G Tei- 
len Staubsand un ter einem Druck von 100 kg gepretit 
und nach 24 Stunden gekocht werden. Dieso lassen init 
hinreichender Deutliohkoit wirklicho Kalktreiber erkennen. 
Zur Abktlrzung der Prtlfung crsetzt er den Staubsand 
auch durch 1 bis 3 Teile Stuckgips. Der letztero vcrhiilt 
sioh beim Kochen ebenso indifferent wie der Staubsand 
und g esta tte t dio Vornahme der Kochprobe sehon nacli 
einer Viertelstunde.

Ueber ihro Arbeiten zur E r fo rs o h u n g  d e r  Kon- 
s t i t u t i o n  d es  P o r t l a n d z e m e n ts  berichteten Pro
fessor E. J a e n e c k e ,  Hannover, und $i)jl.'3nfl. W etzel. 
Berlin-Lichterfelde, wahrond M. v o n  G lasen ap p , 
Riga, neuo B e itr i ig e  z u r  P e t r o g r a p h io  d es  P o r t 
la n d z e m e n ts  gaben. J a e n e c k e  h a t das Dreistoff- 
system Ca O, Si Os, Al2 Os weiter untersucht und bringt auf 
Grund thermischer und mikroskopischer Untersuchungen 
(Feststellung der Abktlhlungskurven und Beobachtung 
der Schmelzen in Ddnnschliffen) von neuem den Beweis 
der Existcnz der von ihm gefundenen Yerbindung 
8 CaO, 2 Si O,, Ala Os. Im  Gegcnsatz zu ihm betreibt 
W e tz e l  das S tu d iu m  d e r  S in te ru n g s sy s te n ie  
Kalk, Kieselsiiure, Tonorde weiter und beobachtct die 
Gefflgebestandteilo dann im auffallenden Lichte. M. von 
G la s e n a p p  hebt die W iohtigkeit der mikroskopischen 
Untersuchung vor allem im durchfallenden und po
larisierten Licht hervor. E r h a t die von T o r n e b o h m  
gefundenen vier Gefflgebestandteilo der Zemontklinker 
neu bestimmt und halt dio Unterscheidung von Belit
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und Celit nicht fur gerechtfertigt. Die AusfUhrungen 
Dr. K ohls betrafen mehr die tcchniseho Seite des Kon- 
Btitutionsprobloms. E r ha lt es auf Grund von Probe- 
branden, die er zur Erforsehung der Kolie von Mag- 
nesia und den Tonerden und des Eisenoxyds im Zoment- 
klinker untcmommen ha t, ftir hoehstwahrscheinlich, daB 
im Klinker nicht Silikato und Aluminato nobenein- 
aader, sondern Doppelverbindungen bestehen mUsson, 
die im gUnstigsten Falle m ehr ais 2 1/_. Molekule Kalk auf 
ein Molekuł Kieselsaure und Tonerde enthalten lconnen. 
Besondere Beachtung verdient der S i l ik a tm o d u l ,  d. h.

das Verhaltnis der Kieselsaure 7.u den Sesquioxyden. 
Jo tonerdereicher ein Zement ist, um so niedriger muB 
er im Kalit gehalten werden.

Von den ubrigen Vortragen bot noeh der von 
D r. K i l l ig ,  RUdersdorf, gehaltene allgemeineres lnteresse. 
Der Vortragende ha t den EinfluB eines Zuselilages von 
Kalkalum inaten zu verschiedenenMortelmischungen imVer- 
gleieh zu Portlandzemontzuschliigen untersucht und stellt 
fest, daB die Kalkalum inate entgegen den Behaup tungen 
Spackmanns nicht ais ernsthaf ter K onkurrent desPortland- 
zements in Fraąe kommen werden. Dr. A. Guttmann.

Patentbericht.
D eutsche Patentanm eldungen .*

24. Februar 1913.
KI. 31c, G 36 748. Liingsgeteilte GieBform fUr Motall- 

blocke. Barthold Gerdau, Dusseldorf, Neanderstr. 13.
KI. 80o, D 26 012. Drehofen, der an der AuBen- 

seite mit der Brenntrommel gleichgerichtete KUhler tragt. 
Karl Dieterichs, Frankentlial.

27. Februar 1913.
KI. 7c, E 17 743. Wa.lz.werk zum Biegen von Bleehen. 

Albert Elsenhaus, Essen-Ruttenscheid, Bertholdstr. 19.
KI. 18c, K  52 646. Gasdieht abschlieBbarer Ktthl- 

raum fUr GlUbofen zum kontinuierlichen BlankglUhen 
von Metallen in stehenden Retorten. Carl Kugel, Werdohl.

KI. 24f, A 22 524, W anderrost. Wilhelm Ahrweiler 
und Johann Heuser, DellbrUck, Bez. Coln.

Deutsche G eb rauchsm u stere in tragun gen .
24. Februar 1913.

KJ. 7b, Kr. 541912. Bandeisenhaspel. Deutsche 
Maschinenfabrik A. G., Duisburg.

KI. 7b, Nr. 541990. Aufwickelvorrichtung fUr Metall- 
biinder. August Sehmitz, Walzmaschinenfabrik, Dusseldorf.

Ki. 7c, Nr. 541 755. Wellblech m it einer aus vor- 
schicdenen Misehungen hergestellten lsolierung. Joseph 
Dietz, Koblenz, Casinostr. 55.

KL lOa, Nr. 541 825. Koltslosch- und Entlade- 
maschine m it einor den Kokskuehen aufnehmenden be- 
weglichen Haube. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, 
Coln-Kalk.

. KL 18 c, Nr. 541595. EinsatzglUhgefaB m it Aus- 
kragung am oberen Halse. Friedrich Wilhelm Kaus und 
Albert Romer, Oberdollendorf a. Rh.

KI. 18c, Nr. 541 596. EinsatzglUhgefaB m it nach 
auBen vortretenden Auswellungen. Friedrich Wilhelm 
Kaus und Albert Romer, Oberdollendorf a. Rh.

18c, Nr. 541597. GlUhgefaB m it Bodenrippen. 
Friedrich Wilhelm Kaus und Albert Romer, Oberdollen
dorf a. Rh.

KI. 18c, Nr. 541598. GlUhgefaB m it Ausbeulnngen 
im Boden. Friedrich Wilhelm Kaus und Albert Romer, 
Oberdollendorf a. Rh.

KI. 19a, Nr. 541 908. Klemmhaken zur Befestigung 
Ton Schienen- und Unterlagsplatten auf Eisenąuor- 
schwellen. 3)r.-£jtig. A. Haarm ann, Osnabrttck, Ham- 
bttrgerstr. 7.

KI. 19a, Nr. 541 909. Schienenbefestigung fUr Eisen- 
Juerschwellen-Oberbau. A. H aarm ann, Osna-
briick, Hamburgerstr. 7.

KL 20 c, Nr. 542 390. Selbstentladewagen m it trichter- 
Krmigera W agenkasten und Langstragern. Orenstein 
& Koppel — A rthur Koppel Akt.-Ges., Berlin.

KL24e,Nr. 542111. GasbrennerfUrteehnischcZwecke. 
Heinrich Altena, Oberhausen, Rhld., Marienstr. 28.

Ki. 24f, Nr. 541 877. Auswechselbarer, geschweiBter, 
schmiedeisemer W asserzirkulations-Hohlrost fUr Kossel- 
feuerungen. Otto Horn, Neu Ulm, Sehwaben, W allstr. 33.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
An wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Lmsprucherhebiing im Patentam te zu B e r l in  aus.

KI. 31 b, Nr. 542 481. Schablomervorrielitung. Hein
rich Sehlimm, (■ Cltersloh i. W.

KI. 31 e, Nr. 541769. Mit der Maschine kalt ge- 
stauchter K ernstift m it breitem, flaehem Kopf. Dort- 
munder KornstUtzen-Fabrik, Dortmund.

KI. 31c, Nr. 542 430. AusguB ausMagnesit fUr Stahl- 
und Eisenpfaimen. „Phonix“ Schamotte- und Dinas- 
werko, G. m. b. H ., Spieh, Rhld.

KI. 42k, Nr. 541922. Belastungsanzeiger und Lei- 
stungsziihler fUr Dampf- und Verbrennungs-Kraft- 
maschinen. Richard Heidenreich, Coln-Dcutz, Reisehpl. 4, 
und Peter Stiefelhagen, Coln, HunnenrUcken 8.

KI. 42k, Nr. 541 986. Indikator ftir schnellaufende 
Kraftmaschincn. Dreyer, Rosenkranz & Droop, G. m. 
b. H ., Hannover.

KL 421, Nr. 541 819. IntensivrUhrer fUr Sehmahalsl 
kolben. Rudolf Plaucln, Griesheim a. M., Hessen-Nassau.

KI. 42 1, Nr. 541 892. BUrette m it Nonius. Greiner 
& Friedriehs, G. m. b. H ., StUtzerbach i. Th.

KI. 49 f, Nr. 541 521 und 541 522. Ringfeuer zum 
Anwarmen von Radreifen u. dgl. Heinrich Sehrameyer, 
Hasbergen b. OsnabrUck.

KI. 49f, Nr. 541 549. Yorrichtung zum Biegen von 
Rundeisenstaben fUr Eisenbetonkonstruktionen. Friedrich 
Michaelis, Dusseldorf, R athausufer 19.

KI. 50 c, Nr. 541 979. K ran m it eingebantem Sehlag- 
werk zum Zerkleinern von Masseln o. dgl. Duisburger 
Maschinenfabrik J. Jaeger, Duisburg.

KI. 55 a, Nr. 542 305. Befestigung schwerer Schleif- 
steinringe an der Welle, Fa. J . M. Voith, Heidenlieim 
a. d. Brenz.

KI. 82a, Nr. 541 853. Lose auf der Trommel sitzender, 
durch Nocken gehaltener Laufring fUrDrclirohrofen u. dgl. 
Maschinenbau-Anstalt Hum boldt, Coln-Kalk.

D eu tsch e  R eichspatente .
KI. 18 b, Nr. 252 875, vom 15. Jun i 1911. H e rm a n  

P la u s o n  und G eo rg  T is c h ts e h e n k o  in St. P e t e r s 
b u rg . Verfahre.n zur Hersld lung ton geschmeidigem Eisen  
auf elcktrolytisdiem Wege.

Ais E lektrolyt werden zusammengesetzte (doppelte) 
Ferrosalze yerwendet. Die Elektrolyse wird boi Tem- 
peraturen zwischen 50 bis 70 0 C ausgefUhrt. Hierbei wird 
der Eloktrolyt m ittels Siiuren m it einfachen oder kom- 
plexen Anionen oder m it sauren Salzen der Alkalimetalle 
oder m it solchen sauren Salzen, die einen komplexen 
Anion besitzen, angesiiuert. Diese zusammengesetzten, 
in bezug auf ihre Eigenschaften den Doppelsalzon ahn- 
lichen Ferrosalze werden hcrgestellt: 1. auf elektro- 
lytischem Wege, 2. unter Anwendung von Ferrisalzcn 
und Alkali- oder Erdalkalimetallen und 3. durch Auf- 
lósung von Eiscnoxydiil in einer gesiittigten Losung von 
alkalischen oder erdalkalischen Verbindungen.

