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W e l c h e  R o l l e  s p i e l t  d a s  M a n g a n o x y d u l  i m  g e f r i s c h t e n  E i s e n ?

V o n  P ro fe sso r W . H e i k e  in  F re ib e rg  i. Sa.

(M i t te i lu n g  aus  d e r  C h e m ik e rk o m m is s io n  des V e re in s  d e u ts c h e r E is e n h ü ttc u lc u te .)

I m allgem einen le g t m a n  im  M a rtin b e trie b o  k e in en  
W ert d a rau f, d e n  K o h le n s to ff  v o lls tä n d ig  au s 

dem E isen zu e n tfe rn en , w eil d ies fü r  d ie m e is te n  V e r
wendungszwecke des E isen s  n ic h t  n ö tig  is t  u n d  m a n  
ferner e rfah ru n g sg em äß  w eiß , d a ß  fü r  d ie  E rre ic h u n g  
dieses Zieles das B a d  ü b e ro x y d ie r t  w erd o n  m u ß , also 
einen solir e rh eb lich en  G e h a lt a n  E isen o x y d u l, dem  
gefürchteten F e in d e  des E is e n h ü tte n m a n n e s , b e s itz t, 
der zwar, w ie d ie n e u es te  Z e it u n s  bew iesen  h a t ,  in  
besonderen F ä lle n  d u rc h  A lu m in iu m zu sa tz  z iem lich  
vollständig u n d  o h n e  N a c h te il  fü r  d a s  E is e n  b e se itig t 
werden k an n . In d e sse n  m u ß  sich dieses kostsp ie lig e  
Verfahren a u f  b e so n d e re  v e re in ze lte  F ä lle  b e sc h rä n 
ken. Bei den  gew ö h n lich en  B e tr ie b sv e rh ä ltn iss e n  des 
Martinofens is t  e ine  u n te re ,  n ic h t  fü r  a lle  U m stä n d e  
übereinstim m ende G renze  v o rh a n d e n , u n te r  d ie  m a n  
den K ohlenstoff n ic h t  a u s  d em  B a d e  h e rau sz u ö x y d ie -  
ren verm ag. D e r G ru n d  k a n n  d a r in  g e su c h t w erd en , 
daß das en ts te h en d e  K o h le n o x y d  im  E ise n  löslich  is t, 
und daß n u n , ebenso w ie  S chw efe ld io x y d  a u f  K u p fe r  
unter B ildung  v o n  K u p fe rsu lfü r  u n d  K u p fe ro x y d u l, 
das K ohlenoxyd  a u f  E is e n  u n te r  B ild u n g  v o n  K a rb id  
und O xydul e in w irk t. M it a n d e re n  W o rte n : es s te ll t  
sich ein G leichgew ich t e in  v o n  d e r F o rm  
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Wir wollen a n  d iesen  G le ich g ew ich tszu stan d  ke ine  
weiteren E rö r te ru n g e n  k n ü p fe n  u n d  w o llen  a u ch  fü r 
unsere B e tra c h tu n g e n  d ie  L ö s lich k e it des K o h len 
oxydgases u n d  d en  d a d u rc h  b e d in g e n  G le ichgew ich ts
zustand a u ß e r B e tr a c h t  lassen . D a n n  k ö n n e n  w ir
uns die V e rlan g sam u n g  d e r R e a k tio n  ____________

F o 3 C +  E e  0  — 4 E o  +  C O ,

■die einem S tills tä n d e  n a h e k o m m t, in  fo lg en d er W eise 
■erklären.

Die E in w irk u n g  v o n  E isen o x y d u l o d er irg en d 
einer an d eren  S a u e rs to ffv e rb in d u n g  a u f  d a s  E is e n 
karbid s te llt m a n  sich  v o r  a ls eine F o lg e  des in  be id en  
Stoffen h e rrsch en d en  D isso z ia tio n sd ru ck es  d e r m it 
einander reag ieren d en  E le m en te . J e  g rö ß e r d ieser 
Druck, in  u n se rem  F a lle  des S a u e rsto ffs  im  O x y d  
und des K oh lensto ffs im  K a rb id , u m  so le b h a f te r  is t 
die R eak tion . N u n  e rle id e t d ieser D ru c k  eine u n te r  
U m ständen e rh eb liche  V e rän d e ru n g , je  n a ch d e m  der 
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zerfa llen d e  S to ff  fü r  sich  se lb s tä n d ig  in  e in e r b e 
so n d e ren  P h a se  v o rh a n d e n  is t  oder m it  e inem  
a n d e re n  S to ffe  e ine  gem ein sam e L ö su n g  b ild e t. H ie r  
is t  d e r D isso z ia tio n sd ru c k  g e rin g e r a ls  d o r t .  I n  e in e r 
L ö su n g  w ied eru m  h ä n g t  d e r  D isso z ia tio n sd ru ck  
w e sen tlich  v o n  d e r K o n z e n tra tio n  ab , in d em  er in  
e in e r v e rd ü n n te n  L ö su n g  g e rin g e r is t  a ls  in  e in e r 
k o n z e n tr ie r te n .

A ls e in  leh rre ich es u n d  e in leu ch ten d es B eisp ie l 
d a zu  e rö r te r t  R . S c h e n c k 1) das V e rh a lte n  des S a u e r
sto ffs zu  geschm olzenem  S ilber. D e r D isso z ia tio n s
d ru c k  des S au e rs to ffs  im  S ilb ero x y d  A g.,0  b e trä g t  
bei 600° (a b so lu t)  360 a t ,  jed o ch  n u r  d a n n , w en n  das 
S ilb e ro x y d  a ls se lb s tän d ig e  P h a se  v o rh a n d e n  is t. 
G e h t es in  e ine  flüssige  o d e r fe s te  L ö su n g  ein , so e r
n ie d rig t sich  d e r D isso z ia tio n sd ru c k , u n d  u m  so m eh r, 
je  v e rd ü n n te r  se ine  L ö su n g  is t. W ä h re n d  es d em n ach  
sch o n  bei v e rh ä ltn ism ä ß ig  n ied rig en  T e m p e ra tu re n  

* v ö llig  u n b e s tä n d ig  is t ,  so lange  es e ine  P h a se  fü r  sich 
b ild e t, k a n n  es be i h ö h e ren  T e m p e ra tu re n  se h r w oh l 
b is zu  e in e r gew issen  G renze b e s teh e n , w en n  es in  
L ö su n g  is t .  I s t  es n u n  im  flü ssig en  S ilb e r gelöst, 
u n d  lassen  w ir  d ie  L ö su n g  e rs ta r re n , so e rfo lg t d ie  
E r s ta r r u n g  so, d a ß  z u e rs t  re in es S ilb e r a u sk r is ta ll i
s ie rt, w o d u rch  d ie  M u tte r la u g e  re ic h e r  a n  S ilb e ro x y d  
w ird . In fo lg ed essen  w ä c h s t d e r D isso z ia tio n sd ru ck  
des S au e rs to ffs , u n d  d as  S ilb e ro x y d  z e rfä ll t  zu m  Teil. 
A lsd a n n  b e o b a c h te t  m a n  d as  S p ra tz e n  des S ilb e rs .2)

1) P h y s ik a lis c h e  C he m ie  d e r  M e ta lle  1909, S. 116.
2) D a  ü b e r  d ie  L ö s u n g s v o rh ä ltn is s o  des S ilb e ro x y d s  

im  S ü b e r n ic h ts  G enaues b e k a n n t is t,  h ab e  ic h  d ie  D a r 
s te l lu n g  S ch e ncks  b e ib e h a lte n . D a s  S ilb e ro x y d  k ö n n te  
s ic h  indessen  a b e r a u c h  g a n z  ä h n lic h  d o m  M a n g a n o x y d u l 
v e rh a lte n , v o n  d e m  s p ä te r  d ie  R e d e  se in  w ird .  D a n a c h  
w ä re  das  S ilb o ro x y d  im  gesch m o lzen e n  S ü b e r lö s lio h , u n d  
z w a r  u m  so m e h r, je  h ö h e r  d ie  T e m p e ra tu r  is t .  K ü h l t  n u n  
m e h r  o d e r w e n ig e r  h o c h  ü b e r  d e n  S c h m e lz p u n k t e rh itz te s  
S ü b e r a b , so w ir d  d ie  L ö s l ic h k e it  f ü r  se in  O x y d  g e r in g e r. 
D ieses s c h e id e t s ic h  z u  e in e r  s e lb s tä n d ig e n  ( flü s s ig e n ) 
P hase  a us , w o d u rc h  d e r  D is s o z ia t io n s d ru c k  des S a u e rs to ffs  
so g e w a lt ig  s te ig t ,  d aß  es im  A u g e n b lic k  d e r  A b s c h e id u n g  
z o r fä ü t.  W i r  -w orden so besser d e r E r fa h ru n g  g e re c h t, das  
d ie  G e fa h r des S p ra tz e n s  m i t  s te ig e n d e r T e m p e ra tu r  z u 
n im m t .  A u c h  a n d e re  E rs c h e in u n g e n  lasson s ic h  m i t  
m e in e r  A n n a h m e  ü b e r  das  V e rh a lte n  des S ü b e ro x y d s  z u m  
flü s s ig e n  S ü b e r g u t  v e re in ig e n , so besonders  d ie  T a ts a c h e ,
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W en n  n u n  in  u n se rer R e ak tio n

F e aC +  F c O  - >  4  F e  +  CO 

ein  S tills ta n d  e in g e tre ten  zu  se in  sch e in t, so dü rfen  
w ir sagen , d aß  bei de r s ta rk e n  V erd ü n n u n g , in  der 
sich  die be id en  lin k s s teh en d en  S toffe  im  flüssigen 
E isen  b e finden , d e r D isso z ia tio n sd ru ck  n ic h t au s
re ich en d  ist, u m  eine e in igerm aßen  schnelle R eak tio n  
herb e izu fü h ren .

M an k a n n  n a tü r lic h  z u r  E rk lä ru n g  auch die 
M assenw irkung  h e ran z ieh en , ich  h ie lt a b e r m it B ezug 
a u f  das F o lg en d e  jen e  E r lä u te ru n g  fü r besser ange
b ra ch t.

D en n  n u n  k o m m t das B em erkensw erte . G eben 
w ir zu e inem  E isen , das sich in  e inem  solchen Z u
s ta n d e  b e fin d e t, z. B . zu m  Zw ecke der D eso x y d a tio n , 
M angan  in  irgendw elcher F o rm  h in zu , so t r i t t  eine 
m eh r oder w en iger leb h a fte  K o h len o xyden tw ick lung  
au f. D a  das M an g an  im m er als ziem lich kolilen- 
stoffrcicho E isen m an g an leg ie ru n g  zu g esetz t w ird , so 
h a t  m a n  sich  die K o h len o x y d en tw ick lu n g  bis je tz t  
s te ts  a ls eine Fo lge  de r d u rch  den  Z u sa tz  dieser 
L eg ieru n g  h e rb e ig e fü h rte n  K o h len sto ffv crm eh ru n g  
des B ad es v o rg e s tc ll t1).

Ic h  g laube  ab e r, d aß  es v iele Fachgenossen  g ib t, 
denen  gleich m ir  Zw eifel a n  de r R ich tig k e it dieser 
E rk lä ru n g  au fg estieg en  sind . B e n u tz t m a n  als Z u
sa tz  TO prozcntiges F e rro m an g a n  m it rd . 7 %  K o h len 
sto ff u n d  e r te il t  dem  B ad e  e inen  G eh alt von  0,2 bis 
0 ,3  %  M angan , so v e rm e h r t sich d a d u rch  der K ohlcn- 
s to ffg ch a lt u m  0,02 bis 0,03 % . D aß  eine so geringe 
V erm eh ru n g  eine so s ta rk e  R e ak tio n , w ie m an  sie 
h ä u fig  b e o b ac h te t, v e ran lassen  k ö n n te , d a rf m a n  
doch  w ohl m it  g u tem  G ru n d e  als unw ah rsch ein lich  
bezeichnen.

Ic h  g laube , d aß  ich  Ih n e n  eine bessere  E rk lä ru n g  
geben  k a n n , w obei w ir  u n s  a u f  dem  sicheren  B oden  
d e r W issen sch aft befinden . V erse tzen  w ir die L ösung  
v o n  E isen  u n d  E isen o x y d u l m it M angan , so b ild e t 
sieh  M an g an o x y d u l, das im  E isen , w enn  au ch  b e 
g re n z t, löslich is t. E s  f in d e t deshalb  n eb en  d e r 
R e ak tio n
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au ch  folgende s t a t t
M n O  +  F e  —> F e O  +  M n ,

daß  das S p ra tz e n  u n te r  U m s tä n d e n  soga r e r fo lg t , w en n  
das M e ta ll  s ich  n o c h  in  v ö ll ig  flü ss ig e m  Z u s ta n d e  b e fin d e t, 
u n d  daß  m a n  das S p ra tz e n  d u rc h  langsam e, g le ich m ä ß ig e  
A b k ü h lu n g  d e r  g esa m ten  S ilb e rm en g o  ganz v e rh ü te n  k a n n . 
I c h  d a r f  desha lb  w o h l m e in e  A n n a h m e  a ls  d io  r ic h t ig e re  
ansehen. W i r  h ä t te n  a ls d a n n  in  d em  S p ra tz e n  e in  v o l l 
s tä n d ig e s  x tn a lo g o n  zu  d e r  s p ä te r  zu  s c h ild e rn d e n  K o h le n 
o x y d e n tw ic k lu n g  im  flü s s ig e n  E isen .

’ ) D ie  B e tra c h tu n g e n  g e lte n  n a tü r l ic h  a uch  fü r  das 
W in d fr is c h v e r fa h re n . D e n n  w e n n  cs a u ch  in fo lg e  d e r 
E ig e n a r t dieses V e rfa h re n s  m i t  H i l f e  d e r in  d em  B a d e  
e rzeug ten  re ich e n  M engen  v o n  E is e n o x y d u l le ic h te r  ge
l in g t  a ls  im  M a r tin o fe n , den  K o h le n s to ff  n ahezu  v o ll 
s tä n d ig  zu  ve rb re n n e n , so w ir d  d o ch  dieses Z ie l g a r  n ic h t  
a n g e s tre b t, u n d  w o  e r u n te r  e in e  gew isse G renze  g e ko m m e n  
is t,  s u c h t m a n  se inen G e h a lt w ie d e r d u rc h  S p iege le isen
zusa tz  zu  e rhöhen. E s  is t  d esh a lb  im m e r  so v ie l  K o h le n 
s to f f  vo rha n d en , daß  K o h le n o x y d b ild u n g  e in tre te n  k a n n .

die zu  e inem  G le ich g ew ich tszu stän d e  fü h ren  müssen 
v o n  d e r  F o rm

F e O  +  M n  M n O  +  F e . >

D ie  G le ich g ew ich tsk o n stan te  la u te t ,  w en n  w ir dio 
K o n z e n tra tio n  des E isen s a ls k o n s ta n t  ansehen: 

[M n O ] _

[F e O ] • [M n ]

D ie  b e id en  le tz te n  G le ich u n g en  g eb en  u n s  wichtige 
A ufsch lüsse  ü b e r  d ie  D eso x y d a tio n sv erh ä ltn isse .

1 . D ie  L ö s lich k e it des M an g an o x y d u ls  is t ge
rin g er a ls die des E isen o x y d u ls  u n d  a ls  F u n k tio n  der 
T e m p e ra tu r  w esen tlich  a b h än g ig  v o n  d e r  T em peratur 
des E isen b ad es . B ild e t sicli m e h r  M ang an o x y d u l, als 
d as B a d  lösen  k a n n , so w ird  es ab g esch ied en  u n d  geht 
in  d ie Sch lacke. D as h e iß t :  jo  n ied rig e r die Tempe
r a tu r ,  u m  so g e rin g er is t  d ie K o n z e n tra tio n  von ge
lö s tem  M a n g an o x y d u l im  E isen , u m  so niedriger ist 
n ach  d e r le tz te n  G le ichung  a b e r  a u c h  bei gegebenem 
M a n g an g eh a lte  d e r G e h a lt d es E isen s  a n  E isehoxydul. 
M an  e rk e n n t, w elche w ich tig e  R o lle  d ie  T em p era tu r 
bei d e r E n tfe rn u n g  d e r  O x y d e  a u s  d em  E isen  spielt. 
A u ch  no ch  in  de r B ez ieh u n g  is t  d ie  T e m p e ra tu r  von 
B e d eu tu n g , d aß  d ie R e a k tio n
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ex o th e rm  is t, also d ie B ild u n g  v o n  M an g an o x y d u l bei 
de r T em p era tu re rn ied r ig u n g  g e fö rd e rt w ird .

2 . U eb er d en  E in f lu ß  des M an g an g eh a ltc s ist 
fo lgendes zu  sa g e n : I s t  d e r  M a n g a n g ch a lt hoch, so

is t  a u c h  das V e rh ä ltn is  ffro ß ; cs v e rk le in e r t sich 
F e  O ö  ’

a b e r  m it  ab n eh m en d e m  M an g a n g eh a lte . D a rau s  geht 
h e rv o r, d a ß  u m  so m e h r  S a u e rs to ff  in  F o rm  von un
löslichem  M a n g an o x y d u l au s  d em  E ise n  entfernt 
w ird , je  h ö h e r  de r M an g a n g ch a lt is t.

3. B ei re ich em  E iscn o x y d u lg e h a lto  b ilden  sich 
a u ch  g ro ß e  M engen v o n  M an g an o x y d u l, voraus
g e se tz t, d aß  de r M a n g a n g ch a lt au sre ic h en d  hoch ist. 
D e r G e h a lt a n  O x y d u lv e rb in d u n g e n , d e r im  Bado 
v e rb le ib t, is t a b h än g ig  v o n  d e r T e m p e ra tu r  u n d  dem 
n o ch  v o rh a n d e n e n  M a n g an g eh a lte  des E isens.

D iese d re i F a k to re n , dio T e m p e ra tu r , d e r  M angan- 
u n d  de r u rsp rü n g lich e  E isen o x y d u lg e h a lt, s in d  also 
m aß g e b en d  d a fü r, ob u n d  w iev ie l M anganoxydul 
sich aus d em  E isen  a ls  d a r in  u n lö slich  abscheidet. 
D as ausgesch iedene  M a n g a n o x y d u l h a t  zweifellos bei 
d e r T e m p e ra tu r  des g e frisch ten  E isen s  eine flüssige 
F o rm , so d aß  w ir  zw ei flüssige  P h a se n  m ite inander 
im  G leichgew ich t h a b e n , d ie sich  zufo lge ih re r  spezi
fisch en  G ew ich te  n a c h  M ö g lich k e it tre n n e n . H ier 
sei noch k u rz  e rw äh n t, d a ß  d ie  n e u g eb ild c tc  oxydische 
P h a se  n och  a n d e re  S to ffe , z. B . E isen o x y d u l oder 
Su lfid , in  m e h r  o d er w en ig er g ro ß e n  M engen ent
h a lte n  k a n n , je  n ach d em  e ine g rö ß e re  o d e r geringere 
L ö slich k e it d a fü r  v o rh a n d e n  is t.

W ir  k o m m en  a u f  u n se re  R e a k tio n  

F c jC  +  F e  O — > 4  F e  +  CO 

z u rü ck , d ie  a u s  d en  n ä h e r  d a rg e leg te n  G rü n d en  zum 
S tills ta n d  g ek o m m en  w a r. S e tze n  w ir  dom  E isen  nun 
M an g an  h in zu , so b ild e t sich  M an g an o x y d u l, und
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zwar bildet sicli fa s t  in  a llen  F ä lle n , w en n  d as  E isen  
nicht ga r zu  he iß  is t ,  se lb s t bei v e rh ä ltn ism ä ß ig  
niedrigem M a n g an g eh a lte  so v ie l, d a ß  sich  e in  T eil 
als unlöslich au ssch eid e t. D a  h a b e n  w ir d e n  A u g en 
blick, wo m it dem  A u f t t re te n  des M an g a n o x y d u ls  als 
besondere P h a se  d e r D isso z ia tio n sd ru c k  des S a u e r
stoffs erheblich w ä c h s t,  w ä h re n d  er n o ch  k u rz  v o rh e r, 
solange das O x y d u l sich  in  L ö su n g  b e fan d , se h r 
klein w ar, u n d  d ie b is  d a h in  se h r t r ä g e  E in w irk u n g  
der O xydule a u f  die K a rb id e  w ird  lcb lm ft.

D aß das M an g a n o x y d u l e in e  h e rv o rra g e n d e  R olle  
bei der K o h le n o x y d b ild u n g  sp ie len  m u ß , e rk e n n t  
man aus einem  B e trieb sfa lle , d e n  ich  dem  B u ch e  
von C-. D ic h  m a n n  ü b e r  d e n  b as isc h en  H e rd o fe n 
prozeß e n tn e h m e 1). B ei d e r  B esp re ch u n g  d e r L u n k e r-  
und G asbildung b e to n t  D ic h m a n n , d a ß  d em  E isen - 
hü tten m an n  eine G asb ild u n g  im  F lu ß e isen  h ä u fig  
nicht unlieb  sei, w e n n  d ie  W e ite rv e ra rb e itu n g  d ie 
Möglichkeit b ie te , d ie  G a sh o h lräu m e  zu b ese itig en , 
indem dio W än d e  des H o h lra u m e s  m ite in a n d e r  v e r
schweißen. D e n n  in fo lge d e r E n ts te h u n g  d e r G as
hohlräum e k a n n  d e r  S c h w in d u n g sh o h lra u m , de r 
Lunker, n ic h t o d er docli n u r  in  g e rin g e r A u sd eh n u n g  
auftreten , de r fü r  den  B lock  w e it n a ch te ilig e r  is t  
als jene H o h lrä u m e , d a  seine  W ä n d e , a n g e h ä u f t  m it 
den P ro d u k te n  d e r S e ig eru n g , im m e r m ir  z iem lich  
m angelhaft m ite in a n d e r  v e rsch w eiß en . D a z u  sa g t 
Diclunaim: „W eich es F lu ß e isen , d as im  H e rd o fen  
aus m an g an rc ich cm  E in s a tz  ro tb ru c h fre i  h e rg e s te ll t  
wurde m u l ohne  M a n g a n zu sa tz  ab g es to c h en  w ird , 
vergießt sich w ie  e in  M e tall, d a s  Z u sä tz e  v o n  A lu 
minium oder S iliz ium  e rh a lte n  h a t  . . . .  D ie  B löcke 
werden den n  a u ch  d ich t, a b e r  sie h a b e n  e in en  t ie f  in 
das Innere  h in e in g eh en d en  S a u g tr ic h tc r  o d er L u n k e r , 
oder sie zeigen sch lech te  K ö pfe . D a h e r  g ib t m a n  a u ch  
solchem M eta ll g e rn  e in en  M a n g a n zu sa tz , u n d  m a n  
erkennt aus d e r W irk u n g  desse lb en  s te ts ,  d aß  a u ch  
dieses M etall S a u e rs to ff  e n th ä l t ,  u n d  z w ar in  so 
großer M enge, d a ß  a u ch  d e r K o h le n s to ffg eh a lt des 
zugeführten F e rro m a n g a n s  v o n  ih m  an g eg riffen  w ird . 
Denn n u n  t r i t t  be im  V erg ieß en  w ied eru m  d as  S p ie l 
in den K ok illen  a u f  u n d  b ew eis t, d a ß  K o h le n o x y d 
bildung erfo lg t ist. M an  e rh ä lt  d a n n  w ied er ta d e l
lose B löcke m it  g u te m  I n n e rn  u n d  g u te n  K ö p fen , 
aber m it der c h a ra k te r is tis c h e n  A n o rd n u n g  d e r u n 
schädlichen k le in e n  G a sb la sen .“

K an n  ta tsä c h lic h  d ie V e rm eh ru n g  des K o h lcn - 
stoffgchaltes d u rc h  den  M a n g a n zu sa tz  a ls d ie U r
sache der G a sen tw ick lu n g  an g eseh en  w erd en  ? D a n n  
m üßte doch im  O fen, wo d ie  T e m p e ra tu r  no ch  h o ch  
ist, die s tä rk s te  E in w irk u n g  zu  b em erk en  gew esen 
sein u n d  de r K o h len sto ff  b e im  E in tre ffe n  de r P fa n n e  
in der G ießhalle  n a h e z u  se in en  e rs te n  W e r t  w ied er er
reicht h ab en . W o h er d a n n  a b e r  d e r U n te rsch ie d  
der beiden E is e n a r te n  in  d e r G asen tw ick lu n g ! 
Völlig ungezw ungen  jed o ch  fo lg t d ie  E rk lä ru n g  au s  
dem gek en n zeich n eten  V e rh a lte n  des M angafioxydu ls, 
das sich je  n a c h  d em  M an g a n g eh a lte  des E isen s  in

*) Verlag Ju liu s  S p ringer, B erlin  1910, S. 184.

m e h r  o d e r w en ig er g roßer, M enge b ild e t u n d  sich  a ls 
b a ld  n a c h  d em  Z u sa tz e  o d er e rs t  s p ä te r  b e id e r T e m -  
p e ra tu re rn ie d r ig u n g  m e h r o d er w en ig er e isen o x y d u l
h a ltig  a u s  se in e r L ö su n g  au ssc h e id e t.

W e n n  es a u ch  n a c h  d e r  ob igen  D a rleg u n g  ü b e r  
d ie  V e rä n d e ru n g  des D isso z ia tio n sd ru ck es  se h r  w o h l 
im  B ere ich e  d e r  M ö glichkeit lieg t, d a ß  d a s  a u s  d e r 
L ö su n g  au sg esch ied en e  M a n g a n o x y d u l t r o tz  d e r  
s ta rk e n  V e rw a n d tsc h a f t  des S au e rs to ffs  u n d  M an g an s 
le ic h te r  d u rc h  K o h le n sto ff  zu  re d u z ie re n  i s t  a ls  d a s  
im  E ise n  g e lö s te  E isen o x y d u l, so h a t  do ch  e ine  E r 
sc h e in u n g  m ich  b e le h r t,  d a ß  b e i d e r K o h le n o x y d 
b ild u n g  no ch  ein  zw e ite r  U m s ta n d  m it  in  F ra g e  
k o m m e n  m üsse . V e rse tz t  m a n  n ä m lich  e in  ge
fr isc h te s  E is e n  m it  e in e r g rö ß e re n  M enge .von  M an g an , 
so d a ß  se in  G e h a lt e tw a  1 b is 1 ,5  %  h ä t t e  b e tra g e n  
m ü ssen , d e r  K o h le n s to ffg eh a lt d ab e i a b e r - a u f  e tw a  
0 ,2 %  e rh ö h t w ird , so v e rb re n n t  in fo lge d e r  D es
o x y d a tio n  zw ar in  k u rz e r  Z e it e ine  e rh eb lich e  M enge 
(e tw a  40 % )  d es M an g an s, d e r  K o k lensto ffgeha .lt i s t  
jed o ch  u n v e rä n d e r t  g eb lieben . D iesen  zw eiten  U m 
s ta n d  sehe  ich  n u n  d a r in , d a ß  u n te r  g ee ig n eten  B e 
d in g u n g en  sich  das M a n g a n o x y d u l n ic h t  a lle in  a u s  
d e m  E ise n  a b sc h e id e t, so n d e rn  g em e in sam  m it  E is e n 
o x y d u l. O h n e  d a ß  m a n  d ab e i a n  e ine ch em ische  V er
b in d u n g  zu  d e n k en  b ra u c h t ,  i s t  d a s  V e rh a lte n  in  e in 
fa c h s te r  W eise  d a d u rc h  zu  e rk lä ren , d a ß  d a s  n a c h  
dem  Z u sa tz  v o n  M a n g a n  n o ch  ü b rig  g eb lieb en e  E is e n 
o x y d u l sich  a u f  e in  zw eites L ö su n g sm itte l, d a s  au s  
se in er L ö su n g  m it  E isen  zu m  g ro ß e n  T eil a u sg e tre te n e  
flüssige M a n g a n o x y d u l, v e r te il t ,  e in  V o rgang , d en  
m a n  sc h lec h th in  w o h l a ls V e rsc h la c k u n g  b eze ich n en  
k a n n . I n  e in em  gew issen  Z e ita b s c h n itte  b ie te t  u n s  
d e r  P a rk e s -P ro z e ß  dasse lb e  B ild , n ä m lich  d a n n , w en n  
sich  das bei 5 00° C im  B lei g e lö s te  Z in k  im  flü ssig en  
Z u s ta n d e  bei d e r T e m p e ra tu re rn ie d rig u n g  a u s 
sc h e id e t; so w e rd e n  d u rc h  das Z in k  d e m  B lei das 
S ilb e r u n d  d as  G old  en tzo g en . D ie  R o lle  des Z inks 
ü b e rn im m t in  u n se rem  F a lle  d as M an g an o x y d u l. D a ß  
d ieses w eg en  d e r A e h n lic h k e it b e id e r  S to ffe  e in  w e it 
g rö ß e re s L ö su n g sv e rm ö g en  fü r  E is e n o x y d u l b e s itz t  
a ls  d a s  m eta llisch e  E is e n , i s t  le ic h t e in zu seh en ; des
h a lb  k a n n  a u c h  bei g ee ig n e ten  B e d in g u n g en  d ie  
K o n z e n tra tio n  des E ise n o x y d u ls  in  jen e m  zw eiten  
L ö su n g sm itte l  z iem lich  b e d e u te n d  se in , w o d u rch  
d a n n  n a tü r l ic h  a u c h  d ie  E in w irk u n g  a u f  d e n  K o h le n 
s to ffg e h a lt  des B a d es  g e s te ig e r t w ird .

W e n n  m a n  b isw eilen , u m  d e r G e fah r des R o t-  
b ru c h cs  zu  b eg eg n en , u n d  u m  d en  Z u sa tz  a n  D es
o x y d a tio n sm itte ln  in  d en  g ew ö h n lich en  G ren zen  z u  
h a lte n , d e r  S ch lack e  M an g an erz  zu fü g t, so h a t  dieses 
V e rfa h re n  in  d e r  H a u p ts a c h e  se ine  G ru n d la g e  d a r in , 
d a ß  m a n  d ie  L ö s lic h k e it d e r  S ch lack e  fü r  E isen o x y d u l 
e rh ö h t;  in fo lgedessen  v e r te i l t  sicli d a s  im  B a d e  ge
lö s te  E is e n o x y d u l m e h r  a u f  d ie  Sch lacke.

E in e n  w e ite re n  B ew eis d a fü r, d a ß  d as  M a n g a n 
o x y d u l a ls  L ö su n g sm itte l  fü r  E is e n o x y d u l a u f 
t r e te n  k a n n , l ie fe r t  R u  h i n  s ,  d e r  in  e in em  a u s -  
g e se ig e r te n , in  e in em  L u n k e rh o h lra u m e  eines 
F lu ß e isen b lo ck es g e fu n d en en  K u c h en  n e b e n  v ie l
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M a n g a n o x y d u l e tw a  2 5 %  E isen o x y d u l festg es te llt 
h a t 1).

So lche V erh ä ltn isse  sp ie len  n a tü r lic h  eine g roße  
p ra k tisc h e  R o lle  bei d e r D eso x y d a tio n , w eil m it  der 
A u fn a h m e  v o n  E isen o x y d u l d u rch  M anganoxydu l 
e in e  en tsp rech en d e  E rsp a rn is  a n  M angan  e in hergeh t, 
u n d  n u r  so s in d  d ie  g u te n  E rfa h ru n g e n  zu  b eg ründen , 
d ie  m a n  m it dem  Z u sa tze  v o n  geschm olzenem  F e rro - 
m a n g a n  g em ach t h a t 2). B e n u tz t m a n  festes F e rro - 
n ian g a n , so m u ß  es g e löst w erd en  u n d  erzeugt dabei 
z u n ä c h s t eine s ta rk e  ö rtlich e  A n re icherung  v o n  M an
g an , w o d u rch  d as g anze  E isen o x y d u l a n  d ieser S te lle  
re d u z ie r t  u n d  M an g an o x y d u l, frei v o n  E isen o x y d u l, 
a u s  d em  B ad e  abg esch ied en  w ird . V e rte ilt  sich d a 
gegen, w ie  bei flüssigem  Z u sa tze , das M angan  schnell 
u n d  g le ichm äß ig  im  E isen , so f in d e t k e ine  v o lls tän d ig e  
Z erlegung  des E isen o x y d u ls  a n  b e s tim m te n  S te llen  
s t a t t ,  u n d  d as a u s  dem  B ad e  a u s tre te n d e  M angan
o x y d u l is t  d u rchw eg  eisenoxydu lhaltig .

U e b e rh a u p t d rä n g en  sich h ie r  F ra g e n  au f, d ie  
w o h l eine e rn s te  P rü fu n g  v e rd ienen . Z u n äch st, ob 
d as  b ish e r ü b lich e  V erfah ren , d ie D eso x y d a tio n  m it 
e inem  einzigen Z u sa tze  d e r  M anganleg ierung  h e rb e i
zu fü h re n , das rich tig e  is t ,  oder ob es n ic h t w ir tsc h a ft
lich  v o rte ilh a f te r  is t, den  Z u sa tz  in  m eh re ren  T eilen  
zu  geben . M an h a t  dabei fo lgendes zu überlegen : 
D a  d as M an g an o x y d u l u m  so m eh r E isen o x y d u l au f- 
n im m t, je  m eh r  v o n  d iesem  im  B ad e  verb lieb en  is t, 
so m u ß  es unzw eck m äß ig  sein, seine M enge sogleich 
d u rch  e inen  g ro ß en  M an g an zu sa tz  a llzu seh r zu  v e r
k le in e rn ; so g roß  a lle rd in g s m u ß  d e r M an g anzusa tz  
im m er sein, d a ß  eine A b scheidung  v o n  M angan
o x y d u l e in tr i tt .  D as le tz te re  h ä n g t  a b e r  neb en  dem  
M angan- u n d  u rsp rü n g lich en  E isen o x y d u lg eh alte  
w esen tlich  v o n  d e r T e m p e ra tu r  a b , w ie frü h e r ein
g eh en d  e r lä u te r t  w o rd en  ist. Im  idea len  F a lle  w äre  
d esh a lb  das V e rfah ren  d e r  D eso x y d a tio n  so zu  
g e s ta lten , d a ß  das E isen  m it einem  e rs ten  T eilzusatze  
v e rseh en  w ird , d a n n  sow eit w ie m öglich  a b k ü h lt  
u n d  n u n  den  w e ite ren  Z u sa tz  in  e inem  oder m eh re 
re n  M alen e rh ä lt.

D a ß  diese A rbeitsw eise  n u r  d a n n  d ie  b e s ten  E r 
folge lie fern  w ird , w en n  d as F e rro m an g a n  in  flüssigem  
Z u stan d e  v e rw en d e t w ird , g e h t a u s  dem  O bigen ohne 
w eite res  h e rv o r;  ebenso se lb s tv e rs tän d lich  is t  es, d a ß  
sie  b esonders d a  a m  P la tz e  is t ,  wo m a n  e tw a  des 
Schw efels w egen gezw ungen  is t, dem  E isen  einen v e r
h ä ltn ism äß ig  g ro ß en  M an g an g eh a lt zu  erte ilen .

D e r zw eite  n ah eh eg en d e  G ed an k e  is t  de r, s t a t t  
das M ang an o x y d u l, das zw eite  L ö su n g sm itte l fü r  
E isen o x y d u l, d u rc h  d ie  O x y d a tio n  v o n  m eta llischem  
M an g an  im  B ad e  zu e rzeugen, M an g an o x y d u l oder 
m an g an o x y d u lre ich e  S toffe  m it  dem  E isen  in  in n ige 
B e rü h ru n g  zu  b rin g en , ein  V erfah ren , d as e inem  A us
sc h ü tte ln  zu  verg le ich en  w äre. K a n n  m a n  a u f  diese 
W eise das B a d  a u ch  n ic h t v o lls tän d ig  desoxydieren , 
so k a n n  m a n  a b e r  doch w oh l die D eso x y d a tio n  d a m it

*) L e d e b u r ,  H a n d b u c h  d e r E is e n h ü tte n k u n d e , V . A u f l . ,  
m .  A b t . ,  S. 233.

2) S t. u . E . 1911 , 24. A u g .,  S. 1 3 7 6 ; 7 . S e p t., S. 1460.

v erb illig en , in d em  m a n  bei d em  sp ä te re n  Z u sa tze  einen 
g e rin g eren  A b b ra n d  h a t .  In sb e so n d e re  da , wo man 
m it  e inem  h o h e n  E isen o x y d u lg e h a lte  zu  k äm p fen  hat, 
w ie b e im  W in d frisch en , k ö n n te  m a n  a u f  w irtschaft
liche  V o rte ile  re ch n en . D a s  V erm isch en  des M angan
ox y d u ls  o d er a n d e re r  g ee ig n e te r S to ffe  m it dem 
flüssigen  E ise n  k ö n n te  geschehen , in d em  m an  jene 
S to f fe .m it  m ö g lich st o x y d fre iem  E ise n  zu  schweren 
B r ik e tts  v e re in ig t, d ie  im  B a d e  u n te rs in k e n . Ob das 
V e rfah ren  ü b e rh a u p t  w ir tsc h a f tlic h  is t ,  w ird  in  erster 
L in ie  d a v o n  b e s tim m t, w ie es g e lin g t, d ie fü r das 
B r ik e t t  e rw ü n sch te  O x y d u lv e rb in d u n g  au s  M angan
erzen  zu  erzeugen , d e n n  e ine  h ö h e re  O xydationsstufe  
des M angans w ü rd e  n a tü r lic h  w ied er e ine  O xydation 
des E isen s z u r  F o lg e  h a b en .

U e b e r trä g t  m a n  d ie  g ew o n n en en  A nschauungen 
a u f  d ie  K o h le n o x y d b ild u n g , so e rk e n n t  m an , daß  das 
M an g an o x y d u l, w e n n  es a u c h  n ic h t  se lb st a n  der 
R e a k tio n  s ta rk  b e te ilig t  is t ,  d en n o ch  eine e rste  Rolle 
d ab e i sp ie lt, d e n n  e rs t  se ine  A b sch e id u n g  au s dem 
E isen  erm ö g lich t es, d a ß  a u c h  d as  E isen o x y d u l inner
h a lb  des E isen b a d es  e ine s tä rk e re  K o nzen tra tion  
g ew in n t.

N ic h t m in d e r w ich tig  is t  a lle rd in g s  d as  d ie  eigent
liche  O x y d a tio n  .ausführende  E isen o x y d u l, denn  von 
se in er M enge h ä n g t  es a b , ob d ie  K oh len o x y d en t
w ick lu n g  m eh r o d er w en iger le b h a f t  is t.

D ie  h ie r  e n tw ic k e lten  G ese tzm äß ig k e iten  sind 
n ic h t  n u r  bei d e r e ig en tlich en  D e so x y d a tio n , sondern 
a u ch  be im  W arm m a c h en  v o n  C h arg en  im  Siemens- 
M artin -O fen  b e ac h te n sw ert, w obei in  d en  m eisten 
F ä lle n  eine d as B a d  g u t  d u rc h m isc h en d e  G asentw ick
lu n g  v o n  E rfo lg  is t .  A m  h ä u f ig s te n  d ie n t d azu  wohl 
d e r  Z u sa tz  v o n  Spiegeleisen. H ie r  sei n u r  k u rz  darauf 
h ingew iesen , d a ß  m it  B ezug  a u f  d ie  G asb ild u n g  das 
S p iegeleisen  a u ch  v o m  th e o re tis c h e n  S ta n d p u n k te  die 
r ich tig e  Z u sa tz fo rm  is t ,  d a  n e b e n  d e r  V erm ehrung  
d e r K oh len sto ffm en g e  d e r  M an g a n g eh a lt n ic h t über
m äß ig  e rh ö h t w ird , e in  V o rte il, d e r  a u s  d em  früheren  
le ic h t h e rg e le ite t w e rd en  k a n n . Ob fü r  e in  ganz  p lan
m äß iges A rb e ite n  d ie  geg eb en en  F in g e rze ig e  beach
te n sw e rt sind , m öge d en  F a ch g en o ssen  in  d e r P rax is 
zu r E rp ro b u n g  ü b e rla ssen  b le iben .

D a  d ie  L ö slich k e it des M a n g an o x y d u ls  eine F u n k 
t io n  de r T e m p e ra tu r  is t ,  k a n n  es n ic h t  w undernehm en , 
d aß  bei d e r E rn ie d r ig u n g  d e r  T e m p e ra tu r , so beim 
E n tle e re n  des O fens u n d  in  d e r  P fa n n e , eine ständ ige 
K o h len o x y d en tw iek lu n g  s ta t t f in d e t ,  u n d  w en n  eine 
solche z u v o r bei b e so n d e ren  U m s tä n d e n  n ic h t  zu  be
m erk e n  w ar, so t r i t t  sie  m it  S ic h e rh e it bei de r Ab
k ü h lu n g  ein, z u m a l m it  d em  G ieß en  eine w e ite re  Auf
n a h m e  v o n  E isen o x y d u l v e rb u n d e n  is t ,  d ie  w iederum  
eine V erm eh ru n g  des M a n g an o x y d u ls  z u r  F o lg e  h a t. 
D ie  G asb ild u n g  bei d e r A b k ü h lu n g  in  d e r P fanne  
b ra u c h t  keinesw egs b eso n d e rs  le b h a f t  u n d  auffa llend  
zu  sein, d a  sieh d ie A b sch e id u n g  des M anganoxyduls 
u n d  d ie  d a m it  v e rb u n d e n e  E in w irk u n g  des d a rin  ge
lö s te n  E isen o x y d u ls  a u f  d a s  E is e n k a rb id  ja  n u r  all
m äh lich  v o llz ieh t. B e i e inem  s ta rk e n  T em p era tu r
s tü rz e  ab e r, z. B . w en n  h e iß es, se h r oxydulreiches
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Eisen in  eine w en iger g u t  v o rg e w ä rm te  P fa n n e  ab - 
gestochen w ird , k a n n  sie  so s tü rm isch  se in , d a ß  das 
Eisen in de r P fa n n e  s ta r k  a u fw a llt. H ie r  sche iden  
sich in ku rzer Z e it g ro ß e  M engen v o n  O x y d u l a u s .1)

W ird also d ie  G a sb ild u n g  d u rc h  d ie  sich  a b 
sondernden O x y d u le  h e rv o rg e ru fe n , so sp ie lt doch 
auch der K o h len sto ff eine n ic h t  zu  v e rn ach lä ss ig en d e  
Nebenrolle, d e n n  je  n a c h  se in e r M enge w ird  d u rc h  
ihn die L eb h a ftig k e it d e r  R e a k tio n  m it  b e e in flu ß t. 
Abgesehen d av o n , d a ß  d ie  H e ftig k e it  d e r R e a k tio n  
beim G ießen in  d ie  P fa n n e  z u  U n z u trä g lic h k e ite n  
führen k a n n , so b r in g t  sie  a u c h  eine V e rm in d e ru n g  
des K o h lensto ffgehaltes m it  s ich ; u n d  wo es g ilt, 
dem E isen eine b e s t im m te  M enge v o n  K o h le n s to ff  zu  
erteilen u n d  zu  e rh a lte n , m u ß  m a n  M itte l an w en d en , 
durch die eine V e rb re n n u n g  des K o h len sto ffs  n ach  
Möglichkeit v e rm ied e n  w ird . D a s  g esch ieh t, in d em  
man vor de r S te ig e ru n g  des K o h len sto ffg eh a lte s  d as 
Bad zunächst m it  F e rro m a n g a n  d e so x y d ie rt. D a n n  
aber g ib t m an  d ie  b e re c h n e te  M enge d e r Z u sa tz s to ffe  
meist in  he iß em  Z u s ta n d e  zu , in  d e r A b s ich t, a u f  
diese W eise d ie  O x y d a tio n  des K o h len sto ffs  h in ta n 
zuhalten. N ach  d e n  ob igen  D arleg u n g e n  m u ß  diese 
Arbeitsweise zw eifellos a ls  d ie  r ic h tig e  e rscheinen . 
Nimmt m an  n ä m lich  a n ,  d a ß  d as  B a d  v o rh e r  k e in es
wegs v o lls tänd ig  d e so x y d ie r t w o rd e n  is t ,  so  i s t  eine 
stärkere G asen tw ick lu n g  zu  e rw arte n , w e n n  d ie  S to ffe  
nicht in  he iß em , so n d e rn  in  k a lte m  Z u s ta n d e  zu- 
gesetzt w erden , w eil sich  in  d iesem  F a lle  d ie  T em p e 
ra tu r m ehr e rn ie d rig t u n d  ho ch  g e lö s te  O x y d u le  a u s 
geschieden w erden . Im  S o n d erfa lle , w en n  v o n  v o rn 
herein das E is e n  w en ig  E is e n o x y d u l e n th ä l t  u n d  d ie  
D esoxydation d em g em äß  v o lls tä n d ig e r  is t ,  b ra u c h t  
m an auch  den  k a lte n  Z u sa tz  n ic h t  zu  scheuen . Jedoch  
kom mt bei k a lte m  Z u sa tz e  nocli a ls  w e se n tlich  in  B e 
trach t, daß  d as  E is e n  u n te r  U m stä n d e n  n och  einige 
Zeit im  O fen v e rw e ilen  m u ß , u m  ih m  w ied er d ie  n ö tig e  
Tem peratur zu  geben , u n d  d a m it  d ie  O x y d a tio n  ge 
fördert w ird.

A nders a ls e in  s iliz ium fre ies E is e n  v e rh ä l t  sicli 
betreffs de r K o h le n o x y d b ild u n g  e in  so lches, d a s  n ic h t 
unw esentliche M engen  v o n  S iliz ium  b e s itz t. I n  ih m  
bilden sich z. B . b e im  G ieß en  eben fa lls  n e u e  O x y d a - 
tionserzeugnisse, u n d  zw ar in  d e r H a u p ts a c h e  S ilik a te , 
die im E isen  a u ch  a b g esch ied en  w erd en , d en n o ch  a b e r  
selbst bei re ich erem  K o h le n sto ffg e lta lte  n u r  w en ig  V er
anlassung z u r  K o h le n o x y d b ild u n g  geben . D ie  E r 
klärung d a fü r g ib t d ie  b e k a n n te  T a tsa ch e , d a ß  S ilik a te

D as s a u e rs to ffh a lt ig e  g eschm o lzene  S ilb e r  z e ig t 
genau d ie  n ä m lic h e n  E rs c h e in u n g e n . K ü h l t  es la n g sa m  
ab, so b em e rke n  w ir  k a u m  e tw a s  v o n  e in e r  G a s e n tw ic k 
lung, da d ie  je w e il ig  aus d e m  S ü b e r s ic h  a bsch e ide n d en  
Mengen v o n  S U b e ro x y d  (v g l.  E u ß b e m e rk u n g  S. 1) u n d  
deshalb a uch  d io  S a u e rs to f fe n tw ic k lu n g  g e r in g  s in d ;  k ü h l t  
es dagegen s c h n e ll a b , so sch e id e n  s ic li  in  d e r  Z e ite in h e it  
größere M engen  v o n  O x y d  aus, u n d  d io  p lö tz lic h e , h e ft ig e  
G ase n tw ick lu ng  h a t  e in  V e rs p r itz e n  v o n  M e ta ll  z u r  F o lg e . 
Das S p ra tzen  t r i t t  in  u m  so s tä rk e re m  M a ß e  a u f, je  h ö h e r 
die T e m p e ra tu r des gesch m o lzen e n  SUhers u n d  je  g rö ß e r 
seine M enge is t ,  w e i l  in  b e id e n  F ä lle n  d ie  M enge  des 
S ilbe roxyds s ic h  v e rm e h r t .  D ie  g le ic h e n  U m s tä n d e  s in d  
fü r  d io K o h lc n o x y d b ü d u n g  im  F lu ß e is e n  zu  b e a ch te n .

in fo lge ih res  g e rin g e ren  S a u e rs to ffd rn e k e s  sch w erer 
re d u z ie rb a r  s in d  a ls  d ie  re in e n  O xydu le .

D a ß  m a n  F e rro s iliz iu m  u n d  A lu m in iu m  b e n u tz t ,  
u m  d e n  bei d e r B e rü h ru n g  m it  d e r  L u f t  e rh ö h te n  
O x y d u lg e h a lt des E isen s  u n d  so m it a u c h  d ie  G as
b i ld u n g  zu  v e rrin g e rn , is t  b e k a n n t  u n d  soll n u r  d e r 
V o lls tä n d ig k e it  v regen e rw ä h n t w erd en .

E in e  a llb e k a n n te  E rsc h e in u n g  is t es, d a ß  bei dem  
F ü lle n  d e r G u ß fo rm  die G asen tw ick lu n g  im m er 
s tä rk e r  w ird ; d as i s t  gan z  n a tu rg e m ä ß , d a  e in e rse its  
die E isem n en g e  w ä c h s t u n d  m it  ih r  a u ch  die a n  
M a n g a n o x y d u l, a n d e rse its  a b e r  m it  d e r m m  sch n e ll 
fo r tsc h re ite n d e n  T em p e ra tu re rn ie d rig u n g  d ie  A b- 
se lie id u n g  des M an g an o x y d u ls  b e sc h le u n ig t w ird . 
In  d iesem  Z e ita b s c h n itte  h a t  m a n  se in  A u g en m erk  b e 
so n d e rs  a u f  d ie B lo ck k ö p fe  zu  w en d en , d a ß  sie n ic h t  
v o rz e itig  fe s t  u n d  g asu n d u rch lä ss ig  w erd en , ehe d ie  
H a u p tm e n g e n  v o n  M an g a n o x y d u l ab g esch ied en  s in d  
u n d  d a s  d a r in  g e lö s te  E is e n o x y d u l re d u z ie r t  o d er m it  
d em  M a n g a n o x y d u l im  E ise n  au fg estieg en  u n d  e n tfe rn t  
is t ,  so n s t m u ß  u n b e d in g t d ie  s ta rk e  G asen tw ick lu n g  
e in  S te ig en  des B lockes u n d  d ie  E n ts te h u n g  z a h l
lo se r H o h lrä u m e  im  o b e ren  B lo ck te ile  h e rv o rru fe n . 
A u ß e r d u rc h  m ö g lich ste  V e rm in d e ru n g  des O x y d 
g e h a lte s  v o r  o d er bei d em  G ießen  lä ß t  sicli d iesem  
F e h le r  b e im  G usse v o n  ob en  d u rc h  lan g sam es G ießen  
V orbeugen. S ch w ieriger lä ß t  e r  sich  be i s te ig en d em  
G usse  v e rm e id e n , d a  liie r u n te r  gew ö h n lich en  U m 
s tä n d e n , d . h . w en n  m a n  k e in e  b eso n d e ren  M aß 
n a h m e n  tr if f t ,  d e r  K o p f des B lockes, w eil er d as e rs te  
in  die F o rm  tr e te n d e  E isen  e n th ä l t ,  seh r b a ld  g as
u n d u rc h lä ss ig  w ird , u n d  zw ar u m  so f rü h e r , je  ge
rin g e r  d ie  A b m essu n g en  des B lockes sin d . D a ra u s  
w ä re  zu  sch ließ en , d a ß  m a n  n e b en  d e r T e m p e ra tu r  
d e n  O x y d u lg e h a lt so rg fä ltig e r b e h an d e ln  m u ß  a ls  
b e im  G usse v o n  oben , in sb eso n d e re  be i k le in en  
B löcken .

E in e  in  d iesem  e rs te n  Z e ita b sc h n itte  n a c h  dem  
G ießen  e in tre te n d e  s ta rk e  G a sen tw ick lu n g  is t  d ie 
fü r  den  B lock  b eso n d e rs  g e fäh rlich e , so fern  d e r K o p f 
n ic h t  so lan g e  offen  b le ib t, b is  das m it  M a n g a n 
o x y d u l au sg esch ied en e  E is e n o x y d u l e n tw ed e r re d u 
z ie r t  o d er, in d em  es a n  d ie  O b erfläche  s te ig t,  d e r 
E in w irk u n g  des K o h le n sto ffs  e n tz o g en  is t. A u ß e r 
d ieser G asen tw ick lu n g  i s t  in  e inem  zw eiten  Z e it
a b sc h n it te , d e r d ie  e ig en tlich e  E r s ta r ru n g  u m fa ß t ,  
e ine  w e ite re  U rsac h e  zu  e in e r S te ig e ru n g  d e r  G as
b ild u n g  v o rh a n d e n , d ie  w en ig er g e fäh rlich  is t ,  j a  
u n te r  U m stä n d e n , d ie  sch o n  f rü h e r  e rö r te r t  w o rd en  
sind , g e rad ezu  e rw ü n sc h t is t. H ie rb e i w erd en  a u ch  
H o h lrä u in e  e rze u g t, d ie  a b e r  n ic h t  regellos a u f  
d e n  g an zen  B lo ck  o d er a u f  e inzelne  T eile  d esse lben  
v e r te i l t  s in d , so n d e rn  sich  in  e in e r z iem lich  eng
b e g ren z te n  Z one v o rfin d en , d ie d e r B lo ck o b e r
fläch e  p a ra lle l  a u f  je d e r  B lo ck se ite  zu m  V o rsch e in  
k o m m t. S te ts  h a t  m a n  a b e r  b e im  D u rc h sc h n e id e n  
des B lo ck es fe s ts te llen  k ö n n e n , d a ß  d iese  Z one e inen  
a n  S e ig e ru n g sp ro d u k te n  re ic h e re n  K e rn  n a c h  a u ß e n  
h in  b e g re n z t;  sie sc h e in t also  m it  d e r S e ig eru n g  in  
u n m itte lb a re m  Z u sam m en h än g e  zu  s teh en . In  d e r
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T a t  is t  d ieser Z u sam m en h an g  leic lit au fzu k lären , 
w en n  w ir die H o ld ra u m b ild u n g  a u f  die N eub ild u n g  
v o n  K o h len o x y d  au s K a rb id  u n d  O x y d u l z u rü ck 
fü h re n . D ie S e igcrung  oder E n tm isc h u n g  k o m m t b e 
k a n n tlic h  so z u s tan d e , d aß  sicli bei dem  E rre ich en  der 
E r s ta r ru n g s te m p e ra tu r  ein  k o h len s to ffan n er M isch
k r is ta ll  b ild e t, w o d u rch  d ie  M u tte rlau g e  sich a n 
re ic h e rt  m it  Su lfid , K a rb id , P h o sp h id  u n d  a u ch  m it 
O xy d u l. D a  d ie E r s ta r ru n g  v o n  au ß en  n ach  innen  
sch ich tenw eise  fo r tsc h re ite t, w ird  die m it diesen 
S to ffen  an g ere ich e rte  M u tte rlau g e  n ach  in n en  ge
d rä n g t. A u ch  d as e tw a  ausgesch iedene M anganoxydu l, 
d as j a  in  flüssiger F o rm  is t ,  e rle id e t m it de r M u tte r
lau g e  diese O rtsv e rän d e ru n g . So e n ts te h t  infolge der 
ra sch e n  E r s ta r ru n g  de r ä u ß e re n  S ch ich ten  u n d  in 
folge de r e ig en artig en  K ris ta llisa tio n srich tu n g , du rch  
d ie w enig  M u tte rla u g e  z u rü ck g e h a lten  w ird , in  ein iger 
E n tfe rn u n g  vom  B lo ck ran d e  eine Zone, in  de r die 
g e n a n n te n  S toffe  a n g e h ä u ft sind . D a rin  is t die U r
sach e  fü r  d ie h ie r  le b h a f t  e insetzende  K o h lenoxyd- 
e n tw ick lu n g  zu  su ch en , a n  der w ieder in den m eisten  
F ä lle n  n u r  das in m e h r  o der w eniger g ro ß er K o n 
z e n tra tio n  im  M an g an o x y d u l gelöste  E isen o x y d u l 
b e te ilig t is t, w ie  das n ach  D ic h m a n n  v o rh e r an g e
fü h r te  B eisp ie l m it  a lle r D e u tlic h k e it bew eis t1). D a  
a lsb a ld  das M etall d ieser Zone u n d  de r n ä ch s t
fo lgenden  e ine  s trengflüssige  B eschaffenheit an n im m t, 
so v e rb le ib en  d ie  O ase a n  dem  P la tz e , wo sie er
zeu g t w erden , b ild en  g le ichsam  eine H ü lle  u m  den  
noch flüssigen  K e rn  u n d  pressen  ih n  k rä ftig  zu 
sam m en . D ie  G asen tw ick lu n g  is t zu  E n d e , w enn  das 
K o h len o x y d  d en  G le ichgew ich tsd ruck  e rre ich t h a t.

D a  d as K o h len o x y d  liie r u n te r  D ru ck  s te h t, w äre 
d ie  M öglichkeit fü r  eine L ö su n g  in  dem  noch flüssi
g en  E isen  seh r g ü n stig , u n d  w enn  es d em  allge
m ein en  G esetze  fo lg t, so m ü ß te  seine L öslichkeit im  
flüssigen  M etall g rö ß er sein als im  festen . D em zufolge 
m ü ß te  es sich , ab g esehen  v o n  den du rch  D iffusion  
n a ch  au ß en  e in tre te n d e n  V erlu sten , m it fo rtsc h re ite n 
d e r  E rs ta r ru n g  doch w ohl in  de r M u tte rlau g e  w e ite r 
an re ich e rn , w o d u rch  sich de r D ru ck  v e rg rö ß e rt. I s t

J) I n  g an z  besonderen  u n d  se lten e n  F ä lle n , d ie  p ra k t is c h  
k a u m  V o rk o m m e n , k a n n  s ic h  d ie  R e a k t io n  a uch  zw isch e n  
E is e n k a rb id  u n d  in  L ö s u n g  b e f in d lic h e m  E is e n o x y d u l a b 
sp ie le n , d a  ja  d iese S to ffe  in fo lg e  d e r S e ige rung  e ine  K o n 
z e n tra t io n s v e rm e h ru n g  e rfa h re n . D as  t r i f f t  a b e r s ic h e r lic h  
n u r  d a n n  zu , w e n n  d e r  K o h lo n s to f fg e lia lt  g ro ß  u n d  d e r 
E is e n o x y d u lg c h a lt  n ic h t  a llz u  k le in  s in d . Indessen  is t  d ie  
R e a k t io n  u n d  a u c h  d io  G a s e n tw ic k lu n g  v ie l  w e n ig e r 
le b e n d ig , a ls  w e n n  das  K a r b id  m i t  aus  d em  E is e n  a bg e 
sch iedenem  E is e n o x y d u l re a g ie r t,  dessen D is s o z ia t io n s 
d ru c k  v ie l  g rö ß e r is t  a ls  d e r  v o n  E is e n o x y d u l,  das s ich  in  
s ta r k  v e rd ü n n te r  L ö s u n g  b e f in d e t.

T h e o re t is c h  w ä re  n a tü r l ic h  a u c h  d e r  F a l l  d e n k b a r , d aß  
d a s  E is e n o x y d u l w egen s e in e r m i t  d e r  A b k ü h lu n g  v e r 
b u n d e n e n  L ö s lic h k e its v e rm in d e ru n g  s ieh  absch e ide n  u n d  
o h n e  d ie  H i l f e  des M a n g a n o x y d u ls  e in e  g rö ß e re  K o n z e n 
t r a t io n  im  E isen  g e w in n e n  u n d  d a n n  e in e  s ta rk e  E in 
w ir k u n g  a u f  d en  K o h le n s to f f  n u sü b e n  k ö n n te . I m  p r a k 
t is c h e n  B e tr ie b e  is t  das  a b e r  n ic h t  m ö g lic h . D e n n  w e n n  
d a s  E is e n o x y d u l in  e in e m  w e ich e n  E is e n  in  e in e r  so lchen  
M enge  v o rk ä m e , d aß  d e r  B e tra g  d e r  L ö s l ic h k e it  ü b e r 
s c h r it te n  w ü rd e , so lange  s ieh  das E ls e n  n o c h  in  flü s s ig o m

fü r  d as G as G elegenheit v o rh a n d e n , in  einen sieh 
e tw a  b ild en d en  k le in en  S ch w in d u n g sh o h lrau m  ein
z u tre te n , so w ird  d as  n a tü r l ic h  geschehen . M an kann 
sicli a b e r  n u n  a u c h  v o rs te lle n , d a ß  u n te r  dem  Ein
flu ß  des D ru ck es d ie fo lgende  R e a k tio n  e in tr itt:

C O  +  4  F e  — >■ F e 3 C +  F e  0  

o der die fo lgenden  R e a k tio n e n  in  B e tra c h t  ziehen: 
2 C O  C O , +  C 

CO +  F e  0  —^  C O - +  F e , 

w o rau s m a n  die d u rc h  V ersu ch e  nachgew iesene  Gegen
w a r t  v o n  K o h le n d io x y d  im  E ise n  h e rle ite n  könnte. 

M it d e r in  j en er Z one s ta ttf in d e n d e n  s ta rk e n  Reaktion 
is t  d ie G asb ild u n g  im  w esen tlich en  b e e n d e t, d a  imBlock- 
in n ern  k e in  R a u m  fü r  eine so lche m e h r  v o rh an d en  ist.

U n te r  gew issen  U m s tä n d e n  b le ib t so g ar jegliche 
R e a k tio n  w ä h re n d  des Z e itrau m es d e r E rs ta r ru n g  aus, 
se lb st die in  d e r frag lich en  Z one, n äm lich  d an n , wenn 
infolge de r G a sb ild u n g  im  e rs te n  Z e ita b sc h n itte  nach 
dem  G ießen  u n d  in fo lge  v o rz e itig e n  F estw erd en s des 
B lockkopfes das flüssige  M e ta ll sch o n  u n te r  Druck 
g e se tz t w ord en  is t. D ie  R e a k tio n  in je n e r  Zone wird 
so gan z  u n te rd rü c k t  o d er b le ib t se h r b esch rän k t, je 
n ach  d em  d u rc h  d ie  v o rh e rig e  G asb ild u n g  erzeugten 
D ru ck e . A uf d iese W eise lä ß t  sich  d as  m itu n te r  zu 
b e o b ac h te n d e  F e h len  d e r  c h a ra k te r is tis c h e n  Blascn- 
zone in  einem  v o n  u n te n  gegossenen , k le in en  F luß
eisenb lock  in  e in w an d fre ie r W eise  e rk lä ren , dessen 
K o p f bei re ic h e r G asb ild u n g  im  e rs ten  S tadium  
n ach  d em  G ießen  zu  f rü h  fe s t gew orden  ist. 
W en n  es a u c h  a m  w a h rsc h e in lic h s te n  is t, daß  ein 
zu  h o h e r O x y d u lg e h a lt in  e inem  h e iß e n  E isen  die 
U rsach e  d azu  is t, so is t  es doch n ic h t  fü r  ganz un
m öglich  an zu seh en , d a ß  b isw eilen  a u ch  eine zu 
n ied rig e  T e m p e ra tu r  des E isen s  d a ra n  schuld  ist; 
d e n n  obgleich  in  d iesem  F a lle  d e r O x y d u lg eh a lt ver
h ä ltn ism ä ß ig  k le in  is t ,  so k ö n n e n  se lb s t k leinere  bei 
de r A b k ü h lu n g  a u s  ih re r  L ö su n g  m it E is e n  au stre tende  
O x y d u lm en g en  genügen , das M etall d u rc h  Kohlen
o x y d b ild u n g  u n te r  D ru c k  zu  se tzen , w enn  infolge 
d e r ra sch e n  E r s ta r ru n g  des k a lte n  K opfes n u r  ver
sch w indende  M engen  v o n  K o h len o x y d  entw eichen.

Z u s ta n d e  b e f in d e t,  w ä re  das  d a rg e s te llte  E is e n  v ö ll ig  u n 
b ra u c h b a r . E in  k o li lc n s to ffr c ic h e rc s  E is e n  k a n n  ohneh in  
n ic h t  so v ie l  E is e n o x y d u l e n th a lte n .

F ü r  d ie  g e w ö h n lic h e n  F lu ß e is e n s o rte n , d ie  a lle  m angan- 
h a lt ig  s in d , k a n n  a b e r k e in  Z w e ife l d a rü b e r  bestehen, daß 
d ie  R e a k t io n  a u f  d ie  o b e n  g e s c h ild e r te  W e ise  zustande 
k o m m t,  d a  M a n g a n o x y d u l ja  w e n ig e r  lö s l ic h  is t  a ls  E isen
o x y d u l.

G anz k u rz  se i n o c h  a u f e in e  a n a lo ge  E rs c h e in u n g  beim  
e rs ta rre n d e n  K u p fe r  h in  gew iesen , w o  s ie h  S ch w e fe lku p fe r 
u n d  K u p fe ro x y d u l in  d e r M u tte r la u g e  a n re ic h e rn , u m  dio 
N e u b ild u n g  v o n  S c h w e fe ld io x y d  z u  ve ran lassen . H ie r  
e r fo lg t  d ie  R e a k t io n  z w isch e n  S to ffe n , d ie  s ic h  n o c h  v ö llig  
in  L ö s u n g  b e fin d e n . M a n  m u ß  je d o c h  d a b e i bedenken, 
daß  f ü r  das Z u s ta n d e k o m m e n  e in e r  R e a k t io n  d ie  D isso
z ia t io n s v e rh ä ltn is s e  g ü n s t ig e r  s in d  a ls  b e im  E is e n  zw ischen 
E is e n k a rb id  u n d  O x y d u l,  d a  z. B . d e r  D is s o z ia tio n s d ru c k  
des S a u e rs to ffs  im  K u p fe r o x y d u l v ie l  g rö ß e r is t  a ls im  
E is e n o x y d u l. Im m e r h in  g e h ö r t a b e r  a u e li b e im  K u p fe r  
e in  z ie m lic h  g ro ß e r a n fä n g lic h e r  G e h a lt v o n  S u lf id  oder 
O x y d u l d azu , w e n n  d io  R e a k t io n  d e u t lic h  b em e rkb a r 
w e rd e n  so ll.
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Nicht u n e rw ä h n t soll b le ib en , d a ß  a u c h  d e n  G asen , 
die im E isen  a ls so lche g e lö s t sin d , in sb eso n d e re  d em  
Wasserstoff, e ine gew isse B e d e u tu n g  bei d e r  G asb il
dung im  F lu ß e isen  z u k o m m e n  m a g ; d a ß  sie  a b e r  g an z  
wesentlich h in te r  d e r  z u rü p k s te h t, d ie d ie  N eu b ild u n g  
von K ohlenoxyd  h a t ,  g e h t k la r  a u s  dem  B e tr ie b s 
beispiele h e rv o r, d a s  n a c h  d em  D ie h m a n u sc h en  B u ch e  
oben w iedergegeben ist.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Es w ird d a rg e leg t, w ie  in  e rs te r  L in ie  d u rc h  das 
M anganoxydul d ie  G ese tzm äß ig k e ite n  d e r  K o h le n 
oxydbildung bei d e r D e so x y d a tio n , bei d em  A b k ü h le n

u n d  E r s ta r r e n  v o n  F lu ß e isen  b e s tim m t w erd en . D ab e i 
w ird  nach g ew iesen , d a ß  u n te r  g ee ig n eten  B e d in g u n g en  
das M an g a n o x y d u l sich  n ic h t  a lle in , so n d e rn  g em ein 
sam  m it  E isen o x y d u l au ssc h e id e t. D as  im  M an g a n 
o x y d u l g e lö s te  E isen o x y d u l v e ra n la ß t  h a u p tsä c h lic h  
d ie  O x y d a tio n  des K o h len sto ffs .

D a ß  d as  M a n g a n o x y d u l fäh ig  is t, d em  flüssigen  
E ise n  E is e n o x y d u l z u  e n tz ieh en , h a t  g ro ß e  B e d e u tu n g  
fü r  d ie  D e so x y d a tio n , w e il sie  sich  bei z w eck en t
sp re ch e n d e r  A u sfü h ru n g  w e sen tlich  v e rb illig en  lä ß t .  
D ie  M ö g lichkeit, d ie  D e so x y d a tio n  w ir tsc h a f tlic h e r  
a ls  b ish e r  zu  b ew erk ste llig en , is t  v o rh a n d e n , u n d  zw ar 
a u f  zwei n ä h e r  g e k en n z e ic h n e ten  W egen .

A n  den  B e r ic h t  s c h lo ß  s ic h  fo lg e n d e r  M e in u n g s 

a u s ta u s c h  a n :

P ro fessor D r .  K .  B o r n e m a n n  (A a c h e n ) : D e r  V o r 
tragende s u c h t d ie  n a c h  d e m  M a n g a n z u s a tz  c in t rc te n d e  
V erstä rkung  d e r K o h lo u o x y d e n tw ic ld u n g  d u rc h  G le ich - 
gcw ich tsb e trn ch tu n g e n  zu  e rk lä re n , in d e m  e r d ie  S a u e r
sto fftens ionen  d e r a u f tre te n d e n  O x y d e  (E is e n o x y d u l 
und M a n g a n o x y d u l)  u n te r  ve rsch ie d en e n  B e d in g u n g e n  
m ite inande r v e rg le ic h t. E r  n im m t  d a b e i a n , d aß  d e r  M a n 
ganzusatz z u n ä c h s t d ie  A u s s c h e id u n g  e in e r  beso n d ere n  
oxydischen P hase  a u s  d e r  m e ta ll is c h e n  L ö s u n g  b e w ir k t ,  
und sc h re ib t n u n  d e n  in  d ie se r O x y d p h a s o  s ta r k  ange - 
rc iche rtcn  O x y d e n  e ine  w e s e n tlic h  h ö h e re  S a u e rs to ff
tension zu  a ls  d e n  im  M e ta ll  in  z ie m lic h  v e rd ü n n te r  L ö 
sung b e f in d lic h e n  —  e in e  A n n a h m e , d ie  a lle rd in g s  e in e r 
erhöhten R e d u z ie rb a rk e it  d e r  O x y d e  u n d  d a m it  e in e r 
ve rs tä rk te n  K o h le n o x y d e n tw ic k lu n g  e n ts p re c h e n  w ü rd e .

Gegen d iese E r ld ä ru n g  m u ß  je d o c h  e in  B e d e n k e n  
geltend g e m a c h t w e rd e n : W e n n  s ic h  O x y d e  aus  d e r  M e ta l l 
phase nussche iden , so m u ß  d iese  P hase , w ie  ja  a u c h  d e r 
V o rtragende  a n n im m t,  z u n ä c h s t a n  O x y d e n  g e s ä t t ig t  
sein. E s is t  n u n  e in e  b e k a n n te  E o rd e ru n g  d e r  G le ic h 
gew ichtslehre, d aß  z w e i d e ra r t ig e  „ k o e x is t ie re n d e “  P hasen  
gleichen D a m p f aussenden . D a s  b e d e u te t in  u n s e rm  
Fa ll, daß d ie  im  M e ta ll  g e lö s te n  O x y d e  g en a u  d ie  g le ie ho  
S auers to fftens ion  h a b e n  m üssen  w ie  d ie  in  d e r O x y d p h a s o  
gelösten, so ve rsch ie d e n  ih re  K o n z e n tra t io n  in  d e n  b e id e n  
Phasen a uch  se in  m ag . D e r  v o m  V o r tra g e n d e n  g e m a c h te  
E rk lä ru n g sve rsu ch , d e r  a u f  A n n a h m o  ve rs c h ie d e n e r

S a u e rs to ffte n s io n e n  in  d e n  b e id e n  P h a sen  b e ru h t,  is t  
a u s  d ie se m  G ru n d e  n ic h t  g an z  e in w a n d fre i, u n d  es e rs c h e in t 
z w e ife lh a f t ,  o b  G le io h g o w ie h ts b e tra e h tu n g e n  z u r  E n ts c h e i
d u n g  d e r  v o r lie g e n d e n  F ra g e  ü b e rh a u p t a u s re ic h o n . V o r 
a u s s ic h tlic h  w ir d  m a n  v ie lm e h r  z u r  E r la n g u n g  e in e r b e fr ie 
d ig e n d e n  E r k lä r u n g  im  w e s e n tlic h e n  G e s c h w in d ig k e its -  
e in flü sso  h e ra n z ie h e n  m üssen , d ie  ja  b e i m e ta llu rg is c h e n  
R e d u k t io n s v o rg ä n g e n  n ic h t  s e lte n  p ra k t is c h  g röß e re  B e 
d e u tu n g  zu  h a b e n  sch e in e n  a ls  G le ic h g e w ic h ts e in flü s s e . 
W ie  m a n  in  u n s e re m  F a lle  h ie rb e i im  e in z e ln e n  v o rz u 
geh e n  h a t ,  d a s  lä ß t  s ic h  n a tü r l ic h  n ic h t  o h n e  w e ite re s  
sa g e n ; d ie  F ra g e  w ir d  w o h l k a u m  e in e  se h r e in fa c h e  se in .