KI. 18 a, Nr. 253 084, vom 22. Januar 1910. ‘Sr.-Jitg. 
H # in r ic h  H in d e n  in C re fe ld . Yorrichtung zur Re- 
duktion von Eisenerz zu Eisenschwamm durch einen vor- 
gewarmten Gasstrom in  hinlereinander geschaltelen Re- 
duktionsraumen.

Um einen Gasreduktionsofen sind senkrechte, kipp- 
bar auf Fahrgestellen gelagerte Erzreduktionsofen an-
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geordnet, dio einerseits untere inander, anderseits m it dem 
Gaserzeuger durch eino m it Mchrweghiihnon rersoheno 
Gasleitung in Verbimlung stehen. Das Reduktionsgas 
wird nacheinander durch dio einzelnen Erzreduktions- 
ofen gelcitet, von denen jeder nach erfolgter Reduktion 
rollstiindig ausgeschaltet und entfernt werden kann, 
ohne daB der Rcduktionsvorgang in den iibrigen Oofen 
unterbrochon zu werden braueht.

KI. 31c, Nr. 251 853, vom 2S. November 1911. 
D e u ts c h e  .M a sc h in e n fa b rik  A. G. in  D u isb u rg . 
Yorrichtung, dic Fonnentrdger von GiefSmaschinen vcr- 
mittels Kurbeltriebes schrittweise bcwegen.

Dio dio GicBformen c tragenden Drehtische a  und b, 
dio unter Yermittlung der beiden Zugstangen d uud o 
ron  der Kurbclwelle f aus abwechselnd urn eino Form

weiter gedreht werden, werden ohno Zuhilfeńfthmo l>e- 
sonderbr Bremsvorrichtungen allein durch die beiden 
Mitnehmer g stillgesetzt. Diese werdon durch die m it der 
Kurbelwelle f rerbundene Nockenschcibc h so gesteuert, 
daB sio abwechselnd in dio kranzartigen Aussparungen i 
der beiden GieBtischc eingreifen, dieso dann mitnehmen 
und erst wieder freigeben, wenn sio in die niichste Tot- 
punktstellung dos Kuibelgestańges eingetreten sind.

KI. lOa, Nr. 25 1 929, rom  4. Juni 1910. Dr. T h e o d o r  
r o n  B a u e r  in  T a u te n b u r g  i. T h ttr . Licgender K o k s 
ofen mit zwischen zwei Lu/tmrwdrmJcanalen licytndcm  
AbhitzekancU.

Es ist a  der Abhitzekanal, b und  c sind zwei Luft- 
rorwiirmkamlo. Lotztero sind so eingcriclitet, daB dic

gabe ro n  Feuchtigkeit s ta tt. Zur Ausfiihrung dient eine 
Vorrichtung, die aus dem Gcbliise a, das den der Atino- 
sphiiro entnommenen W ind einer K ra m e r  b zufflhrt,

und einem hieran angeschlossenen Vakuumapparat c, 
der dio im Rannie b befindliche L uft auf cin bestimmtes 
Vakuum espandiert. Dio Kam raer b ist m it Platten <1 
zum Kondensieren der ausgeschiedenen Fltissigkeit und 
m it Kondenstópfen e o. dgl. zum Ablassen des sich an- 
sammelnden Wassers versehen.

KI. 49 f. Nr. 251 649, rom  28. Oktober 1909. H an iel 
& L u eg  in  D u s s e ld o r f -G ra fe n b o rg .  Ihjdraulischc 
Loch- und ZichpreMe zum Lochcn von in  Matrizen cin- 
geschlossentn YollUóckcn mittels zwcicr an beiden Enden 
zugleich angreifender Lochdornc.

Das Lochcn des in der Matrize a  bcfindlichen Yoll- 
blockes b erfolgt m ittels des in dem Bock c befestigten 
feststehenden Domcs d  und des m it dem hrdraulischen

den einen Luftsamtnelkanal durchstromende W arm luft 
durch einen Yentilator dcm zweiten Luftsammelkanal so 
zugefnhrt wird, daB sie nunmehr die Wandung des Ab- 
hitzekanals in entgegengesetzter Kichtung bestreicht. 
AuBer einer ausgedehntcn Rekuperation soli hierdurch 
eino gleichmiiBige Tem))eratur der W armluftzustrijmungen 
aus den Fundamentleartilen aller Oefen einer Battcrio 
erzielt werden.

KI. 18 c, Nr. 252 876. rom  4. Ju li 1911. J o h a n n  
K i r a ly  B o czogó , I r a rc  H o l la k i  und A r th u r  D u ffe k  
in B u d a p e s t .  Yerfahren der OberjldchcnkoUung ron Eisen- 
und Stahlgegenstanden, die in  einer kómigen M asse eingebettet 
werden, mittels kohlend icirkcnder, gespannter Gase.

Die GcgensUinde werden bei der Kohlung in eine 
indifferente Masse, z. B. Sand oder Schlacke, eingebettet 
und in dieser liegend m it gespannten, kohlend wirkenden 
Gasen behandelt.

KI. 18 a, Nr. 252 584, rom  2. Ju li 1911. 2Ł-Qn0. 
B ru n o  H e in e  in  B e rlin . Windenlfeuchtung fiir lloch- 
ojenbetriebe.

Der Wind wird zwecks Aussehcidung ron  Feuchtig
keit ausschlieBlich durch Expansion abgekCLhlt. Hierbei 
findet eine dem Sattigungsrerhiiltnis entsprechende Ab-

Kolben o durch die Kuppelung f losbar rerbundenen 
beweglichen Dom es g, und zwar in folgender Weise:

Zunachst wird der Dorn g m it dem Kolben c ge- 
kuppelt und so weit rorgetrieben, daB zwischen beiden 
Dom en nur noch ein schwachcs Stttck des Blockmateriales 
rorhanden ist und der Kolben e sich gegen die Matrize a 
legt. Dann wird der Dorn g entkuppelt und der Kolben e 
m itsam t der Matrize a weiter rorbewegt. Hierbei dringt 
der festo Dom  d weiter in den Błock vor, durcldocht 
ihn rollstandig und drilckt gleichzeitig den beweglichen 
Dom  g aus dem Błock heraus, wobei der Dorn g in dem 
Hohlraum des Kolbens e rerschwindet.

KI. 7 a, Nr. 251915. rom  19. Jan u ar 1911. F r ie d 
r ic h  W ilh . K ra u B  in  V o lk lin g e n  a. d. S a a r . Schlep- 
perwagen fiir Walzwerke zum Yerschieben des Walzgutes 
nach beiden liichtungcn.

Das Zugseil a ist n icht wie bisher um die Naben 
der drehbar gelagerten Schleppdaumen geschlungen, wo- 
dureh es sehr stark durch Biegung beansprucht wird, 
sondern m it seinen beiden Enden an einem im Scblepp-

wagen b rerschiebbar gelagerten Rahmen c befestigt, der 
sich m it Ansiitzen d e gegen Anschliige f g des Wagens b 
sttltzt. In dem Wagengestell b sind zwei durch ihr Eigen- 
gewicht sich ro n  selbst aufrichtcnde, um  Bolzen h schwin- 
gende Schleppdaumen i k gelagert, ro n  denen der eine 
durch das Schleppgut oder die an beiden Enden der 
Schleppbalin angeordneten festen Anschliige 1 m um- 
gelegt und durch Verschieben des Rahmcns c in der zur 
Schlepprichtung entgegengesetzten JRichtung rerriegelt 
wird. Hierbei ha lt das Gleitstttck o gleichzeitig den zum 
Schleppcn aufgerichteten Daumen in dieser Stellung fest-



6. Marz 1913. Statislisches. Stahl and Eison. 417

KI. Ib , Nr. 251211, vom 22. Jan u ar 1011. F r ie d .  
Krupp A kt.-G es., G ru so n w e rlc , in  M a g d eb u rg *  
Buckau. Magnetischer Kingscheider m il mehreren um  
eine stehende Achsc angcordnetcn, je durch zwei ubereinander-

lieąendc, feststehen- 
de Magnetc gebil- 
detenA rbeitsstellen.

Der obere der 
beiden Pole einer 
jeden Arbcitsstelle 
besteht aus meh
reren zur Zonen- 
bildung dieneiulen, 
cinzeln unabhiin- 
gig von einander 
yerstellbaren P lat
ten  a. Es soli hier- 
durch ermoglicht 

werden, dio Zonenabstufungen in den einzelnen Feldern zu 
gleieher Zeit verschieden groB einzustellen. Dadurch wird 
der Vorteil erreicht, daB bei einem magnetischen Schcider 
mit mehreren Arbeitsstellen entsprechend mehrere Sorten 
von Arbeitsgut m it unter sich ganz verschiedenen magneti- 
sehen Eigenschaften yerarbeitet werden konnen.

KI. 18 a, Nr. 253 044, vom 3. August 1011.
W ilh e lm  L e h m a n n  in  F r a n k f u r t  a. M. Vorrichtung 
zum Ijósen der Sicherung der Yerbindung zwischen Fdrder- 
kiibel und Tragorgan ton Aujziigen, ins- 
besonderc ton Ilochojenschrdgaujzugen.

Die Erfiudung bezwcekt, die Kubel- 
stango a, welche in dem Gehiinge b in 
beliebiger Weise, z. B. durch die boweg- 
liehe Hiilse e, gesiehert ist, an ciner go- 
wttnschten Stelle zu losen. Dies geschieht 
durch einen Elektrom otor oder Elektro- 
magnoten, wolcher an jener Stello durch 
eine von Hand, durch den Aufzug oder 
dessen Steuerung betiitigto Yorrichtung 
gesclmltct wird. Hierbei wird der Spule d 
Strom gegeben, infolgedessen dio Hillso o 
hochgezogen und dio Vcrbindung gelost wird. Unter 
Zuhilfenahme eines Einstellsehaltcrs kann die Losung 
der Vcrbindung oder der Sicherung nur an einer ganz 
bestimmten, vorher fcstgelegten Stelle erfolgen. Eino 
wcitero Sicherung kann noch dadurcli geschehen, daB 
eine Entsieherung oder Losung der Verbindung wahrend 
der Aufzugsfahrt die Betiitigung ciner Signalvorrichtung 
oder die Stillsctzung des Aufzuges bowirkt.

Statistisches.
Die Kleinbahnen im Deutschen Reiche.*

Die Zahl der selbstiindigen Unternehmen vorhandencr 
oder wenigstens gcnehmigter Kleinbahnen belief sich am 
31. Miirz 1912 in PreuBen auf 299, in den iibrigen deutschen 
Bundesstaatcn auf 24**, zusammen also in Deutscbland 
auf 323; sio ist, verglichen m it 31. Marz 1911, in PreuBen 
um 9 und in den anderen Bundesstaaten um 2 gestiegen. 
Die Streckenliinge der Bahnen betrug am 31. Marz 1912 
in PreuBen 10 153,98 km, in den auBerpreuBischen Bundes
staatcn 570,09 km, demnach im ganzen Deutschen Reicho 
10 730,07 km. Diese Ziffem zeigen ein Mehr fiir PreuBen 
von 349,17 km (3,56% ) fOr die auBerpreuBischen Bundes
staatcn von 52,14 kin (9,95% ), fOr Deutschland ins
gesamt von 401,31 km (3,88 %). In PreuBen verteilt 
sich der Zuwachs auf dio Provinzen wie folgt: OstprcuBcn
22.20 km, WcstpreuBen 1,48 km, Brandenburg 00,00 km, 
Pommem 90,01 km, Poscn 25,30 km, Sachsen 18,87 km, 
Schleswig-Holstcin 51,90 km, Hannover 34,23 km, West- 
falen 0,72 km, Hessen-Nassau 1,52 km, Rheinprovinz
23.21 km und in Hohenzollern 15 km ; dagegen war infolge 
anderer Bereehnung der Streckenliinge cin Abgang von 
2,11 kra in der Provinz Schlesien zu verzeichnen. Der 
tatsiichliche Zuwachs betriigt somit in den Provinzen 
ostlieh der Elbo (einschlieBlich der ganzen Provinz Sachsen) 
222,53 km (3,59 % ), in den wcstlichen Provinzen 120,04 km 
(3,51 %). Die ' Lange der nebcnbahnahnlichen Klein
bahnen in PreuBen ist seit dem 1. Oktober 1892 (159,10 km) 
bis zum 31. Miirz 1912 um 9994,88 km gestiegen.

Im  Betriebe befanden sich von den aufgefuhrten 
Bahnen am letztgcnannten Tage in PreuBen 284 m it 
9655,28 km, in den andern Bundesstaatcn 21 m it 
175,73 km ,f zusammen in Deutschland also 305 m it 
10 131,01 km. — Die Spurweite der Kleinbahnen war:

Im  Betriebe der Kleinbahnen wurden beschaftigt: 
in PreuBen 7000 (i. V. 6420) Beamtc und 8697 (7821) 
stiindigo Arbeiter; in den anderen Bundesstaaten 270 
(254) Beamte und 202 (192) stiindigo Arbeiter.

Das am 31. Miirz 1912 in den nebcnbahnahnlichen 
Kleinbahnen angelcgte Kapitel belief sich in PreuBen 
auf 040 642 867 (i. V. 610 783 778) Jl,  in den auBer
preuBischen Bundesstaaten auf 84 884 908 (84 840 080) J l , 
zusammen also auf 725 527 775 (095 630 458) Jl.  In 
PreuBen entfielcn auf 1 km durchschnittlieh 01492 
(60 776) J l ; 1 km Vollspur kostete 78 826 (79 752) M ,  
1 km Schmalspur 49 281 (50 369) Jl. Die Vcrzinsung 
des Anlagekapitals der preuBischen Kleinbahnen ge- 
staltete  sich wie folgt:

Im Jahre Żabitt 0 %
bis zu mehr 

ais 5 
bis 

10%

tiber

10%
1% 2 %  | 3%| -1% 5%

1909/10 239 25 39 51 35 i 30 i 24 25 4
1910/11 250 19 37 43 i 43 39 32 34 3
1911/12 201 20 34 51 42 | 37 291 1 r 45 3

Yon den in Betracht zu ziehenden 18 auBerprcuBi- 
schen nebenbahniihnlichcn K leinbahncntt betrug dic Yer- 
zinsung bei 3 (vollspurigen) Bahnen bis zu 1 % , bei 3 Bahnen 
(2 voll- und t schmalspurigen) bis zu 2 % , bei 3 Bahnen 
(2 voll- und 1 schmalspurigen) bis zu 3 % , bei 3 (schmal
spurigen) Bahnen bis zu 4 % , bei 1 (schmalspurigen) Bahn 
bis zu 5 % , bei 4 (1 volI- und 3 schmalspurigen) Bahnen 
mehr ais 5 bis 10 %  und bei 1 (schmalspurigen) Bahn iiber
10 %  des Anlagekapitals. Ganz ohne Yerzinsung blieb 
keine Bahn.

* Nach der Zeitschrift fiir Kleinbahnen 1913, Febr., 
S. 73/105. — Ygl. St. u. E. 1912, 7. Miirz, S. 415.

** Bei den Bahnen in den anderen Bundesstaaten 
handelt es sich nur um solche, die der Aufsicht des Reichs- 
eisenbalinamtcs n icht unterstehen.

f  D arunter 227,06 km Tcilstreckeń soleher Unter- 
nchmungen, die von PreuBen in andere Bundesstaaten 
tibergreifen.

t f  Fortgelassen sind alle solcho Kleinbahnen, die 
jioch n icht voll oder erst kurze Zeit (noch nicht ein Jahr) 
im Betriebe waren, ferner diejenigen, die in der Haupt- 
sache nur dem PriYatinteresse des Eigentttmers dienen, 
oder dereń Reingowinn aus sonstigen Grunden nicht zu- 
Tcrliissig festgeatellt werden konnte.

54

in PreuBen in don anderen 
JJundesstaaten

1911 1910 1911 1910

ins- ins- ins- ins-
ges. ges. /o ges. /°

1,435 m 174 58.2 167 — c o i,0 11 45.8 H 50,0
1.000 „ 46 15,4 45 15,5 11 45,8 9 41,0 1
0,750 „ 40 13,4 39 13.4 1 4,2 1 4,5
0,600 „ 9 3,0 9 — — -- — —
gemischt 20 6,7 20 0,9 — -- _ _
abweichcnd 10 3,3 10 3,5 1 4,2 1 4,5

X .jj
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Ge/rmnundM ii/ioneąt M ii/ionent Absafz

-----1W z/73
a, - Steinfrohie-
7>-M>As \____
c * Braun/rofi/e 
d -fto fre ise n  -  -

a  ‘ ffoM enabsbfz d er Zec/jen, des 
fthe/nrW esty flof)/en-'Sgndi/ra/s^

i  -/iS frsrersa n d  c/es ft/iein .-W es/f.
----- |- ffo ft/ę n -S y n d i/ra fś----- j------
-c -'A b s a fz  d e sS fa ii/fy e rh s=—  - 

V krbar/des an  P rodu/rfen A

'/ionen tiwoooo
7300000
7200000
7700000
7000000
SOOOOO
sooooo

a  - Sfem /w h/e
-i-fT o fr s \— -------------------
c ‘ E isen erz
d. = f i s  en u. E/sgrf/gwerungen

700000
SOOOOO
sooooo
900000
300000
,200000

700000

sooooo
sooooo

a ,-S fe /n frp ffle \
i  -  B raurikofiie---------------
c -E ise n erz \
d, - E isen u.Eisenięyierungen 900000

300000
200000

700000
ffu rst/e ty e o i/n o ' 7372/73

E iefrfro rndusfrie

___ __  Ber/ftfau

.Jńdvstrie>ver/r^

-E innafirnen
EisenbahnenE isenfta/fen -Jnd. -yerkeiir

M asc/iinen-Jnd.
7972/73

Z em enf-Jndusfrie A rbeifsuchende  a/£_  
700~ofene \S feikn

fon. fe b r  Marz A pri/M ai Jun i J u /i Aug. Sepf. Ofrt- Nok Oez. Jan. rn. febr. M arz Apri/ Mai Ju n /Ju /i

Zur E ntw ick lun g  der W irtschaftslage D eu tsch lan d s  im Januar 1913.
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Die Invalidenversicherung im Deutsehen Reiehe 
wahrend des Jahres 1911.

Die „Amtlichen Nachriclitcn des Reichsversicherungs- 
amts“* enthalten eino Naehweisung der Geseluifts- und 
Rechnungsergebnissc der auf Grund des lnvaliden- 
versicherungsgeset7.es errichteten Versiclicrungsanstalten 
und zugolassonen Kasseneinrichtungen fiir das Ja h r 1911, 
der wir folgendc Angaben entnehm en:

Die Beitragsentrichtung gestaltete sich bei den 
31 Versicherungs!»n?tft!ten in don beiden letzten Jahren 
nic folgt:

Zahlenreihe 1.

Rcch-
nungs-

jaiir

E in n a h m e  
a u s  B eitriigen  

J i

Z u n ah m e  
g egen  d as  

Y oi j a h r  

%

Z a h l d e r  1
W ochen-
b e itittg e

Z u n ah m e  
gegen  d as  

Y o r ja h r
o//o

1910
1911

180 624 699,09 
192 560 609,99

5,1
6,6

24 J86 916 
35 434 529

3,6
5,1

Im

J a h re

Y on 100 JC d e r  G e sa m tc in n a h m e  
a u s  B eitrH gen e n tfa lle n  a u f  d ie  

L o h n  k lasse

V o n  1000 S tU ck  d e r  
W o ch en b eltiS g e  e n t
fallen  a u f  d ie  L o h n -

k lasse

I i r I I I  1 IV  I V I  1 I I  I I I I  | IV  i V
J i M J i  1 .fi 1 .fi J i  1 J i  1 J i  | .fi | J i

bei den 31 Versicherungsanstalten

1910
1911

4,81 '18,45 24,01 20,50|32,23 
4,30 17,13 23,90 19,95|34,00

91 241 259 177:232
84 227 202 174 253:

1 1 1 1 |

/ '-LiV
bei den 10 Kasseneinrichtungen

1910
1911

0,42
0,42

0,92; 10,40]25,29l 02,91 
0,83 9,12 25,15 04,48

loj 15l140l272|503 
10 14 123 272581

Der Anteil der Lohnklassen an den Beitragen ergibt 
sich aus Zahlenreihe 1.

Dio durehschnittliche Hohe des Woclienbeitrags 
6telltc sieli

boi d en  Y ers lche- b e i d e n  K assen- 
r u n g sa n s ta l te n  a u f  e in r ic h tu n g e n  a u f

im Jahro 1910 25,80 Pf. 32,23 Pf.
„ „ 1911 20,23 „  32,10 „

Von den Ausgaben sind dio 
in Zahlenreihe 2 zusąmmen- 
gcstellten Zahltingen fllr 
reichsgesetzlicho R enten und 
Beitragserstatlungen von be
sonderer Bcdeutung.