P ro fe s s o r W . H e i k e :  D a ß  e in  u rs ä c h lic h e r  Z u s a m 
m e n h a n g  z w is c h e n  d e r  A b s c h e id u n g  d e r  O x y d e  u n d  d e r 
K o h le n o x y d e n tw ic k lu n g  b e s te h t, is t ,  m i r  s e h r w a h rs c h e in 
l ic h .  B e i d e r  L e b h a f t ig k e it ,  m i t  d e r  d io  K o h le n o x y d 
e n tw ic k lu n g  e in s e tz t , i s t  a b e r  d ie  S c h lu ß fo lg e ru n g  b e 
re c h t ig t ,  d a ß  e in e  t ie fg re ife n d e  V e rä n d e ru n g  in  d e n  
O x y d a tio n s v e rh ä ltn is s e n  e in g e tro te n  se in  m u ß . A ls  d io  
e in le u c h te n d s te  E r k lä r u n g  d a fü r  e rs c h e in t m i r  n a ch  w ie  
v o r  d ie  g e s te ig e rte  R e d u z ie rb a rk e it  a ls  F o lg e  e in e r  V e r 
ä n d e ru n g  des D is s o z ia t io n s d ru c k e s  u n d  in  z w e ite r  L in ie  
v ie l le ic h t  d io  m i t  d e r  A b s c h e id u n g  d e r  O x y d e  v e rb u n 
dene  v e rm e h r te  M a s s e n w irk u n g . D io  G e s c h w in d ig k e its 
e in flü s s e , v o n  d en e n  P ro fe s s o r D r .  B o rn e m a n n  s p r ic h t ,  
h a b e n  h ie r  m e in e s  E ra c h te n s  w e n ig  B e d e u tu n g , w e n n  
m a n  ü b e r  i h r  W esen  v ö l l ig  im  U n k la re n  is t .  O b d io  
v o n  d o m  V o rre d n e r  gezogenen  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  h ie r  
z u tre f fe n ,  m ö c h te  ic h  b e z w e ife ln , so lange  ic h  k e in e  a n d e re  
ebenso g u te  E r k lä r u n g  w ie  d ie  o b ig e  hab e .

U e b e r  d i e  F ä r b u n g s e r s c h e i n u n g e n  d e s  A m m o n i u m s u l f a t s .

V o n  B e trie b sch e m ik e r K . L e o  in  W a tte n sc h e id .

( M it te i lu n g  aus  d e r  K o k e re ik o m m is s io n .)

I A a s  v o n  u n se ren  K o k ere ien  au f d e n  M a rk t  ge- 
•*—'” b ra ch te  schw efelsau re  A m m o n iak  w ird  n u r  in  
den se lten sten  F ä lle n  v o n  n a h ez u  w e iß er F a rb e  sein. 
M eistenteils is t  d a s  Salz  sch w ach  g ra u  g e fä rb t, w ie 
es nach den  L ie feru n g sb ed in g u n g en  v e r la n g t w ird .

Schon d ie  A r t  d e r S a lzg ew in n u n g  —  ob m it 
offenen oder gesch lossenen  K ä s te n , ob n a ch  d em  in 
direkten oder d ire k te n  V e rfah re n  g e a rb e ite t  w ird  — , 
ferner B e trie b ss tö ru n g en  u n d  n ic h t  zu m  m in d esten  
die V eru n rein igungen  d e r GO grädigen S chw efelsäure , 
die zur S a lzb e re itu n g  b e n u tz t  w ird , tr a g e n  in  h ö c h s t 
m annigfaltiger W eise d a zu  be i, d a ß  sich  b e i d iesem  
so w ertvo llen  N eb en erzeu g n is  u n se re r  K o k e re ien  die 
verschiedensten  F ä rb u n g e n  b e m e rk b a r  m ac h en , d en en  
man m eh r oder w en iger m ac h tlo s  g eg en ü b e r s te h t.

W ie sch o n  v o rh e r  g e sag t, h e r rs c h t z w ar d ie  G ra u 
fä rb u n g  v o r , d ie  sich  h ie r  u n d  d a  zu  e inem  d u n k len  
G ra u  v e r tie fe n  k a n n ;  a b e r  a u ch  a n d e re  F a rb e n 
tö n u n g e n  k o m m e n  zu m  V o rsch e in , w ie  b lau , ro t ,  
b ra u n  u n d  g e lb , d ie  jed o c h  k e in e rle i G ru n d  zu  B e a n 
s ta n d u n g e n  g eb en  d ü rf te n , d a  d ie  ä u ß e rs t  g e rin g en , o f t 
a b e r  re c h t  s ta rk  fä rb e n d e n  B e im en g u n g en  ohne  
jed e n  E in f lu ß  au f d en  W irk u n g sw ert des D ü n g e 
m itte ls  sind .

1. G r a u f ä r b u n g .  W as d e n  G ru n d  d e r  G ra u 
fä rb u n g  a n la n g t, so k a n n  d ieser sow ohl in  B e tr ie b s 
s tö ru n g e n  a ls a u c h  in  d e n  V eru n re in ig u n g en  d e r  zu r 
H e rs te llu n g  b e n u tz te n  Schw efelsäu re  g e su c h t w erden . 
E rs te n s  k a n n  d e r  F a ll  e in tre te n , d a ß  b e i zu  h e iß e m  
G ang  in fo lge u n g e n ü g en d e r K ü h lu n g  T ee rte ilc h en
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m it d em  G ase fo r tg e fü h rt w erden , d ie a lsd an n  bei 
d em  d irek ten  V erfah ren  in  d em  S ä ttig u n g sk a ste n  m it 
d em  Salz zu r A usscheidung  k o m m en  u n d  dem  
schw efelsauren A m m o n iak  die g rau e  F ä rb u n g  v e r
leihen . O der d as A m m oniakw asser g e lan g t m it  T eer
be im engungen  in  den  A b tre ib a p p a ra t,  w odurch  a ls
d a n n  die D e stilla tio n sp ro d u k te  u n d  h ierd u rch  w ieder 
das au sfa llen d e  Salz m eh r oder w eniger v e ru n re in ig t 
w ird . I n  d iesen  be id en  F ä lle n  lassen  sich m eist schon 
m it  dem  b lo ß en  A uge T eerte ilch en  in  dem  Salze als 
d u n k le  P ü n k tc h e n  e rkennen .

A n d erse its  a b e r  k a n n  eine G rau fä rb u n g  des Salzes 
a u ch  d a d u rch  e in tre te n , d a ß  d ie zu r V erw endung  ge
lan g en d e  S äu re  gew isse M engen K u p fe r oder B lei 
e n th ä l t ,  deren  Sulfide  a lsd an n  m it  dem  Salz au s- 
fa llen  u n d  besonders bei den  geschlossenen K ä s te n  
zu  e inem  g rau eren  Salze fü h ren  m üssen , da  m an  h ier 
m e is t n ic h t in  de r L age  is t, den  sich b ildenden  S chaum  
abzuschöpfen , es sei den n , d aß  m a n  sich eines 
Sch au m fän g ers b e d ie n t,  w ie ih n  D r e h s c h m i d t  
z u e rs t e n tw arf  u n d  sich p a te n tie re n  ließ 1).

D ie  F a rb k ra f t  v o n  k u p fe r-  u n d  b leiha ltiger S äu re  
is t  jed o ch  n ic h t gleich. V ersuche m einerseits  ü b er 
d en  G rad  d ieser F ä rb u n g e n  jo  n a ch  dem  p ro zen tu a len  
G eh a lt de r Schw efelsäure  a n  V erunrein igungen , auf 
w elche ich  w e ite r u n te n  n ä h e r  zu rü ckkom m en  w erde, 
ergaben , d a ß  eine 60gräd ig e  S äu re  m it einem  G eh alt 
v o n  0,01 %  K u p fe r b e re its  ein  Salz g ib t m it einem  
d eu tlich en  S tich  in s G raue. S te ig t de r K u p fe rg eh a lt 
b is au f 0 ,0 3 % , so zeig t das e rh a lten e  Salz im  frisch  
gesch leu d erten  Z u stan d e  e in  dunk les G rau. W äh ren d  
des L ag ern s w ird  d ie  F ä rb u n g  b ed eu ten d  lich te r, da 
das K u p fe rsu lfid  infolge seiner le ich ten  O xyd ier
b a rk e it  in  d as so g u t  w ie g a rn ic h t fä rb en d e  K u p fe r
su lfa t ü b ergeh t.

B ed eu ten d  schw ächer zeig t sich in de r F a rb k ra f t  
d as B lei; au ch  t r i t t  d ie  d u rc h  d as B lei hervorgeru fene  
G rau färb u n g  e rs t bei einem  sp ä te re n  S ä ttig u n g sg rad e  
des S äureb ad es ein  als be im  K u pfer. E n tsp rec h en d  
d em  v o rh in  e rw äh n ten  F a rb to n  e iner k u p fe rh a ltig en  
Säu re  m it e inem  G e h a lt v o n  0,01 %  K u p fe r t r i t t  bei 
einer b le iha ltigen  S äu re  e rs t bei 0,03 %  B le igehalt die 
d eu tlich e  G rau fä rb u n g  ein. U m  ein du n k les G rau  
h e rv o rzu b rin g en , m ü ß te  d e r B le igehalt in  de r 60g rä - 
d igen  S äu re  bis au f 0,1 %  ste igen . D ie  d u rch  B lei
sulfid  b ew irk te  G rau fä rb u n g  w ird  jed o ch  beim  L ag ern  
des Salzes n ic h t schw ächer.

2. B l a u -  u n d  R o t f ä r b u n g .  D ie  B ild u n g  v o n  
b lau em  Salz is t  v o n  B a y l e y 2) u n te rsu c h t u n d  gefun
d en  w orden. N ach  seinen F ests te llu n g en  b e ru h t sie 
au f d e r E in w irk u n g  flü ch tig e r Z y an v erb in d u n g en  
au f den  E isen g eh a lt d e r  S äu re , u n d  zw ar vo llz ieh t 
sich d ie  U m se tzu n g  n ach  den  G leichungen:

6 ( N H , )  O N  +  F e  S =  ( N H , ) ,  F e  (C N ) , +  ( N H , ) 2 S 

u n d

N H , ) ,F e ( C N ) ,  +  2 F e  S O , =  F e 2F e  (O N ), +  2  ( N H , ) 2 S O ,.

1) D . R . P . N r .  234  0 9 4 ; v g l.  a u ch  D r .  G . L u n g e  
u n d  D r .  H .  K ö h l e r :  D ie  In d u s tr ie  des S te in k o h le n te e r i 
u n d  des A m m o n ia k s , B ra u n s c h w e ig  1912, B d . I I ,  S. 356.

2) J o u m . o f  G a s lig h tin g  1907, S. 522.

D iese B lau fä rb u n g  k a n n  n a ch  B a y le y  n u r  dan n  ein
tre te n ,  w en n  d u rc h  ö rtlich e  A llca lin itä t des Bades 
ein  Schw efele isen -N iedersch lag  e n ts te h t ,  oder wenn bei 
g en ü g en d  sau rem  B a d e  e in  s ta rk e s  U eberdrücken 
v o n  d e r K o lo n n e  s ta t t f in d e t .

G anz  v e rh in d e rn  ließe  sich  d ie  Möglichkeit, 
b lau es Salz zu  e rh a lte n , n u r  d a d u rc h , d a ß  m an  nach 
irg en d e in em  V e rfah re n  v o r  d e r D estilla tio n  das 
A m m o n iak w asser u n te r  G ew in n u n g  d e r Zyanverbin- 
du n g en  re in ig t. E in e  k u rz e  Z u sam m en ste llu n g  über 
einige V orsch läge  in  d ieser R ic h tu n g  fin d e t m an  in 
d e r n eu es ten  A uflag e  1912 des b e k a n n te n  W erkes von 
L u n g e  u n d  K ö h l e r :  D ie  In d u s tr ie  des S teinkohlen
te e rs  u n d  des A m m o n iak s, B d . I I ,  S. 206, auf die 
ich  h ie rm it ve rw eisen  m ö ch te .

G leichzeitig  m it  d e r  B lau fä rb u n g  w ü rd e  man 
d u rc h  e ine  d e ra r tig e  R e in ig u n g  d e r  A m m oniak
w ässer a u ch  d e r h ie r  u n d  d a  b eo b ac h te ten  R ot
fä rb u n g  des Salzes en tg e g en a rb e iten , d ie  ja  auf 
R h o d a n v e rb in d u n g en  des E isen s  z u rü ck zu fü h ren  ist. 
M eist w ird  d iese e rs t  b e im  L ag e rn  a u ftre te n , und 
zw ar in  d em  M aße, w ie d ie  O x y d a tio n  d e r Eisen
o x y d u lsa lze  fo r tsc h re ite t . So h a t  m a n  schon  öfters 
d ie  B e o b ac h tu n g  g e m a ch t, d a ß  sich  lag erndes Salz 
au f d e r a lle rä u ß e rs te n  S c h ich t r o t f ä rb t ,  w äh ren d  das 
d a ru n te r  liegende Salz  seine w eiße F a rb e  behält. 
H ie r  lieg t d ie  O x y d a tio n sw irk u n g  u n d  B ildung  von 
E isen rh o d a n id  offen z u tag e . U m  diese Färbungen 
zu  v e rm eid en , w ird  im m er w ied er em pfohlen, 
s te ts  e isenfre ie  S chw efelsäu re  zu  v e rw en d en ; das 
is t  a b e r  n ic h t d u rc h fü h rb a r , d a  f a s t  jed e  Säure, 
die w ir  beziehen  m üssen , m e h r  o d er weniger 
E isen  g e löst e n th ä l t  u n d  zw ar im  D u rch sch n itt 
e tw a  0 ,0 2 % .

3. B r a u n -  u n d  G e l b f ä r b u n g .  D ie  braunen 
u n d  v ie lle ich t n o ch  d ie  g e lb lich -b rau n en  F ärbungen  
lassen  sich  m e is ten te ils  a u f  te e rö la r tig e  B eim engun
gen  z u rü ck fü h re n , w en iger dag eg en  d ie  b räun lich 
ge lb en  bis gelben . D e r  a u sg e p rä g t ge lbe  T o n  rü h rt 
fa s t  im m er v o n  e inem  A rsen g e h a lt d e r  Schw efelsäure 
he r. D u rc h  L ösen  e in e r g rö ß e ren , g e n au  abgewoge
n en  Salzm enge, z .B . 200 g , in  500 ccm  h e iß em  W asser 
u n d  F iltr ie re n , n a ch d e m  v o rh e r  m it  e tw a  30 ccm 
v e rd ü n n te r  S chw efelsäu re  ( 1 :5 )  schw ach  ange
sä u e rt  u n d  d ie  L ö su n g  m it  S chw efelw assersto ff ge
s ä t t ig t  w u rd e , i s t  es e in  le ich tes , d en  g u t  ausge
w aschenen  F il te r rü c k s ta n d  q u a n ti ta t iv  a u f  seine Be
s ta n d te ile  zu  u n te rsu ch e n . B eispielsw eise ergab  eine 
s ta rk  gelb  g e fä rb te  S a lzp ro b e , d ie  m ir  m it  e iner An
zah l a n d e re r  P ro b e n  v o n  d e r  G esch äfts fü h ru n g  des 
V ereins d e u tsch e r E is e n h ü tte n le u te  z u r  V erfügung 
g e s te ll t  w u rde , bei d e r U n te rsu c h u n g  e inen  gelb
b ra u n en  un löslichen  R ü c k s ta n d  v o n  0 ,1 2 3 % . Es 
w aren  d a r in  e n th a l te n :

Lösliche Bestandteile Unlösliche Bestandteile

N ässe . . . .  1,11 %  in  S c h w e fe lk o h le n -
F re ie  S äu re  . 0 ,317  „  s to f f  lö s lie h  . 0 ,0 0 5 4 %
G e s a m t-N H 3 . 2 5 ,13  „  A s ,  S3 . . . . 0 ,0880 „
F e  S O j . . . 0 ,0 4 8  „  P b S ............... 0 ,0100 „
Z n  S O j . . . 0 ,007  „  G u S ................0 ,0120 „
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Bund 7 1 %  des g e fä rb te n  B iic k s ta n d e s  b e s te h t  in  
diesem Falle  a u s  d em  ge lb en  A rsen su lfid , d a s  d em  
Salze auch die G e lb fä rb u n g  v e rlieh en  h a tte .

Versuche, d ie ich  m it a rsen h a ltig e n  S äu ren  a n 
stellte, zeigten, d a ß  e ine  S ä u re  m it  0 ,0 1 %  A rsen - 
gehalt eine eben  e rk e n n b a re  G e lb fä rb u n g  d es Salzes 
bewirkt, die bei e inem  G e h a lt d e r  S ä u re  v o n  0 ,03 %  
Arsen schon re c h t  k rä f tig  w ird . D a  a b e r  in  den  
arsenhaltigen S äu ren  ö fte rs  a u ch  K u p fe r in  ge rin g en  
Mengen v o rh an d en  is t  u n d  a u ß e rd e m  a u ch  te e r 
artige B estan d te ile  in d a s  sa u re  S ä ttig u n g sb a d  ge
langen können , g e h t d a s  Gelb o f t in  e in  G rau - u n d  
Braungelb ü ber. So e rh ä lt  m a n  z. B . m it  e iner 
Schwefelsäure m it  e inem  G e h a lt v o n  0,01 %  K u p fe r 
und 0 ,0 3 %  A rsen  n o ch  e in  S a lz  v o n  g ra u b ra u n e r , 
ins Gelbe sp ie lender F a rb e . S te ig t jed o ch  d e r  K u p fe r
gehalt auf 0,03 %  bei e in em  g le ich b lc ib en d en  A rsen 
gehalt von 0 ,0 3 % , so n im m t d as  Salz  b e re its  ein 
dunkelgraues A u ssehen  an . D u rc h  e in en  G e h a lt de r 
Säure an  E isen  k a n n  der g e lbe  T o n  eb en fa lls  ab g e 
schwächt w erden . B ei d e r d u rc h  A rse n g e h a lt  d e r 
Säure he rv o rg eru fen en  G e lb fä rb u n g  sp ie lt  a u ß e rd e m  
auch die O x y d a tio n ss tu fe , in  d e r  d as A rsen  v o r
handen ist, eine n ic h t  u n w esen tlich e  B olle . I s t  z. B . 
das Arsen a ls A rsen säu re  v o rh a n d e n , so w ird  d ie  
Gelbfärbung g eg en ü b e r e in e r S ä u re  m it  e inem  G e
halt an  arsen igor S ä u re  sch w äch e r a u f tre te n ,  d a  e rs t  
die B ed u k tio n  b e e n d e t se in  m u ß , ehe  d ie  S u lf id 
füllung e in tre te n  k a n n .

Trotz A bw esen h e it v o n  A rsen  k a n n  es Vor
kommen, daß  m a n  e in  s ta rk  g e lb g e fä rb te s  S a lz  er
hält, wie ich es e ine  Z e itlan g  a u ch  bei u n s  b e o b ac h te n  
konnte. D er au f d em  S ä ttig u n g sb a d e  sich  a n 
sammelnde S ch au m  w a r in  d ieser Z e it m eh r  oder 
weniger g e lb b rau n  g e fä rb t, obgleich  d ie  e in lau fen d en  
Säuren, d ie bei u n s  reg e lm äß ig  u n te r s u c h t  w e rd en , 
nur Spuren bis ge rin g e  M engen v o n  A rsen , im  h ö c h 
sten Falle 0 ,0 0 5 % , e n th ie lte n ; so m it w a r  in  d iesem  
Falle die G e lb färb u n g  n ic h t  a u f  A rsen  z u rü ck 
zuführen. D a  das g e lb g e fä rb te  S a lz  b e im  L ösen e inen  
gelbbraunen B ü c k s ta n d  h in te r lie ß , d e r  in  je d e r  W eise 
dem sich au f d em  S ä ttig u n g sb a d e  a n sa m m eln d e n  
Schaum glich, w u rd e  d e r  g u t  au sg ew asch en e  u n d  g e 
trocknete S ch au m  u n te rs u c h t .  E s  ze ig te  sich  n u n , 
daß dieser bei e in em  v e rh ä ltn ism ä ß ig  n ied rig en  
Arsengehalt v o n  5 ,1 0 % , a ls T risu lfid  b e rec h n e t, e inen  
weit bedeu ten d eren  G e h a lt a n  S ch w efe lk ad m iiu n  e n t 
hielt, und  zw ar 28,83 % . D a  ich  a u ß e r  d e m  K a d m iu m  
noch einige a n d e re  fä rb e n d e n  Su lfide  b e s tim m te , lasse  
ich hier d ie A n a ly se n zu sa m m e n ste llu n g  fo lgen :

Schaum N r . 1 :
C d S   28 ,83  %
P b S   3 3 ,65  „
Z n S  9 ,25  „
A 82S3 5 ,10  ,,
Löslich, in  S c h w e fe lk o h le n s to ff . . . .  13,30  „

In drei w e ite ren  P ro b e n  w u rd e  d e r K a d m iu m g e h a lt  
ebenfalls b e s tim m t; es w u rd e  g e fu n d en : 

in  P ro b e  I I  . . .  . 2 6 ,00  %  C dS  
,, ,, I I I  • • • • 1 9,52  „  ,,
„  „  I V  . . .  . 10 ,56  „  „

X I.,«

D ie P ro b e n  I I I  u n d  IV  h a t te n  schon  e ine  b e 
d e u te n d  b ra u n e re  F ä rb u n g . N ach  d iesen  B e fu n d en  
m u ß te  in  d iesem  F a lle  zw eife lsohne d ie  G e lb fä rb u n g  
des Salzes au f d a s  s ta rk fä rb e n d e  K ad m iu m g e lb  zu - 
r i ie k g e fü h rt w e rd en , z u m a l d e r b e im  L ösen  des 
S alzes v e rb le ib en d e  g e lb b ra u n e  B ü c k s ta n d  eb en fa lls  
d e n  K a d m iu m g e h a lt  zeig te . A uf d iese F e s ts te llu n g e n  
h in  w u rd e n  a u ch  d ie  z u r  V e rw en d u n g  k o m m en d en  
S ch w efelsäu ren  u n te r s u c h t  u n d  in  d iesen  w echselnde  
G eh a lte  v o n  0,053 bis 0 ,013 %  K a d m iu m  fe s tg es te llt. 
A uf u n se re  B e k la m a tio n e n  h in  b lieb en  w ir se itd em  
v o n  d e ra r tig e n  S ä u re n  v e rsch o n t.

D ie  U n te rsu ch u n g e n  ü b e r d ie  F a rb k ra f t  des 
K a d m iu m s ließ en  e rk en n en , d a ß  bei e inem  G eh a lt 
v o n  0,01 %  K a d m iu m  in  d e r  z u r  S a lzb e re itu n g  be
n u tz te n  OO grädigen S ä u re  ein  S u lfa t e rh a lte n  w ird  
m it e iner d e u tlic h  ge lben , e tw as  in s B ö tlic h e  sp ie len 
d en  F ä rb u n g , d ie  b e d e u te n d  k rä f tig e r  is t  a ls  d ie d u rc h  
A rsen  h e rv o rg e ru fe n e  . E r re ic h t  d e r  K a d m iu m g e h a lt  
in  d e r  S ä u re  0 ,0 3 % , so t r i t t  in  d e r F ä rb u n g  des 
S alzes b e re its  e in  d u n k le s  G elb au f. A uch  d ie  D eck 
k ra f t  des K a d m iu m g e lb s  is t  b e d e u te n d  s tä rk e r  a ls 
b e im  A rsen. W ä h re n d  be i e inem  A rsen g e h a lt d e r  
S ä u re  v o n  0 ,0 3 %  d erselb e  G e h a lt a n  K u p fe r  ge 
n iig t, u m  d e n  g e lb en  T o n  v e rseil w in d en  zu  la ssen , 
l ä ß t  ein  g le icher G e h a lt a n  K a d m iu m  n o ch  d e u tlic h  
d en  ro tg e lb en  T o n  d u reh seh e in en .

B e s t i m m u n g  d e r  F a r b k r a f t  e i n z e l n e r  H a n 
d e l s s ä u r e n .  U m  n u n  v e rsuchsw eise  fe s tzu s te llen , 
in  w elcher W eise  d ie  e in zeb ien  in  d e n  H a n d e ls sä u re n  
v o rk o m m en d o n  V e ru n re in ig u n g en  fä rb e n d  au f d as  
schw efelsau re  A m m o n iak  e in w irk en , w u rd e  im  k le in en  
d e r S ä ttig u n g sp ro z e ß  d u rc h g e fü h r t u n te r  B e n u tz u n g  
v o n  200 ccm  re in e r  v e rd ü n n te r  S chw efe lsäu re  v o n  
41° B e  e n tsp rec h en d  178,5  g  6 0 g rä d ig e r S ä u re , d ie  
e inen  b e s tim m te n  P ro z e n tg e h a lt  a n  d e n  e in ze ln en  
V eru n re in ig u n g en , bezogen  a u f  OOgrädige S ä u re , 
e n th ie lt ,  so d a ß  m a n  bei v o llk o m m en er N e u tra lis a tio n
187,7  g  Salz  e rh a l te n  m ü ß te . Z u r D u rc h fü h ru n g  des 
V ersu ch es b e d ie n te  ich  m ich  fo lg en d er V o rr ich tu n g  
(vgl. A b b . 1).

D e r z u r  A m m o n iak en tw ick lu n g  d ien en d e  K o lb en  a , 
v o n  1000 ccm  In h a lt ,  in  d em  sich 188 g  sehw efelsaures 
A m m o n iak , d u r c h tr ä n k t  m it 100 ccm  L eitu n g sw asser, 
be fin d en , t r ä g t  v e rm it te ls  G u m m isto p fen v ersch lu sses 
e inen  D e s tilla tio n sa u fsa tz , w ie  ich  ih n  sch o n  se it 
J a h re n  b e n u tz e ; d ieser g e s ta t te t ,  oh n e  A m m o n iak 
v e r lu s te  b e fü rc h te n  zu  m ü ssen , d u rc h  d en  v e rm it te ls  
e ines e ingesch liffenen  G riffe ls to p fen s v e rsch ließ b a re n  
T r ic h te r  b, d e r  m it  d em  en g en  B ö h rc h en  c in  d ire k te r  
V e rb in d u n g  s te h t,  a llm äh lich  d ie  z u m  A u s tre ib en  
n o tw en d ig e  M enge N a tro n la u g e  z u lau fen  zu  lassen , 
u n d  zw ar fü r  d iesen  Z w eck  350 ccm  ro h e  N a tro n 
lau g e  (spez. Gew. 1,35). D ie  sich en tw ic k e ln d e n  
A m m o n iak d äm p fe  d u rc h s trö m e n  z u n ä c h s t d a s  v o r 
g e sc h a lte te  K ö lb ch en  d  u n d  g e langen , d u rc h  d as  
T a u c h ro h r  e  s tre ic h en d , z u r  A b so rp tio n  in  d e r  v o r
g e leg ten  Schw efelsäu re  (200 ccm  v o n  41° B e), d ie

*  Z u  bez ie h en  v o n  R . M ü l l e r ,  G la s b lä s e re i, E ssen - 
R u h r .
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den für den jew eiligen  V ersu ch  b e s tim m te n  P ro z e n t-  
gchalt an  V eru n re in ig u n g en  b e s itz t. M it d em  Z u
läufen der N a tro n la u g e  se tz t  aucli d ie A m m o u iak - 
entwicklung ein. I s t  d e r  le tz te  R e s t d e r v e rw en d e ten  
Natronlauge bis zu r Schliffs te lle  des T rich te rro lire s  
gesunken, so sp ü lt  m a n  m it  W asser n a ch  u n d  v e r

schließt den  A bfluß  des T r ic h te rs  m it  d e m  S to p fen . 
Läßt die A m m o n iak en tw ick lu n g  n a ch , so e rw ä rm t 
man allm ählich  m it  e in e r k le in en  F la m m e . W äh re n d  
der D estilla tion  le i te t  m a n  in  ä u ß e rs t  sch w ach em  
Strome S chw efelw assersto ff in  d a s  S ä u re b a d  e in , 
und zw ar d e ra r t ,  d aß  m a n  d as  Schw efclw assersto l'i- 
gas durch  e in  h a k e n a r tig  g ebogenes G la sro h r in  d as  
Tauchrohr e e in tre te n  lä ß t ..  D u rc h  sch w ach es E r 
wärmen des v o rg e sc h a lte te n  K ö lb ch en s  d  w ird  
während d e r D e s tilla tio n  e in e  K o n d e n sa tio n  v o n  
A m m oniakdäm pfen v e rh in d e r t.  A m  E n d e  des V cr-

*
*

A n  den  B e r ic h t  sch lo ß  s ic h  fo lg e n d e  E r ö r t e r u n g  a n :

D r .  F . R o u t e r  (G e ls e n k irc h e n ) : E s  is t  e in e  h ä u f ig e  
E rscheinung b e im  S a lz k o c h o n , d aß  in  d em  S ch a u m  
große M engen S ch w e fe l v o rh a n d e n  s in d . D u rc h  R e d u k t io n  
der A rsensäure  a lle in  k a n n  d e r  S c h w e fe l n ic h t  e n ts ta n d e n  
sein, d a  seine M enge  z u  g ro ß  is t .  I c h  m ö c h te  d a h e r  d e n  
B e r ic h te rs ta tte r  fra g e n , o b  e r a u c h  V e rs u c h o  ü b e r  d ie  
Ursache d e r S c h w e fe la u ssch e id u n g  a n g e s te llt  h a t .

K .  L e o  (W a tte n s c h e id ) : N a c h  d ie se r R ic h tu n g  h in  
habe ic h  k e in e  V e rs u c h e  g e m a c h t. E s  is t  a b e r  a u z u n e h m e n , 
daß d ie  z u r  V e rw e n d u n g  g ek o m m e n e  S ä u re  gew isse

su c h s  b r in g t  m a n  d as  S ä u re b a d  d u rc h  N a c h sp ritz e n  
v o n  d e s tillie r tem  W a sse r  w ied er a u f  e tw a  200 ccm . 
D e r  V ersu ch  i s t  b e e n d e t, so b a ld  d ie  a u s  dem  S ä u re 
b a d e  a u s tre te n d e n  D ä m p fe  dem  G eru ch  n a c h  fre i v o n  
A m m o n ia k  s in d  u n d  d e r I n h a l t  des B ech e rg la se s f 
e inen  d ick lich en  B re i d a rs te l l t .  D e r  S a lzb re i w ird , 
n ach d em  m a n  ih n  b is  a u f  60° C h a t  e rk a lte n  lassen , 
a u f  e in en  B i'ichnerschen  T r ic h te r  g e b ra c h t, g u t  
t ro c k e n  gesogen u n d  zw eim al m it  je  30 ccm  a b so 
lu te m  A lk o h o l n ach g ew asch en . D en  h ie ra u f  n o c h 
m a ls  g u t  a b g e n u ts c h te n  S a lzk u c h en  p r e ß t  m an  
zw ischen  F i l tr ie rp a p ie r  tro ck e n .

D ieser V ersu ch  is t  le ic h t d u rc h fü h rb a r  u n d  g ib t 
m ir  schnell d a rü b e r  A ufsch lu ß , w as ich  fü r  ein  Salz 
v o n  d e r a n g e lic fe rten  S ä u re  e rh a lte n  k a n n , v o ra u s 
g e se tz t, d a ß  k e in e  B e tr ie b ss tö ru n g e n  e in tre te n  w ü rd en . 
A u f d iese  W eise  w u rd e n  v ie rm a l je  7 S a lzp ro b e n  
k ü n s tlic h  h e rg e s te llt , u m  d en  E in f lu ß  v o n  T eerü l, 
K u p fe r , A rsen , B lei u n d  K a d m iu m  in  v e rsch ied en en  
G e h a ltsm en g e n  a u f  d ie F ä rb u n g  des S a lzes l'est- 
zu ste llen . D ie  V ersu ch se rg eb n isse  s in d  in  Z ah len - 
ta le l  1 w ied erg eg eb en ; v o n  e in e r A b b ild u n g  d e r  b e 
tre ffe n d e n  S a lzp ro b e n  m u ß  liier ab g eseh en  w erd en , 
d a  d ie V e rsc h ie d e n h e it d e r  fe inen  F a rb e n tö n e  in  
e in e r A b b ild u n g  n ic h t  zu m  A u sd ru ck  k o m m en .

U m  die  U rsa c h e n  d e r  F ä rb u n g  b e i e in e r B e ih e  
v o n  in  d e r  P ra x is  e rh a l te n e n  S a lzp ro b e n  fe s tzu s te lle n , 
w u rd e n  sieb en  d e ra r t ig e r  s t a r k  g e fä rb te r  Salze  
a n a ly t is c h  g e n a u  u n te rs u c h t .  D ie  E rg e b n isse  s in d  
in  Z a h le n ta t el 2 z u sa m m en g e s te llt .

D ie  in  Z ah le n ta fe l 1 w ied erg eg eb en en  S a lzp ro b en  
w u rd e n  a u s  d en  v e rsch ie d en tlic h  v e ru n re in ig te n  
S ä u re n  e rh a lte n , u n d  z w ar u n te r  V e rh ä ltn is se n , w ie 
sie  be i d em  a lte n ,  so g u t  w ie  v e rla ssen e n  V e rfah re n  
im  offenen  K a s te n  zu  fin d en  w a ren . D e ra r tig e  
F ä rb u n g e n , w ie  sie  a lso  be i e inem  e tw a  40° B e  a n 
g e se tz te n  K a s te n  u n te r  den  frü h e re n  V e rh ä ltn is se n  
a u f tr a te n ,  w e rd en  im  g ro ß e n  u n d  g an zen  a u ch  be i den  
n e u e re n  V e rfah re n  V orkom m en , obgleich  n ic h t  a b z u 
s tre ite n  is t ,  d a ß  d ie  T e m p e ra tu r  u n d  d e r V e rd ü n n u n g s
g ra d  h ie rb e i e in en  n ic h t  u n b e d e u te n d e n  E in f lu ß  
h a b e n  k ö n n e n . So w ird  sich  z. B . m it  fa llen d e r 
T e m p e ra tu r  u n d  dem  S ä u re g e h a lt  des B a d e s  a u c h  
d ie  R e d u k tio n  e tw a  v o rh a n d e n e r  A rsen säu re  v e r 
lan g sam en  u n d  h ie rd u rc h  w ied er d ie  G e fah r, ge lbes 
S a lz  zu  e rh a lte n , v e rrin g e rn . L e id e r w a r  es m ir  
n ic h t  m ög lich  gew esen , a u c h  no ch  V ersu ch e  a n z u 
ste lle n , ob  u n d  in w iew eit sich  d iese m ein e  A n s ic h t 
in  d e r  P ra x is  b e w a h rh e ite t .

*

M e ng e n  N it ro s e  e n th a lte n  h a t ,  in  w e lc h e m  F a lle  im m e r  
e in e  S c h w e fe la b s c h e id u n g  s ta t t f in d e t .