Dio Zahlungen fiir Invali- 
denrenton sind im Jahro  1911 
gegen das Vorjalir um an- 
niihernd 5s/t Mili. M  gestie- 
gen. Dagegen sind an Kran- 
kenrenten Uber 200 000 M  
und an Altersrcnten iiber eine 
halbo Million Mark weniger 
gezahlt worden ais im Jahre  
1910. FUr das Heilverfahron

Von den Verwaltungslcoston kamen

uu£ je  1000 J l  d e r  G c sa m te ln n a h m e u

Im J a h re

1910
1911

a )  b e i d e n  31 Y e r-  b )  be i d en  
s ic h e m n g s- 10 K assen e in -

a n s ta l te n

.K 
83 
SI

r lc litu n g e n

.11
89
84

c )  be l a llen  
41  Y ers lch em u g s- 

trH gem

.«
84
81

Zahlenreihe

b e tru g e n  d ie  R e n te n za h lu n g e n b e tru g e n  d ie  B e i tr a g s e rs ta t tu n g e n  j

Im
d a v o n  en tfle len d a v o n  en tf le le n  j

J a h re in sg e sa m t a u f  d ie  V er- 
s lc h e m n g a- 

a n s ta l te n  usw .
a u f  d as  

K e lc h

in sg e sa m t au f  d ic  Yer- 
s ic h e iu n g s-  

a n s ta l te n  usw.
a u f  d a s  j 
l le ic h

J i J i J i .n J i

1910 163987252,30 111449217,37 /52218914,82
\**319120,11 9430085,02 9429932,82 152,80

1911 168974703,92 115690801,49 /52933191,31 
\**349712,12 10240409.70 10246252,43 217,27

Zahlenreihe 3.

A rt d e r  R e n te n

Z a h l S u m m ę  d e r  J a h re sb e tr tig e D u rc h s c h n it tl .
J a h re s b c tr a g

S u m m ę  d e r  K a p ita lw e r te

1910 1911
1310 i ID U  
.K

1910
.fi

lim
M

1910
.«

11)11
JC

1 Invalidenrcnten . 114775 118158 20303948,80 21279000,00 170,93 180,09 150098894,40 150000309,12
2. Krankenrenten 12287 11789 2159327,40 j 2092330,80 175,74 177,48 _ ! —
!■ Altorsrenten. . . 11025 1I5S5 1910135,40 1915030,20 104,31 105,30 13919305,23 13962480,OS

Insgesamt 1 bis 3 138607 141532 24373411,00 { 25280427,00 — — —

"urden im Jah re  1911 von don Yersioherungsanstalten 
aus eigenen Mitteln 20 558 577,47 M ,  von den Kassen- 
emrichtungen 1 520 740,13 M ,  zusąmmen 22079 317,00 
(i. V. 21 102 100,41) M  aufgewendet. Die UnterstUtzungen 
an Angehorige der in Heilbehandlung genommenen Per- 
sonen bezifferten sich bei den Ycrsicherungsanstalten auf
1 889 093,70 .ft und bei den Kasseneinrichtungen auf 
288 707,43 .11, zusąmmen also auf 2 178 401,19 (i. V.
2 039 218,45) M ;  davon komtnen 175 571,40 J i auf die 
Unterstut7.ung von Angehorigen soleher Versicherter, die 
der reichs- oder landesgesctzUchen ICrankenfUrsorge nicht 
unterlagen.

* 1913, 10. Jan ., S. 100/219 
29. Febr., S. 375.

** Fur inilitarische Dienstlcistungen.

Vgl. St. u. E. 1912,

Das Vermogen wuchs
a )  be l den  Y er- b )  be l d en

s ic h e ru n g sa n s ta l te n  K a sse n e in r ic h tu n g en  jl
1910 um 80 201 943,04 7 785 417,74
1911 „  88 850 404,51 8 340 809,70

Den Zugang an  Renten bei allen Versicherungs- 
tragern in den Jahren  1910 und 1911 zeigt Zahlenreihe 3.

Indiens Bergbau im Jahre 1911.
W ahrend des Jahres 1911 wurden, wie wir dem 

„Engineering and Mining Journal"* entnehmen, in Britisch- 
Indien gefordert:

a n  K o h len  a n  M an g an erz  a n  E isen e rz
12 918 983 t  081 015 t  372 039 t

* 1913, 15. Febr., S. 307.



420 Stahl und Eisen. Wirtsćhajttićhe Rundschau. 33. Jahrg. Nr. 10.

Ausfuhr russischer Manganerze im Jahre 1912.*

Nach der„Torg. Prom. Gazcta“ gestalteto8ichdieAu3- 
fuhr an russischera Manganerz wahrend des Jahrcs 1912 
iib e rP o ti  uml B a tu m  m e in nebenstehender Zusammen- 
stellung angegehen. Ueber beide Hafenplatze zusammen 
wurden 941 0731 Manganerz im W erte von 10 547 179Rbl. 
ausgefilhrt gegen 593 590 t  im W erte yon 0 032 082 Rbl. 
wiilirend dos Jahrcs 1911, d. a. 34S 083 t  oder 58,0 %  mehr.

* Nachrichten fiir Handel, Industrie und Land- 
wirtsehaft 1913, 1. Marz, S. 8.

Manganerzausfulir libcr
nach Poti

t
Batum

t
38 555 123 375

D e u t s o h la n d .............................. 45 019 5 OSO
H o l l a n d ....................................... 75 845 200 910
F r a n k r o ic h .................................. 20 451 22 134
G ro fib r ita n n ie n .......................... 28 882 197 007
O c ste rre ich -U n g arn ................. 10 405 05 589
Voreinigte S ta a te n ...................... 52 874 38 659
R u B la n d ...................................... — 16 282

Insgesamt 272 031 009 042

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — D e u ts o h la n d . Ein Bild 

von der Lago dos Rohoisenmarktes gibt dor in dor 
Hauptpcrsam m lung dea Roheisen-Vorbandos yorgetragene 
Berieht, den wir weiter unten veroffentlichen. Dio Preiso 
sind unrerandert geblioben.

E n g la n d . Aua Middlesbrough wird uns un ter dem 
1. d. M. beriehtet: GieBereiroheisen war in dieser Wocho 
auBerordentlichen Preissehwankungen unterworfen. Von 
sh 01/4 d gingen W arrants Nr. 3 am 20. Februar auf 
sh 59/8>4 d, am  27. Februar auf sh 62/3 d  f. d. ton ; sio 
schlieBen zu sh 61/2 d Kasse. Eisen ist reeht knapp; trotz- 
dem die eigentlieho Schiffahrtszeit noch n icht begonnen hat, 
nalimen die Warrantlftger im vorigcn Monat um 16 250 tons 
ab; sie enthalten je tz t 220 111 tons, darunter 219 909 tons 
Nr. 3. H iim atitsorten sind etwaa flan. Die heutigen No
tierungen ab Werk sind fiir G. M. B. Nr. 1 sh 04/3 d, 
ftir Nr. 3 sh 01/9 d, fiir H am atit .M/N sh 81/— f. d. ton, 
n e tto  Kasse, fiir Miirz. Siliziumhaltiges Eisen is t sehr 
knapp.

Vom belgischen Kohlenmarkte wird uns unter dem
1. d. M. gesehrieben: Angesichts des drohenden Gesamt- 
ausstandes der belgischen Arbeiter ware oine wesentliche 
Stoigerung der Naehfragc ani belgischen Kohlenmarkto 
zu erwarten gewesen; dieso ist indessen in ausgepriigter 
Weise bislang noch nicht eingetreten, nur die private 
Yerbraucherschaft hat dio Vorrate in Hausbrandkohlen 
etwas ergiinzt. Sollte der Stroik nicht yermieden werden 
konnen, so glaubt man, daB sowohl int Kohlenbergbau 
wio auch in  der Eisenindustrie so vielc Arbeiter in den 
Ausstand treten werden, daB der Betrieb auf den Zechen 
und Eisenwerken unmoglieh wird. In  diesem Fallo 
ulauben dic belgischen Eisenindustriellen keine besonderen 
Kohlen- und Koksyorriito besitzen zu brauehen, da die 
Betriebe selbst bei Vorhandensein von Brennstoffyorriiten 
stillgelegt werden miiBten. Ernę in dieser Woche in BrUssel 
abgehaltene groiłe Versammlung belgischer Eisen- und 
Kolilenindustrieller sprach sich nahezu oinstimmig gegen 
eino Vermittlung zwischen der Arbeitersehaft und der 
Regicrung aus. Auch die belgisehe S t a a t s b a h n  beginnt 
sieh betreffend ilirer Brennstoffyersorgung auf den Aus- 
Stand e inzurichten. Fflrihren diesjahrigen Brennstoffbedarf 
von 1500 000 t  Kohlen und 840 000 t  B riketts erhielt sio 
seitens der belgischen Zechen annehmbare Angebote, so 
daB sie ło m  Auslande nur noch 213 000 t  Kohlen und 
70 000 t Briketts zu beziehen brauchte. Man tatigto 
deshalb im Januar m it englischen Zechen einen AbscliluB 
auf 75 000 t  Fettfeinkohlen und in den letzten Tagen 
einen weiteren AbscliluB auf 150 000 t, wobei zur Beding- 
ung gemacht wurde, daQ die gesamten Mengen bis zum 
14. April d. J . (Beginn des Ausstandes) geliefert werden 
miissen. Am freien M arkt hiilt sich dio Nachfrage in 
Kohlen, Koks und Briketts ungefiihr innerhalb der bis- 
herigen Grenzen; einzelne industriellen Kohlcnsorten, 
wie halbfette Wiirfelkohlen von 10/20 mm und neuerdings 
auch die yon 5/10 mm, beginnen noch etwas knapper 
zu werden, die Zechen suchen diesem Uobelstand durch 
Sortierang und Mitycrwendung der sonst zu Hausbrand- 
zwecken gobrauchten Kohlcnsorten abzuhelfcn. In  Magcr- 
feńikohlen fiir Ziegoleien und Kalkfabriken steht die Ab-

schluBzeit dicht beyor; angesichts der regen Bautatigkeit 
erwartet man einen sehr lebhaften Abruf. Die fiir die 
letztgenannten Sorten gehandhabto genieinsame Fest- 
setzung des Gnindprcises ist bislang nicht erfolgt; einzelne 
Verkaufer haben indossen zu 10,50 bis 17,50 fr, Lieferung 
his Ende Marz, abgeschlossen. Dariiber hinaus wird 
zurzeit in Magerfeinkohlen selten yerkauft. Magere 
W iirfelkohlen fiir industriello Zweclce liegen knapp, 
indes kann man dem Bedarf durchweg noch nachkomiucn. 
Man notiert gegenwiirtig ftir gewaschenc Wurfelkohlen 
yon 10/20 mm und 5/8 mm: in mageren Sorten 20 bzw. 
17,50fr; in yiertelfetten Sorten 21 bzw. 27 bis29fr, in halb- 
fetten  Sorten 23 bis 24 bzw. 28 bis 30 fr f. d. t, frei Ver- 
brauchsstcllo des engeren Forderbezirks; in einzelnen 
dom ausliindiselien W ettbewerb starker ausgesetzten 
Bezirken werden auf obige Preise bis zu 2 fr f. d. t  gehendo 
Naehlasse gewahrt. In  Hausbrandsorten hat die in den 
letzten Wochen eingetretene Kalto die maBigen Vorrate 
der Zechen etwas yermindort; das diesjalirige Geschiift 
in Hausbrandkohlen wird indes in der Hauptsache ais 
heendet angesehen, es hat don Hoffnungen der Zechen nicht 
entsprochen. Dic Einfuhr auslandischcr Kohlen in Bcl- 
gien wahrend des Monats Januar betrug 093 923 t  (i. V. 
722 495) t; hiervon cntficlon auf deutscho Kohlen 305 583 
(351 210) t. Die deutscho Kokszufuhr belief sich auf 
101 512 (06 528) t.