D r .  F . R o u t e r :  I c h  h ab e  g e ra d e  b e i e in e r  so lch e n  
S ä u re  u n te rs u c h e n  lassen, o b  s ie  N it r o s e  e n th ie l t ,  w as 
n ic h t  d e r  F a l l  w a r ;  d a ra u f  k a n n  d ie  A u s s c h e id u n g  des 
S ch w e fe ls  a lso  n ic h t  z u rü c k g e fü h r t  w e rd e n .

D r .  W o l le n w e b e r  (B o c h u m ): V ie l le ic h t  k ö n n e n  
n o c h  w e ite re  U n te rs u c h u n g e n  b e z ü g lic h  d ie s e r F ra g e  z u r  
w e ite re n  K lä r u n g  a n g e s te l lt  w e rd e n .

V o rs itz e n d e r  B ergassessor W i n k h a u s  (A lte n e s s e n ): 
D a s  w ü rd e  s e h r e m p fe h le n s w e rt se in .
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D r .  0 .  J o h a n n s e n  (B re ba o h  - S a a r) : M e in e r A n s ie h t 
n a c h  e n ts p r ic h t d ie  V e rs u c h s a n o rd n u n g  n ic h t  den  B e 
d in g u n g e n  d e r  P ra x is ;  z. B . w ü rd e  im  a ng e w an d te n  S a lz  
e n th a lte n e s  Z y a n  n ic h t  d u rc h  d ie  N a tro n la u g e  a usge trieben  
w e rd e n . B esser w ä re  es, das k le in e  S ä ttig u n g sg e fä ß  a n  
e in e  A m m o n ia k a b tre ib e k o lo n n o  anzusch lioßen .

EL L e o : D iese  A n s ic h t is t  s c h e in b a r v ö ll ig  b e re c h tig t. 
D o c h  k a n n  ic h  m it te i le n ,  daß  ic h  schon  se lb s t d a ra n  
g e d a c h t h a t te ,  in  g le ic h e r W e ise  d ie  V e rsuch e  d u rc h z u 
fü h re n ;  sie s c h e ite r te n  je d o c h  d a ra n , daß  m a n  e in  re c h t 
nasses Gas d ic h t  v o r  d em  S ä ttig u n g s k a s te n  b en u tze n  
m u ß te . E s  s c h e id e t s ich  in fo lgedessen  in  d em  V ersuehs- 
sä ttig u n g s b a d e  d e ra r t ig  v ie l  W asse r aus, daß  n u r  e ine  
m e h r u n d  m e h r v e rd ü n n te  S a lz lauge  e n ts te h t, abe r k e in  
S a lz  a u s fa lle n  k a n n . M a n  m ü ß te  d a h e r u n b e d in g t das Gas 
e rs t e rh itz e n , u m  es so b e fä h ig te r  z u  m a che n , b is  z u r  
B e e n d ig u n g  des V e rsuches aus d em  S ä ttig u n g sb a d e  eher 
W asse r a u fzu n e h m e n  a ls  abzugeben . A u f  d iese W e ise  
w ü rd e  m a n  bessere, dem  B e tr ie b e  n o c h  m e h r angepaß te  
E rgebn isse  e rh a lte n  kö n n e n , d o ch  lä ß t  s ic h  im  B e tr ie b e  
e in e  d e ra r t ig e  V e rs u c h s a n o rd n u n g  n ic h t  so e in fa c h  d u rc h 
fü h re n .

D r .  0 .  J o h a n n s e n :  I c h  b in  g le ic h fa lls  d e r A n s ic h t, 
daß  m a n  das B a d  d a u e rn d  w a rm  h a lte n  u n d , w enn  m ö g lic h , 
a u ch  d ie  D ä m p fe  v o rw ä rm e n  m ü ß te .

H r .  G ü r t l e r  (R a d lin ,  O .-S .) : E s  w ä re  d och  in t e r 
essant, a u ch  e tw as  ü b e r  d ie  V e rw e n d u n g  v o n  A b fa lls ä u re  
aus d e r B e n z o lfa b r ik  zu  e rfa h re n , d a  d ie  V e rw e n d u n g  
dieses A b fa lls to f fe s  b e i d e r S a lz h e rs te llu n g  g roß en  E in f lu ß  
a u f d ie  F ä rb u n g  des Salzes h a t . S in d  d a rü b e r  k e in e  V e r 
suche  angeste l. t  w o rd e n  ? E s w ä re  s ic h e r re c h t in te re s s a n t, 
ü b e r d ie  E r fa h ru n g e n  in  d ie s e r R ic h tu n g  e tw as  zu  hö ren .

D r .  W . H e c k e i  (B ru c k h a u s e n ) : D ie  G e w e rk s c h a ft 
D e u ts c h e r  K a is e r  v e rw e n d e t d ie  A b fa lls ä u re n  d e r  B e n z o l
an lage  w ie d e r. S ie  b e re ite n  k o in e  S c h w ie r ig k e ite n  bei d e r 
V e ra rb e itu n g , w en n  s ie  v o rh e r  r ic h t ig  a usg e ko ch t s in d . 
D a s  K o c h e n  m i t  W a s s e rd a m p f w ir d  in  g roß en  S äu rekooh- 
kessoln  d u rc h g e fü h r t ,  d ie  zu m  S chu tze  des E is e n m a n te ls  
m i t  säure fes tem  M a te r ia l a us g e k le id e t s in d . D ie  s ich  e n t
w ic k e ln d e n  D ä m p fe  w e rd e n  a bgesaug t u n d  m i t  W asser, 
e r fo rd e r lic h e n fa lls  u n te r  Z u h ilfe n a h m e  v o n  e tw as  L a u g e  
z u r  N e u tra l is a t io n  d e r  sch w e flig en  S äure , gew aschen. 
D as  d ie  A b fa lls ä u re  a n fä n g lic h  v e ru n re in ig e n d e  H a rz  
s e tz t s ieh  zu  B o d e n  u n d  w ir d  n a c h  A b lassen  d e r S äure  
aus den  K esse ln  ausgesch lagen. A u s  d e r A b fa lls ä u re  w ir d  
b e i d ie se r B e h a n d lu n g  e in  sehr schönes w eißes S a lz  e r 
h a lte n .

D r .  W o t t c r k a m p  (H ü ls ) :  W e n n  d ie  B e n z o la b fa ll
säure  in  den  geschlossenen S ä ttig u n g s k ä s te n  d e r A m m o n ia k 
fa b r ik  V e rw e n d u n g  f in d e n  s o ll,  so m üssen z u n ä c h s t aus 
ih r  d ie  te e rig e n  u n d  h a rz ig e n  B e s ta n d te ile  abgeschieden 
w e rd e n , u m  V e rs to p fu n g e n  d e r  U e b o r lä u fe  u n d  E je k to re n  
zu  ve rm e id e n . D iese  R e g e n e ra tio n  fü h re n  w i r  m i t  D a m p f 
aus u n d  e rh a lte n  in  d e r  v o n  uns  g e tro ffe n e n  A u s fü h ru n g  
a u ch  das v o n  d e r  S äu ro  a u fg en o m m en e  B e n z o l z u rü c k .

W ie  b e re its  D r .  H e o k e l  e rw ä h n t h a t ,  e rg ib t  d ie  
re g e n e rie rte  S äure  b e i d e r  S a lz h e rs te llu n g  k e in e  S c h w ie r ig 
k e ite n . E rw ä h n e n  m ö c h te  ic h  je d o c h , daß  d ie  n a ch  V e r 
w e n d u n g  d ie se r S ä u re  besonders d e u t lic h  b eo b a ch te te  
R o t fä rb u n g  des Salzes w a h rs c h e in lic h  a u f d ie  A b fa l l-  
säuro  z u rü c k z u fü h re n  is t .  I c h  h ab e  m ir  d ies  so e r k lä r t ,  
daß  d ie  im  R o h b e n z o l v o rh a n d e n e n  u n d  b e i dem  W a sch en  
v o n  d e r  S chw e fe lsäure  au fg en o m m en e n  R h o d a n v e r
b in d u n g e n  b e i d e r  S a lz h o rs te llu n g  w ie d e r  zu m  V o rs c h e in  
k o m m e n , a lle rd in g s  n u r  an  d e r  O b e rflä c h e  des länge re  
Z e it  la g e rn d e n  Salzes. B e i d em  M a n g e l an  L u f t z u t r i t t  
b le ib e n  d ie  R o t fä rb u n g e n  sehr g e r in g  u n d  b ie te n  f ü r  den  
V e rsa n d  u n d  d ie  V e rw e n d u n g  des Salzes k e in e  B edenken . 
D ie  A b fa lls ä u re  lä ß t  s ic h  s o m it ,  w e n n  s ie  o rd n u n g s m ä ß ig  
re g e n e r ie r t w ir d ,  g rö ß te n te ils  u n d  v o r te i lh a f t  f ü r  den 
e igenen B e tr ie b  g e b ra u c h s fä h ig  m achen .

F rü h e r  is t  schon  d a ra u f h in g e w ie sen  w o rd e n , d ie  in  
d e r  S äure  vo rh a n d e n e n  F a rb s to ffe  abzu sch e id e n . E n t 
sp rechende , je d o ch  n u r  w en ig e  U n te rs u c h u n g e n  habe  ic h  
v o r  e in igen  J a h re n  b e i d e n  S ä u re -R e ge n e rie ru ng sve rsu che n

a n g e s te llt  u n d  b e n u tz te  z u r  A b s e h e id u n g  eines d e r Farb
s to ffe  se ine  U n lö s lic h k e it  in  W a sse r. V e rd ü n n t  m an nach 
E n tfe rn u n g  d e r  H a rz e  d ie  S ä u re  s e h r s ta rk ,  so scheidet 
s ic h  e in  F a rb s to f f  in  F lo c k e n  a b . N a c h  F il t r ie re n  und 
A u sw a sch e n  e rh ä lt  m a n  e in  b ra u n e s  P u lv e r ,  das sich 
in  k o n z e n tr ie r te r  S ch w e fe lsä u re  m i t  r o te r  F a rb e  und  in 
A lk a l ie n  fa rb lo s  lö s t.

Z u  d em  A u f t re te n  d e r  b la u e n  F a rb e  des Salzes möchte 
ic h  n och  b e m e rk e n , d aß  w i r  f r ü h e r  b e i d em  ind irek ten  
V e r fa h re n  fa s t  d a u e rn d  B la u fä rb u n g e n  h a t te n , was in 
d e r  H a u p ts a c h e  a u f e in e  u n z u lä n g lic h e  A p p a ra tu r  zuriiek- 
g e fü h r t  w e rd e n  m u ß te . S p ä te r  b e i d em  d ire k te n  Verfahren 
w a r  d ie  b la u e  F a rb e  n u r  ze itw e is e  z u  bem erken . Bei 
s c h le c h te r  W a r tu n g  des A m m o n ia k a b tre ib e a p p a ra te s  
u n d  b e i dessen V e rs to p fu n g  k a n n  e in  unregelm äßiges 
A b tre ib e n , s e lb s t e in  D u rc h g e h e n  des A p p a ra te s , w ie  man 
z u  sagen p f le g t ,  e in tre te n . D a b e i g e la n g t d a n n  Kondensat 
in  d e n  S ä tt ig u n g s k a s te n  h in e in , w o d u rc h  e b e n fa lls  d ie  vom 
B e r ic h te rs ta t te r  a n g e fü h r te  ö r t l ic h e  A lk a l in i t ä t  des Bade3 
u n d  e in e  u n e rw ü n s c h te  B ild u n g  v o n  N iederschlägen 
b e w ir k t  w e rd e n  k ö n n e n . S e itd e m  u n s e rs e its  V orkehrungen 
g e tro ffe n  s in d , u m  das  in  d e r  A m m o n ia k d ä m p fe le itu n g  
des D e s t il l ie ra p p a ra te s  v o rh a n d e n e  K o n d e n s a t v o r  dem 
S ä tt ig e r  a b z u le ite n , s in d  d ie  B la u fä rb u n g e n  des Salzes 
b e in a h e  v ö l l ig  z u m  V e rs c h w in d e n  g e b ra c h t.

E s w ü rd e  m ic h  e n d lic h  in te re s s ie re n , ü b e r  d io  Regene
r ie ru n g  d e r  A b fa l ls ä u re  w e ite re s  z u  e rfa h re n .

Bergassessor R . B a c k w i n k e l  (B e rg e b o rb e c k ): Bei 
d e r  R e g e n e r ie ru n g  d e r  S äu re  aus  d e r  B e n z o lfa b r ik a tio n  
e n tw ic k e ln  s ieh  se h r u n a n g e n e h m  rie c h e n d e  Gase, die 
e in ig e  100 in  w e it  in  d e r  N a c h b a rs c h a ft  u na ngenehm  emp- 
p fu n d e n  w e rd e n  u n d  z u  K la g e n  A n la ß  gegeben haben. 
I c h  m ö c h te  d a h e r  fra g e n , o b  V e r fa h re n  u n d  E in ric h tu n g e n  
b e k a n n t s in d , d u rc h  w e lc h e  d iese  Gase u n sch ä d lich  ge
m a c h t  o d e r  v e rn ic h te t  w e rd e n  k ö n n e n .

D r .  F .  R o u t e r :  lo h  k a n n  d ie  A n tw o r t  d a ra u f er
te ile n . D io  F ir m a  S t i l l  h a t  in  d e r  le tz te n  Z e it  E in r ic h 
tu n g e n  g e tro ffe n , w e lc h e  d ie  D ä m p fe  u n s c h ä d lic h  machen 
s o lle n . D r .  S c h m id t ,  B o c h u m , u n d  D r .  K o r t e n ,  Ober
h au se n , d ie  so lche  A n la g e n  im  B e tr ie b e  h a b e n , werden 
v ie l le ic h t  n äh e re  A u s k u n f t  geben  k ö n n e n . E s s o ll dabei 
auch  n o ch  B e n z o l g ew o n ne n  w e rd e n , so daß  s ich  die 
A n la g e  in  gew issem  S in n o  b e z a h lt m a c h t .

D r .  C. S c h m id t  (B o c h u m ): D ie  S tills e h e  Anlage 
z u r  R e g e n e r ie ru n g  d e r  R e in ig u n g s s ä u re  is t  v e rh ä ltn is 
m ä ß ig  e in fa c h  u n d  b e s te h t aus  e in e r  A n z a h l K oehge fiiß en , 
d ie  m i t  D e c k e ln  ve rsch lo sse n  s in d . D ie  R e in igungss iiu re  
w ir d  in  d iesen  K o c h g e fä ß e n  b e i ve rsch lossenen  Deckeln 
d u rc h  E in le ite n  v o n  D a m p f a u fg e k o c h t. D io  entstehenden 
Gase u n d  D ä m p fe , d io  h a u p ts ä c h lic h  aus schw efliger 
S äu re , W a s s e rd a m p f u n d  B e n z o l b es te he n , w erden  m it  
e in e m  k le in e n  D a m p fs tra h lg e b lä s o  a bg e s a u g t u n d  in  einem 
T u rm , d e r  m i t  K o k s  u n d  K a lk s te in  a u s g e fü llt  is t ,  durch  
B e rie s e lu n g  m i t  W a sse r n ie d e rg e sch la g e n . U ebe lrieehende 
D ä m p fe  t re te n  b e i v o rs ic h t ig e m  A rb e ite n  n ic h t  auf. 
A u ß e rd e m  w ir d  e in e  b e t rä c h t lic h e  M e ng e  B e n z o l aus der 
R e in ig u n g s s ä u re  w ie d e rg e w o n n e n .

D r .  F .  K o r t e n  (O b e rh a u s e n ): D io  A n la g e  v o n  S til l 
is t  das E rg e b n is  la n g jä h r ig e r  V e rs u c h e , 'w ie sie a u f der 
Zeche  C o n c o rd ia  v o rg e n o m m e n  w o rd e n  s in d . S ie  haben 
ergeben, daß  b e trä c h t lic h e  M e ng e n  B e n z o l s ic h  gew innen 
lassen, u n d  z w a r g le ic h  a ls  g e re in ig te s  B e n z o l. D ie  S ch w ie rig 
k e ite n , d ie  s ic h  be i d e r  D u rc h fü h ru n g  des V e rfa h ren s  er
geben h a b e n , w a re n  d e r  H a u p ts a c h e  n a c h  M a te r ia l
s c h w ie r ig k e ite n . W e n n  d ie  e n ts te h e n d e n  Gase u n te r 
ih re m  T a u p u n k t  a b g e k ü h lt  w e rd e n , d a n n  is t  es sehr 
s c h w ie r ig , e in  M a te r ia l  z u  f in d e n , d a s  d e r  wässerigen 
sch w e flig e n  S ä u ro  w id e rs te h t.  E s  h a t  la n g jä h r ig e r  V e r
suche  b e d u r f t ,  e in e  B a u a r t  z u  f in d e n ,  v o n  d e r  m a n  sagen 
k a n n , d aß  s ie  das z u rz e it  s ic h e rs te  u n d  beste  M a te r ia l 
e n th ä lt .  Im m e rh in  k a n n  m a n  a u c h  b e i d ie s e r A n la g e  noch 
U n a n n e h m lic h k e ite n  h a b e n . D ie  A n la g e  a rb e ite t  so, 
d a ß  d ie  e n ts te h e n d e n  Gase a b g e s a u g t u n d  d a n n  durch  
e in e n  K ü h le r  b e so n d e re r B a u a r t  g e le ite t  w e rd e n . H ie r 
d u rc h  w e rd e n  d e r  W a s s e rd a m p f u n d  d e r  g rö ß te  T e il  der
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Benzole n iedergesch lagen. A ls d a n n  k o m m e n  s ie  m i t  
Natronlauge v o n  d e r  B e n z o lw a s c h u n g  in  B e rü h ru n g , 
wodurch d ie  s c h w e flig e  S äu re  u n d  d e r  g rö ß te  T e i l  d e r  
anscheinend sauren  C h a ra k te r  h a b e n d e n  G e ru c h s to ffo  
absorbiert w erd e n . D ie  G e rü ch e  s in d  b e i d e r  A n la g e  
tatsächlich ganz v e rs c h w u n d e n .

D r. W o l le n w e b e r :  I s t  v ie l le ic h t  schon  fe s tg e s te llt  
worden, w ie v ie l B e n z o l d u rc h  e in e  d e ra r t ig e  A n la g e  
wiedergewonnen w ir d  ?

D r. K o r t e n :  W i r  h ab e n  d u rc h  la n g jä h r ig e  V e rsu ch e  
festgestollt, daß  4  %  d e r  g anzen  B o n z o lg e w in n u n g  w ie d e r 
gewonnen w e rd e n ; d ie  A n la g e  is t  a lso  z w e ife llo s  w i r t 
schaftlich.

D r. W i n t e r  (B o c h u m ) : D ie  a n a ly t is c h e  T re n n u n g  
und B e s tim m u n g  v o n  K u p fe r ,  K a d m iu m , B le i ,  A rs e n  
und Z in k  is t  n ic h t  ganz le ic h t .  I c h  h ä t te  d a h e r  g e rn  
gehört, daß d e r  B e r ic h te r s ta t te r  e in ig e  A n g a b e n  d a rü b e r  
gemacht h ä tte .

K . L e o  : I c h  n eh m e  a n , d a ß  es s ic h  in  d e r  H a u p ts a c h e  
um dio B e s tim m u n g  des K a d m iu m s  h a n d e ln  w ir d .  M a n  
arbeitet am  besten fo lg e n d e rm a ß e n : 100 c c m  d e r  z u  u n te r 
suchenden S chw e fe lsä u re  v e r d ü n n t  m a n  m i t  d e r  g le ic h e n  
Menge W asser u n d  v e rs e tz t d io  sa ure  L ö s u n g  m i t  v e r 
dünntem A m m o n ia k  b is  z u r  a lk a lis c h e n  R e a k t io n ,  w o z u  
etwa 500 ccm  A m m o n ia k  v o m  spez. G e w ic h t 0 ,96  b e n ö t ig t  
werden. D e r  g e rin g e  A m m o n ia k ü b e rs c h u ß  w ir d  m i t  
verdünnter S a lzsäure  z u rü c k g e n o m m e n . I n  d ie  n u n m e h r  
schwach sa lzsauro  L ö s u n g  le i t e t  m a n  b is  z u r  S ä t t ig u n g  
Schwcfolwasserstoffgas e in . D ie  ausgesch iedenen  S c h w e fe l
metalle w erden  d u rc h  F i l t r ie r e n  a u f e in e m  d e r  N ie d e r 
schlagsmenge a ng e p a ß te n , m ö g lic h s t  k le in e n  F i l t e r  g e 
sammelt u n d  e in ig e  M a le  m i t  s o h w e fe lw a s s e rs to ffh a ltig e m  
Wasser nachgow aschen. H ie r a u f  .g ib t  m a n  d e n  F i l t e r 
rückstand m its a m t d e m  F i l t e r  in  e in e n  300 ccm  fassenden 
Mcßkolben, in  d em  s ic h  e tw a  20  ccm  k o c h o n d h e iß e r  
konzentrie rte r S a lzsä u re  b e f in d e n . D u rc h  e in ig e  Z e it  
anhaltendes E rh itz e n  b is  n ah e  z u m  S ieden  gehen  K a d 

m iu m , K u p fe r  u n d  z u m  g rö ß te n  T e i l  a u ch  B le i  in  L ö s u n g , 
w ä h re n d  d a s  A rs e n  a ls  S u lf id  z u rü c k b le ib t .  N a c h  dem  
E r k a lte n  f ü l l t  m a n  m i t  k a lte m  W a sse r b is  z u r  M a rk e  a u f , 
m is c h t  g u t  d u rc h  u u d  f i l t r i e r t  250  c c m  a b , d ie  m a u  q u a n t i
t a t i v  iu  e in  500  c c m  fassendes B e c h e rg la s  ü b e rs p ü lt  u u d  
so d a n n  m i t  A m m o n ia k lö s u n g  s c h w a ch  a lk a l is c h  m a c h t. 
N a c h  g en ü g en d e m  E in lo ite n  v o n  S ch w e fe lw a sse rs to ffg a s  
f i l t r i e r t  m a n  a b  u n d  s p ü l t  d e n  N ie d e rs c h la g  m i t  sch w e fe l- 
a ra m o n iu m h a lt ig e m  W a sse r a u f  das F i l te r .  N a c h  A b 
la u fe n la sse n  s p r i t z t  m a n  d e n  N ie d e rs c h la g  in  e in e  k le in e  
P o rz e lla n s e h a le  u n d  lö s t  d ie  le tz te n  A n te i le  K a d m iu m 
s u lf id  d u rc h  h e iß e  v e rd ü n n te  S a lp e te rs ä u re  v o m  s p e z i
fis c h e n  G e w ic h t 1,2 v o m  F i l t e r  in  d ie  S ch a le . D e r  S ch a le n 
in h a l t  w ir d  e in g e d a m p ft u n d  v o rs ic h t ig  m i t  ra u c h e n d e r 
S a lp e te rs ä u re  o x y d ie r t .  N a c h  Z u g a b e  v o n  e tw a  I  ccm  
k o n z e n tr ie r te r  S ch w e fe lsä u re  d a m p f t  m a n  z u r  V e r ta g u n g  
d e r  S a lp e te rs ä u re  e in , b is  d ie  S ch w e fe lsä u re  a n fä n g t a b 
z u ra u c h e n . N a c h  E rk a lte n la s s e n  des S c h a le n iu h a lts  w ir d  
v o rs ic h t ig  m i t  W a sse r v e r d ü n n t  u n d  d ie  lö s lic h e n  S u lfa te  
des K a d m iu m s  u n d  K u p fe rs  d u rc h  A b f i l t r ie r e n  v o n  d em  
u n lö s lic h e n  B le is u lfa t  g e tre n n t.  D ie  n u n m e h r  e rh a lte n e  
K u p fe r -K a d m iu m -L ö s u n g  k a n n  m a n  n a c h  Z u g a b e  v o n  
A e tz n a tro n  b is  z u r  A lk a l i t ä t  z u r  T re n n u n g  v o n  K u p fe r  
u n d  K a d m iu m  d u rc h  Z y a n k a liz u s a tz  v o rb e re ite n  u n d  d a ra u f
h in  s p ä te r d a s  K a d m iu m  n a c h  irg e n d e in e m  V e r fa h re n  
t i t r im e t r is c h  o d e r g e w ic h ts a n a ly t is c h  e rm it te ln .

W e n n  d e r  W u n s c h  n o c h  v o r lie g e n  s o llte , n a ch  d e r  v o n  
D r .  R e u t e r  angegebenen  R ic h tu n g  h in  V e rs u c h e  g e m a c h t 
z u  w isse n , u m  fe s tz u s to lle n , in  w e lc h e m  F a lle  u n d  iu  w e l
c h e m  M a ß e  e in e  S ch w e fe la u s s c h e id u n g  h e i d e m  S ä tt ig u n g s 
v o rg a n g  e in t r i t t ,  u n d  a u f  w e lc h e  U rs a c h e  d iese  z u rü c k -  
z u fü h ro n  is t ,  so b in  ic h  g e rn  b e re it ,  h ie rü b e r  U n te r 
s u c h u n g e n  a n z u s te lle n  u n d  d ie  E rg e b n isse  m itz u te ile n .

V o rs itz e n d e r  .B ergassessor W i n k h a u s :  W i r  w e rd e n  
H r n .  L e o  s e h r d a n k b a r  se in , w e n n  e r  d iese  U n te rs u c h u n g e n  
n o c h  a u s fü h re n  u n d  d ie  E rg eb n isse  z u  gegebene r Z e it  
d e m  A u s s c h u ß  ra it te ile n  w ü rd e .

D i e  E i s e n e r z l a g e r s t ä t t e n  i n  O b e r h e s s e n ,  d i e  h e u t i g e n  A u f s c h l ü s s e  

u n d  i h r e  z u k ü n f t i g e  B e d e u t u n g .

V on G roßlizl. B e rg ra t  C. K ö  b r i c h  in  D a rm s ta d t ,

(V o r tra g  v o r  d e r  H a u p tv e rs a m m lu n g  des V e re in s  d e u ts c h e r  E is e n h ü tto n le u te  a m  30. N o v e m b e r  1913.)

(S c h lu ß  v o n  S e ito  399 .)

VY/ ie s te ll t  sieh  n u n  zu  d iesen  E rz v o rk o m m e n  d e r  
B e rg m an n ?  U rsp rü n g lic h  h a t  e r n u r  d ie jen ig en  

Erze gew onnen, d ie  re in  g e fö rd e r t  w e rd en  k o n n te n ;  
das sind die so g e n a n n te n  S t ü c k e r z e .  N a ch  u rk u n d 
lichen N ach ric h te n  g e h t  d iese  G ew in n u n g  m in d e s te n s  
bis ins 9. J a h r h u n d e r t  z u rü ck . S ie h a t  sich  b is  in  
die neueste Z e it b e in a h e  u n v e rä n d e r t  e rh a lte n . 
Meistens s in d  d ie  E rz e  fü r  d en  B e d a rf  n a h e  ge leg en er 
kleiner Schm elzen  g e fö rd e r t  w o rd en . A u ffa lle n d  
ist die H ä u fu n g  so lch er S ch m elzen  a n  d e r  O s t 
se ite  des V ogelsberges, w ä h re n d  g eg en w ärtig  d e r 
Schwerpunkt d e r b e rg b au lic h e n  T ä tig k e it  a u f  dessen  
W e s ts e i te  lieg t. D ie  S tü c k e rz g ru b e n  m a c h e n  
immer einen r e c h t  u n b e d e u te n d e n  E in d ru c k , d a  
die Tiefe w o h l n iem a ls  70 m  ü b e rsc h re i te t  u n d  o ft 
nur 10 b is 30 m  b e tr ä g t,  w obei d a n n  d ie  F ö rd e ru n g  
ineist von H a n d  m it  H a sp e l u n d  K ü b e l e rfo lg t. D as  
Gebirge is t info lge se in e r m ag e ren  to n ig e n  B esch affen 
heit g u ta rtig , d ie S c h ä ch te  s te h e n  g rö ß te n te ils  ohne  
Holzeinbau. D ie  B illig k e it des A b te u fen s  b r in g t  es 
m it sich ,-d aß  d ie  S c h ä c h te  z iem lich  z ah lre ic h  s in d ;

ih r  A b b a u g e b ie t i s t  d e m e n tsp re c h e n d  k le in , d e r  B e
t r ie b s o r t  w ech se lt ra s c h  u n d  o ft, a b e r  d e r  A b b a u  is t  
f a s t  n iem a ls  e in  v o lls tä n d ig e r . G ew öhn lich  h ö r t  er 
be i E rre ic h u n g  des G ru n d w asse rs  au f. E r s t  n e u e r
d ings s in d  g rö ß e re  B e tr ie b e  z u r  m asch in e llen  W asse r
h a ltu n g  ü b e rg eg an g en , w obei sich  B e n zo lm o to ren  
a ls E in z e la n tr ie b e  fü r  k le in e  S c h ä ch te  v o r te i lh a f t  
erw iesen  h a b e n . D a s  g e fö rd e r te  E rz  is t  f a s t  im m er 
so fo r t  a b sa tz fäh ig . F r ü h e r  w u rd e  es zuw eilen  m it  
H a n d sc h e id u n g , h ö c h s ten s  d u rc h  e in en  ro h e n  H a n d 
w asch p ro zeß , v o n  d em  to n ig e n  N e b en g e ste in  g e 
re in ig t. U n a b g e b a u t b lieb  a b e r  be i d iesem  V erfah ren  
a u c h  a lles, w as n ic h t  in  d e r  G ru b e  e n tsp re c h e n d  re in  
a u sg e h a lte n  w e rd en  k o n n te , u n d  d as  w a r  e in  V ie l
fach es des S tü ck erzes .

E r s t  in  d en  s ieb zig er u n d  a ch tz ig e r  J a h r e n  g ing  
m a n  m it  n e u ze itlic h e n  A u f b e r e i t u n g s v e r f a h r e n  
a n  d ie  g ro ß e n  M assen  v o n  Z e rse tzu n g sp ro d u k te n , 
d ie  d a s  E isen e rz  in  F o rm  v o n  S ch a len , K ru s te n  
S c h n ü re n  o d e r  a u c h  a u f  s e k u n d ä re r  L a g e r s tä t te  
in  F o rm  k le in e r  S ch e rb en , B ro c k en  u n d  K ö rn e r  e n t-
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sc h re i te t  also der Abbau 
z iem lich  i lo t tv o ra n . Dest 
h a lb  w e rd en  s te ts  unter
ird isch e  U ntersuehungs- 
sto llen  d e r Tagebauw and 
v o rau sg e trieb en . Diese 
S to llen  ste llen  selbst bei 
z iem lich  bedeu tenden  Di
m en sio n en  u n d  geringer 
T iefe  u n te r  der Ober
fläch e  m e is t ohne Zimme
ru n g , d a  das Netzwerk 
v o n  E rzsch n iiren  die 
S ta n d fe s tig k e it  des Ge
b irges gew öhnlich  hinrei
ch en d  lan g e  sicherstellt.

A b b .  1 2 . E rz w ä s c b o  a u f  G ru b e  H o f fn u n g  bei S to c k lia u s e n . ] j j (, F ö rd e ru n g  Ge

sc h ie h t be i g rößeren Be
h a lte n . M an b e ze ich n e t diese V orkom m en, w ie schon  tr ie b en  m e is t  in Z ü g en  m it te ls  D a m p f- oder Ben-
g esag t, a ls  W a s c h e r z e .  M it ih rer In an g riffn ah m e  zo l-L o k o m o tiv en  z u r  W äsch e  o d e r z u r  D rah tseilbahn ,
h a b en  d ie V ogelsberger V orkom m en eine v ö l l i g e  d ie  d as H a u fw e rk  e rs t  d e r  W äsch e  zu fü h rt. Die

v o rh a n d e n e n  D rah tseilbahnen  
h a b e n  bis zu  4  k m  L änge.

D ie  E r z w ä s c h e n  haben  sich 
s tä n d ig  v e rb e sse r t  u n d  zu  groß
zügigen  A n lag en  en tw ick e lt. Zur
ze it s in d  sechs W äsch en  im  Ba
s a l tre v ie r  v o rh a n d e n , nämlich:

1 . bei S to c k b au sen  (Grube 
H o ffn u n g ) —  A b b . 12— ,

2. bei J lsd o rf  (G ru b en  Luse 
u n d  J lsd o rf) ,

8 . bei N ied er-O h m en  (Gruben 
H e d w ig  u n d  E ichlio lz),

4. be i A tz e n h a in  (G rube  [At
zen h a in ),

5. bei W e ic k a rtsh a in  (Gruben 
W e ic k a r tsh a in  u n d

A b b .  1 3 . E rz w ä s c h e  d e r  G e w e rk s c h a ft  L o u is e  h e i W e ic k a r t s h a in .  N e u g l 'ü n e n d c  H o f fn u n g )  —

A bb. 13 —  u n d
U m w e r t u n g  e rfah ren . D ie  B au w ü rd ig k eit is t je tz t  G. bei H u n g e n  (G ru b e  V e re in ig te r  W ilhelm ), 
an  v ielen  S te llen  gesich ert, wo die geologischen D ie  g rö ß te  T ag e s le is tu n g  h a t  w o h l die unter 
K a rte n  de r sechziger J a h re  n ic h t e inm al E isen s te in  Z iffer 5 g e n a n n te  m it  150 t  F e r t ig p ro d u k t  im  Tag. 
a n g eb e n ; die S tü ck erze  sin d  s ta rk  in  den  H in te r 
g ru n d  g e d rä n g t. D ie  be rg m än n isch e  G ew innung  des 
W ascherzes is t  seh r e in fach ; sie is t  n u r  im  T ag eb au  
re n ta b e l, d a  sie d ie  D u rc h se tz u n g  seh r g ro ß e r M assen 
erfo rd e rt. Im  T agebau  der G rube  H offn u n g  bei 
S to ck liausen  b e tr ä g t  z. B . d ie  H ö h e  des A b rau m s 
1 bis 5 m , d ie  des E rz lag e rs  5 b is 10 m . D as E rz  
w ird  in höch sten s zwei E ta g e n  a b g eb a u t, indem  au f 
de r T ag eb au so h le  d ie  F ö rd e rw ag en  u n te r  schm ale  
sen k rech te  S ch litze  geschoben  w erd en  u n d  diese 
Schlitze, v o n  oben  beg innend , tr ic h te rfö rm ig  er
w e ite r t  w erd en , so d a ß  das m it  d e r H ack e  losge
w onnene  E rz -  u n d  T ongem enge in  den  W agen  
ro llt . G robe B asa ltk n o llen  w erden  gleich ausgelesen , 
g rö ß ere  a rm e  o d er ta u b e  P a r t ie n  s teh en  gelassen.
D as ro h e  H a u fw e rk  h ä l t  e tw a  35 bis 20 %  gew inn
b a re n  E isen ste in . B ei d e r no tw en d ig en  M assenförde- A b b .  14. R o t ie re n d e r  K la u b t is c l i  in  d e r  E rzw äsch e  

ru n g  fü r  eine e in ig e rm aß en  erheb liche  P ro d u k tio n  A tz e n h a in .
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k a lk ig e m  B in d e m itte l  in

A b b . 15. E is e n e rz n u fb e re itu n g  S y s te m  S ie b e l-F re y g a n g

Der G a n g  d e r  A u f b e r e i t u n g  is t  m e is t  fo l
gender: D as H a u fw e rk  w ird  in  e in e r g ro ß e n  ro tie re n 
den L äu te rtro m m el m it  v ie l W asse r v e rm isc h t u n d  
in mehrere K o rn k la ssen  (g ro b en  A u s tra g ,
Grobkoni, F e in k o rn , S ch läm m e) k la s 
siert. D er A u s tra g  w ird  a n  K la u b -  
tischen (A bb. 14) v o n  ju g en d lich e n  A r 
beitern a u sg e k la u b t, d a s  ü b rig e  g e h t 
auf Setzm aschinen.

Die b isherigen  A u fb e re itu n g e n  h a b e n  
mehrere P ro b le m e  u n g e lö s t ge lassen .
Das erste P ro b le m  w a r  d ie  G e w i n  n  u  n  g 
des F e i n e r z e s .  D e r  S e tzp ro z eß  w ird  
für feinkörniges G u t  bei d en  g ro ß e n  
Massen, die d n re h zu se tze n  s in d , zu  te u e r  
in Anlage u n d  B e trie b . M an  h a t  d e sh a lb  
seither au f d ie G ew in n u n g  des F e in e rz es  
unter 1  m m , s te llen w eise  so g a r u n te r  
3 mm, v e rz ic h te t u n d  d ieses E r z  m it  
in die S ch lam m te ich e  ge lassen , w o es 
wohl für im m er v e r lo re n  is t. D ie  e lek 
tromagnetische S c h e id u n g  v e rs a g t  w e
gen der u n g le ich m äß ig en  M a g n e tis ie r
barkeit de r E rz s tü e k e  u n d  w eg en  d e r 
m agnetischen E ig e n sc h a f te n  a n d e re r  
Gemengteile (B a sa lt-  u n d  B a u x it 
brocken). D ie  W in d s ic h tu n g  w ä re  n u r

p ro z eß  w ird  w o h l n u r  ein  B r ik e tt ie ru n g s 
v e rfa h re n  m it  
B e tr a c h t  k o m m en .

D a s  d r i t te  P ro b le m , d ie  B e se itig u n g  des 
N ä s s e g e h a l t s ,  i s t  n ic h t  so w e se n tlich , 
d a  die N ässe  im  P re is  b e rü c k s ic h tig t  w ird , 
u n d  d ie  T ro ck e n k o s ten  h ö h e r  s in d  a ls  d e r  
M eh rerlö s. D as  g ew asch en e  E rz  h a t  bei 
A n k u n f t  a u f  d e r  H ü t t e  e tw a  10 b is  12 %  

N ässe. V e rsu ch e  z u r  E rz tro c k n u n g  s in d  
b e re its  g e m a c h t, a b e r  b ish e r  o hne  a b 
sch ließ en d es E rg eb n is .

D a s  v ie r te  u n d  w ic h tig s te  P ro b le m  i s t  
d ie S c h l a m m f r a g e .  Zw ei D r i t t e i b i s  v ie r  
F ü n f te l  d e r  g e sa m te n  F ö rd e ru n g  m ü sse n  
au s  d en  W äsch en  h e ra u sg e sp ü lt  u n d  a ls  
S ch läm m e a b g e la g e rt  w e rd en . H ie rzu  ge
h ö ren  g ro ß e  W asse rm a sse n  u n d  g ro ß e  

K lä r te ic h f lä c h e n . D ie  B e rg b a u tre ib e n d e n  w e rd en  
d a m it  g a n z  v o n  se lb s t g ro ß e  G ru n d b e s itze r . D ie  G ru b e  
H o ffn u n g  h a t  S c h lam m te ich e  v o n  e tw a  1000 m  L än g e

A b b .  16. Z w e i  F r e y g a n g - A p p a r a te  in  d e r  E rz w ä s c h e  b e i  I l s d o r f .

m trockenem  Z u s ta n d e  m ö g lich  u n d  
verbietet sich  w egen  d e r  ries ig en  M en
gen, die k ü n s tlic h  zu  tro c k n e n  w ä ren . 
Neuerdings t r i t t  d ie  „ E ise n e rz a u fb e re i
tung S y s te m  S i e b e l - F r e y g a n g “ 1) 
(Abb. 15 u n d  16) a n  d ieses P ro b le m , 
wie es sch e in t, m it  g u te m  E rfo lg  h e ra n , 
worüber de r V erfasse r d e m n ä c h s t N ä h e 
res berich ten  w ird .

D as zw eite  P ro b le m , d ie  F ra g e  d e r  
B r i k e t t i e r u n g  des F e in e rzes , i s t  in  
Oberhessen no ch  n ic h t  in  A n g riff  ge
nommen. B ei dem  h o h e n  K a lk b e d a rf  
der V ogelsberger E rz e  im  S ch m elz 

■) Vgl. E ng ineering  a n d  M ining J o u r 
nal 1908, 1. A ug., S. 227. A b b .  17. S c h la m m le itu n g  (1 6  m  h o c h )  b e i F ie d e r - O l im e n .
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b e i 100 m  B re ite . D ie  B eschaffung  des G eländes is t  
in  d e r H au p tb e tr ie b sg e g e n d  schon  n ic h t m eh r billig. 
E s  i s t  o f t b illiger, den  Sch lam m  viele  h u n d e rt  M eter 
w e it in  e inen  a lte n  T ag eb au  zu  le iten . So e n ts te h e n  
g ro ß e  S ch lan u n le itu n g sau lag en  (A bb. 17).

D ie  S ch lam m te ich e  fü llen  sich  e rsch reckend  
rasch . E in  A ufh ö h en  d e r D äm m e d u rc h  H e ran - 
k rü c k en  des n iedergesch lagenen  S chlam m es g e h t n u r  
b is zu  einem  gew issen G rade, d a n n  is t die W id e r
s ta n d s fä h ig k e it  des D am m es g e fäh rd e t, zu m a l bei 
s ta rk e m  R egen , S tu rm  u n d  F ro s t.  D ie  v erlassenen  
T ag e b au e  s in d  w egen ih re r  n a tü rlich e n  W än d e  noch  
a m  zu v erlässig sten . A bb . 18 zeig t den  ve rlassen en  
T ag eb au  d e r G rube  L use  als Sch lam m teieh . E in  
W ied erau sräu m en  d e r  T eiche is t  bei den  seh r g ro ß en  
M assen u n d  bei de r L an g sam k eit des T rocknens 
d e r  Sch läm m e aussich tslos . M an v e r lä ß t sie e in 
fa c h ; d a n n  tro ck n e n  sie  z u n äc h s t oberfläch lich  aus 
(A bb. 19) u n te r  B ild u n g  v o n  R issen, die 
t ie f  h in u n te rg eh en . I n  d e r T iefe a b e r 
b le iben  d ie  Sch läm m e noch  v iele J a h re  
breiig . W en n  d e r S ch lam m  noch  einen 
gew issen g le ichm äß igen  E isen g eh a lt b e 
s i tz t ,  k a n n  m a n  ihn  als F a rb o c k e r  v e r
w erten . I s t  dies n ic h t  de r F a ll,  so 
b le ib en  d ie S ch lam m te ich e  zehn  u n d  
m e h r J a h re  la n g  a ls w ü stes  L a n d  lie 
g en , au f d en en  n u r  einige an sp ru ch s
lose P fla n ze n , w ie  H u f la tt ic h , gedei
h en . U m  sie w ied er k u ltu rfä h ig  zu  
m ach en , b e d a rf  es b e d eu ten d e r A rb e it, 
d ie  im  w esen tlichen  in  de r t ie fg rü n 
d igen  A uflo ck eru n g  des B odens m ög
lic h s t m it  Z u sa tz  m ag e re r p o rö se r S toffe,
Sch lacke, S an d , a u ch  K a lk  u n d  k rä f t i 
g e r  D ü n g u n g  b es teh t.

D e r  B e rg b au  e rfo rd e rt n ach  a lledem  
a u ch  in  H essen  im m erh in  schon  größere  
A u fw endungen  u n d  se tz t  zum  w irtsch aftlich en  E r 
fo lg  eine gew isse G röße de r A n lagen  v o rau s. A uch  
d a n n  a b e r  s in d  M ißerfolge n ic h t  ausgeschlossen , 
w enn  n ic h t eine g u te  tech n isch e  L e itu n g  u n d  eine 
sp a rsam e  W ir tsc h a f t  h inzukom m en . A lle B e trieb e  
im  V ogelsberg  h a b en  n a m e n tlich  in  frü h eren  J a h re n  
schw eres L eh rg e ld  bezah len  m üssen .

Im  ü b rig en  lä ß t  sich n ic h t v e rk en n en , d aß  d ie 
tech n isch e  V erv o llk o m m n u n g  d e r E rzb e tr ie b e  in  
H essen  ra sch e  F o r ts c h r i t te  m a c h t. D ra h tse ilb ah n e n , 
M oto rfö rd eru n g en  u n d  m asch inelle  A nlagen  t re te n  
im m er m e h r  in  den  V o rd e rg ru n d , so d aß  e ine  gew isse 
G roßzüg igkeit in  den  je tz ig en  B e trieb en  zu m  T eil 
u n v e rk e n n b a r  ist. D ie  neue  große  e lek trische  U eber- 
la n d z e n tra le  d e r P ro v in z  O berhessen  au f de r s t a a t 
lichen  B rau n k o h le n g ru b e  W ölfersheim  w ird  in  K ü rze  
a u ch  das oberhessische B erg b au g eb ie t m it  S tro m  
v erso rgen  k ö n n e n  u n d  so d ie K ra ftv e rso rg u n g  d ase lb s t 
n o ch  w irtsc h a ftlic h e r g e s ta lten . M it a llen  diesen 
V erbesserungen  g ew innen  die B e trie b e  a u ch  a n  B e 
s tä n d ig k e it  u n d  sin d  j e tz t  in  d e r L ag e  —  a b e r  au ch

in  d e r  N o tw e n d ig k e it —  u n g ü n s tig e  K onjunkturen, 
zu  ü b e rs te h e n , w as f rü h e r  n ic h t  d e r  F a l l  w ar. Auch 
die A b b a u w ü rd ig k e itsg re n ze n  e rw e ite rn  sich m it der ! 
G röße u n d  V erv o llk o m m n u n g  d e r B e trieb e . Noch 
v o r  zehn  J a h re n  w a re n  W asch e rze  v o n  weniger als 
2 4 %  A u sb rin g e n  n i c h t  b a u w ü rd ig . J e tz t  wird 
n o ch  W a sc h g u t v o n  18 %  im  g ro ß en  ganzen  mit 
d u rc h g e a rb e ite t. D a s  D u rc h sc h n ittsa u sb rin g en  be
t r ä g t  z u rze it sch ä tzu n g sw e ise  27 % . D as E rz  hat 
43 bis 46 %  E isen , S tü c k e rz  b is  5 0 %  u n d  darüber.
D e r  M a n g a n g eh a lt i s t  %  b is  h ö ch sten s  1 % , Phos
p h o r  0,2 bis 0 ,35 % , d e r  R ü c k s ta n d  b e trä g t  12 bis \ 

13 % . W en n  m a n  also re c h n e t,  d a ß  v o n  100 t  rohem 
W a sch g u t n u r  2 7 1 E rz  z u  43 %  F e  fa llen , so entspricht 
d a s  e inem  n u tz b a re n  E is e n g e h a lt  des R o h g u ts von 
1 1 , 6  % ,  a lso u n g e fä h r  n u r  eb ensov ie l, iv ie im  frischen 
B a s a lt  a n  E isen  e n th a lte n  vrnr. E s  g ib t  wohl kein 
an d ere s  E isen e rz , d a s  in  ro h em  Z u s ta n d e  so vmnig

A b b .  18. T a g e b a u  L u s e  a k  S c h la m m te ie h .

M etall e n th ä l t  u n d  d e n n o c h  n u tz b a r  g e m a ch t werden 
k a n n . E s  w ä re  a u c h  h ie r  n ic h t  m ö g lich , w enn  nicht 
d a s  H a u fw e rk  fü r  d ie  B e h a n d lu n g  m it  W asser so 
g u t a r t i g  w äre .

N a c h t e i l i g  f ü r  d i e  h e s s i s c h e n  E r z p r o d u 
z e n t e n  i s t  d a s  F e h l e n  v o n  A b s a t z  im 
e i g e n e n  L a n d e ;  d ie a lte n  H o ch ö fen  bei Hirzen
h a in , L a u b a c h , G ießen , L o lla r  s te h e n  n ic h t mehr. 
O berhessen  m u ß  also  se in  E rz  a u sfü h ren , u n d  da ist 
es im  N a ch te il g eg en ü b e r a llen  ä n d e rn  Erzvor
k o m m e n , d ie  d en  I l ü t t e n  n ä h e r  liegen . Oberhessen 
h a t  d ie  lä n g s te n  F ra c h tw e g e  z u r  H ü t te ,  u n d  wenn 
a n d e re  E rz re v ie re , w ie  z. B . d ie  M in ettegegend  mit 
ih ren  n ied rig en  G ew in n u n g sk o sten , T arifvergünsti
g u n g en  bis in s  H e rz  des h essisch en  A bsatzgebiets 
h in e in  e rs tre b e n  u n d  e rh a lte n , so k a n n  es zum  min
d e s ten  n ic h t  g le ich g ü ltig  zu sehen . O berhessen  ist 
in  A n seh u n g  d e r  E rz ta r ife  e in  N o t s t a n d s g e b i e t  
n ic h t n u r  ebenso , so n d e rn  n o c h  m e h r  als die 
R ev ie re  a n  L a h n  u n d  D ill, m it  d en en  es deshalb 
w ich tig e  In te re sse n  v e rb in d en .
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A b h .  19. T r o c k e n r is s e  in  a lte n  S c h la ra m te ic h e n .

einer S te igerung  d e r F ö rd e rm en g e  fäh ig  is t. E in e  ge 
naue A n tw o rt i s t  h ie ra u f schon  d esh a lb  n ic h t  zu  
geben, weil, w ie e rw ä h n t, d ie  E rsc h ließ u n g  d e r E rz 
lagerstätten u n te r  dem  G e s ic h tsp u n k t de r h e u tig e n  
Bauwürdigkeit no ch  lä n g s t  n ic h t  d u rc h g e fü h rt  ist. A ls 
Zahlenbeispiel k a n n  a n g e fü h r t  w e rd en , d aß  bei de r 
sogenannten E is e n e rz in v e n tu r  des D e u tsc h e n  R eiches 
im Jah re  1909 d e r E rz v o r ra t  (I . u n d  I I .  R e ih e )1) 
für ganz H essen  a u f  15 M ill. t  g e sc h ä tz t  w o rd e n  
ist, daß a b e r n a ch  den  n e u e s te n  A ufsch lüssen  fü r  
den V ogelsberg a lle in  sch o n  e tw a  18 M il l .  t  g e 
schätzt w erden  dü rfen , u n d  d a ß  das E in rü c k e n  
weiterer E rz v o rrä te  I I I .  R e ih e  (m ögliche V o rrä te )  
in die I I .  R e ih e  (w ah rsch ein lich e  V o rrä te )  m it  z iem 
licher S ich erh e it e rw a r te t  w e rd en  d a rf. V on

*) V g l. E in e c k e  u . K ö h l e r :  D ie  E is e n e rz v o rrä te  
des D eutschen R e ich s . B e r lin  1910.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

1. O b erh essen  b e s itz t  b au w ü rd ig e  
E isen e rze

a) in den  S c h ich te n  des D e 
v o n s ; m e is t  m a n g a n h a ltig  
bis m an g a n re ic h , z. T . M a n 
g a n e rz e ;

b) im  V ogelsberg , g eb u n d en  
a n  b a sa ltisc h e  G este ine  u n d  
d e ren  Z e rse tzu n g sp ro d u k te , 
m an g an - u n d  p h o sp h o ra rm .

2. B eide  A rte n  v o n  E rz v o rk o m 
m en  s in d  g en etisch  ab h än g ig  
v o n  S tö ru n g s-  u n d  Z e rtr tim - 
m eru n g szo n en , d ie sich  fa s t  
im m er in  eine de r d re i t e k 

to n isch e n  ’ L e itr ic h tu n g e n  S ü d w e s t—N o rd o s t, 
S iid o st— N o rd w es t u n d  S ü d e n - N o r d e n  e in 
g lied ern  lassen . D ie  S tö ru n g e n  d e r  le tz tg e 
n a n n te n  R ic h tu n g  s in d  zu m  T eil jü n g e r  a ls de r 
B a sa lt.

3. D as E rz g e b ie t des V ogelsberges h a t  se it E in 
fü h ru n g  m asch in e lle r  A u fb e re itu n g en  u n d  m o 
d e rn er A rb e itsv e rfa h ren  a n  rä u m lich e r  A u s
d e h n u n g  u n d  tec h n isch e r E n tw ic ld u n g sm ö g lich - 
k e i t  e rh eb lich  zu g enom m en .

4. D ie  ta tsä c h lic h e  E n tw ic k lu n g  w ird  im  w e
se n tlic h en  v o n  e in e r b e fried ig en d en  G e s ta l
tu n g  d e r  E is e n b a h n fra c h te n  a b h än g ig  sein. 
D o ch  is t  e in  m aß g e b lic h er E in flu ß  a u f  die 
G e s ta ltu n g  des d e u tsch e n  E ise n e rz m a rk te s  v o n  
d e r o b erhessischen  E rz fö rd e ru n g  n ic h t  zu  e r 
w a rten .

Zwar w urde  im  A n fan g  dieses A u fsa tze s  d a ra u f  
hingewiesen, d aß  d ie  F ö rd e ru n g  v o n  O berhessen  
im Steigen sei. D ies i s t  a b e r  k e in  B ew eis gegen  den  
Notstand, d enn  d ie  S te ig e ru n g  d e r  E rzm en g e  is t  
nur eine gew isserm aßen  unfreiw illige  F o lg e  des V e r
zinsungsbedürfnisses d e r A n lag en . F ü r  d ies P lu s  
an Förderung m u ß  A b sa tz  g e su c h t w e rd en , d e r je tz t  
auf große E n tfe rn u n g e n  n u r  zu r Z e it h o h e r E rzp re ise  
lohnend ist. S o b a ld  d ie  ta r ifa r isc h e n  W ü n sch e  e r
füllt sind, die le tz te n  E n d e s  a u f  e inen  vö lligen  A u s
gleich gegenüber d e r ta r ifa r isc h e n  B e v o rzu g u n g  des 
Jlinetterevicrs h inzie len , s te h t  d e r w i l l k ü r l i c h e n  
Erhöhung der F ö rd e rm en g e  im  V ogelsberge n ich ts  
mehr entgegen.

Es w äre n u n  sch ließ lich  noch  die F ra g e  zu  be 
antworten, bis zu  w elchem  G rad e  de r V ogelsberg

e inem  m aß g e b en d e n  E in f lu ß  a u f  d en  d e u tsch en  
E is e n e rz m a rk t  g e g en ü b e r dem  a lle  W e ttb e w e rb e r  
sch lag e n d en  M in e tte re v ie r  w ird  w ohl t ro tz d e m  fü r  
den  V ogelsberg  n ie  d ie R ed e  sein. W o h l a b e r  l ä ß t  
sich  sag en , d a ß  d ie V ogelsberger W asch e rzb e trie b e  
a u c h  j e t z t  n o ch  e rs t  a m  A n f a n g  ih re r  b e rg b au lich en  
E n tw ic k lu n g  steh en , u n d  d a ß  sie ein  m äß ig es Viel
faches ih re r  je tz ig e n  M enge au f J a h rz e h n te  h in au s  
d a u e rn d  zu  fö rd e rn  im s ta n d e  sind .

E in e  f o r c i e r t e  E n tw ic k lu n g  a u f  K o s te n  d e r 
N a c h h a ltig k e it  l ie g t ü b rig en s  be i dem  s ta r k  be
to n te n  la n d w ir tsc h a f tl ic h e n  C h a ra k te r  des L an d es  
u n d  a u ch  de r B e leg sch aft u n d  bei dem  s ta rk e n  
G e län d e b ed a rf  n ic h t  im  a llg em ein en  In te resse . 
W o h l a b e r  b e rech tig en  d ie  v o rh a n d en e n  E rz v o r
k o m m en  zu  deiji W u n sc h  u n d  d e r H o ffn u n g , d aß  d ie 

sch ö n en  A n sä tz e  e in e r g esu n d en  
m o d ern e n  B e rg in d u s tr ie  in  n a h e r  
Z e it eine k rä ftig e  E n tw ic k lu n g  
n eh m en  m ö ch te n .
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F o r m ä n d e r u n g e n ,  S p a n n u n g e n  u n d  G e f ü g e a u s b i l d u n g  

b e i m  H ä r t e n  v o n  S t a h l .

V on H . H a n o m a n n  u n d  E . H . S c h u l z  in  C h a rlo tten b u rg .

( M it te i lu n g  aus  d e r m e ta llo g ra p h is c h e n  A b te ilu n g  des E is o n h ü tto n m ä n n is c h e n  L a b o ra to r iu m s  

d e r K g l.  Tech n isch e n  H o c h s c h u le  z u  B e r lin . )

(H ie rz u  T a fe l 7 u n d  8. —  S ch lu ß  v o n  S e ite  4 05 .)

B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G e f i i g e a u s b i l d u n g ,  

E i g e n g e w i c h t  u n d  i n n e r e n  S p a n n u n g e n  b e i  

g e h ä r t e t e m  S t a h l .

D ie L än g en än d e ru n g en  v o n  S ta h l bei U cber- 
seh re iten  des P e r litp u n k te s  w äh ren d  de r A b 

k ü h lu n g  w erd en  v o n  G r e n e t 1) m itg e te ilt  u n d  ergeben 
rech n erisch  eine V errin g eru n g  des E igengew ich tes 
d u rch  P e rlitb ild u n g  um  rd . 0,02. D ie  V erringerung  des 
E igengew ich tes d u rch  M arten s itb ild u n g  in  flüssiger 
L u f t  bei v o rh e r a u s ten itisch cn  S tü ck en  b e trä g t n ach  
den  M essungen v o n  M c N a m e e 2) rd . 0,12. D ie 
V errin g eru n g  des E igengew ich tes infolge M a rten s it
b ild u n g  d u rch  A bsch reck u n g  eu tek to id en  S tah les be 
t r ä g t  rd. 0,09 (vgl. Z ah len ta fe l 2). D ie V erm ehrung  
des E igengew ich tes d u rc h  A nlassen ab g esch reck ter 
m a r ten s itisc h e r  S tä h le  b e trä g t  bis rd . 0,05 (vgl. 
Z ah len ta fe l 8 ). xYus de r Z usam m enstellung  dieser 
Z ah len  e rs ieh t m an , d aß  de r beim  H ä r te n  u n d  A n 
lassen  s ta ttf in d e n d e  U eb crg an g  v o n  y -  u n d  ß- in  
a -E ise n  k e ine  au sre ich en d e  E rk lä ru n g  fü r  d ie V olum - 
än d eru n g en  g ib t. D en n  die bei lan g sam er A b k ü h lu n g  
an  den  k r itisch en  P u n k te n  zu beobach ten d en  L än g e n 
ä n d eru n g en  lassen  sich  n ic h t  m it den an  g e h ä rte te n  
S tä h le n  b eo b ach te ten  in  E in k lan g  bringen. M an 
w ird  deshalb  d iese V o lu m än d eru n g en  lediglich im  
Z u sam m en h an g  m it  den  G efügebildern  b e tra ch te n , 
ohne sie d u rch  b es tim m te  Z u stan d sän d e ru n g  er
k lä re n  zu  wollen.

M an k a n n  d a n n  z u n äc h s t den  S a tz  aussprechen , 
daß  M arten s itb ild u n g  —  m öge sie in  flüssiger L u f t 
oder w äh ren d  de r A bsch reck u n g  erfolgen —  m it 
e rh eb lich er V o lu m v erm eh ru n g  v e rb u n d en  ist.

B ei A nlassen  g e h ä rte te n  S tah le s au f 4 0 0 0 w ird  
b e k an n tlic h  d as A bschreckgefüge (M arten sit)  zer
se tz t. Z ugleich  w ird  n ach  solcher A n laß b eh an d lu n g , 
w ie oben gezeig t, s te ts  eine erheb liche V olum ver- 
ring eru n g  ge funden . D a h e r  k a n n  als z w eite r S a tz  
ausgesp rochen  w erden , daß  m it einer Z erse tzu n g  des 
M arten s ites  d u rc h  A n laß w irk u n g  s te ts  eine V olum 
v e rrin g e ru n g  v e rb u n d en  ist.

D a  die A u sscheidung  v o n  M a rten s it au s  dem  
A u s te n it eine V o lu m v erm eh ru n g  zu r Fo lge h a t,  
k a n n  m a n  an n eh m en , d aß  die B ild u n g  de r M a rten s it
k ris ta lle  eine P re ssu n g  d e r A u sten itm asse  h e rv o r
ru f t ,  au s de r sie k ris ta llis ie ren . D ie M arten sitb ild u n g

1) T re m p e , K o c u it ,  C e m o n ta tio n  e tc . doä A c ie rs , 
P a r is  1911.

2) In te rn a t io n a le  Z e its c h r if t  f ü r  M e ta llo g ra p h ie  1912 
I I I ,  S. 139.

w ird  also eine D ru c k sp a n n u n g  in  dem  gehärteten 
S tü c k  zu r Fo lge  h a b en . D u rc h  geringes Anlassen, 
in sb eso n d ere  d a n n , w en n  d ie  M a rten s itn ad e ln  selbst 
sich  b e re its  d u rc h  d ie  A n laß  W irkung zu  zersetzen 
b eg in n en  u n d  d a d u rc h  w en iger s ta r r  w erden , kann 
diese D ru c k sp a n n u n g  sich  au sg leich en . Sie führt 
d a n n  zu  e in e r g e rin g en  A u sd eh n u n g , also Volum
v e rm e h ru n g , u n d  zw ar in  d esto  s tä rk e rem  Maße, 
je  h ö h e r d e r K o h lc n s to ffg eh a lt d e r  P ro b e  und in
fo lgedessen  de r A u s te n itg e h a lt  is t. E s  erg ib t sich 
also  d r itte n s , d aß  d ie  A u ssch eid u n g  des M artensits 
im  g e h ä r te te n  S ta h l  e ine  D ru c k sp a n n u n g  hervor
ru f t ,  d e ren  A usg le ich  b e i A n lassen  a u f  e tw a  150° 
bis 200 0 eine gerin g e  V o lu m v erm eh ru n g  bewirken 
k an n .

D ie  B e tra c h tu n g  i s t  n u n m e h r  a u f  d ie Vorgänge 
w ä h ren d  d e r A b sch reck u n g  au szu d eh n en . Hierbei 
m öge die in  d ieser Z e itsc h rif t e n tw ick e lte  Theorie 
d e r H ä r tu n g  a ls r ic h tig  a n g en o m m en  w erd en 1). Nach 
d ieser A n n a h m e  b e s te h t  d e r S ta h l  oberhalb  des 
k r itis c h e n  P u n k te s  au s  h o m o g en en  M ischkristallen. 
W äh re n d  d e r A b sch reck u n g  sch e id en  sich  au s diesen 
M isch k ris ta llen  je  n a c h  dem  K o h len sto ffg eh a lt Ze- 
m e n ti t-  o d er M a rte n s itn a d e ln  o d e r beide  aus, oder 
d ie M isch k ris ta lle  ze rse tzen  sich , fa lls d ie  Abschrek- 
k u n g  e tw as w en iger sch ro ff w a r, te ilw e ise  in  Osmondit.

M an k a n n  a n n eh m en , d a ß  ein o b erh a lb  de r H alte
p u n k te  g lü h en d es u n d  a u s  M isch k ris ta llen  aufgebautes 
S tü c k  n a ch  k u rz e r  G lü h d a u e r  oh n e  nennensw erte 
in n ere  S p an n u n g e n  is t, d e n n  d iese h a b e n  infolge der 
W eich h e it des M a te ria ls  in  h o h e r  T e m p e ra tu r  Ge
leg en h eit, sich  anszu g le ich cn . D agegen  müssen 
w ä h ren d  d e r A b sch reck u n g  S p a n n u n g e n  auftreten, 
w en n  d ie  au s  d e n  M isch k ris ta llen  e n ts te h en d e n  neuen 
G efü g eb estan d te ile  ein a n d e re s  V o lu m en  wie die 
M isch k ris ta lle  h a b en . E s  s in d  a lso d a rau fh in  die 
e inzelnen , w ä h re n d  d e r  A b sch re ck u n g  v o r  sich gehen
d en  K ris ta ll isa tio n e n  z u  u n te rsu c h e n . D ab ei möge 
v o n  de r Z e m e n titk r is ta ll is a tio n  ab g esehen  werden, 
d a  sie in  d e r H ä r te p ra x is  k a u m  V orkom m en dürfte.

a) D ie  M a r t e n s i t b i l d u n g  g e h t  m it  e iner R aum 
in h a ltsv e rm e h ru n g  v o r  sich , e rze u g t a lso Druck. 
D a h e r  w ird , w o ra u f z u e rs t  B e n e d i c k s  aufm erk
sam  m ac h te , d ie  M a rte n s itb ild u n g  d u rc h  D ruck  er
sch w ert. D ru c k  w irk t  also  bei g ee ig n e ten  Abschreck
bed in g u n g en  d a h in , d a ß  d ie  fe s te  L ösu n g  unver
ä n d e r t  a ls  A u s te n it  e rh a lte n  b le ib t. W en n  in der 
ä u ß e rs te n  R a n d sc h ic h t w ä h re n d  d e r  Abschreckung

*) H a n o m a n n :  S t. u. E . 1912, 22. A ug., S. 1397 ff.
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Martensit e n ts te h t,  so w ird  d a d u rc h  d as  In n e re  u n te r  
Druck gesetz t, u n d  in fo lgedessen  e rh ä lt  m a n  e inen  
etwas g rößeren A u s te n itg e h a lt  in  g e rin g e r E n tfe rn u n g  
vom R ande, den n  h ie r  i s t  d as M a te ria l sch ro ffer A b 
schreckung u n te r  D ru c k  u n te rw o rfe n . D ies w u rd e  
von Bencdicks d u rc h  V ersu ch  n ach g ew iesen 1). A ls 
weitere F o lgerung  e rg ib t sich , d a ß  U n te rd rü c k  (Z u g 
spannung) die M a rte n s itb ild u n g  b e g ü n s tig t,  im m e r
hin bleibt b e k a n n tlic h  d ie  A u s te n itb ild u n g  be i d en  
meisten K o h len sto ffg eh a lten  g e rin g  u n d  zu  v e rn a c h 
lässigen.

b) O s m o n d i t b i l d u n g .  M an  d a rf  a n n eh m en , 
daß die B ild u n g  d e r O sm o n d itfle ck cn  w ä h ren d  d e r 
Abschreckung ebenso m it  V e rm eh ru n g  des E ig e n 
gewichtes v e rb u n d e n  i s t  w ie  das zu  d em  g le ichen  
Gefügezustand2) fü h re n d e  A n la ssen  a u f  e tw a  400 °. 
Die B ildung des O sm o n d its  au s  dem  M a rte n s it  w ä h 
rend der A b sch reck u n g  b e w irk t also  Z u sam m en 
ziehung u n d  e rze u g t Z u g sp an n u n g . U m g e k e h rt w ird  

d ie  O sm o n d itb ild u n g  d u rch  
D ru c k sp a n n u n g  g e fö rd e rt, 
d u rc h  Z u g sp a n n u n g  e r 
sch w ert.

U n te rh a lb  des z u e rs t  
a m  R a n d e  e n ts te h e n d e n  
M a rte n s ite s  w ird  sich  also 
a ls  U m w a n d lu n g sp ro d u k t 
des M a rte n s ite s  O sm o n d it 
b ild en , d u rc h  d en  e n t
s ta n d e n e n  D ru c k  b egün-

g e h ä rto te n  R u n d s ta b e s . s t iS t ’ so b a ld  d c r  T cin p c- 
a=M artensit. b = o ™ 0n d it r a tu ra b fa l l  im  In n e rn  des 
c =  Osmondit mit Martensit- a b g esch re ck ten  S tü ck es

ricckcn. d =  Osmondit. n ic h t  m e h r  g an z  sch ro ff is t.
D iese  O sm o n d itb ild u n g  b e 

wirkt ab er seh r b a ld  d u rc h  d as m it  ih r  v e rb u n d e n e  
E inschrum pfen des M a te ria le s , d aß  d e r D ru c k  au f-  
hört, und  daß  m it  fo r tsc h re ite n d e r  O sm o n d itb ild u n g  
Zugspannung im  S tü c k  e n ts te h t .  S o b a ld  also  die 
unter dem  M a rte n s it  liegende  O sm o n d itsc h ic h t eine 
gewisse D icke e rre ich t h a t ,  i s t  ih re  w e ite re  B ild u n g  
erschwert, w ä h re n d  d ie  B e d in g u n g e n  fü r  den  M a r
tensit g ü n stig e r w e rd en . M an k a n n  a lso  n u n m e h r  
als v ierte  S c h ich t w ied er u n z e rse tz te n  M a r te n s it  e r 
warten, d a rau f w ied er O sm o n d it, so b a ld  d ie  M a r te n s it
bildung die S p a n n u n g  v e rm in d e r t  h a t ,  d a n n  w ied er 
Osmondit usw ., so lange  d ie S p a n n u n g  n ic h t  so g ro ß  
wird, daß das M a te r ia l re iß t.  D iese 'S ch lu ß fo lg eru n g en  
werden in de r T a t  d u rc h  d en  V ersuch  b e s tä t ig t,  so d aß  
dadurch a u ch  d ie  A n n a h m e  a ls r ic h tig  n ach gew iesen  
wird, daß  O sm o n d itb ild u n g  m it  E in sc h ru m p fu n g  v e r 
bunden ist. M a r t e n s i t  w u r d e  s t e t s  i n  d e r  M i t t e  
a b g e s c h r e c k t e r  d i c k e r  S t ü c k e ,  r i n g s  u m 
g eb en  v o n  e i n e r  b r e i t e n  S c h i c h t  v o n  A n 

D J o u rn a l o í  th e  I r o n  a n d  S te o l I n s t i t u t o  190S, 
Bd. I I ,  S. 153 f f .

2) B a ß  T r o o s t i t  u n d  O s m o n d it  w a h rs c h e in lic h  jn ic h ts  
anderos s in d  a ls  fe in  v o r te il te s  K a r b id  m i t  a -E is o n , h a t  
bereits v o r  J a h ro n  A r n o l d ,  k ü r z l ic h  n o c h m a ls  B o n o -  
d ic k s  (J o u rn a l o f  th e  I r o n  a n d  S te e l I n s t i t u t o  190S,
I I .  Bd., S 153 f f . )  b e to n t .

l a ß k ö r p e r n ,  e r h a l t e n .  V o n  s c h r o f f e r  A b 
s c h r e c k u n g  k a n n  f ü r  s o l c h e  i n  d e r  M i t t e  
d i c k e r  S t ü c k e  l i e g e n d e  S t e l l e n  k e i n e  R e d e  
s e in .  D a  d ieser B e fu n d  d e n  b ish e r g e lte n d en  A n sch a u 
u n g en  w id e rsp r ich t, sei e r  e in g eh en d  b e sc h rie b en 1).

E in  R u n d s ta b  au s  S ta h l m it  0,7 %  K o h le n s to ff
g e h a lt  v o u  30 m m  D u rc h m esse r u n d  150 m m  L än g e  
w u rd e  a u s  h e lle r  R o tg lu t  in  W asse r ab g esch reck t, 
d a ra u f  in  d e r  M itte  d u rc h g eb ro c h en  u n d  ü b e r  den  
Q u e rsc h n itt  gesch liffen . N ach  d e r A e tzu n g  m it  
S a lp e te rs ä u re  ze ig te  sich  e in  G efüge, w ie  es sche
m a tisc h  in  A bb. 8  d a rg c s te ll t  is t. D e r  R a n d  a  b e 
s ta n d  au s  M a rte n s it ,  d e r K e rn  b au s  O sm o n d it; in  
d em  K e rn  lag  eine r in g fö rm ig e  Z one c, in  d e r z ah l
re iche  M a rto n s its te lle n  lag e n ; d ie M itte  d  zeig t ke in en  
M a rten s it.