Unscr lotztcr Berieht vom belgischen Kohlenmarkte* 
enthiilt einige unrichtige Angaben. Am 1. Januar 1912 
betrug der Preis fUr halbgewaschenen Koks nicht 22,50 fr, 
sondern 25,50 fr, und fflr gowaschenen Koks nicht 33 fr, 
sondern 29 fr. Die Preiscntwicklung fiir gewaschenen 
Koks (S. 173) gestaltete sich richtig wie folgt: Anfang
1909 27,50 fr; 1910 27,50 fr; 1911 29 fr; 1912 29 fr;
1. Ju li 1912 33 fr; Anfang 1913 35 fr.

Koheisenyerband, G. m. b. H. in Essen. — Wic in der 
am  28. Februar abgehaltenen H a u p ty e r s a m m lu n g  
Uber die M a r k t la g e  beriehtet wurde, hiilt die starko 
Beschiiftigung der Hochofenwcrke an. Der Abruf ist in 
allen Roheisensorten so stark, daB dio W erke nur mit 
groBer Mtihe den Bedarf dor Abnehmer befriedigen konnen. 
DaB die Verbraucher sehr sta rk  beschiiftigt sind, gcht 
weiter daraus heryor, daB noch fortgesctzt Mehrbcdarf 
herauskommt, dessen Befriedigung nur durch Entlastung 
im Auslande moglich ist. Beschliisse tiber dio Aufnahme 
des Inlandsyerkaufs fflr das zweite Halbjalir 1913 wurden 
noch nicht gefaBt.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dussel
dorf. —  In  der am 27. Februar abgehaltenen H a u p t 
y e rs a m m lu n g  des Stahlwerks-Verbandcs wurde der 
V e rk a u f  f iir  d a s  z w e ite  V i e r te l j a h r  1913 fiir H a lb  - 
zeu g  und F o rm e is e n  zu den bisherigen Preisen und 
Bedingungcn fre ig e g e b o n . Wio beriehtet wurde, ist 
dio Beschiiftigung bei den Vcrbandsmitgliedern nach wie 
vor durcliaus befriedigend. Die weitero Entwicklung des 
Gesehaftcs wird dayon abhangen, ob dem Krieg der Bałkan- 
staaten bald ein Ende gesetzt wird und m it der Ent- 
spannung der politischcn Lage auch eine Erleichterung

* St. u. E. 1913, 23. Jan ., S. 172/3.
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des Geldmarktes e in tritt. — Das Inlandsgcschiift in 
Halbzeug liegt -weiter gflnstig, und Abrn£ sowohl wie 
Vcrsand haltcn sieh auf der Hohe der Vormonate. Auch 
im Auslando ist die Besehiiftigung der Verbrauelier noch 
gut, indes wird filr neue Gcschiifte m it Rflcksicht auf dio 
immer nocli nicht gelclarte politische Lage und infolge 
der’ PreisabschwiLchung ara englischen lloheisenm arkt 
zum Teil Yorsielit beobachtet. Man vcrspricht sich jedoch 
yon der Bcilegung der politischen W irren ein Wieder- 
aufleben der Nachfrago. —  In  sehwerem O b e rb a u -  
m ateria l wurde von den preuBischen Bahnen ein Nach- 
tragsbedarf fiir Kleineisenzeug aufgegeben, wodurch sieli 
dic Gesamtmenge an Kleineisenzeug fflr das E tatsjalir 
1913 um rd. 4000 t  gegeniiber dera Vorjahr erlioht. Dor 
Auftragsbcstand an sehwerem Materiał ist recht befrie- 
digend; er stelltc sich am 1. Februar-filr Inland und Aus- 
land zusanimen um rd. 490 000 t  lioher ais zur gleichen 
Zeit 1912. — In  Grubenschienen sind dic Jahresalischlusse 
der stiindigen Abnehmer heute samtlich hercingonommen, 
wobei dio Gesamtmenge der yorjahrigen Bcstellungcn 
cinsehlicBlich Nnchtragsbcdarf je tz t schon ttbersclirittcn 
ist. Der Spezifikationscingang ist glcichfalls zufrieden- 
stcllend. — Das BillcnscliienengcschiŁft liegt fortgcsotzt 
sehr gut, und dio Lieferwerko sind bis Jahresende voll 
besetzt; Anfragen des Auslandes miissen vielfach wegen 
der yon den Werken verlangtcn ausgcdehnten Liefer- 
fristen abgelchnt werden. — ln  F o rm o ise n  ist der Ab- 
satz nach dem Inlando zufriedenstellend, wenn auch der 
Handel neuen Kiiufen gegeniiber Zurflckhaltung ilbt, 
veranlaBt durch die noch ungewissc Entwicklung der Bau- 
arbciterfrago und die gedrtlckte Lago des Hypothcken- 
marktes, wclcho das Baugcscliiift ungflnstig bccinflussen. 
Das Auslandsgeschaft liegt noch befriedigend, nur im 
Verkehr mit den Balkanstaatcn hcrrscht naeh wic vor 
Stille.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gcsellschaft in 
Dusseldorf. — Die am 28. Februar abgehaltone Mitglieder- 
versammlung bcschloB, den V e rk a u f  f i ir  d a s  z w e ite  
V ie r te lja h r  1913 zu unreriinderten Prcisen und Be- 
dingungen a u fz u n e h m e n . Die Erncucrungsverhand- 
lungen dauern fort.

Zur Lage der EisengieBereien. — In  den EisengieBc- 
reien war, wie wir dem ,, Reicha-Arbcitsblatt1'* entnehmen, 
im Monat J a n u a r  1913 nach Berichten aus Nord-, West-, 
Mittcldeutschland, Sachsen, Schlesien und Silddeutsch- 
land der Geschaftsgang ira allgemcincn gut. Einige Werke 
klagten jedoch iiber eine weniger gute Arbeitslagc, so daB 
dort eine Verschlechterung stattgefunden hat.

Aktien-Gesellschaft Buderussche Eisenwerke zu Wetz- 
lar. — Die in den Kreisen Biedenkopf, Ober- und Unter- 
lahn, Limburg, Unter- und Oberwesterwald, Dill, Usingen, 
Wiesbaden-Land und W etzlar gelegenen, der offenen 
Handelsgcsellschaft M ay , H i l t  & Co. in Limburg ge- 
gorigen Gruben sind, wie dio ,,Koln. Ztg.“ m itteilt, rait 
dem gesamten Inventar und den VorriŁten fiir 250 000 M  
an die Budcrusschen Eisenwerko flbergegangen. Dio 
Gruhen sind zum groBten Teil auf Mangan- und Eisenerz, 
zum Teil auch auf Kupfer-, Blei- und Silbererz yerliehen.

Harzer Werke zu Riibeland und Zorge, Aktiengesell- 
schaft zu Blankenburg am Harz. — In der am 28. Februar 
abgehaltenen Hauptversammlung wurde die Dividende 
fflr die Vorzugsaktien auf 6 %  festgesctzt. Der Antrag 
der Ycrwaltung auf U m w a n d lu n g  d e r  a l t e n  A k t ie n  
in V o rz u g sa k tie n * *  wurde von den Stanimaktionaren 
ab g c leh n t.

Aus der franzosischen Eisenindustrie. — Bei der
EisenhUttengcsellschaft S c h n e id e r  & Cie., Le Creusot, 
Gesellsehaft ssitz Paris, besteht seit einiger Zeit der Plan, 
die Erzeugung stark auszudehnen; besonders soli die 
Herstellung von Boheisen zur FluBeiscndarstellung 
'ind die S ta h le r z e u g u n g  b e d e u te n d  y e r s t i i r k t

* 1913. Febr., S. 85.
** VgL St. u. E. 1913, 20. Febr., S. 341.

werden, wahrend dic SchwciBeisenerzeugung, yoraus- 
sichtlich von April d. J . ab, auf den Werken der Gescll- 
schaft yollstiindig eingestellt wird. Die von Ja h r  zu Ja h r 
starker wachsendo Ergiobigkeit der Eisenerzgruben im 
ostfranzosischen Briey-Becken lieB cs angezeigt crscheinen, 
die in B etracht kommendc neue Betriebsstatte, dio eine 
Hochofenanlage nebst Thomas- und M artinstahlwerk 
umfassen soli, im Ostbczirk erstelicn zu lassen und die 
Erze der ira Besitz der Berichtsgesellscliaft befindlichen 
Erzgniben von Jarny  und D roitaum ont zu verhfltten. 
Die Erzforderung vón Jam y  ist in den letzten drei Jahren 
von 112 700 t  auf 245 000 t  und 310 000 t  gestiegen, die 
von Droitaum ont von 20 500 t  auf 84000 t in  1911 (fflr das 
letzte Jah r liegt die genaue Ziffer noch nicht vor). Ander
seits ist in dem genannten Bezirk die Schwierigkeit 
der gcntlgenden und vortcilhaften Brennstoffzufuhr oft 
cle u t  lich zutage getreten; im letzten Jahre  besonders 
wahrend der Ausstandszeit in GroBbritannien und im 
Buhrbezirk. Der Brennstoff bedarf der GeselLschaft stelltc 
sieh bisher auf otwa 500 000 t  ira Jahre, dio Sicherung 
der ungehinderten Kohlen-und namentlich Koksversorgung 
ftir das gcplante nouo W erk spielt sorait eino wichtige 
Bolle. Mit der Botciligung der Berichtsgescllschaft an 
dem Ausbau der Kohlenkonzession Gcnck-Sutendael, 
bzw. dem Felderbesitz W intcrslag der Societe de Char- 
bonnages do Bessais - Genek im belgischen Campine- 
Becken dtlrfto diese Frage ihrer Losung nahergerflekt 
sein. Dio Betciligung der Crcusot-Gcsellscliaft an dem 
AufschluB der etwa 1000 ha umfassenden Gerechtsame 
W intcrslag besteht einstweilcn darin, daB sie die Finan- 
zierung des Ausbauos ilbernimmt, wofflr bis zu 25 Milli
onen fr bereitgestellt werden. Der Ausbau selbst w ird von 
der BergwerksgescUscliaft Ressaix-Gcnek betrieben. Aus 
den Ertriignissen dieses Ausbaucs flieBen ’/ , a der fran- 
zosischcn und V » der belgischcn Gesellsehaft zu. Wie 
aus den Mitteilungen der Yerwaltung hcrvorgclit, ist aber, 
selbst bei andaueriul ungehindertem Fortschreiten der 
AufschlieBungsarbeiten und bei durchaus gUnstigen Vor- 
ergebnissen, erst filr das Ja h r 1910 auf den Bcginn der 
Ausbeute in W intcrslag zu rcchnen. Von dcm Ergebnis 
der AufscblicBungsarbciten wird cs abhangen, ob die 
Ausfiihrung des geplanten neuen Hflttcnwcrks der Creusot- 
Gesellsehaft bei Droitaum ont unverzliglieh greifbare Ge- 
sta lt annimmt. Einstweilcn liegen nur die Projekte vor. — 
D ie S o c ie tó  A n o n y m o  M e ta l lu r g iq u e  de  l ’A rid g e  
in P a r is sc h re ite tz u rE rh o h u n s  ih r e s  A k t io n k a p i ta l s  
um 2 000 000 fr durch Ausgabo von 8000 Aktien im 
Ncnnwcrto von 250 fr zum Kursę von 520 fr. Dic neuen 
Aktien sollen den alten Aktioniiren ira Verhaltnis von 
zwei neuen auf filnf alto Aktien angeboten werden. Die 
neuen Mittel dienen zur Durehfilhrung notwendiger 
W e rk s e rw c i te ru n g e n  der B etriebsstatte Pamiers und 
zum Ausbau der vor einiger Zeit yon der Berichtsgcsell- 
schaft erworbenen Kohlenkonzession von Bouquies- 
Dćcazcvine. — Von der S o c ie tó  A n o n y m e  d es  A c ić ric s  
d e  M ic h e v illo  in  Michcville wird eine wesentliche Ver- 
groBcrung der Betriebsstatte Marnaval, des im Vor- 
jahre der Berichtsgesellscliaft angegliederten Werkes der 
Societe des Forges do Champagne, in Angriff genommen. 
Insbesondero wird das M artinstahlwerk weiter ausgedchnt, 
auch soli eine Brikettierungsanlage errichtet werden. — 
Um dio im Aufbau begriffenen Werke der S o c ie te  des 
F o rg e s  e t  A e ie r ie s  d e  P o n t-& -V e n d in  bei ihrer 
Inbetriebnahm e m it dem crfordcrlichcn Koks versehen 
zu konnen, beschloB der Yerwaltungsrat der B c rg w e rk s -  
g e s o l ls o h a f t  y o n  L e n s  im Pas-de-Calais die Errichtung 
weiterer Koksofenbattcricn und stellto zu diesem Zweclc 
2‘/( Millionen fr bereit. Die Bergwerksgesellschaft von 
Lens ist an der Griindung der Gesellsehaft heryorragend 
beteiligt und kom mt fflr die Brennstoffyersorgung der 
neuen Werke in erster Linie in Betracht. —  Dio bel- 
gische Gesellsehaft S o c ie te  A n o n y m e  d e s  F o rg e s  
d e s  S a in t- E lo i  in Thy-le-Chateau schreitet zur E r
richtung von W a lz w e rk s a n la g e n  b e i J e u m o n t  a u f  
f ra n z o s is c h e m  B o d e n , zur Umgchung der nament-
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lich bei Blechen ompfindlich hohen franzosischen Zoll- 
aiitzc.