E in  a n d e re r  R u n d s ta b  v o n  g le ichem  K o h lcn sto ff- 
g e h a lt ,  a b e r  v o n  50 m m  D u rc h m esse r  u n d  20 m m  
L än g e , w u rd e  ebenso a b g esch re ck t, g eb ro ch en  u n d  
g e sc h liffen .E in  sch e
m a tisc h e s  B ild  des

Schliffes ze ig t 
A bb . 9. D e r  R a n d  
a  b e s te h t  w ied er au s 
M a r te n s i t , in  ih m  
lie g t  a n  e in e r  S te lle  
e in  S tre ife n  O sm o n 
d i t  b in  F o rm  eines

K re iss tü ck es .
A u g en sch ein lich  w ar 
d ie  A b k ü h lu n g  n ic h t 
g an z  g le ich m äß ig , so 
d a ß  k e in  v o lle r  K re is  
z u r  A u sb ild u n g  ge 
k o m m e n  is t .  A u f 
d e n  m a r te n s itis c h e n  R a n d  fo lg t d e r K e rn  c ; 
in  ih m , g e n au  im  M itte lp u n k t, liegen zah lre ich e  
M arten s itf leck e . D a s  L ic h tb ild  A bb . 10 ze ig t eine 
d ieser in m it te n  des S tü c k e s  a u f tre te n d e n  M a r te n s it
ste llen . E s  is t  k e in  Zw eifel m öglich , d a ß  ta tsä c h lic h  
M a rte n s it  v o rlieg t.

E s  f in d e n  sich  a lso  d ie n a c h  d e r  ob en  e n tw ic k e lten  
A n sch a u u n g  zu  e rw a rte n d e n  ab w ech se ln d en  R in g e  
v o n  M a r te n s it  u n d  O sm o n d it. V o m  R a n d e  zu r 
M itte  w erd en  die O sm o n d itrin g e  b re ite r . D ies  n im m t 
n ic h t  w u n d e r; d e n n  je  la n g sam er d ie A b k ü h lu n g  
n a c h  dem  In n e rn  z u  w ird , u m  so g rö ß e re  Z u g sp a n 
n u n g en  s in d  z u r  E r h a l tu n g  des M a rte n s its  n ö tig , 
m ith in  u m  so b re ite re  O sm o n d itrin g e .

E s  w a r  n a tü r l ic h  w ü n sch en sw ert, d iese G efiige- 
a u sb ild iu ig  n o ch  a n  v ie len  a n d e re n  S tü c k e n  v o n  v e r
sch ied en er F o rm  u n d  G rö ß e  n ach z u p rü fen . So lche 
V ersu ch e  w erd en  jed o c h  d u rc h  m ü h sa m e  S ch le ifa rb e it 
e rsch w ert. D esh a lb  w u rd e  e in  K u n s tg r if f  a n g ew en 
d e t, d e r die S c h w ie rig k e it des B rech en s u n d  Sch lei- 
fens g ro ß e r  g e h ä r te te r  P ro b e n  u m g eh t. E in  V ier- 
k a u ts ta b  v o n  40 m m  □  u n d  80 m m  L än g e  w u rd e  
v o r  d em  A b sch re ck v e rsu c h  in  de r M itte  q u e r d u rch -

l ) E in  H in w e is  a u f  d iese  B e o b a c h tu n g  w u rd o  b e re its  in  
S t. u . E . 1912, 22. A u g .,  S. 1398 (s. A n m e rk u n g ) ,  g o m a c h t.

A b b ild u n g  8. 

Q u e rs c h n itt  e in e s

A b b i ld u n g  9. Q u e rs c h n it t  

e in e s  g e h ä r te te n  R u n d s ta b e s .
a =  Marten*it. b und c =  Oá- 
mondit. d =  Osmondit mit Martcn- 

sltflcckcn.
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g esäg t. D a rau f  w u rd en  d ie S ch n ittf läch en  p o lie rt 
u n d  d ie  be iden  H ä lf te n  des S ta b es  d u rch  K ittu n g  
m it  W asserg las u n d  U m sch n ü ru n g  m it D ra h t w ieder 
au fe in an d e r befestig t. N u n m e h r w u rd e  de r so zu 
sam m en g ese tz te  S ta b  au f helle R o tg lu t e rh itz t u n d  
in  W asser abgesch reck t. N ach  de r A bschreckung  
w a r es n a tü r lic h  ein  le ich tes, d ie beiden  H ä lf te n  
w ieder au se in an d erzu n eh m en  u n d  au f der B e rü h ru n g s
ste lle  n achzusch le ifen  u n d  zu  polieren. D u rch  die 
T eilung  des S ta b es  w erd en  die v o n  den K opfflächen  
au f d ie M itte  w irk en d en  S p an n u n g en  au fgehoben , 
dagegen  w irk en  d ie v o n  den  S eiten flächen  n ach  
in n e n  g e ric h te ten  S p an n u n g en  u n v e rm in d ert. D er 
W ärm eab fa ll im  S ta b e  d ü rf te  du rch  die T eilung  
n ic h t b ee in flu ß t w erden . D a  n u n  bei einiger L änge 
des S tab es d ie v o n  den K o p fen d en  au s  w irkenden  
S p an n u n g en  geg en ü b er den  v o n  den L ängsflächen  
au sgehenden  w ohl ü b e rh a u p t zu  vernach lässigen  
sind , so w a r  zu  e rw arten , d aß  die R ingb ildung  a u ch  
im  G efüge d e r T eilfläche  a u f tre te n  w ürde. Dies 
w u rd e  d u rch  e ine  g rö ß ere  R eihe  von A b schreck
v ersu ch en  a n  verscliieden  g e fo rm ten  S tü ck en  be
s tä tig t .  D ie  L ic h tb ild e r A bb. 11, 12 u n d  13 geben  
das G efüge so g ew onnener S chliffflächen w ieder. M an 
e rk en n t d e u tlich  zwei O sm onditzonen , eine schm ale  
n ä h e r  a m  R a n d e  u n d  eine b re ite  im  K ern . In  der 
M itte  f in d e t sich M a rten s it an g ere ichert. V on e in 
zelnen S tellen  des Schliffes (A bb. 11), d ie m it  K reuzen  
beze ich n e t sind , w u rd en  A ufnahm en  in  s tä rk e re r  
V erg rößerung  g em ach t. In  den L ich tb ild ern  A bb. 14 
bis 18 e rk en n t m an  die a n  den beze ichneten  S te llen  
a u f tre te n d e n  G efü g eb estan d te ile  u n d  fin d e t das oben 
G esag te  b e s tä tig t.

F o r m v e r ä n d e r u n g e n  w ä h r e n d  d e s  
A b s c h r e c k e n s .

A us den eben  b esch riebenen  V orgängen  sind  die 
du rch  G efü g ev erän d eru n g  w äh ren d  de r A bschreckung  
in n erh a lb  des S tückes a u ftre te n d e n  S p an n u n g en  zu 
en tn eh m en . A u ß e r d iesen du rch  G efügeänderung  
e rzeug ten  S p an n u n g en  t r e te n  v o r  allem  noch  W ärm e 
sp an n u n g en  auf. B eide zu sam m en  sin d  die U rsachen  
fü r  die F o rm än d eru n g en . D iese lassen  sich so m it 
e rk lä ren , w enn  m an  die w äh ren d  de r A bschreckung  
s ta ttf in d e n d e n , S p an n u n g en  erzeugenden  V orgänge 
in  de r rich tig en  R eihenfolge b e tra c h te t.  M an k o m m t 
d ann  zu fo lgenden U eberlegungen:

a) W äh ren d  des A bschreckens k ü h len  die äu ß eren  
S ch ich ten  d e r S tü c k e  schneller ab  als d as In n ere . 
Sie ziehen sich  info lgedessen  eher zusam m en  als de r 
K ern , so d aß  W ä r m e s p a n n u n g e n  en ts teh en . D ie  
W ärm eau sd eh n u n g  des S tah les is t  n ic h t u n b e trä c h t
lich , wie fo lgende v o n  L e  C h a t e l i e r 1) gegebenen 
W e rte  zeigen:

A u s d e h n u n g s z a h l e n  f ü r  E i s e n  u n d  S t a h l  
n a c h  L e  C h a t e l i e r .

T e m p e ra tu r  in  0 C : ]
100 200  300  400 500 600 700

A u s d e h n u n g  in  % :
0,11 0 ,23  0 ,36  0 ,50  0 ,65  0,81 0,97

>) Com pt. rend. 1899, I I ,  S. 331 ff.

D ie  A u sd eh n u n g szah len  fü r  re in es E isen  und für 
S tä h le  m it  0 ,2 , 0,49, 0 ,75 , 0 ,84, 1 , 2 1  %  Kohlenstoff 
w a ren  zw ischen  0 0 u n d  700 0 a n n ä h e rn d  gleich. 
O b erh alb  700 0 w echseln  d ie  A usdeh n u n g szah len  mit 
dem  K o h len sto ffg eh a lt. U eb ersch läg lich  k an n  man 
jed o ch  a u ch  h ie r  fü r  E isen  u n d  S ta h l gleichmäßig 
e ine V e rlän g e ru n g  v o n  1,1 %  bei 800 0 annehmen.

Um  ebensov ie l w ird  sich  n a tü r l ic h  das Material 
w ä h ren d  d e r  A b sch reck u n g  zu sam m en z ieh en  wollen. 
D a  d ie  A b k ü h lu n g  a u ß e n  sch n e lle r als in n en  geschieht, 
k ö n n en  F o rm ä n d e ru n g e n  a u f tre te n . Als Beispiel sei 
eine w ü rfe lfö rm ige  P ro b e  b e tra c h te t .  D ie  Zusammen- 
z ieh u n g  de r A u ß e n sc h ich t ü b e r  d en  no ch  rotglühen
d en  u n d  d a h e r  le ic h te r  b ild sam en  K e rn  w ird eine 
F o rm ä n d e ru n g  b ew irk en , w ie sie  ü b e rtrieb en  in 
A bb. 19 g eze ich n e t is t. D e r  W ü rfe l i s t  bestrebt, 
sich  d e r K u gelfo rm  a n z u n ä h e rn ; d ab ei w erden die 
E ck e n  u n d  K a n te n , d a  sie a m  eh es ten  ab k ü h len  und 
deshalb  z u e rs t s ta r r  sin d , e in  w enig  in  d e r Bewegung 
Z urückbleiben , so d aß  sie  a n n ä h e rn d  rechtw inklig 
b leiben , w ä h ren d  sich  d ie F lä c h e n  ausw ölben.

b) E h e  d ieser V o rgang  
zu  E n d e  is t ,  s e tz t  d ie 
M a r t e n s i t b i l d u n g  ein.
Sie is t ,  w ie oben  e rö rte r t,  
m i t  A u sd eh n u n g  v e rb u n 
den. D e r  B e tra g  d ieser 
A u sd eh n u n g  lä ß t  sich im  
A ugen b lick  d e r  M a r te n s it
b ild u n g  w ä h re n d  d e r A b 
sch reck u n g  n a tü r l ic h  n ic h t  
m essen. M an m u ß  des- A b b i ld u n g  19.

h a lb  au s  M essungen  am  er- S c h e m a tis c h e  D a rs te l lu n g  

k ä lte te n  s tü c k  a u f  ih n  d e r  F o rm ä n d e ru n g e n  und 

sch ließen . N a ch  Z ah len ta -  S p a n n u n g e n  in  e in e m  ge- 

fel 2 b e trä g t  d as E igenge- h ä r te te n  V ie r k a n ts ta h l,  

w ic h t eines S ta h le s  v o n  n =  Querschnitt nach Erhitzung 
1,17 %  K o h le n sto ffg eh a lt Tor Abschreckung, b =  Quer- 
n a ch  A b sch reck u n g  v o n  schnitt nach Abschreckung.
n , c — Osmonaitring.
900 0 im  m arte n s itisc h e n
Z u s tan d  99 %  des u rsp rü n g lich e n . D ies en tsprich t 
e iner du rch  M a r te n s itb ild u n g  b e w irk te n  Verlän
g e ru n g  v o n  rd . 1 % . U m  d iesen  B e tra g  also dehnt 
sich d ie ä u ß e re  S c h ich t d e r P ro b e  a u s , w en n  während 
d e r A b sch reck u n g  M a r te n s itb ild u n g  e in tr i tt .

D e r V o rgang  d ü rf te  in  T e m p e ra tu re n  v o n  700° 
bis 500 0 s ta ttf in d e n  u n d  w irk t d e r ob en  behandelten  
F o rm v e rän d e ru n g  in fo lge  W ä rm e sp a n n u n g  entgegen, 
ehe sie no ch  vo ll z u r  W irk u n g  g ek o m m en  is t. Durch 
d ie A u sd eh n u n g  d e r R a n d sc h ic h te n  in fo lge  M artensit
b ild u n g  w erd en  beispie lsw eise  d ie  E c k e n  u n d  K anten 
eines W ürfe ls h e ra u sg e d rü c k t u n d  e tw a  vorhandene 
A usw ölbungen  de r F lä ch e n  v e rm e h r t  w erden .

c) U n m itte lb a r  au f d ie  n a ch  dem  In n e ren  zu 
fo rtsc h re ite n d e  M a r te n s itb ild u n g  fo lg t die m it Zu
sam m en zieh u n g  v e rb u n d e n e  B i l d u n g  d e s  Os- 
i n o n d i t s .  D ie  e n ts te h e n d e n  O sm onditsch ich ten  
ü b en  infolge ih re r  S ch w in d u n g  a u f  das sie um gebende 
M a te ria l e inen  Z ug au s , u n d  zw ar a m  s tä rk s te n  in 
der L ä n g s ric h tu n g  d e r O sm o n d itsch ich ten , da  hier 
d ie g rö ß te  V erk ü rzu n g  erfo lg t. A bb . 19 zeig t den
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Z ah len ta fo l 1U. L ä n g e n ä n d e r u n g  v o n  S t a h l s t ä b e n  (5 m m  0 )  d u r c h  A b s c h r e c k u n g .

Zusammensetzung Abschreckung in WTasser Abschreckung in Oel

Nr. O

%

iln

%

Si

%

P

%

s

%

Länge vor Ab
schreckung 

mm

Längenänderung

mm

Länge vor Ab
schreckung 

mm

Längenänderung

mm

1 1,15 0,33 0,03 0,02 S p u r  |
105,15

50 ,39
+  0 ,35  
+  0,17

105,97
5 0 ,75

+  0 ,28  
+  0 ,13

o 0,85 n . b. n . b. n . b . n . b .
101,31

48,27
+  0,31  
+  0,17 47 ,38 +  0 ,08

3 0,50 0,40 0,21 0,06 0 ,0 3  | 52 ,77 +  0,15
102,00

52 ,9 5
4 - 0,10 
4- 0 ,0 4

4 0,20 0,54 0,01 0 ,04 0 ,0 4  | 99 ,05
4 9 ,3 5 ,

4- 0 ,05  
+  0 ,02,

1 0 0 ,5 3 ,
49 ,30

4 - 0,02 
4-  0,01,

Osmonditring in n e rh a lb  e ines W ürfe ls . O r t u n d  
Richtung des g rö ß te n  a u f  d ie  O b erfläch e  w irk en d en  
Zuges is t m it P fe ilen  b eze ich n e t. D ie  O sm o n d it-  
bildung d ü rf te  e rs t  e rfo lgen , w en n  die ä u ß e re  O b e r
fläche schon z iem lich  k a l t  is t. D a h e r  w ird  sie  m e is t  
nur S pannungen  h e rv o rru fe n , d a  d ie O b erfläch e  fü r  
Form änderungen schon  zu  s ta r r  is t. E tw a ig e  F o rm 
änderungen w ü rd e n , w ie A bb . 19 zeig t, in  d e m 
selben S inne a u f tr e te n  w ie d ie  d u rc h  M a rten s it-  
bildung b ew irk ten , diese n o ch  v e rm e h ren d .

Im fo lgenden  w erd en  M essungen  m itg e te ilt ,  die 
an einer R eihe  a b g e sc h re c k te r  S ta h ls tü c k e  v o n  v e r 
schiedener G röße u n d  F o rm  v o rg e n o m m en  w u rd en . 
Es zeigt sieh, d aß  sich  d ie  b e o b a c h te te n  F o rm ä n d e ru n 
gen auf G ru n d  ob ig er A u s fü h ru n g en  e rk lä ren  lassen .

1. A e n d e r u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n .  E in  W ü rfe l 
von 40 m m  K a n te n lä n g e  m it  g e n a u  e b en  gesch liffen en  
Flächen w u rd e  a u s  d em  S a lzb ad e  v o n  900 0 a b -  
geschreckt. D a n a c h  w u rd e n  d ie  F lä ch e n  w ied er 
vorsichtig an gesch liffen , u n d  n u n  ze ig te  sich , d aß  
die Schm irgelscheibe n u r  in  d e r M itte  u n d  a n  den 
Kanten angriff. D u rc h  A n leg u n g  e ines L in ea ls  
konnte b e s tä tig t  w erd en , d a ß  d ie M itte n  d e r  F lä ch e n  
und die K a n te n  e rh ö h t w a ren , w ä h re n d  dazw isch en  
eine ringförm ige V ertie fu n g , e n tsp re c h e n d  A bb. 19, 
lag. L ich tb ild  A bb . 20 ze ig t d ie n a ch  dem  A b 
schrecken angesch liffen e  S e iten fläch e . D ie  M itte  
und der R a n d  e rsch e in en  h e ll; sie  s in d  m e ta llisch  
blank, d a  h ie r  d ie ebene  Sch leifscheibe  a n g re ifen  
konnte. D agegen  zeigen  d ie  v e r tie f t  lieg en d en  R inge  
noch die d u n k le  F a rb e  d e r O berfläche.

2 . A e n d e r u n g  d e r  A b m e s s u n g e n .  F ü r  d iese 
Versuche w u rd e n  R u n d -  u n d  V ie rk a n ts tä b e  v e rw en 
det. Sie w u rd e n  v o r  d e r  A b sch reck u n g  g e n au  b e 
arbeitet u n d  d ie  A b m essu n g en  b is 50  m m  m it  de r 
M ikrom eterschraube, g rö ß e re  m it  d e r S c h u b leh re  g e 
messen. D ie  P ro b e n  w u rd e n  d a n n  in  e inem  S a lz 
bade auf 900 0 e rh itz t  u n d  in  W asse r ab g esch reck t. 
Das W assergefäß  w a r  so g ro ß , d aß  e ine  m erk lich e  
Erwärm ung des W assers  w ä h ren d  d e r A b sch reck u n g  
nicht e in tra t . V o r u n d  n a ch  d e r  A b sch reck u n g  
wurden die S tü c k e  gem essen. I n  d en  fo lg en d en  
Zahlentafeln s in d  d ie L ä n g e n än d e ru n g en  e n th a lte n .

Zahlentafel 1 0  g ib t  d ie  L ä n g e n än d e ru n g en  d ü n n e r  
Stäbe versch ied en en  K o h len sto ffg eh a lte s  n a c h  dem  
Abschrecken in  W asse r o d er Oel w ieder. E s  w u rd e

in  k e in em  F a lle  e ine  V e rk ü rzu n g , v ie lm eh r s te ts  
e ine  V erlän g e ru n g  b e o b ac h te t. D ie  V erlän g e ru n g  
w ä c h s t m it  s te ig en d em  K o h len sto ffg eh a lt. D ie  L ä n 
g e n ä n d e ru n g  b e i A b sch reck u n g  in  Oel b le ib t h in te r  
d e r in  W asse r z u rü ck . D ie  L än g e n än d e ru n g en  v e r
h a lte n  sich  z iem lich  g e n au  w ie  d ie  L än g en .

D a s  G efüge so lch er S tä b e  n a ch  dem  A bseh reck eu  
in  W asse r i s t  g le ich m äß ig  m a rte n s itisc h . D a  m it  
M a rte n s itb ild u n g  e ine R a u m in h a ltsv e rm e h ru n g  v e r 
b u n d e n  is t ,  so is t  d ie  A u sd eh n u n g  d e r  S tä b e  ohne
w e ite res  e rk lä r t.  In  d e r T a t  e rgeben  sich  g leiche
L ä n g e n ä n d e ru n g e n  w ie d ie  g em essenen  a u f  re c h 
n e risch em  W ege, w en n  m a n  sie a u s  d en  fü r  M a rte n s it  
b e s tim m te n  E ig e n g ew ic h ten  a b le ite t.  M an  e rh ä lt  
n ä m lich  (vgl. Z ah len ta fe l 2):
E ig e n g e w ic h t v o r  A b s c h re c k e n  7 ,847

n a c h  „  7 ,777 ’

d a ra u s  e rg ib t  s ic h  

R a u m in h a lt  v o r  A b s c h re c k e n  7 ,777

~  nach ‘  0  W  und
3 ______

L ä n g e  v o r  A b s o h rc c k e n  . . .  V '7,777 _  99,70

,, n a c h  „  . . .  3   ioo
1 /7 ,8 4 7

D ie  gem essene  L än g e n ä n d e ru n g  a b e r  s te h t  im  
V e rh ä ltn is  v o n  99,67 :1 0 0 .

B e i d en  a b g esch re ck ten  Z y lin d e rn  g rö ß eren  
D u rch m esse rs , d e ren  F o rm ä n d e ru n g e n  in  Z ah len 
ta fe l  1 1  z u sa m m en g e s te llt  s in d , h a t  m a n  z u n ä c h s t 
zu  u n te rs c h e id e n  zw ischen  so lc h e n , d ie in  e in e r 
A b m essu n g  so g e rin g  s in d , d a ß  sie in fo lge d e r A b 
sc h reck u n g  d u rc h  u n d  d u rc h  m a r te n s itisc h  w erden , 
u n d  solchen, bei d en en  sich  e in  O sm o n d itk e rn  b ild e t. 
B ei d en  v o llk o m m en  m a r te n s itisc h e n  S tü c k e n  fin d e t 
V e rlän g e ru n g  in  je d e r  R ic h tu n g  s ta t t .  G eringe 
F o rm ä n d e ru n g e n  sin d  d a d u rc h  m öglich , d a ß  d ie 
A u ß en sch ic iiten , w ie  ob en  a u sg e fü h rt , etwras  eh er 
a b k ü h le n  a ls d ie  M itte . E rh eb lich e re  F o rm ä n d e ru n 
g en  k a n n  m a n  n a tü r l ic h  e rw arte n , w en n  d ie  S tü c k e  
u n g le ich m äß ig  ab g esch re ck t w e rd en , z. B . w 'enn 
lan g e  d ü n n e  S tü c k e , w ie  K lin g en , v e rk e h r t  e in 
g e ta u c h t  w erd en . D ie se r le tz te  F a ll  w u rd e  in  d e r 
v o rlieg en d en  V ersu ch sre ih e  n ic h t  b e rü ck sic h tig t.

B ei den  d icken , im  K e rn  o sm o n d itiseh en  S tü c k en  
h a t  m a n  zw ei F ä lle  zu  u n te rs c h e id e n : e rs ten s  solche 
Z y lin d er, d ie k ü rz e r  a ls b re it  s in d  (P la tte n z y lin d e r) ,
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Z a h lo n ta fe l  11. F o r m ä n d e r u n g e n  v o n  S t a h l r u n d s t ä b e n  d u r c h  A b s c h r e c k e n  in  W a s s o r .

h s =  in i t t lo r o  H ö h e  a m  M a n to l,  
h a =  H ö h o  in  d e r  A ch se ,
d  — m i t t lo r e r  D u rc h m e s s e r  b e i S tü c k o n  g e r in g e r  H ö h o ,
dk =  ,, „  a n  d e n  E n d f lä c h e n ,
dm =  „  „  in  d e r  M i t t e  d e r  Z y l in d e r .

Ungefähre

Ilöhe

10

15

20

30

40

50

6 0

70

00

100

Ungefährer Durchmesser ln mm

cf3
XI 50 40 30 20 10
ota Maß 

vor Ab Aendcrung
Muß 

vor Ab Aendcrung
Muß 

vor Ab Aendcrung
Maß 

vor Ab Aendcrung
Maß 

vor Ab Aendcrung
schreckung

mm mm
schreckung

mm mm
schreckung

mm mm
schreckung

mm mm
schreckung

mm mm

hs 5,57 +  0 ,025 5,22 +  0,03 — — — — — __

lla 5,58 +  0,03 5,17 - f  0,07 __ — — — — —
d 47,81 +  0,23 38,3G5 - f  0,09 — — — — —

hs 9,98 +  0,0, 9,68 4- 0 ,0 4 5 — — — — — __
ha 9,92 +  0,12 9,65 4- 0,10 — — — — — —
d 4 7 ,8 65 +  0, 105 38,34 4- 0,08 — — — — —

hs 14,805 +  0 ,04 15,14 4- 0 ,0 4 5 — — — — — __

ha 14,79 +  0,11 1 5 ,12 , 4- 0 ,1 9 ß — — — — — —
dk 47,8G6 +  o ,og5 38,35 4- 0,12 — — — — — —
dm 47,86 +  0 ,016 3 8 ,35 , 4- 0 ,0 4 5 — — — — — —

hs 19,55 +  0,03 20,68 4- 0,06 19 ,805 4- 0 ,0 4 , 19,440 +  0 ,00, __ __
ha 19,52 +  0,18 20,68 4- 0,19 19 ,795 4- 0 ,0 9 , 1 9 ,44 s +  0,01 — —
dk 4 7 ,S2 +  0,08 3 8 ,34 , 4- 0,12 5 2 8 ,7 5 , 4 -0 ,1 1 20 ,18- +  0,01 — —
d m 47,83 +  0,00 38,34 ■4 * 0,02 2 8 ,7 5 , 4- 0 ,0 5 , 20 ,18; +  0,00 2 — —

hs 30,06 +  0,13 30,13 4- 0,09 2 9 ,7 8 , 4- 0 ,03  o 32,10 —  0,00 6 __ __

ha 30,04 +  0 ,25 30,12 4- 0,15 2 9 ,7 8 , 4- 0 ,0 6 , 32 11 +  0,01 — —
dk 47,90 +  0 ,08  5 38,30 4- 0,09 28,76 4 - 0 ,0 5 , 2 0 ,3 0 , +  0 ,005 — —
dm 4 7 ,9 0 5 +  0,02 6 38,30 4- 0,02 28,76 4- 0 ,05  0 20,30' +  0,05 5 — —

hs 40,77 +  0 ,08  5 39,52 +  0,09 __ __ 39 3G„ —  0 ,0 4 , 43,82 +  0,12 5
ha 40,78 +  0,15 39,51 4 -0 ,1 4 — — 39,33 +  0,00 5 — —
dk 47,76 +  0,15 38,30 4- 0 ,08 — — 20 ,192 +  0,00 s 9 ,2 7 , +  0,01,
dm 4 7 ,7 4 5 +  0,07 38,23 4 -0 ,0 7 — — 20,202 +  0,01 6 9,30 +  0,02,

hs — — 50,76 4- 0,11 50,40 4- 0 ,0 3 , —— __ __ __
ha — — 50,75 4- 0,13 5 0 ,3 9 , 4- 0 ,02 , --- — — ---
dk — — 3 8 ,3 8 , 4- 0 ,0 8 5 28,73 4- 0 ,06 --- — — ---
dm — — 38,40 4- 0,09 28,72 4 - 0 ,0 9 , — — — —

h 62,30 +  0,10 60,15 4- 0,10 __ __ - , __ 64,25 4- 0,18
dk 4S,01 +  0,09 38,54 4 -0 ,1 0 — — --- — 9,70 4- 0,02.
dm 48,03 +  0,10 38,53 4- 0,13 — — — 9 ,6 8 7 4- 0,02 8

ha — — — — — — 69,53 i  0 __ —
dk — — — — — — 2 0 ,1 9 , +  0 ,0 3 , — —
dm — — — — 20,20« +  0 ,0 5 , — —

ha --- — — 89,90 —  0,15 __ __ 89,75 4- 0,20
dk ___ — — 2 8 ,6S 4- 0,02 — --- — —
d m ■--- --- — — 28,68 4- 0,05 — — — —

h n --- --- — — __ 100,30 +  0 __ __
dk --- — — — — 20,25 4- 0,03 — —
dm

~
—. — — 20,24 4 - 0 ,0 4 — —

u n d  zw eitens solche, d ie schm äler als lang  sin d  
(S tab zy lin d er) . B ei den S ta b zy lin d e rn  w ird  die 
d u rc h  d ie O sm o n d itb ild u n g  e in tre te n d e  F o rm än d eru n g  
sich  am  m eisten  in  d e r L än g s ric h tu n g  ä u ß e rn , bei 
d en  P la tte n z y lin d e rn  in  de r Q n errich tn n g . D ah er 
f in d e t m a n  bei d en  S ta b zy lin d ern  geringere  V er
län g erungen , ja  m itu n te r  sogar V e rk ü rzu n g en  der

L ängsachse , w ä h ren d  b e i d en  P la tte n z y lin d e rn  eine 
E in z ieh u n g  de r m it t le re n  Q u erd u rch m esse r c in treten  
k a n n . D ie  ü b rig en  F o rm ä n d e ru n g e n , a u ch  die in 
Z ah len ta fe l 12 e n th a lte n e n , s in d  a u s  den  oben ge
gebenen E rö r te ru n g e n  v e rs tän d lich .

E s  sei noch  d a ra u f  h ingew iesen , d a ß  sich Ab- 
schreckvorgänge  n iem als  v ö llig  g e n au  w iederholen
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Z a h lo n ta fe l 12. F o r m ä n d e r u n g e n  v o n  S t a h l v i o r k a n t s t ä b o n  d u r c h  A b s c h r e c k e n  i n  W a s s e r .  

A h  =  h o r iz o n ta le  A ch se n , K h  =  h o r iz o n ta le  K a n te n , M i, =  M it te l l in ie  d e r  K o p ff lä c h e n  

A y  =  v e r t ik a le  A ch se , K y  =  v e r t ik a le  K a n te n ,  M y  =  M it te l l in ie  d e r  S e ite n flä c h e n .

— ■— ' ’
40 X 40 ninl Grundfläche ■ 1 50 X  50 mm Grundfläche

Nr.
Höhe
mm

Meß
richtung

Maß vor 
Abschreckung i 

mm

Aenderung 
in m

Höhe
mm

Meß
richtung

Maß vor 
Abschreckung 

nun

Aenderung
mm

Ay 2 ,9 3 +  0 ,0 4 A  v 3 ,1 5 +  0 ,0 2
Ah 3 8 ,1 0 +  0 ,1 2 , K y 3 ,2 6 +  0 ,0 1

1 3 Ky 3 ,0 0 +  0 ,0 2 7 3 My 3 ,2 2 +  0 ,0 0 5
Ki, 3 8 ,0 9 +  0 ,0 8 5 Ah 4 8 ,5 0 +  0 ,1 3
My 3,01 +  0 ,0 1 7 Ki, 4 8 ,5 2 +  0 ,1 8

Ay 5 ,0 0 +  0 ,0 9 Ar 9 ,9 2 +  0 ,0 9
K o 5 ,7 1 , +  0 ,0 3 , Ky 9 ,9 4 +  0 ,0 2

2 6 M0 5 ,7 0 +  0 ,0 3 , 8 10 My 9 ,9 4 +  0 ,0 2
A„ 3 8 ,0 3 +  0 ,0 8 , Al, 4 8 ,4 8 +  0 ,0 8
Ki, 3 8 ,0 0 , +  0 ,0 8 Ki, 4 8 ,4 7 , +  0 ,0 5 5

Ay 9 ,0 3 +  0 ,1 1 Ay 2 S .2 6 +  0 ,2 3
K y 9 ,0 4 +  0 ,0 3 Ky 2 8 ,2 6 +  0 ,1 0

3 10 My 9 ,0 3 +  0 ,0 5 9 30 My 2 8 ,2 7 +  0 ,1 1 ,
Ai, 3 8 ,1 3 , +  0 ,0 9 Ai, 4 8 ,4 9 +  0 ,0 5

j. K i, 3 8 ,1 1 +  0 ,0 5 , Ki, 4 8 ,5 0 +  0 ,0 6 s

Ay 1 4 ,8 0 +  0 ,1 9 Ml, 4 8 ,4 9 +  0 ,0 0 5
K y 1 4 ,8 5 +  0 ,0 3 A v 3 8 ,6 6 +  0 ,1 4

4 15 My 1 4 ,8 4 , +  0 ,0 7 K y 3 8 ,6 7 +  0 ,0 8
Ai, 3 8 ,1 3 +  0 ,0 5 , 10 40 My 3 8 ,6 6 5 +  0 ,1 0
K i, 3 8 ,1 0 +  0 ,0 0 , Ah 4 8 ,5 0 +  0 ,0 8 ä
Mi, 3 8 ,1 3 +  0 ,0 8 , K h 4 8 ,5 1 - f  0 ,0 5

Ay 1 9 ,3 0 +  0 ,1 9 Mi, 4 8 ,5 0 +  0 ,0 6
K y 1 9 ,3 8 +  0 ,0 4 , A v 4 8 ,7 9 +  0 ,1 1 ,

5 20 My 1 9 ,3 0 +  0 ,0 7 K y 4 8 ,7 8 5 +  0 ,1 3 ,  i
Ai, 3 8 ,0 7 +  0 ,01 11 50 M y 4 8 ,7 9 +  0 ,1 4  i
Ki, 3 8 ,0 0 +  0 ,0 0 Ah 4 8 ,5 5 , +  0 ,1 1 ,
Mi, 3 8 ,0 8 +  0 ,0 7 K i, 4 8 ,5 7 +  0 ,0 7

Ay 2 9 ,3 7 +  0 ,1 2 Ml, 4 8 ,5 5 +  0 ,11
K y 2 9 ,3 8 +  0 ,0 8 — — —

6 30 M , 2 9 ,3 8 +  0 ,0 9 12 — —
Ai, 3 8 ,0 4 *4“ 0 ,0 6 --- —
Ki, 3 8 ,0 5 - f  0 ,0 0 - ---  ■ — —
Mi, 3 8 ,0 0 +  0 ,0 5 1 --- — —

lassen. M an w ird  d a h e r  bei A b sch reck u n g  m eh re re r  
gleicher P ro b e n  s te ts  geringe  U n te rsch ie d e  in den 
F orm änderungen  finden .

E inige w e ite re  p ra k tisc h e  F o lg e ru n g en  s in d  im  
nachstehenden w iedergegeben .

H ä r t e t e m p e r a t u r .

Aus Z ah len ta fe l 2 g e h t h e rv o r, d aß  d ie  d u rc h  
Abschrecken au ftre ten c le  R a u m in h a ltsv e rm e h ru n g  
der K o h lensto ffstäh le  u m  so g e rin g e r is t ,  je  n ied rig e r 
man die H ä r te te m p e ra tu r  w ä h lt. B ei 765 0 A b 
sch reck tem p eratu r b e tr ä g t  d ie  V e rm in d e ru n g  des 
E igengew ichtes d u rc h  A b sch reck en  bei e inem  S ta h l 
m it 1,17 %  K o h le n sto ffg eh a lt 0 ,013, bei 820 0 d a 
gegen 0,037, bei 900 0 sch o n  0,070. U m  e ine m ög
lichst geringe F o rm ä n d e ru n g  zu  e rh a lte n , w ird  m a n  
also die A b sc h re c k te m p e ra tu r  so n ied rig  w ie  m öglich  
wählen; m an  w ird  also  d ic h t  ü b e r  A c t absch reck en . 
Nach den in  e inem  frü h e re n  A u fsa tz  in  d ieser Z e it
schrift m itg e te ilten  U eb erleg u n g en 1) w ird  m a n  d abei,

')  H a n e m a n n :  S t. u. E . 1912, 5. S ep t., S. 1493/4.

fa lls  es s ich  u m  k le in e  S tü c k e  h a n d e lt ,  schnell in 
e inem  h e iß e n  O fen e rh itz e n  u n d  d a n n  a b sch reck en , 
so b a ld  d as S tü c k  d en  H a l te p u n k t  ü b e rsc h r i t te n  h a t.  
A n d e rs  d ü rf te  m a n  bei sch w eren  S tü c k e n  v e rfa h re n  
m üssen . B ei E rh itz u n g  in  h e iß em  F e u e r  w ü rd e  eine 
u n g le ich m äß ig e  E rw ä rm u n g  u n d  in fo lgedessen  s te l
lenw eise  U e b e rh itz u n g  n ic h t  zu  v e rm e id e n  sein . D ie  
G eg en s tän d e  s in d  also  in  e inem  O fen zu  e rh itzen , 
d e r m ö g lich st g e n au  a u f  die H ä r te te m p e ra tu r  e in 
g e s te llt  ist. D ab e i k a n n  no ch  e in  a n d e re r  U m s ta n d  
v o r te i lh a f t  w irk e n : Z u r ü e b c rs c h re itu n g  des k r i 
tisch en  P u n k te s  i s t  eine n ic h t  u n b e trä c h tlic h e  W ä rm e 
z u fu h r e rfo rd erlich . D iese  W ä rm e z u fu h r  e rfo lg t 
lan g sam , w eil d e r  O fen n u r  u n b e trä c h tlic h  h e iß e r 
als d ie  k r itisc h e  T e m p e ra tu r  is t. A n g en o m m en , d as 
S tü c k  sei g le ich m äß ig  bis a u f  d ie  T e m p e ra tu r  des 
H a lte p u n k te s  e rh itz t ,  so w ird  d u rc h  w e ite re  W ä rm e 
z u fu h r  z u n ä c h s t in  d e r ä u ß e rs te n  S c h ic h t d ie  U eb er- 
sc h re itu n g  des H a lte p u n k te s  erfo lgen. H ie r  i s t  das 
S tü c k  also  d a n n  b e re its  h ä r tb a r ,  w ä h re n d  se in  K e rn  
n o ch  u n te rh a lb  des H a lte p u n k te s  is t. B e i w e ite re r
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Erhitzung würde die Umwandlung langsam weiter 
nach innen Vordringen. Dies wird man nicht ab- 
warten, sondern abschrecken, sobald die Außen
schicht Härtetemperatur angenommen hat. Dann 
wird der ganze ungehärtet bleibende Kern auch 
keine Aenderung seines Rauminhaltes durch Ge- 
fiigeänderung erfahren. Er bleibt perlitisch.