Aus Norwegens Eisenindustrie.* — Professor T. H. 
L. V o g t m aeht im „M orgenbladet" intercssante Angabcn 
iiber die norwegisclio Eisenindustrie im Jahre  1912. 
Bei der A k t io n g o s c lls c h a f  t  S y d y a r a n g o r  naherte 
sich der zwei te Teil der neuen Anlage am Endo des Jahres 
1912 seiner Yollcndung. Die Aufbcrcitungsanlagen sind 
je tz t imstonde, 200 000 t  Briketts und 300 000 t  Kon
cen tra t herzustellen. Im  August v. J . wurde eine weitero 
VergroBerung des Werkes beschlossen, wodurch die Jahres- 
gewinnung auf 650 000 t  bis 700 000 t  gebracht wird. 
Im  Jahro 1912 wurden von der Gesellschaft 575 000 t  
Eisenerz gofordert, aus den hieraus gewonncncn 250 000 t 
Sehlich wurden 160 000 t  B riketts hergestellt. Verschifft 
wurden Uhgoffi.hr 250 000 t, von denen etwa 40 %  nach 
GroBbritaiinien und rd. 60 %  nach Deutschland gingen. — 
Auf den Eiscncrzgruben von S a l an g o li belief sich die 
Erzcugung des Jahres 1912 auf 44 500 t  Briketts. Die 
Forderung wurde jcdoch am 3. Novembcr eingestellt, 
wahrend dio Brikottierungsanlage am 3. Dezomber ge- 
selilossen wurde.** —  Bei den Bogen-Eisenerzgrubcn 
wurden dio Arbeiten wahrend des Jahres fortgesetzt, 
obwohl kein Schlich zur Verladung gebracht wurde. — 
Dio R odsand-E iscnerzgruben  in Nordmoro wurden 
wahrend des Jahres 1912 durch das llardanger Electrisko 
Jcrn-og-Staalverk botrieben. Das titanhaltige Erz wird 
nach einem besonderen Verfahren aufbcreitot. — Von den 
M elo-Eisenerzgiubon bei Bjarkij wurden ungefahr 
22 000 t  und von don 1’ o a d a ] e n  - G ruben in Beitstaden 
in der Niiho von Trondhjem ungefahr 24 500 t  Eisenerz 
yerachifft. — Dio in dor Niiho von Arendal gelegenen

* Iron and CJoal Trades Royiew 1913, 28. Febr., 
S. 340.

** Sieko auch St. u. E. 1912, 3. Okt., S. 1679.

K lo d e b e rg -G ru b e n  forderten 22 000 t  zur Ausfuhr 
geeignetes Erz und auBerdem 10 000 t  Erz geringerer 
Beschaffcnheit. Die Forderung der Fohn-G rubcn, 
in dor Nachbarschaft von Ulefos gelegen, bczifferte sich 
auf 21 000 t. —  Von sonstigon betriobenen Eisencrzgruben 
sind noch die Ijango-G ruben  boi Kragorii zu nennen.

W as nun die elektrische Eisengewinnung in Nor- 
wegon anbetrifft, so belief sich die Rohoiscnerzeugung 
des H a r d a n g e r  E le k t r i s l i e  J e r n - o g  S ta a lv e rk  im 
Jahro  1912 auf ungefahr 2200 t. — Die A. S. T in fo s 
J c r n y o r k  war fast wahrend des ganzen Jahres durch die 
Niehtlieferung von Maschinenteilcn bcliindert. Am Endo 
des Jahres waren 2 Oefen im Betrieb, dio ungefahr 10 t 
Roheisen in 24 Stunden erzeugtcn. — Auf den Ulefos- 
Eiscnwerken war ein Elektroofen im Betrieb. Erzeugt 
wurden 300 t  Roheisen, die in der GieBcrei des Eiscnwerks 
yerwendet wurden. — Das S ta v a n g c r  E le c t r o - S ta a l -  
verlc  ist fertiggestellt und wird je tz t regelmaflig betriolicn 
werden. Dio elektrische K raft wird von der Ryfylkc- 
Station bezogen; yorliiufig werden ungefahr 1500 PS 
benotigt. Dio Jahreserzeugung wird auf ungefahr 6000 t 
E lektrostahl gcschatzt, das Rohm aterial wird in der 
Hauptsachc aus Sehrott von alten Schiffcn bestolun.

Sociśtś des Hauts-Fourneaux, Forges et Aclćries du 
Chlli, Paris. — Die Gesellschaft beschloB in ihrer auficr- 
ordentlichen Hauptversammlutig vom 7. Februar die 
E rh o h u n g  d es  A k t i e n k a p i t a l s  11111 5 000 000 fr auf
11 000 000 f r. Dio Erhohung kann in einem oder mehreren 
Abschnitten erfolgen, insgesamt sollen 50 000 neuo Akticn 
im Nennwerto von 100 fr ausgogoben werden. Gleichzeitig 
wurdo der Ver\valtungsrat ermiichtigt, neuo Schuldyer- 
schreibungen im Betrago yon 5 000 000 fr auszugeben, 
sobald dies erforderlich wird.*

Vgl. hierzu St. u. E. 1913, 6. Febr., S. 260.

Sociśtś Anonyme des Usines et Aclśries Allard in 
Mont-sur-Marchienne bel Charlerol (Belglen). — In  dem
ani 30. Jun i 1911 abgeschlossenen Geschiiftsjahre erziolte 
die Gesellschaft einen Reingcwinn von 506 908,48 fr, 
d. h. mehr ais doppelt soviel wio im vorhergehcnden 
Jah re  (231 060,71 fr). Der Betrag wird zu Abschreibungen 
verwendet. Das gunstigo ErgobnLs schreibt der Yer- 
waltungsberieht, der uns etwas Tcrspiitet zugeht, zum 
Teil dor stiindigen Besserung des Eisenmarktes, ins- 
besondere aber auch der Vcrvollkommnung der Bctriebs- 
einrichtungen und der Organisation zu. Im Laufe des 
Jahres wurden dio Ausdehnungsarbeitcn des Werkes zu 
Endo gefilhrt: insgesamt wurden hierfOr 795 791,81 fr 
yerausgabt. Fcrner ha t dio Gesellschaft ilire Beteiligung 
an dem franzosisclien Zweiguntemehmen in Blanc- 
Misseron yergroBert.

Soclćtć Anonyme Belge des Tóleries de Konstanti- 
nowka (RuBland). — Die Gesellschaft erzielte in dcm am 
30. September 1912 abgeschlossenen Geschaftsjahro 
einen Rohgewinn von 2 346 570,28 fr. Hicrvon gehen ab 
70 997,22 fr  allgemeine Unkosten, 247 641,19 fr Rtick- 
stollungen fiir Abgaben und Patente in Bolgien und RuB- 
larid, 42 500 fr fiir Schuldverschreibungszinsen und 
29 002,81 fr ftir Abschreibungen auf zweifelhafto For- 
dorungen. Von den som it zur VerfUgung stehenden
1 956 429,06 fr werden 420 000 fr zu Abschreibungen auf

die Anlagen vcrwendet, 78 658,95 fr der gesetzlichen Rtlck- 
lago zugcfiihrt, 129 721,25 fr Tantiomen an den Auf- 
sichtsrat vergQtet, 104 266,20 fr zu Tantiemcn und Bc- 
lohnungon an die Angestcllten benutzt, 980 000 fr Divi- 
dende (14% ) auf 7 000 000 fr Akticn und 240 000 fr 
Diyidendo (90 fr f. d. Alttio) auf 2500 GenuBschcinc ver- 
glitct, so daB noch 3782,66 fr auf neue Rcchnung vorge- 
tragen werden konnen. Das Ergobnis wtirde nach dem 
Berichto des Verwaltungsrates noch gUnstiger ausgefallcn 
Bcin, wenn der Betrieb nicht durch einen yierzelintiigigen 
Ausstand und besonders durch den Roheisenmangel zu 
leidcngehab thatte . D aderH ochofcn erst imlctztenTeile 
des Berichtsjahres angeblasen wurde, leonnto er nur wenig 
zu den Ergebnissen bcitragen. Der Ofen, der zur yollsten 
Zufriedenheit arbeitet, liefert das fldssige Roheisen an 
das Stahlwcrk, wcdurch dieses in den S tand gesetzt wird, 
scine Erzeugung zu vergroBern und dio Selbstkosten zu 
ermiiBigen. Dio Erweitcrungsarbciten im Stahlwcrk, 
dio eine gcwisse Storung des Betriebes m it sich brachten, 
sind zu Ende geftihrt. Da das Stahlwcrk trotzdem noch 
nicht imstande ist, dio yon den Walzwerken benotigte 
Menge yon Rohblocken zu liefern, h a t sich dio Yerwaltung 
cntschlossen, das Stahlwcrk durch den Bau eines yierten 
Martinofcns zu yerstiirken. Die Gesellschaft erwarb am 
Endo des Jahres die Grube von Tschervonnaia zum 
Preise yon 520 000 fr.

Bueherschau.
Y ic r e n d e e l, A ., Professor an der Universitat. in 

Lowen: Der Vierendeel-Trdger. Scine Berech- 
nung und Konstruktion. Deutsch von 'Siy[.=Qng. 
W ilh e lm  M ertens. Dusseldorf: A. Bagcl 1912. 
(2 BI., 51 S.) 8 0 (4 °). 2 M

Das nach seinciu Erfinder mit dom Namcn Yierendecl- 
trager belegto diagonalloso Fach werk beginnt seit dem

W ettbewerb um dio d ritte  Kolner Rhcinbruckc das 
Interesse n icht allein der Fachleute, sondern auch der 
Architekten und zuletzt gar der Laicn zu bcschaftigen. 
W ahrend Architekten und Łaien yon der iisthetischcn 
W irkung dieser Triigerart eingenommen sind, filhren Fach- 
leuto auch noch statischo Momento fiir sie ins Feld. Es 
fehlt freilich auch an Bolchen nicht, dio gegen den 
Yierendeeltrager yon statischen und mehr noch konstruk- 
tiyen Gesichtspunktcn aus Bedenkcn erheben und ihn
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dera jetzt gcbriiuchlichen Dreiecksystem gegen U ber durch- 
aua nicht fiir Uberlcgon halten. Augenblicklich wird ein 
Kampf fiir und wider gofilhrt; der Sohiedsspruch bleibt 
letzten Endes der geschiehtliehen Entwieklung yorbe- 
halten.

Der Erfinder dieses Systems, der sich in der Ueber- 
setzung seiner BroschUro an den deutschen Leserkrcis 
wendet, vcrdient aus mehr ais einem Grundo gehort zu 
werden. Abgesehen davon, daB er cin weit tiber dio 
Grenzen seines Vaterlandes bekannter Fachmann ist, 
koiiimt ihm auch das Vcrdienst zu, nicht alleili dio Theorio 
jener Triigerart cntwickelt, sondern auch dio ersten und 
meisten Bauwerke seines Systems ausgefuhrt zu haben.

Allen, dio in knapper Form das theoretische und 
praktischo Wissen Uber den Vierendccltrager aus erster 
Hand nehmen wollen, sei dio BroschUro Vierendee)8 
empfohlen. F. Czech.

Eisenbahn - Frachtentarij fiir Eisen und Slahl des 
Speziallari/s II. in Wagenladuńgen von mindestens 
10COD kg im Yerkehr m it deutscheu und luxcm- 
burgischcn Stationen. Hrsg. vom S ta l i lw c r k s -  
Verband, Akticngcscllschaft in Dusseldorf. 
Dusseldorf: Selbstverlag des Hcrausgebers 1913. 
(X, 4G0 S.) 4 ° . Geb. 16 J l .

Das durch einen (kostenlos boigegebenen) Nachtrag auf 
denheutigen Stand der Tarifo gebrachto W erk enthiilt nebon 
rielcn anderen schatzenswerton Angaben etwa 467 000 
unter Borttcksichtigung der Ausnahmctarifo und der 
zahlreichen yorteilhaftesten Umkartierungsmoglichkciton 
ausgcrechneto Fraehtsiitzo von don 55 wichtigsten deut
schen und luscmburgischen Eisenversandstationon. Ftir 
dio groBe Anzahl von Vcrkclirsbeziehungen, fiir dio 
direkto Frachten in den amtlichen Tarifen nicht bestehen, 
sind dio aus den notwendigen Umbehandlungen sich 
ergebenden billigsten Gesamtfrachten angogoben. In 
selir violen anderen Fallen haben dio durch Umkartiorung 
mit Benutzung von Ausnahmetarifen zu orzielenden 
niedrigsten Gesamtfrachten an Stello der in den amtlichen 
Tarifen angegebenen hoheren direkten Frachten Aufnahmo 
gefunden. Hierdureh erhiilt der Tarif fiir dio Eisenindustrie 
und den Handel hesonderen Wert. Fiir den Ausland- 
ferkebr enthiilt der Tarif dic Ausfuhrsatzo nach don 
belgischen und niederliindischen Seehiifen sowie den 
Donauumschlagplatzen, auBerdem dio Transitfraehten 
nach Oestcrreich-U ngarn und den unteren Donauliindcrn. 
Hcrvorzuheben ist neben dem umfassenden Inhalto dos 
Werkes der Umstand, daB samtlicho Tarifsatze ohno 
weiteres abgelesen werden konnen. Auf dem Sonder- 
gebiete, fiir das der Band bestim m t ist, darf er dio ersto 
Stelle beanspruchen.

Femcr sind der Redaktion folgendo Werke zu- 
gegangon:

Mhandlungcn au3 ckm volkswirtschaftlichen Setninar der 
Technischen Hochschule zu Dresden. Hrsg. von R o b e r t  
W u ttk e . Munchen und Loipzig: Duncker &  Kum- 
biot. 8°.

H. 4. G o lle r t ,  Sr.-^ng. O sw a ld : Eisen  und Alt- 
eisen in  ihren technischen und wirtschaftlichen Be
ziehungen. 1912 (2 BI., 78 S.) 2,50 Jl.

B uchner, G eo rg , selbstandiger offentlicher Chemiker 
(Munchen): Eleźtrolytische MetaUdbscheidungen. An- 
gowandte Elektrochemie (Galvanostegie und Galyano- 
plastik). Wissensehaftliches und praktisehea Handbueh 
far Galvanotechnikcr, Chemiker, Gewerbetreibende, In- 
dustrielle usw. Mit 9 Textabb. Berlin W .: M. Krayn 
1912. (XI, 203 S.) 8°. 6 M., geb. 7,50 Jl. 

r- ‘fcnbahn-Tcchn ik, D ic, der Gegenwart. Unter Mitwirkung 
von A b t, Luzem; tB a th m a n n ,  Stettin , [u. a.] hrsg. 
v°n B a r k h a u s e n ,  Geheimcm Regierungsrate,
Professor der Ingenieurwlssenschaften a. D., Hannover, 
®I-'3n0- B 1 u m , Wirklichem Geheimem Baurate, Berlin,

C o u r t in ,  Oberbaurate, Karlsruho, v o n  W eiB , Mini- 
stcrialrate, Munchen. W iesbaden: C. W. Kreidel’s Ver- 
lag. 4° (8°).

Bd. 1. D a s  Eiscnbahn-Maschinenwescn der Gegenwart. 
Hrsg. von 5Sr.«3ll{l- B a rk h a u s e n ,  B lu m ,
C o u r t in ,  v o n  W eiB. E rster Abśehn.: Dio Eisenbahn- 
fahrzeugo. 1. Teil: Die Lokomotiven. l.IIiilfte . 3.,um - 
gearb. Aufl. Bearb. von B a u m a n n , Karlsruhe; 
C o u r t in ,  Karlsruhe; D a u n e r ,  S tu ttgart; G o lsd o rf ,  
Wion; H a m m o l, Mdnchon; K i t t e l ,  S tu ttgart. Mit 684 
Textabb. u. 11 lithogr. Taf. 1912. (XVI, 574 S.) 24 M .

Das groBangelegte Werk, das m it dem vorlicgon- 
don Bando in neuer Auflage zu erscheinen beginnt, will 
eino moglichst umfassonde, dabei aber dooh tlber- 
sichtlicho Darstellung vom heutigen Stando der Eisen- 
bahnteolinik geben und zerlegt zu diesem Zweoko den 
ganzen Stoff in vier H auptabschnitte: Das Eisenbahn- 
Masohinenwesen, don Eisonbahnbau, den Eisenbahn- 
Betrieb und dio Eisenbahn-Unterhaltung. Von diesen 
Zweigen ha t sich gerade das Eiscnbahnmaschinenwesen 
in den letzten Jahrzohnten auBcrordentlich rasch ent- 
wiokelt; es liegt deshalb in der N atur der Sacho, daB 
auch dio jetzige Ausgabo des den Lokomotivcn gewid- 
meten TeUes des Gcsamtwerkes sich ais oino vollstiindigo 
Noubcarbeitung des Bandes oharakterisiert, m it der 
gleichzeitig eino erheblicho Zunahmo des Umfanges 
vorbunden gewesen ist. Hi

GraflTnann, II., ordontl. Professor an der Tcchn. Hoch
schule in Karlsruho i. B .: Aideitung zur Bereehnung 
einer Dampfmaschine. Ein Hilfsbuch fflr den Unter- 
rieht im Entwerfen von Dampfmasohinon m it 9 An- 
liiingcn allgemeineren Inhalts, 274 Fig. u. 1 Taf. 3. Aufl. 
Karlsruhe i. B .: C. F. Mflllersche Hofbuchhandlung 
m. b. H. 1912. (X II, 434 S.) 8°. Geb. 8,50 J l.

H iso , C h a r le s  R ic h a rd  v a n ,  and C h a r le s  K o n n o th  
L e i th :  The Gcoiogy of the Lalce Superior region. W ith 
49 pl. and 76 fig. (Monographs of the United States 
Goologieal Survoy. Vol. 52.) W ashington: Government 
Printing Office 1911. (641 S.) 4°. Gcb.