S c h a le n b ild u n g . W e ic h e  F le c k e n .
Die oben beschriebene zonenförmige Osmondit- 

bildung bewirkt, daß dickere Stücke, die vor der 
Härtung zu hoch oder zu lange erhitzt wurden, nach 
dem Abschrecken aus abwechselnd harten und weichen 
Schichten bestehen. Die während des Abschreckens 
oder Anlassens (vgl. weiter unten) auftretenden 
Spannungen können zu Rissen in den härteren 
Schichten führen, so daß unter Umständen schalen
förmige Stücke vom Kerne abspringen, wenn der 
Riß ausgedehnt war. Lichtbild Abb. 12 zeigt einen 
solchen inneren Riß.

Bei eckigen Körpern kann die erste Osmondit- 
zone an einzelnen Stellen bis an den Rand des 
Stückes treten. Abb. 22 zeigt den Querschnitt 
eines im Salzbad gehärteten vierkantigen Ringes aus 
Elektro-Einsatzstahl von 10 mm Höhe und 22 mm  
Breite1). Der äußere Gesamtdurchmesser des Ringes 
betrug 115 nun. Der Rand hat durch Zementation 
einen höheren Kohlcnstoffgehalt als der Kern. Der 
erste Osmonditring berührt die beiden kürzeren 
Kanten an einigen Stellen. Dies wird nicht an allen 
Stellen des Ringes gleichmäßig der Fall sein, sondern 
nur dort, wo die Abschreckung am wenigsten schroff 
war. Wird der Ring noch ein wenig abgeschliffen, 
so zeigen sich natürlich die aus Osmondit bestehenden 
Stellen als „weiche Flecke“. Im vorliegenden Falle 
würde sich diese unangenehme Erscheinung wohl 
durch eine Abschrägung der Ecken mildern lassen. 
Dadurch würden die Druckverhältnisse während der 
Abschreckung geändert und der Osmonditring in
folgedessen weiter nach innen auftreten, ohne die 
Außenflächen zu berühren. Es braucht kaum er
wähnt zu werden, daß entsprechende Ucberlegungcn 
nur für dicke Körper gelten. Da „weiche Flecken“ 
auch an abgeschreckten dünnen Stücken (Messer
klingen) auftreten, so muß noch eine weitere hier 
nicht behandelte Ursache mitwirken.

H ä r te r is s e .
Als Folge der mannigfachen Spannungen, deren 

Ursachen oben erläutert wurden, treten, besonders 
bei Wasserhärtung, Härterisse auf, sobald die B e
anspruchungen durch die Spannungen das Arbeits
vermögen des Materiales überschreiten. Dies tritt 
wohl ausschließlich innerhalb des Martensits oder 
Austenits ein, da der Osmondit eine gewisse Dehn
barkeit besitzt. Im Lichtbild Abb. 23 sieht man,

*) Das Stiiek wurde wegon der an  ihm beobachteton 
„weiehon Flocken“ von Dr. J . K i r n o r  dom metallogra- 
phisekon Laboratorium  zugesandt und für diese Ver
öffentlichung freundlichst zur Vorfügung gestellt (vgl. 
St. u. E . 1909, 27. Jan ., S- 142).

wie Härterisse innerhalb martensitisch-austenitischen 
Gefüges infolge der durch die Osmonditbildung her- 
vorgerufenen Spannung auftreten. Einen größeren 
inneren Härteriß, der als Folge von Ueberhitzung 
auftrat, zeigt Lichtbild Abb. 24. Es ist leicht ver
ständlich, daß derartige innere Härterisse bei wieder
holter Härtung eines Stückes zum Bruch führen. 
Jedoch können bekanntlich schon durch eine einzige 
Abschreckung Härterisse hervorgerufen werden, die 
von der Oberfläche ausgehend das Stück unbrauch
bar machen oder zerstören. Man kann ihnen ent
gegenwirken durch möglichste Verringerung der bei 
der Abschreckung auftretenden Spannungen, durch 
möglichst wenig schroffes Abschrecken (Verringerung 
der Martensittiefe), durch Einhaltung der niedrigst 
möglichen Härtetemperatur und kürzestes Verweilen 
des Stückes in dieser Temperatur vor der Abschrck- 
kung. Allerdings ist nach vielfacher Erfahrung auch 
ein zu schnelles Erhitzen schädlich. Daher wärmt 
man die Stücke vor und erhitzt sie dann schnell 
auf Härtetemperatur.

Eine weitere Möglichkeit, Spannungen entgegen
zuwirken, liegt in der richtigen Formgebung der zu 
härtenden Stücke. Ebenso, wie man bei der Form
gebung von Gußstücken auf die Spannungen infolge 
Schwindung und ungleichmäßiger Abkühlung Rück
sicht nehmen soll, sind auch bei der Formgebung 
zu härtender Stücke die Abschreck- und Anlaß
spannungen zu beachten. Vorspringende Ecken und 
ungleichmäßige Dickenabmessungen sind möglichst 
zu vermeiden. Weitere Regeln für bestimmte Formen 
lassen sich aus den obigen Mitteilungen unschwer 
ableiten, indem man die in den Stücken während 
des Abschreckens und Anlassens eintretenden Gefiige- 
änderungen und Wärmespannungen in Betracht 
zieht.

E in f lu ß  d es  A n la s s e n s  a u f in n e r e  

S p a n n u n g e n .

Durch das Anlassen verliert der Stahl die durch 
das Abschrecken hervorgebrachtc Sprödigkeit, er 
gewinnt sogar eine gewisse Dehnbarkeit. Darauf 
gründet sich die verbreitete Meinung, daß durch 
Anlassen die inneren Spannungen im gehärteten 
Stahl beseitigt werden könnten. Uebersehen wird 
dabei, daß das Anlassen selbst eine erhebliche Volum
veränderung des Martensites hervorbringt (vgl. das 
oben Gesagte), während sich der Rauminhalt des 
Osnrondits kaum ändert. Deshalb können eben 
durch Anlassen größere Spannungen hervorgerufen 
werden, als vorher vorhanden waren. In der Tat 
springen auch manche Stücke nicht bei der Ab
schreckung, sondern erst während des Anlassens. 
Nur in dem Fall, daß die Anlaßspannungen den 
bereits im abgeschreckten Stahl vorhandenen Span
nungen gleich und entgegengesetzt sind, können durch 
Anlassen spannungsfreie Stücke erhalten werden. 
Das kann nur dann der F all sein, wenn während 
der Abschreckung weder Formänderungen noch Risse 
aufgetreten sind.
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Abbildung1 10. Martensltileck im Osmondit. j.'Mittelpunkt 
des abgeschreckten Kundstabes von 50 mm Durchm.

X  1 ,2 5

Abbildung 11. Schnitt durch die Achse eines abgeseiireckten 
kurzen Stahlzylinders. Martensit (weiße Flächen und Punkt) 

und Osmondit (dunkler Kern und Itlng).

X  200

Abbildung 12. Querschnitt durch abgeschreckten Würfel 
(Material Stahl B). Oben rechts Härteriß.

rd. X  1,5

Abbildung 13. Längsschnitt durch abgeschreckten 
Zylinder, geätzt. Die dunkle Außenkante rührt 
vom runden Abschleifen her, ist also keine Splege-- 

lung; sie bestand auch aus Martensit 
(Material Stahl B).



Abbildung 15. Martensit mit Osmondit. Stelle vom inneren 
Rande des zweiten Martensitringes in Probe Abb. 11.

Abbildung M. Rand von Probe Abb. 11,

Abbildung 17. Osmondit. Stelle aus dem zweiten 
Osmonditring (Kern) der Probe Abb. 11.

Abbildung 16. Martensit mit Osmonditflccken. Stelle aus 
dem ersten Osmonditring aus Probe Abb. 11.

nat. Größe

Abbildung 20. Fläche eines Würfels (Material Stahl B) 
war plangeschlilTen, nach Abschrecken neu ungeschliffen. 

Ringförmige Vertiefung.

Abbildung iS. Osmondit, Martensit. 
Stelle aus der Mitte von Probe Abb. 11.
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Abbildung 22. Querschnitt eines gehärteten Laufringes. 
Martensit, Osmondit. Der erste Osmonditring berührt z. T. den 

Rand und erzeugt hier weiche Flecke.

etwas vergrößert

etwas vergrößert

Abbildung 21. Längsschnitt durch Zylinder. 
Die vorher plane Fläche ist durch Abschrecken 
gekrümmt (Material • B); zwei ringförmige 

Vertiefungen.

rd. X

Abbildung 2 4 .  Querschnitt durch Würfel, abgescbreckt. 
KohlenstofTgebalt 1,8%; Abschrecktemperatur 1200°. 

Großer innerer Härteriß.

1040

Abbildung 23. Martensit, Osmondit. 
Härterisse im Martensit.
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E in flu ß  d er L e g ie r u n g  a u f  d ie  F o r m 
ä n d e r u n g  b e im  H ä r te n .

Durch Sonderbestandteile können sowohl die 
Eigengewichte der einzelnen Gefügebestandteile, als 
auch die Art ihres Auftretens beim Abschrecken, 
insbesondere die Dicke der einzelnen Schichten, ge
ändert werden. D ie entsprechenden W erte können  
für bestimmte Sonderstähle in derselben W eise er
mittelt werden, wie es in dieser Arbeit für Kohlen
stoffstähle geschehen ist. E s werden sich dadurch 
diejenigen Zusammensetzungen auffinden lassen, bei 
welchen die Formänderungen am geringsten sind 
und unter Umständen ganz verschwinden.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Nach einer Uebersieht über ältere Veröffent

lichungen wurden die Eigengewichte des Stahles nach 
Abschrecken und Anlassen m itgeteilt. D ie Unter
suchungen wurden m it Stählen verschiedenen Kohlen- 
stoffgehaltcs und einigen Sonderstählen vorgenommen 
und führten zu einer Erklärung der Formänderung 
des Stahles beim  Jiarten. Dabei wurde der Einfluß  
der inneren Spannungen auf das Härtegefüge nacli- 
gewiesen. D ie Formänderungen einer Reihe von  
Rund- und Yierkantstäben nach Abschreckung wur
den erm ittelt und einige praktische Folgerungen 
abgeleitet.

U m s c h a u .

Brikettieren und Agglomerieren von Eisenerzen 
und Gichtstaub in Amerika.

(Fortsetzung und Schluß von Seite 415.)

Uebor den gegenwärtigen S tand  der Feinerz- und 
Giebtstaubbehandlungin Am erika haben A lbortF . P lo c k 1) 
und R. B. G e r h a r d t 2) beachtensw erte Aufsätze ver
öffentlicht. W ährend G erhard t über die Aufbereitung 
des kubanischen Feinerzes schreibt, behandelt Plock 
vorzugsweise die des G ichtstaubes und m acht hierbei 
unter anderem beachtensw erte Angaben über die Kosten 
der vcrschicdononen Verfahren in Amerika.

Da man in den Vereinigten S taaten  allgemein m it 
recht feinen Erzen a rb e ite t und m it hoher Pressung bläst, 
ist dor G ichtstaubentfall außerordontlicb groß. Plock 
gibt ihn für säm tliche am erikanische Hochöfen auf 
4000000 tim  Jahre  an, was, wenn m an den G ichtstaub n icht 
wieder verhüttot, einem Verlust von etw a 57 000 000 . f t  

(13 000 000 $) entsprechen würde. D er anfängliche Ver
such, durch einfaches Befeuchten m it W asser den G icht
staub zu binden und ihn dann dem Hochofen wieder auf
zugeben, h a t kein befriedigendes Ergebnis geliefert, 
besonders auch deshalb n ich t, weil die Hochofengase 
hierbei außerordentlich feucht wurden.

Das älteste Verfahren, m it Hilfe m echanischer M ittel 
den Gichtstaub in eine für dio Verwendung im Hochofen 
geeignete Form  zu bringen, is t in Am erika das S i n t e r n  
im D re k o fo n  gewesen. Seit einer Reihe von Jah ren  
sintert dio Jllinois Steel Go. in South. Chicago und 
dio American' Sintcring Co. in H ubbard , O., G ichtstaub 
im Drehofen m it gutem  Erfolg. Nachteilig is t beim D reh
ofenverfahren der K oksgelialt des G ichtstaubes, der 
zwischen 5 und 2 5 %  schw ankt. E inerseits verm ehrt der 
im Drehofen nutzlos verbrannte  K oks durch seine Asche 
den Rückstandgelialt des Agglomérats, anderseits is t 
cs schwierig, bei dem schwankenden K oksgehalt des 
Gichtstaubes dio Beheizung des Ofens richtig  einzustcllen. 
Je nach der Koksmenge im G ichtstaub w ird dio Ofenhitzo 
zuweilen zu hoch oder zu niedrig worden, und dem ent
sprechend wird der G ichtstaub entw eder geschmolzon 
oder mangelhaft gesintert. W enn der G ichtstaub zu 
schmelzen anfängt, bilden sich leicht die bekannten  ring
artigen Ansätzo im Ofen. Die zum Beheizen dos Ofens 
verwendete Staubkohle soll möglichst wenig Schwefel 
enthalten. Die Kohle wird ungefähr m it 0,20 kg  (9 Unzen) 
Pressung in den Ofen eingeblason. Zum Feinm ahlen der 
Kohle benutzt m an vielfach cino Maschine, die gleich
zeitig die Kohle m ah lt und in don Ofen hineinbläst.

') Dio W iedernutzbarm achung des G ichtstaubes für 
den Hochofen. The Iron  T rade Review 1913, 1. Mai, 
S. 1017/8; 8. Mai, S. 1003/5.

5) Vorbereitung kubanischer Erze zur V erhüttung 
im Hochofen. —  The Iron  Trade Review 1913, ß. Febr., 
$.■8(14/0. ■

Der K oklenverbrauck b e träg t etw a 150 kg1) (300 Pfund) 
f. d. t  gesinterten G ichtstaub; m an h a t auch versucht, 
Ool und Gas als Iicizstoff zu verwenden, aber Kohle ist 
liier imm er noch das billigste. Dio T em peratur des Ofens 
b e träg t in der heißesten Zone ungefähr 1370° (2500° 
Fahrenheit).

Einige Hochofenwerko im Maponing-Valley-Bezirk 
wollen bei der Verwendung von Drehofonsintor in größeren 
Mengen ein. Steigen der Erzeugung und  einon geringeren 
Verbrauch an K oks festgestellt haben. Nach Ansicht 
Plocks dürften  10 %  Agglomorat im  Möller dio obere Grenze 
und 6 %  ein gu ter D urchschnitt sein. Dio H erstellungs
kosten betragen 5,80 -ft“) (1,25 S) f. d. t  des im Drobofon 
gesinterten G ichtstaubes. H ierbei e n th ä lt der Sinter 
ungefähr 00 bis 65 %  Eisen. D as Sintern im Drehofen 
erfordert eine ausgedehnte Anlage. Die Oefen haben 
gewöhnlich 1,80 m (6 Fuß) im Durchm esser und 24 bis 
30 m (80 bis 120 Fuß) Länge. Um das Anselimoizcn 
und Festsotzcn des G ichtstaubes an  den Ofonwändcn 
zu verhindern, lä ß t m an eine schwere K e tte  durch 
den Ofen laufen, welche an  den W änden schleift und  so 
die etw aigen Ansätzo loshrieht. Die Oefen haben ungefähr 
eine Neigung von 0 0 gegen dio W agerechte.

Das H e b e r lo in - V o r f a h r e n  wird, soweit es Plock 
bekannt ist, nu r an  einer einzigen Steile in den Vereinigten 
S taaten  angew andt, und  zwar bei der Zenith Furnace Co. 
in D uluth. Dio übliche Größe des B ehälters nach Heberlein 
is t  2,70 m (9 Fuß) im Durclimosser und 1,35 m (4 Fuß  
und G Zoll) in dor Höhe. E r besteh t aus einem einzigen 
Gußstück. Der R o st befindet sieh 38 cm  (15 Zoll) über 
dem Boden, und  dio kegeligen Oeffnungon im R ost,haben 
e tw a i cm (3/a Zoll) Durchm esser. D er Gebläsewind t r i t t  
unter dem R ost ein, und  der G ichtstaub wird von unten 
nach oben gesintert. Das Erzeugnis is t ähnlich dem des 
Drehofens, jedoch etw as d ichter, und  e n th ä lt beträchtliche 
Mengen von Eisonsilikaten.

Dio erste G r ö n d a l -A n la g e  zum B rikettieren  von 
ausschließlich G ichtstaub wurde von der Carnegie Steel 
Co. auf den Duquesnc-W crken in P ittsburgh , Pa., im Jah re  
1011 errich te t. Es sollte zw ar ausschließlich G ichtstaub 
m it ih r b rik e ttie rt werden, aber infolge des hohen und 
wechselnden Koksgehaltes im G ichtstaub stieß m an auf 
beträchtliche Schwierigkeiten. Der Versuch, den Koks 
aus dom G ichtstaub durch Scheider zu entfernen, h a tte  
n icht den gewünschten Erfolg, d a  hierdurch die Ge
stehungskosten bedeutend stiegen und dor Eisengehalt 
des G ichtstaubes sank. IVird der Koks aus dem Gicht
s taub  n ich t en tfern t, so bestellt hier ebenso wie heim 
Drehofen die Schwierigkeit, die Ofcntem poratur genau 
zu regeln. I s t  der Ofen zu heiß, so schmelzon die B riketts, 
dio gcschmolzeno Masse läu ft an  den W agen und  an  den 
Ofenseiten herun ter und w ird, wenn die W ägen den größten

*) Vgl. S. 414, wo 90 bis 135 kg angegeben ist.
2) Auf S. 413 ist 4,20 . f t  angegeben. ■ -
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Hitzebereich verlassen habon und in den Kühlbereich go- 
langen, fest. H ierdurch entstehen unangenehmo Betriebs
störungen, da es dann nötig wird, die Wagon aus der ge
flossenen Masse sozusagen „borauszuhauen“ . W ird ander
seits die Tem peratur zu niedrig, so entstehen naturgem äß 
m angelhaft gesinterte Briketts.

Die im Jahre 1911 bei der Northwestern Iron  Co. 
in Mayvillo, Wis., gobauto G röndal-A nlage b rikettiert 
M ayville-Erz und -G ichtstaub zusammen und h a t eino 
Erzeugungsfähigkeit von 400 t  in 24 st. Seit ihrer 
Inbetriebsetzung arbeite t sie ohne Unterbrechung. Auch 
hier hatto  man große Schwierigkeiten, wenn man Gicht
staub allein verarbeiten wollte, die aber sofort schwanden, 
als man 2 5 %  Gichtstaub m it 7 5 %  Eeinorz mischte. 
Auf Zahlentafel 1 sind die Analyson einer solchen Mischung 
und des roinen Gichtstaubos vor und nach dem B riket
tieren angegeben. Znhlentafol 2 zeigt die Ergebnisse einer 
Siobprobe der B riketts von der in Zahlentafel 1 ange
gebenen Erz- und  Staubmischung. Die Brikotts wurden 
vor dem Sieben auf eino Größo von 3 bis 4 cm im 
Brecher gobroclion.

Zahlentafel 1. G r ö n d a l -B r ik e t t s .

25% Gichtstaub 
und 75% 

Mayville-Erz.
Keiner

Gichtstaub.

Vor
dem

üriket-
tiereu

%

Xach
dem

Briket
tieren

%

Vor
dem

Briket
tieren

%

Xnch
dem

Briket
tieren

%
E e ................................. 46,05 52,05 47,40 52,80
P ................................. 1,15 1,32 0,67 0,78
M n ............................ 0,22 0,25 0,32 0,36
S i0 2 ............................ 5,10 5,70 8,50 10,30

3,64 4,55 3,90 4,60
C a O ............................ 5,90 0,20 7,50 8,30
M g O ............................ 2,27 2,84 2,10 2,40
S ................................. 0,04 0,055 0,091 0,110

G lühverlust . . . . 11,35 — 7,40 —

K o ksstaub  . . . . 1,20 — 3,40 —
N ä s s e ....................... 15,40 — — 54,70
P o r i g k e i t ................... — 54,70 10,60 32,40
E e O ............................ 1,40 6,00 3,70 4,52

Maschen 
auf 6,45 qmm 
(=10Zo!l>

Rückstand

%

Maschen 
auf 6,45 qmm 
(= 1 0  Zoll)

Rückstand

%
2 70,0 40 6,42
4 7,8 60 2,00
7 4,80 80 0,50

10 2,00 100 0,16
20 5,62 D urehgehend 0,70

100,00

setzen sich zusamm en, wie in Zahlentafel 3 angegeben. 
Dies zeigt, daß  das Gröndal - Verfahren rocht teuer 
ist. Die B riketts sind porig und bieton daher für die 
reduziorendon Gaso im  Ofen gute Angriffsflächen. Bei 
einer V erhüttung von m ehr als 30 %  B riketts auf die Erz
gicht sank in Mayvillo der K oksverbrauch um 350 Pfd. 
(otwa 160 kg) f. d. t  E isen gerechnet. Die Leistungsfähig, 
ke it des Ofens wuchs, und der Ofongang war sehr regel
mäßig. D a m an m it den B riketts  beim Hochofon guto 
Erfolgo erzielte, so dürften  sie vielleicht auch als Erz. 
oinsatz im M artinofen vorteilhaft zu verwenden sein.

Zahlentafel 3. G e s te h u n g s k o s te n  d e r  G röndal- 
B r i k e t t s  in  M a y v illo .

J i  ! 8

L öhne ....................................................
B r e n n s t o f f ..........................................
R e p a ra tu r ...............................................
Tilgung und V erzinsung . . . .
I C ra f tv o rb ra u c h .................................
L i z e n z ....................................................

1.74
2,54
0,64
0,85
0,39
0,42

0,41
0,60
0,15
0,20
0,09
0,10

Betriebskosten f. d. t ......................... 6,58 1,55

A n la g e k o s to n ..................................... 425000 100 000

Zahlentafel 2.
S io b p ro b o  g e b r o c h e n e r  G r ö n d a l - B r ik e t t s  a u s  

2 5 %  G ic h ts ta u b  u n d  7 5 %  M a y v ille -E rz .

In  Mayvillo h a t jeder Ofen zwei Prossen und jode 
Presso einen Arboitor zur Bodienung nötig. Die Oefen 
sind 1,80 m (6 Euß) breit und otwa 60 m (195 Euß) lang. 
Dio Wagen sind etw a 2 m (6 Euß 6 Zoll) lang und 
1,80 m (6 Euß) breit, so daß ein Ofen ungefähr 30 Wagen, 
von denen jeder m it einer Tonno beladon ist, faß t. Alle 
15 min1) wird ein Wagen hinein- bzw. kerausgoschobon. 
Als Heizm aterial w ird hior Rohöl vonvendet. Jeder Ofen 
h a t drei Brennkam m ern und jede Brennkammer zwei 
Brenner. Der Oelvorbrauch beträgt etw a 78 1 (20 Gal- 
lonon) f. d. t  fortiger B riketts. Die Gestehungskosten

J) Auf S. 415 ist alle 10 min angegeben.

Eino dom R o n a y - V o r f a h r o n  ähnliche Betriebsweise 
wendet die American Gasoline M achinery Co. in Chicago 
an, dio ihro Presse m it Gasolin betreib t. Nachteilig ist 
bei diesen B rikotts, ebenso wie bei den Ronay-Briketts, 
das vollständig dichte und  fosto Gofüge. Der Druck
b e träg t etw a 60 bis 120 t  auf das B rikett. E in Vorteil 
des Vorfahrens ist, daß der im G ichtstaub enthaltene Koks 
u nverbrannt dom Hochofen wieder zugute kommt.

Dio im Jah re  1911 bei der E . G. Brooko Iron Co. in 
Bidsboro gobauto Anlage zum Sintern  von Gichtstaub 
nach dom D w ig h t-  u n d  L lo y d - V o r fa h r o n  ist seit 
ihrer E rrich tung  im rogolmäßigon B etrieb und h a t sowohl 
allen bei den Oefen entfallenden G ichtstaub als auch be
trächtliche Mengen vom Lager m it befriedigendem Er
folgo vorarboitet. 1912 bauten  Jones & Laughlin, Pitts
burgh, um  don G ichtstaub der E lizahü tte  zu verarbeiten, 
eino Anlage m it zwei Maschinen. Zwei weitero Anlagen 
sind je tz t im B au begriffen, die eine in Cleveland und die 
andero in Toledo.

E in möglichst niedriger K oksgehalt im Gichtstaub 
ist für don Vorgang am  vorteilhaftesten. Durch Bei
mischung von Feinerz streb t m an oinem Gehalt von 
8 %  K oks in der fertigen Mischung an. Bei diesem Koks- 
gohalt erre ich t m an oine L eistung von 80 t  in 24 st. 
E in K oksgehalt von 25 %  im G ichtstaub is t selten, aber 
trotzdem  kann m an auch hiorm it zur N ot noch 
arbeiten, ein Zeichen, wie anpassungsfähig diesos Vorfahren 
ist. Das Erzeugnis is t porig wie ein Schwamm. Die 
Zollen oder Poren entsprechen ungefähr der Anzahl der 
Koksteilchon, dio sich im  G ichtstaub befandon, da  während 
des Sinterns überall dort, wo Kokstoilchon und Eisonoxyd 
Zusammenstößen, R eaktionen stattfindon, durch dio kleine 
Gasblason gebildet werden. Diese bostreben sich, durch 
dio sinternde Masse aufzustoigen, und  bilden dabei röhren
förmige Poron und  Zollen. Man befürchtete anfangs, daß 
sich das M aterial ebenso schwor reduzieren lasso wie 
Magneteisonsteino oder Puddelschlacko. Dio schwere 
R eduzierbarkeit lotztorer h a t  aber darin  seinen Grund, 
daß die reduzierenden Gaso im Hochofon schlecht das Erz 
oder dio Puddolschlacke, wegen ihres festen Gefüges, 
durchdringon könnon. Diesen N achteil aber soll der 
Dwight- und L loyd-Sinter nach obigom n ich t besitzen. 
Ein weiterer Vorteil is t der, daß der im G ichtstaub über
schüssige Koks g u t ausgonutzt werden kann , indem man 
dem G ichtstaub weitere Feinerzo zumischt.

Die Leistung des nötigen Saugzugventilators beträgt 
otwa 140 cbm (4000 K ubikfuß) i. d. M inute bei einem Va
kuum  von 0,16 kg (6 Unzen) an. Die Anlagekoston für
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einen Apparat stellen sich auf ungefähr 63 000 . I I 1 )  

(15 000 $)• Die K osten fü r 1000 kg Sinter setzen sich, wie 
in Zahlontafol 4 angegeben, zusammon.

Zahlcntafel 4.
K osten  dos D w ig h t -  u n d  L lo y d - V e r f a h r e n s .

S

Löhne ....................................................
Z iin d flam m en ......................................
K r a f t ....................................................
R eparaturkosten ............................
Tilgung und V erzinsung . . . .  
L iz e n z ....................................................

0,72
0,13
0,51
0,29
0,25
0,84

0,17
0,03
0,12
0,07
0,06
0,20

Betriebskosten f. d. t .................... 2,742) 0,65

Zahlontafol 5 g ib t eine D urchschnittsanalyso dos 
Gichtstaubes und des nach  dom Dw ight- und  Lloyd- 
Vorfahron gesinterten G ichtstaubes an, w ährend in Zahlen
tafel 6 die Ergebnisse einer Siebprobe angeführt sind.

Z ahlentafel 5.
Analyse v o n  G i c h t s t a u b  u n d  S i n t e r  n a c h  d em  

D w ig h t-  u n d  L lo y d - V e r f a h r e n .

Roher
Gichtstaub

%

Gesinterter
Gichtstaub

%

F e ................................. 46,06 57,90
I > ................................. 0,194 0,260
M n ............................ 0,54 0,66
Si02 ............................ 9,68 12,30
A L O , ........................ 3,00 3,95
C a O ............................ 1,80 2,00
M g O ............................ 0,80 1,20
C ................................. 17,00 0,60

Zahlentafcl 6.

S iebprobe  e in e s  D w ig h t -  u n d  L lo y d - S in t e r s  
m i t  1 8 %  K o k s .

Maschen auf 1 Quadratzoll =  6,45 qcm Siebrückstand
%

über 9 22,06
2 bis 1 ........................................... 21,85
1 „ !/ , ...................................... 19,83

V4 7 4 ........................................... 34,00
74 >> 1 0 .......................................... 1,06
10 >> 2 0 ........................................... 0,34
20 ,, 4 0 .......................................... 0,33
40 „ 6 0 .......................................... 0,15
60 8 0 .......................................... 0,15
80 ,, 1 0 0 .......................................... 0,05

100 ” 1 2 0 .......................................... 0,02

Nach dem G r e o n a w a l t - V o r f a h r e n  a rb e ite t aus
schließlich auf G ichtstaub bis je tz t nur eine Anlage und  
zwar in Leetonia, O., auf der C herry-V alley-H ütte. Im  
Bau ist augenblicklich eine Anlage bei der N orthwestern 
Iron Co. in Mayville, Buffalo, N. Y., und  eine Anlage m it 
sechs Konvertern in Buffalo, N. Y ., letztere is t ein selb
ständiges Unternehm en und  beabsichtigt, den G icht
staub, der durch die verschiedenen do rt in der Nähe 
befindlichen Hochofenworke erzeugt wird, zu sintern. 
Die Anlage in Leetonia wurde gegen Ende des Jahres 1912

l) Die Anlagokosten sind auf S. 414 m it 50,000 J i  
angegeben.

!) Dio Betriebskosten sind auf S. 414 auf 1,23 J t  
berechnet.

e rb au t und is t seit dieser Zeit dauernd im  Betriebe go- 
wesen. Dio Größo dos K onverters b e träg t 2,1 X 3,6 m 
(7 X 12 Fuß), die Scbichtstärko des zu sinternden Gicht
staubes 50 om (12 Zoll). D er G ichtstaub wird in feuchtem  
Zustando in den K onverter gegeben. D ann w ird der K on
verte r hochgerichtot u n d  eine Zündflammo über denselben 
gebracht. Der Saugzug w ird durch dio hohlen Lagerzapfen 
dos K onvertors geführt. D as Sintern der ganzen Füllung 
dau ert ungefähr 1 st. Die Leistungsfähigkeit eines K on
verters h än g t sohr von dem K oksgehalt dos G ich t
staubes ab. Eine Erzeugung von 40 t  in 24 s t dürft» 
das höchste soin. Da der Vorgang zum Füllen und 
Leeren des K onverters unterbrochen werden m uß, h a t  
m an den Vorteil, den G ichtstaub von Zeit zu Zeit au f 
seinen K oksgehalt prüfen und danach dio Sintcrdauor 
u. dgl. fostsotzen zu können. Anderseits ist aber dio 
Unterbrechung der A rboit nachteilig, da das Entzünden 
der Chargo und E ntleeren des K onverters viel Zeit be
an sp ruch t und  so die Leistungsfähigkeit der Anlage herab
setzt. Die K osten einer Anlage m it cinom K onvertor be
tragen  ungefähr 42 500 J t  (10 000 $), dio Gestehungskosten 
fü r 1000 kg fertiges Erzeugnis 2,75 J i  (75 Cont). Das 
gesinterte M aterial gleicht in Analyse und Gefüge sehr 
dom durch Dw ight- und Lloyd-Verfahren hergestelltcn 
und eignet sich g u t zur V orhüttung.

Ueber das W e s t- V e r f a l i r o n  zeigt dio Zahlontafol 7 
Analysen von rohem G ichtstaub und von dom nach dem 
W est-V orfahren  gesinterten M aterial, cbonso die Sieb
proben der verschiedenen Materialien.

Zahlentafel 7- C h e m is c h e  u n d  m e c h a n is c h e  
W ir k u n g  d o r  W o s t - S in te r u n g .

_______________ i
Roher Gichtstaub 

%
Gichtstaubsinter

%

S i0 2 . . . . 8,77 bis 13,50 9,60 bi s 18,50
F e ................... 47,19 „  49,50 64,20 „  66,20
P ................... 0,032 0,49

o Mn . . . . 0,38 0,56
>> ALO, . . . — 3,36
ci CaO . . . . 2,16 0,51
£ MgO . . . . 1,79 0,54

C ................... 10,20 0,34
S ................... 0,05 0,12
Nässe . . . 12,75 —
Porosität . . — 18,90

Maschen Siebrückstand Slebriickstand1)
auf 1 Quadratzoll ________% _ ____ _ %-

74 — 1,0
2 0,65 5
5 . . . . — 94© 8 . . . . 1,20 —

Ou. 20 . . . . 7,02 —
Pd 40 . . . . 17,37 —
o 60 . . . . 31,53 —

m 80 . . . . 7,93 —
100 . . . . 5.49 —

durchgehend 28,79 —

W estsinter is t m it gutem  Erfolge im Hochofen ver
w endet wordon. Man h a t  bis 30 %  der E rzgicht durch dio 
Sinterklum pen erse tz t und  gute E rfahrungen dam it 
gem acht. Dio K osten fü r einen Ofen m it einer Er- 
zougungsfähigkoit von 20 t  in 24 s t  betragen ungefähr 
10 000 J t  (2500 S), die Gestehungskosten einschließlich 
Lizenz 2,75 J t 2) (75 Cents) f. d. t  gesinterten M aterials.

Ueber das S c h u m a c h e r - V o r f a h r e n  bei der Cam- 
bria Steel Co., Johnstow n, Pa., is t oben boreits berichtet. 
E igenartig  ist es, daß  dio d o rt von R i c h a r d s  zu

*) Nach dom Ausladen auf die Füllrüm pfe.
2) Auf S. 413 ist 2,10 J t  angegeben.