St Dieser Band bildet eino selir eingehendo Be
schreibung der Erzbezirko am Oberen Sec, dio z. Zt. allein 
nahezu s/» der in den Veieinigton Stac ten geforderten 
Eisenerzo liefern und deshalb m it vollcm Reclite dio 
besondoro Anfmerksamkeit yerdienen, dereń sio sieli
— nach der vor!iegenden umfangroichen, m it K arten, 
Plilnon u. Ansichten hervorragend ausgestatteten Mono- 
graphio zu schlieBen —  bei dom Geologisehen Amto der 
Vereinigten Staaten orfreuen. Nach einom kurzeń all- 
gomeinen Ueberblick Uber das Gobiet, auf das sich dio 
Abhandlung erstreckt, g ib t das zwoite Kapitel eine 
Geschiehto des Bergbaues und der dritte  Abschnitt eino 
Geschichto der Hand in Hand m it ihm fortachreitendcn 
Arbeit des Geologen in jonom Gebiete nebst umfassenden 
bibliographischen Notizcn. Das niichste Kapitel bo- 
handelt dio physikalischo Goographio des Gobietes. 
Daran schlieBen sioh eino Reihe von Kapitelu, in denen 
dio Geologie der einzelnen Erzbezirko am Oberen Seo 
nach allen Richtungen hin dargelegt wird. In getrennten 
Abschnitten worden alsdann sowohl dio Eisenerzo ais 
auch dio Kupfer-, Silber- und Golderzo in geologischer, 
m neralogischer und chemischer Beziehung gewUrdigt; 
dabei findet auch dio dcm EisenhUttonmann nahe- 
liegendo Frage, wio groB dio Eisenerzvorriite, dio am 
Oberen Seo nooh zur VerfUgung stehen, sind, und fflr 
welchen Zcitraum sie yoraussichtlich noch ausreichen 
dttrftcn, ihro fachmannischo Beantwortung. Das 
SchluBkapitel geht den fUr das Gebiet gemeinsamen 
geologisehen Bildungen nach und stellt Vergloicho 
zwischen den einzclnen Bezirken an. Das ist, ganz kurz 
angedeutet, der Inhalt des W erkes; ihn auch nur 
ęinigermaBen crschopfend -wiederzugeben, fehlt hier 
leider dor Raum, selbst wenn auf eine kritischo Wttrdi- 
gung des Gebotenen, die ohnehin nur ganz wenigen 
Spezialfachleuten moglich sein dUrfto, yon yornherein 
ycrzichtet wird. ig
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Yereins-Nachrichten.
V er e in  d eu tsch er  E isen hu tten leute .

Auszug aus der Niederschrift Uber die Vorstandssitzung 
am Samstag, den 22. Februar 1913, nachmittags 3 Uhr 
im Geschattshause des Vereins deutseher Eisenhutten

leute zu Dusseldorf.

A n w eso n d  s in d  d io  H H .: Kommerzienrat 'S r.^lig . 
h. c. I). So. S p rin g o rijim , A s th o w e r ,  Geh. 
Bau ra t B e u k e n b e rg , Dr. B e u m e r ,  Kommerzien- 
ra t B o k e r . Kommerzienrat B r t lg m a n n , Kommerzicn- 
ra t  K le in ,  Generaldiroktor M o ie r, Kommerzienrat 
R e u sc h , Direktor S a e f te l ,  D irektor S e h a lte n -  
b r a n d ,  2>r.«^ng. h. c. S c l i r o d te r ,  Geh. Kommerzien
ra t S e rv a c s , D irektor v a n  V lo te n , Direktor W ir tz ,  
ferner Sr.-^ltg. P e tc r s e n ,  L em ke.

E n ts c h u ld ig t  s in d  d io  H H .: B a a r e ,  B u e c k , D o- 
w c rg , $r.<5ng. h. e. G i l lh a u s e n ,  2 t.'3 "g - h .o .H a a r -  
r a a n n , L u e g , ®r.>3;ng. h. e. L ti rm a n n ,  Sr.-Jtig . h .e. 
M aeeo , 3>r.-3ng. h. c. M assen o z , M e tz , Sr-^ug. h .o . 
N ie d t ,  O sw a ld , R o o h lin g , ®r.«Qug. h. o. S o h u s te r ,  
S o rg o , U gó, V e h lin g , W o in lig .

Die T a g o s o rd n u n g  lautet:
1. Verteilung der Aemter im Vorstand.
2. W ahl der Rcchmmgsprttfer. Vorlageder Abrechnung 

fUr 1912.
3. Festsetzung des Voranschlages fiir 1913.
4. Festsetzung der Tage und Besprechung tlberdieTagcs- 

ordnung der Hauptyersammlungen im Jahrc  1913,
a) Frtthjahrsversammlung,
b) Herbstversammlung.

5. Verleihung der Carl-Lueg-Denkmttnze.
(!. Bcricht ttber Kommissionsarbeiten.
7. Verschicdenes.

Den Yorsitz ftthrt Hr. Kommerzienrat S p r in g o ru m . 
Dersclbe gedcnkt vor E in tritt in die Tagcsordnung 

des seit der letzten Vorstandssitzung erfolgten Hcim- 
ganges des Vorstandsmitgliedes H m . Geh. R ats W oy- 
l a n d ,  des frUhcrcn Yorstandsmitglicdcs Hrn. Geh. R ats 
T u li  und des Ehrcnmitgliedes H rn. J o h n  F r i tz .  Dio 
Yersammlung ehrt das Andenken der Vcrstorbenen durch 
Erheben von den Sitzcn.

Zu P u n k t  1 werden durch Zuruf gewahlt die H H .: 
Kommerzienrat S p r in g o ru m  zum Yorsitzenden, Geh. 
B aurat B e u k e n b e rg  zum 1. stellrertretenden Yorsitzen
den, Kommerzienrat N ie d t  zum 2. stelh-ertretendcn 
Vorsitzenden, 55t.*3itg. S c h r o d te r  zum KassenfUhrcr.

Ais Mitglieder des Yorstandsausschusses werden er- 
liannt die H H .: B e u k e n b e rg , B iu g m a n n ,  G i l l 
h a u s e n ,  N ie d t ,  R o u so h , S a e f te l ,  S c h a lte n -  
b r a n d ,  S p r in g o ru m , II. V e h lin g .

Zu P u n k t  2 -werden ais Rechmmgsprttfer fiir die 
Abrechnung 1913 wiedergewahlt die HH. V c h lin g  sen. 
und Kommerzienrat Z ieg lc r .

Darauf erstattet 3)r.*5lig. S c l iro d te r  Bericht aber die 
Abrechnung fttr das Jah r 1912.

Z u P u n k t  3 wird der Yoranschlag fiir das Jah r 1913 
abschlieBend m it 500 000 .fC in Einnahme und Ausgabo 
festgesctzt.

Zu P u n k t  4 wird beschlosaen, die niichste Haupt- 
yersammlung am Sonntag, den 4. Mai 1913, in der Stadti- 
schon Tonhalle zu Dusseldorf abzuhalten mit der folgenden 
Tagesordnung:

1. Gcs°baftliehe Mitteilungen.
2. Abrechnung fiir das Ja h r 1912, Entlastung der 

Kassenftthrung.
3. Verlcihung der Carl-Lueg-Denkmiinze.
4. Besprechung der in der letzten Hauptversammlung 

gehaltenen Y°rtrSge der HH. S o rg e  und Dr. W eis- 
k o p f  iiber Anreichern, Brikcttieren und Agglome-

rieren von Eisencrzen. Dio Besprechung soli ein- 
geleitet werden durch H m . Geh, R at Professor 
M a th e s iu s  m it einem Bcricht iiber seine Uńter- 
suehungen ttber dio Vorgango beim HocliofenprozeB.

5. Die Arbeitszeit in der GroBindustrie. Berichterstatter: 
Fiir den tcchnischen Teil Hr. Kommerzienrat Brttg- 
m a n n , fttr den wirtsehaftlichen Teil Hr. Dr. W olt- 
m an n .
Die Hcrbstversammlung soli am Sonntag, den 30. No- 

vember 1913, in Dusseldorf abgchalten werden.
Z u P u  n k 1 5 wird ttber dio Verleihung der Carl-Lueg- 

Denkmttnzo BcschltiB gefaBt.
Zu P u n k t  G berichtet Hr. 5)r.«Qng. P c to rs e n  ttber 

den S tand der Arbeitcn in den cinzelnen Kommissionen. 
D araus geht hervor, daB auf allen Gebietcn eine rege, er- 
sprieBliehe Tatigkeit herrscht.

Zu P u n k t  7. Dem Vorstand werden zugewahlt 
die HH. Bergwerksdirektor Bergassassor W in k h au s , 
Altenessen, und H uttcndircktor J a n t z e n , .  Wctzlar.

FUr die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(Die Einsender siad durch •  bczeichnet.)

D u isb e rg * , C .: Fortschritte und Próbleme der chemischen 
Industrie. Vortrag. (Aus der „Zeitschrift fiir ange- 
wandteChemie" 1913,Nr. 1.) Leipzig (1913). (32 S.) 8°. 

S c h e r in g , H ., und R. S c h m id t :  E in  emp/indłichet 
Vibrationsgalvanometer fiir niedrigc Frcguenzcn. (Jlit- 
teilung ausderPhysikalisch-TcchnischenReichsanstalt*.) 
(Sonderabdruck aus dcm „Archiy fiir Elektrotechnik" 
Bd. 1, II. 0.) Berlin 1912. (S. 254—258.) 4°.

Untersuchungen iiber die spczi/ische Warme. VI. Berech
nung von Atomwarmcn. Von W. N e r n s t  iind F. A. 
L in d o m a n n . — VII. Zur Berechnung chemischer 
Affinitaten. Von W. N e rn s t .  (Aus den „Sitzungs- 
berichten der Koniglicli PreuBischen Akademie* der 
W issenschaften" 1912, L II.) Berlin 1912. (S. 11G0 bis 
117G.) 8°.

Aenderungen der Mitgliederliste.
Arend, Dr. P., Dipl.-Chemiker, Vorstcher der Versuchs- 

anstalt der Stahlw., Dommeldingcn, Luxemburg. 
Bertelt, Robert, Ingenieur, London W C, Bloomsbury 

Street 38.
Kaiser, Ed. Wilhelm, Htittening. u. Chemiker, Rcinicken- 

dorf-West, Bcrlinerstr. 23.

N eu e  M itg lie d e r .
Fischnich, Peter, Walzwerks-Betriebsftthrcr u. Kalibreur 

der W estf. Stahlw., Bochum, W eiherstr. G3.
Forster, Friedrich, Bctricbsftthrcr der Walzw. der Deutsch- 

Lusemb. Bergw.- u. Htttten-A. G.,Differdingen,Lu.xcni- 
burg.

Hojrichlcr, Curt, Chefchemikcr der T ata  Iron and Steel 
Co., L td., Sakchi. B. N. R ., Britisch-Indien.

Hubner, Em il, Ingenieur d. Fa. Haniel & Lueg, Dttssel- 
dorf-Grafenberg, Grafenberger-Alleo 3G5.

Korfm ann, Heinrich, Geschiiftsftthrer d. Fa. Heinr. Korf- 
m ann jr., Maschincnf., W itten a. d. Ruhr.

Lndewig, Fritz, Ingenieur der Siegener A. G. fttr Eisen- 
konstr., Brttckcnbau u. Verzinkerei, Geisweid. 

Sch lin ie, Ernst, Direktor, Elbing, Hollander-Chaussee 20. 
Schmitt, H ans, Obering. u. Prokurist d. Fa. Deutseher 

Eisenhandel, A. G-> Berlin SW 19, Alte Jakobstr. 85-SG. 
Schulte, Felix, Ingenieur d. Fa. Heinr. Korfmann jr..

Maschinenf., W itten a: d. Ruhr.
Willmann, Hermann, Obering. u. Prokurist der Maschinen- 

bau-A.-G. Torm. Beck & Henkel, Kassel, Monchebcrg- 
strafie 30.

V e rs to rb e n .
Ilebelka, Anton, Obcringenieur, Wien. 27. 2. 1913.