*



460 Stahl und Eisen, U m sch a u . 34. Jahrg . Nr. 11.

00 Pf. f. d. t  angegebenen Kosten von Plock auf ungefähr 
2,30 J i  (60 Cent) f. d. t  berechnet werden. —

Die Ausführungen H. B. G o r h a r d ts  beziehen sich, 
wie oben bemerkt, hauptsächlich auf das Brikettieren und 
Agglomerieren des k u b a n is c h e n  F e in e rz e s . Dieses 
besteht aus einer tonigen, erdigen Masse von dunkel- 
roter bis gelber Farbe und wird augenblicklich haupt
sächlich im M ayari-Distrikt auf Kuba gefunden. Es hat 
ungefähr folgende Zusammensetzung:

%
F o ..................................................46,03
S i O . .........................................  3,50
Al.O j .........................................10,33
C r .............................................. 1.73
P .............................................. 0,015
N .............................................. 1,04
F eu ch tig k e it................................31,63
IL O  geb u n d en ........................... 13,62

Infolge seines hohen Wassergehaltes kann dieses Erz 
nur unvorteilhaft im Hochofenbetrieb verwendet wor
den. Beim Trocknen zerfällt es zu feinem Staub und 
is t auch so für den Hochofenbetrieb nicht verwendbar. 
Deshalb muß das Erz gesintert oder brikettiert werden. 
Beim Brikettieren m it Bindem ittel muß das Erz vorher 
gu t getrocknet werden, da davon sehr dio Festigkeit dor 
B riketts abhängt. Dieses Verfahren erfordert beinahe 
denselben Kostenaufwand wie das Sintern im Drehofen, und 
deshalb ist es vorteilhafter, einen Schritt weiter zu gehen 
und das Erz gleich zu agglomerieren. Das B rikettier - 
verfahron olino Bindem ittel nach Gröndal ist für das 
Erz geeigneter, da hierbei dio tonige Beschaffenheit dos 
Erzes ausgenutzt wird und kein vorheriges Trocknen 
nötig ist. Das Ziegeln erfolgt bei verhältnismäßig 
modrigem Druck. Dio Heizung des Ofens geschieht durch 
Gas. Hochofengas ist auch hier erst m it Gonoratorgas 
zu mischen. Zuweilen verwendet man auch Rohöl als 
Hoizungsmatcrial. Dio größte Tem peratur des Ofens be
träg t 1347° (2500° Fahrenheit). Die abziehenden Gase 
haben eine Tem peratur von 180 bis 260° (350 bis 
500° Fahrenheit). Die Briketts zeigen nach dem Ver
lassen des Ofens eine dunkelbläuliche Farbe und sind 
fest und porig.

Das D w ig h t-  u n d  L lo y d -  und das G ro o n a w a lt-  
V o rfa h rc n  sind ebenfalls für das Erz rocht geeignet. 
H ierbei wird das Erz m it einer entsprechenden Mengo 
von Koks oder Kohle von etwa 6 bis 7 mm (1/< Zoll) und 
woniger Korngröße gemischt. Das Enderzeugnis ist porig 
und sehr gu t zum Verhütten im Hochofen geeignet.

Hauptsächlich aber wird das Erz im D re h o fe n  
gesintert. Die Spanish-American Iron Co. besitzt in 
Felton auf K uba im Mayari-Bczirk hierfür eine umfang
reiche Anlage, die schon längere Zeit im Betriebe is t und 
sich gu t bewährt hat. Dio Oofcn haben hier eino Größe 
von 1,50 bis 3,60 m (5 bis 12 Fuß) Durchmosser und 
von 18 bis 70 m (60 bis 235 Fuß) Länge. In  letzter Zeit 
worden hauptsächlich größere Oefen verwendet. Eino 
Anzahl Ocfon ist auch derart gebaut, daß der Durchmesser 
am Eintrittsende kleiner ist als am Auslaufcnde. Hierbei 
soll eine bessere W ärmeausnutzung stattfinden. Die Gas
geschwindigkeit für den Ofen hängt von dom Zuge und 
der Größo der Oeffnung am Einlaufondo ab. Wenn die 
Geschwindigkeit zu hoch ist, soll eine ungenügende 
W ärmcausnutzung eintreten, und in diesem Fallo soll 
dio Leistungsfähigkeit des Ofens sinken. Dio Oefen 
sind auf zwei D rittel ihrer Länge m it hochfeuer
festen Schamottesteinen ausgemauert in einer Dicko 
von 23 cm (9 Zoll). Die Dicko der Steine des übrigen 
D rittels beträgt 15 cm (6 Zoll). Das R ohm aterial der 
Steine soll möglichst feinkörnig und die Steine recht h a r t 
gebrannt sein. Als Brennmaterial wird sowohl Gas als 
auch Teer oder Staubkohle benutzt. Eino Kohle m it 30 
bis 35 %  flüchtiger Bestandteile und 9 %  Asche dürfte be
sonders geeignet sein. Jo staubfeiner sie ist, desto niedriger 
wird der Brennstoffverbrauch sein. Die geeignetste Feinheit

ist die von 92 bis 95 %  auf einem Sieb von 100 Maschen 
auf einen Quadratzoll. D er Brenner bestellt aus einem 
Rohr von 20 cm (8 Zoll) Durchm esser. Um Brennstoff 
zu sparen, wird die V crbrennungsluft vorgowärmt. Eine 
kurze starke  Flamm o des B renners d ich t am  Auslaufendo 
dos Ofens liefert dio besten W ärmeorgcbnissc, aber eine 
derartige Flammo bew irkt beim Agglomerieren von 
Mayarierz, daß das E rz  an  der Ofemzand kleben bleibt 
und nach einer Zeit von vier bis a ch t Tagen einen festen 
Ring bildet. E in solcher R ing beein trächtig t sehr die 
Leistungsfähigkeit des Ofens. Außerdem  h a t  das Arbeiten 
m it einer kurzen Flam m o den N achteil, daß  das Erz nicht 
genügend lange der höchsten T em pera tu r ausgosotzt ist, 
so daß cs sich n ich t zu K lum pen von geeigneter Größe 
zusammenrollen kann , bevor es den Ofen verläßt. Arbeitet 
m an dagegen m it einer längeren Flam m e, wodurch 
dio heiße Zone weiter in den Ofen hinein verlegt wird, 
so is t dio Bildung von ringartigen  Ansätzen bei Oefen 
m it größerem Durchm esser n ich t so sehr zu befürchten, 
als daß sio ein gu ter B renner n ich t rechtzeitig  verhindern 
oder einschränken könnte. W enn der A nsatz noch nicht 
zu groß und noch n ich t zu fest geb rann t ist, kann man ihn 
z. B. bei oinem Ofen m it einem  D urchm esser von 3,00 m 
dadurch leicht entfernen, daß  m an abwechselnd kälter 
oder heißer brennt, m it einem Tem peraturunterschied 
von 400 bis 550° (700 bis 1000° Fahrenheit).

Dor Sinter h a t  bei dem Verlassen des Ofens eino 
W ärme von etw a 1000° (1700° Fahrenheit). Die Küh
lung geschieht entw eder m echanisch oder in einer Grube 
m it W asser. Auf der Anlage in Folton worden die Sinter
knollen in eino W assergrubo gebrach t und von dort mit 
einem Greifer in die W agen geladen. D as Sintern im 
Drehofen h a t dem B rikettieren  des Erzes gegonüber 
den Vorteil, daß cs n ich t soviel H an darbe it erfordert, 
denn boi den B rikettpressen sind im m er wenigstens zwei 
Mann zum Abheben der B rik e tts  u n d  zum Aufsetzen der
selben auf dio Wagon nötig. Fernor werden die Ofenteile 
beim Drehofenverfahren n ich t einer so hohen Hitze aus
gesetzt, wio bei den anderen Vorfahren, und infolgedessen 
lia t dio ganze Anlage eino längere Lebensdauer. Ander
seits sind jedoch dio beim D rehofenbetrieb erhaltenen 
E inheiten kleiner als bei dem  B rikettierverfahren, und 
ebenso wird sich imm er ein wenig rohes E rz im Sinter 
vorfinden. Fernor b e trach te t m an das Sintererz nicht 
allgemein als besonders geeignet fü r den Hochofenbetrieb 
und zieht B riketts  vielfach vor.

Die größten östlichen Eisenw'erke, die an  dem Kuba
erz interessiert sind, die Pennsylvania und Maryland 
Stcol Co., verhü tten  kein rohes K ubaerz mehr. Zurzeit 
wird von ihnen dio ganze Erzeugung der Spanish American 
Sintering Co. in Felton  in Form  von Drehofensinter ver
arbeitet. W ährend des Agglomerierens verliert das Erz 
an  Nässe, und es en ts teh t infolgedessen ein Konzentrat
von folgonder Analyse:

%
F e .................................................... 54,56
S i0 2 ..............................................  3,64
A120 3 ......................................  13,77
M n ..............................................  0,79
S ...................................................  0,04
N i ...................................................  0.87
C r ...................................................  2,01
P ................................................ 0,016
F e u c h tig k e it ................................  1,87

E s is t ein ausgezeichnetes Bessemererz infolge 
seines niedrigen Schwcfelgchaltes u n d  seines Gehaltes 
an  N ickel und Chrom. D a der Tonerdegohalt im Erz 
rech t hoch ist, müssen auch  die Schlacken beim Hochofen
betrieb einen hohen T oncrdegchalt aufweisen. Der Ton- 
erdogohalt der Schlacke bei den Hochofenwerken, Welche 
Erze von den Großen Seen verhü tten , b e träg t 28 bis 32 % 
S i0 2 und 8 bis 14 %  A120 3. Bei der Einführung der 
Mayariorzo in größeren Prozentsätzen  in dem Möller war 
es klar, daß die Schlacken 20 bis 25 %  S i0 2 und 25 bis 
30 %  -41,0-, haben würden. D avor scheuten sich die Hoclb
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ofenloute, denn m an is t der festen Uoborzcugung, daß 
Tonerde die Schlacke zu zäh m acht. In  der P raxis jedoch 
liat sich dieso Theorie n ich t als rich tig  erwiesen, denn es 
gibt Hochofenwerke, die 8 7 %  M ayari - S intor ver
arbeitet haben, m it einer Schlacke bis zu 33 %  Tonerdc- 
gohalt. Her B rennstoffverbrauch is t allerdings höher 
als bei den Sceerzen, infolgo des höheren R ückstandes 
des Auglomorats und der d am it verbundenen größeren 
Scklackenmongc.

M ayari- B r i k e t t s  sind nu r versuchsweise liorgostcllt 
und verhüttet worden. Ebenso is t nach anderen Verfahren 
«csintertes M ayari-Erz nur in beschränktem  Um fange ver
hüttet worden. Man h a t  auch hier das Vorurteil, daß 
andere Sintor sich schlecht reduzieren ließen, jcdocli h a t 
nach des Verfassers E rfahrung  50 %  M ayari-S intcr rocht 
gute Ergebnisse geliefert. Man sparte  hiorboi im Vergloich 
zu einem Möller m it 83 %  M ayari-D rehofensinter 5 bis 
8% an Koks, und die Ofenlcistung wuchs um  etw a 5 % .

Das R o h e is e n , das aus M a y a r i - E r z  erzeugt wird, 
hat durch seinen Nickel- und Chrom gchalt besonders gute 
Eigenschaften. Die Mcngo von Chrom zu N ickel verhält 
sich wie 2 : 1 bei 100 %  Erz 
im Möller, wobei das Eisen 
ungefähr 2,8 %  Cr und  1,4 %
Xi enthält. Bei einer ge
ringeren Verwendung von 
Mayarierzcn sin k t dem ent
sprechend der Chrom- und 
Xickelgehalt. In der H a u p t
sache eignet sich das Eisen 
zur Herstellung erstklassigen 
Stahles.

2)i|)I.'Qiig. E .  J a n l z e n .

Untersuchungen über den 
Gang der Siemens-M artin- 

Oefen auf dem Ssormowowerk.
Wie N. IC a re lin  in einem 

Aufsatze des G orni-Journals1) 
mitteilt, ergaben U ntersu 
chungen an zwei m it N ap h th a 
rückständen befeuerten M ar
tinöfen von je 25 t  Fassung 
im wesentlichen folgende Be
triebsergebnisse.

Zum Herrichten des H er
des, Verdicken der T ü r
schwellen und Verschluß des 
Abstiches wurden folgende 
Stoffe benutzt:

D er Ofen Nr. 5 befand sich am  E nde der Ofenreise, 
Nr. (5 w ar im Anfangszustande.

A u s b e u te  der Chargen.

Ofen Nr. 5 Ofen S’r. G

kg % kg %

Gute Blöcke . . . 23 145 88,31 22 905 S7,03
A b f a l l ....................... 901 3,44 1 038 0,25 !
A b b ra n d .................. 2 162 8,25 1 605 0,12 :

Zusam m ensetzung' des Fertigerzeugnisses
Ofen C Si Mil I’ s

% % % % %
Nr. 5 . . . 0,12 0,000 0,32 0,000 0,045
Nr. 0 . . . 0,13 0,045 0,40 0,030 0,035

Zusam m ensetzung der Endschlacke.
Ofen sio= r=os ai=o= CaO MgO MnO FcO

0/ o/ /o /o % % % % %
Nr. 0 . 23,69 4,81 0,72 39,02 S,79 1,00 21,31

E insatz  der M artinöfen:

Ofen Nr. 0 Ofen Nr. G

kg % kg %

R o h o i s e n  vonH olzkoh le-H ochöfon  I 4 608 17,8 4 586 17,5 |
I I 4 259 10,2 4 608 17,85!

,, C lovoland . . . . . 1 310 5,0 S c h ro tt 2 785 10,65
S c h ro tt  ..................................................... 01,0 14 109 54

G osam tor M o ta l l c in s a tz ........................ 20 208 100,0 26 208 100,0
Z u s c h l a g :  K a lk s t e in ............................. 2 621 10,0 2 457 9,4

E i s e n e r z ............................. 800 3.28 573 9 9
t

N a c h s ä t z e :  F o rro m an g an  (80 proz). 270 1,03 319 1 99  ,
Forrosilizium  (75 proz.) 53 0,203 57 0,22

Zusam m ensetzung des M etalleinsatzes.

c
%

Mn
0//o

Si
%

I>
%

s
%

R oheisen  von H olzkohle-H ochöfen  I . . 4,04 S p u r 0,42 0,200 0,035
I I .  • 4,10 0,30 0,74 0,420 0,010

„  „  C lo v o la n d ............................. 3,70 0,44 2,90 1,480 0,040
S c h r o t t  ............................................................... 0,20 0,40 0,10 0,000 0,050
G e s a m t e i n s a t z  N r. 5 (M itte lw ert) 1,80 0,32 0,40 0,214 0,040

„  N r. 6 1,91 0,32 0,40 0,173 0,04S,

I
| Ofen Nr. 5 Ofen 2fr. 6.

kg % k g %
| Magnesit g e b ran n t . 
! Dolomit roh . . . .  

„ g eb ran n t 
C h r o m e r z ...................

344
104
131
131

1,31
0,025
0,5
0,5

221 
196 
147 ‘ 

98

0,84
0,75
0,00
0,40

Zusammensetzung des B rennstoffes (N aphtharückstände). 
0Ien C K O 11=0 Asche

% % % % %
Ar. 5 86,0 11,5 1,75 1,60 0,025 (spez. Gew. 0,914)
Nr. 6 S6,G 12,3 1,10 1,25 0,030 (spez. Gew. 0,938)

N aphthaverbra uch.
Nr. 5 Nr. 0

lu r  eine C h a r g e ..................  3517 kg  3482 kg
In der Sekunde....................... 0,0900 „  0,0999 „
In % vom Gewicht der guten

B l ö c k e   15,19 15,17
S c h m e l z d a u e r ......................10 st 7 min 9 st 33 min

") 1913, Juni, S. 250/07: Ju li, S. 38/6S.

D er E insatz  der M artinöfen und  seine Analysen sind 
in den vorstehenden Zahlentafeln zusam m engestellt.

F ü r  den Ofen Nr. 5 g ib t der Verfasser eino wenig 
wahrscheinliche Schlackenzusam m ensetzung an, neben 
6,14 %  P 20 6 soll in ih r 30,6 %  S i0 2 und n u r 26 %  CaO 
en tha lten  sein.

Die vorstehende Uebersicht der Betriebsergebnisso 
ist m ir freundlichst von Professor P a  v lo f f  zur Verfügung 
gestellt worden. F .  D r e y e r .

Schnelligkeitsrekord im  Bau großer M aschinen.

In  The Iro n  T rade  Review1) wird über eine beachtens
werte Leistung der M esta Machino Co. in P ittsb u rg  be
rich te t. Zwei große Turbogebläse, die bei der W oodward 
Iron  Co. fü r zwei neue 500-t-Hochöfcn aufgestellt w a ren , 
wurden betriebsunfällig, so daß schleunigst E rsa tz  ge
schafft werden m ußte, und zw ar fiel die W ahl au f Zwillings- 
Verbund-Dam pfkolbengebläse m it D am pfzylindern von 
1219 bzw. 2134 mm D urchm esser und Gebläsezylindern 
von ebenfalls 2134 m m  Durchm esser bei einem gem ein
sam en H ub von 1524 mm. Die Dam pfm aschine besitzt

')  1914, 22. Jan ., S. 204/7, vgl. auch Iron  Age 1914,
22. Ja n ., S. 257.
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Corlißsteuerung, das Gebläse selbsttätige Ventile. Die 
oben genannte Maschinenfabrik übernahm es, die erste 
Maschine in 90 Tagen, die zweite in 120 Tagen ab W erk 
zur Ablieferung zu bringen unter Festsetzung einer K on
ventionalstrafe für verspätete Lieferung und einer Ver
gütung für frühere. Obwohl von den zu der Maschine 
gehörigen Teilen nichts auf Kager war, konnte die Mesta 
Machine Co. bereits am 38. Tage nach Abschluß des Ver
trages eine fertige Maschine im Gesamtgewicht von rd. 
400 t  auf 16 Eisenbahnwagen verladen, die durch be
sondere Abmachung m it den betreffenden Bahnen in drei 
Tagen über eine Entfernung von rd. 1350 km zu dem 
Hüttenw erke geschafft wurden. Die zweite Maschine 
war dann auch in weniger als der Hälfte der vereinbarten 
Zeit fertiggestellt, da sie am 59. Tage nach dem Vertrags- 
schlusso von dem W erk zum Versand gelangen konnte.

Die Erm ittlung der Verschleißfestigkeit des Schienen- und 
Radreifenstahles durch Verreibungsversuche.

In  einer kurzen M itteilung1) w c istA n to n  v o n D o rm u s  
auf einen Apparat zur Prüfung der Verschleißfestigkeit 
von Schienen hin, den die Firm a Gebr. Amsler in Schaff
hausen baut und ausprobt. Mit Recht betont Dormus, 
daß ein derartiger Apparat die Verhältnisse des p rak ti
schen Betriebes möglichst nachahmen muß. Dieses wird 
bei dem Amslerschen A pparat dadurch zu erreichen ver
sucht, daß zwei runde Scheibon von 100 mm Durchmesser 
aus Reifenstahl und eine kleinere Scheibe aus Schienen
stahl m it ihrem Umfange gegeneinander gepreßt werden 
und dabei aufeinander abrollen. Außer dem reinen Ab
rollen erfolgt bis zu einem gewissen Grade auch ein zwang
läufiges Gleiten der drei Scheiben gegeneinander. Als 
M aßstab für die Verschleißfestigkeit gilt die Abnahme 
dos Scheibendurchmessers nach einer bestimmten Anzahl 
von Umdrehungen. Allerdings ahm t dieser Apparat, 
wie Dormus betont, die wirklichen Verhältnisse insofern

J) Oesterreichische W ochenschrift für den öffent- 
liehen Baudienst 1913, 22. Mai, S. 371/3.

n icht nach, als die fü r den Verschleiß sehr wesentliche 
häm m ernde W irkung der Radreifen bei den Probescheiben 
n icht erfolgt. Als eine vielleicht wünschenswerte Ab
änderung des A pparates z ieht Dorm us in  Erwägung, alle 
drei Scheiben aus dem gleichen M aterial zu machen, um 
so für jedes M aterial eine bestim m te W ertziffer zu er
halten. Ferner weist er da rau f hin, daß  die Entnahme- 
steilen der Schienenproben zweckm äßig gewählt sein 
müssen, insbesondere wegen der versch edenen Ver
schleißfestigkeit der Kern- und Randzone.

E ine ähnliche Maschine h a t der Berichterstatter 
bereits vor längerer Zeit geb au t und, jedoch ohne Erfolg, 
erprobt. Bei jener Maschine ro llten  belastete Scheiben 
aus R adreifenstahl von 100 m m  Durchm esser auf Schienen
proben von 300 mm Länge. In  gleicher W eise wie bei der 
Amslerschen Maschine erfolgte neben dem reinen Abrollen 
der Scheiben auch zu'anglüufig ein geringes Gleiten. 
Die Maschine bew ährte sich dam als aus dem  Grunde nicht, 
weil auf den Laufflächen sehr bald  ein Anfressen des 
M aterials e in tra t, selbst dann, wenn die Scheiben mit nur 
sehr geringem D ruck gegen die Schienen gepreßt wurden. 
Der von Dorm us ausgesprochene W unsch, bei dem Amsler
schen A pparat m öglichst den wirklichen Raddrücken 
entsprechende Preßdrücke oder zwecks schnellerer Durch
führung der Versuche gar noch größere Preßdrücke an- 
zuwendon, dürfte  daher kaum  ausführbar sein. Infolge 
des Anfressens der Lauffläche und  der dadurch  abgelösten 
und in die Lauffläche eingeriebenen Teilchen bildete sich 
auf der Lauffläche sehr bald eine harte , m it der Feile 
kaum  angreifbare Oberflächenschicht, die sieh im weiteren 
Verlaufe des Versuches n u r noch sein: wenig abnutzte. 
Dieser völlige U nterschied im V erhalten der Lauffläche 
in der Versuchsmaschine und im wirklichen Betriebo 
dürfte  sich daraus erklären, daß  im B etriebo die Schiene 
nur in größeren Zvdschonräumen befahren wird. In  der 
Versuchsmaschino t r a t  jedoch infolge der wiederholten 
B eanspruchung eine E rw ärm ung bis auf etw a Handwarme 
ein. Bei der Amslerschen Maschine sollen aus diesem 
Grunde auch die Scheiben nötigenfalls u n ter Wasser 
arbeiten können. Or.'Qltß. F .  P r e u ß .

A u s  F a c h v e r e i n e n .

Verein deutscher Fabriken feuerfester 
Produkte.

Die 34. ordentliche Hauptversammlung des Vereins 
deutscher Fabriken feuerfester Produkte fand am 3. und
4. März 1914 in Berlin un ter dem Vorsitz des General
direktors R. W ie g a n d , Köln, bei zahlreicher Beteiligung 
von Gästen aus den Kreisen der Behörden, der Tech
nischen Hochschulen und Bergakademien, der w irtschaft
lichen und technischen Vereine sta tt. Am ersten Sitzungs
tage wurden geschäftliche Angelegenheiten und volks
wirtschaftliche Fragen behandelt, während der zweite 
Tag rein technischen Verhandlungen gewidmet war. Die 
Beteiligung war eine erfreulich rege, die besonders bei 
der Behandlung technischer Fragen am zweiten Tage zum 
Ausdruck kam.

Nachdem der Vorsitzende zunächst der verstorbenen 
Ehrenmitglieder und Mitglieder m it ehrenvollen N ach
rufen gedacht hatte , e rstattete  er den B e r ic h t  ü b e r  
d a s  a b g e la u fe n e  V e r e in s ja h r ,  aus dem wir folgendes 
entnehm en:

Der Verein h a t sieh im Berichtsjahr neben vielen 
anderon Aufgaben wiederum häufig m it Zollangelegen- 
hoiten und Zollschwierigkeiten beschäftigen müsson;°der 
Vorsitzendo wies darauf hin, daß gelegentlich der Vor
bereitung der neuen Handelsverträge der Versuch ge
m acht worden müsse, diesen loidigen Zustand m it größerem 
Nachdruck zu beseitigen.

Der M itg l ie d e r b e s ta n d  stellt sieh auf 116 Mit
glieder m it insgesamt 291 Stimmen. Die Einnahm en für 
1913 stellten sich auf 14 327,89 .((, die Ausgaben auf

7940,78 J L  Das Vereins vermögen bezifferte sich Ende 
1913 auf 21 187,11 J l .  N ach erfolgter Prüfung wurde 
der K assenbericht genehm igt und  dem  Vorstand Ent
lastung erteilt. Die satzungsgem äß aus dem Vorstand aus- 
scheidenden H erren  G eneraldirektor W ie g a n d  und Kom
m erzienrat S e y e r  w urden einstim m ig wiedergewählt. 
E iner formellen Satzungsänderung w urde zugestimmt.

Im  Anschluß daran  e rsta tte to  im Aufträge der Aus- 
stellungsloitung der G ro ß e n  A u s s t e l l u n g  D ü sse ld o rf  
1915 der stellvertretende G eschäftsführer des Vereins deut
scher E isenhüttenleute, ®  r. ;§ng . O. P  e t  e r  s e n , einen kurzen 
B ericht über den S tand  der Arbeiten dieser Ausstellung 
und die A usgestaltung derselben an  H and  eines Planes. Er 
hob insbesondere bervor, daß es sieh bei der Düsseldorfer 
Ausstellung um  eine Gewerbeausstellung im besten Sinne 
des W ortes handele und  daß  schon eine erfreuliche Be
teiligung an der Ausstellung von den verschiedensten Ge
werbezweigen zu verzeichnen sei, sowie daß auch alle in 
B etracht kom m enden Reichs- und S taatsbehörden und 
insbesondere das Doutscho Museum in München, soweit 
der historische Teil der A usstellung in F rage kommt, ihre 
ta tk räftige  M itwirkung bei der A usstellung zugesagt haben. 
Zum Schluß em pfahl der B erich tersta tte r, die feuerfeste 
Industrie  möge sieh m it einer K ollektivausstellung an der 
Düsseldorfer Ausstellung beteiligen, um  dadurch in 
vollendeter W eise die Entw icklung u n d  die heutige Stoß
kraft der deutschen feuerfesten In d u strie  zum Ausdruck 
zu bringen, wobei natürlich  die V eranstaltung von kleineren 
Sondorausstellungen n icht ausgeschlossen bleibe.

In  seinen weiteren A usführungen befürwortete der 
Vorsitzende, die vom Verein deutscher Eisen- und Stahl-
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Industrieller ausgegangene Anregung, zur Vereinfachung 
des Schreibwerks und  zur Reinigung des Schriftverkehrs 
im kaufmännischen wie im  technischen Briefwechsel alle 
unnötigen Bogrüßungsformen und  R edensarten  zu ver
meiden, zu befolgen.

Weiter wurde ein Beschluß des V orstandes m it
geteilt, wonach der Verein sich don vom Verein der 
Fabrikanten feuerfester P ro d u k te  in W estdeutschland 
und der Vereinigung m itteldeutscher Scham ottefabriken 
herausgegobenen Lieferungsbedingungen anschlioßt und 
seinen Namen m it u n te r  diese B edingungen setzt.

Zu. der Frage der R e v is io n  d e s  d e u t s c h e n  Z o l l 
ta rifs  u n d  d e r  V o r b e r e i t u n g  d e r  n e u e n  H a n d e l s 
v e rträg e  führte der Vorsitzende aus, welch großen 
Schwierigkeiten die A usfuhr der Vereinsfirm en nach  ein-

Abbildung 1. Ein- und Ausfuhr feuerfester Erzeugnisse 
in den Jahron 1910 bis 1913.

zelnen Ländern im m er wieder begegne, Schwierigkeiten, 
die hauptsächlich durch die Unsicherheit de r Zollbeam ten 
in der Auslegung der lückenhaften  Tarifbestim m ungen 
hervorgerufen werden. Dieser U m stand  und  die von J a h r  
zu Jahr steigende B edeutung der E infuhr feuerfester E r 
zeugnisse seien V eranlassung genug, daß der Verein sich 
gründlich für die E rneuerung der H andelsverträge vor
bereite. Der Vorsitzende legte zur B egründung seiner 
Ausführungen in teressante Tabellen über dio Ein- und 
Ausfuhr an feuerfesten Steinen und  Erzeugnissen vor; 
Abb. 1 gibt einen Ueberblick über die in  F rage kommonden 
Verhältnisse. Man sieht daraus, in wie s ta rk  steigender 
Richtung sich die A usfuhr bewogt, w ährend die E infuhr 
in den letzten v ier Jah ren  eine nu r m äßige Steigerung 
aufzuweisen hat.

An der Ausfuhr des Ja lires 1913 a n  feuerfesten 
Steinen der A rtikel 724 a  und 724 b des Am tlichen W aren

verzeichnisses (also feuerfeste N orm al- und Form steine 
aller A rt o h n e  Schmelztiegel, Kapseln, Muffeln, R e 
to rten , Erzeugnisse aus G raphit und  Scham otto) sind der 
Reiho nach beteiligt:

1913 1912 1912 also
oder —

t t t

R u ß la n d  . . . . 82 511,7 65 146,0 + 17 365,1
F ra n k re ic h  .  .  . 60 847,0 56 511,9 + 4 335,1
B elgien  . . . . 38 157,9 38 160,6 — 2,7
I t a l i e n ................... 24 055,4 22 049,5 + 2 090,9
O esto rr.-U n g arn 18 692,8 21 065,0 — 2 372,2
N ied erlan d e  .  . 17 300,1 12 323.1 + 4 977.0
Schw eiz . . . . 13 712,5 9 674,5 + 4 038,0
S p an ien  . . . . 8 461,8 4 248,5 + 4 213,3

Die Ausfuhrzahlen der übrigen L änder stehen zum 
Teil fü r 1913 noch n icht genau fest, wie überhaup t die 
Ziffern fü r 1913 zunächst nu r als vorläufige anzusehen sind.

N am entlich is t die Ausfuhr nach R uß land  ganz ge
w altig gestiegen, sie h a t sich seit 1909 verdreifacht, 
w ährend die A usfuhr nach Oesterreich-U ngarn und  B el
gien im  Ja h re  1913 gegen das vorhergehende J a h r  zurück
geblieben ist. Dies is t um  so auffälliger, wenn m an berück
sichtigt, daß  gerade das J a h r  1913 im allgemeinen fü r die 
A usfuhr feuerfester Erzeugnisse besonders günstig  war. 
Dem gegenüber ist dio E infuhr tvon Steinen aus Oester
reich nach D eutschland in den letz ten  Jah ren  dauernd 
gestiegen.

Vor allen Dingen m uß, sofern es zur A ufkündigung der 
H andelsverträge kom m t, dahin  gestreb t werden, daß ein 
besserer Ausgleich der Zollsätze fü r feuerfeste Erzeugnisse 
in den verschiedenen S taaten  geschaffen wird. Aus den 
in der Versam m lung vorgelegten Uebersichten der Anfang 
1912 bestehenden Zollsätze fü r feuerfeste Erzeugnisse 
geh t hervor, daß  dio Sätze des deutschen Zolltarifs im 
Vergleich zu don Sätzen nam entlich  des österreichischen 
und russischen Zolltarifs zu niedrig sind. D er V orstand 
h a t sieh in einer Sitzung eingehend m it der F rage be
schäftigt, in welcher W eise vorgegangen werden soll, und 
wird sie w eiter bearbeiten.

D er Vorsitzende knüpfte  a n  die B etrach tung  der A us
fu h rsta tis tik  die Bom erkung an, daß  die von J a h r  zu J a h r  
steigende Ausfuhr m it ein Zeichen von offenbar vorhan
dener U oberproduktion in der feuerfesten Industrie  sei, 
die die Fabriken suchen, im A uslande unterzubringon. 
Dieso U oberproduktion w ird dadurch  dauernd  erhöht, daß 
imm or wieder neue W erke ins Leben gerufen werden. E r 
w arnte daher vor übereilten  Neugründungen.

Dio Bem ühungen des Vereins, eine Aufhebung oder 
M ilderung der bisherigen Bestim m ungen betr. das V e r 
b o t  d e r  B e s c h ä f t ig u n g  ju g e n d l i c h e r  A r b e i t e r  
u n d  A r b e i t e r in n e n  in  S c h a m o t t e f a b r ik e n  herbei
zuführen, haben keinen Erfolg gehab t; im Gegenteil e n t
h ä lt dio am  1. Ja n u a r  1914 in K ra ft getre tene neue V er
ordnung teilweise verschärfte B estim m ungen. Auf G rund 
dieser B estim m ungen is t zu befürchten, daß in Zukunft 
jugendliche Arboitor und  A rbeiterinnen in Ziogeleien und 
Scham ottefabriken üb erh au p t n ich t m ehr beschäftigt 
werden dürfen. W enn auch  der Verein auf dom S tan d 
p u n k t steh t, daß eine vernünftige Sozialpolitik, die auf 
den größeren Schutz des Lebens u n d  der G esundheit der 
A rbeiter bedach t ist, a ls berechtig t an erk an n t u n d  u n te r
s tü tz t  werden soll, so dürften  diese Bestrebungen doch 
n ic h t’so w eit getrieben werden, daß  die Lebensfähigkeit 
der Betriebe eine schwere E inbuße erleide und  den A r
beitern  die M öglichkeit zur Arbeitsgelegenheit geschm älert 
werde. D er Verein e rheb t in a ller Form  E inspruch gegen 
die neuen Bestim m ungen, die zum Teil eine große U n
gerechtigkeit gegenüber anderen A rb e itsstä tten  , in denen 
an  die K rä fte  der A rbeiterinnen und  jugendlichen A rbeiter 
sehr oft höhere A nforderungen gestellt werden, bedeuten. 
D er V orstand wird diese Angelegenheit w eiter verfolgen.
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Im  Anschluß an  dio m it Beifall aufgonommenen 
Mitteilungen des Vorsitzenden sprach Herr Regierungsrat 
Dr. S c h w e ig h o f fe r  in lichtvoller Weise über

Gesetzesvorlagen und wirtschaftliche Fragen.

Der Vortragende berührte in großen Zügen die ein
schlägigen Vorlagen, die im letzten Jahre  an dio Parla
m ente gelangt sind, und behandelte in großzügiger Weise 
deren Einwirkung und Zusammenhang m it don w irt
schaftlichen Fragen der Industrie. Ben Schluß des ersten 
Tages bildete ein Vortrag des Herrn W o lff , Berlin: 
„ H e b e r  d a s  W esen  d e r  V o lk s v e rs ic h e ru n g “ .

(Forts, folgt)

Nordwestliche Gruppe des Vereins 
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Am 28. Februar hielt dio N o rd w e s tl ic h e  G ru p p e  
d o s  V e re in s  D e u ts c h e r  E is e n -  u n d  S t a h l in d u 
s t r i e l l e r  gemeinsam m it dem V e re in  z u r  W a h ru n g  
d e r  g e m e in sa m e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  I n te r e s s e n  in  
R h e in la n d  u n d  W e s tf a le n ,  dem V e re in  fü r  dio 
b e r g b a u l ic h e n  I n t e r e s s e n  im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  
D o r tm u n d  und der V e re in ig u n g  von  H a n d e ls k a m 
m e rn  dos n ie d e r rh e in is c h -w e s tfä l is c h e n  I n d u 
s t r io b e z i r k s  (umfassend die Handelskammern Essen, 
Bochum, Dortm und, Duisburg, Düsseldorf, Münster i. W., 
Osnabrück und Wesel) eino Sitzung in Essen unter 
Teilnahme von Vertretern der südwestfälischen Handels
kammern Hagen, Arnsberg, Iserlohn, Altena, Lüden
scheid und Siegen ab, um zu dem Entwurf eines Gesetzes 
zur A b ä n d e ru n g  dos K o m in u n a la b g a b c h g e s c tz e s  
u n d  d es  K re is -  u n d  P r o v in z ia la b g a b e n g e s o tz e s  
Stellung zu nehmen.

Nach .Vorträgen von Dr. rer. pol. R. K in d , Düssel
dorf, Gerichtsassessor Dr. B u tz ,  Essen, und Dr. B o t he , 
Essen, und eingehender Erörterung nahm die Versamm
lung u. a. einstimmig folgende E n ts c h l ie ß u n g  an:

Der Entwurf bringt neben einigen anerkennenswerten 
Verbesserungen auf dem Gebiete des Rechtsschutzes der 
Steuerträger und einigen Vereinfachungen des Verfahrens 
in Steuerangelcgenhciten oino Reihe von einschneidenden 
Aenderungon des geltenden Rechts, die, vom Standpunkt 
der berechtigten Interessen von Industrie und Handel 
und ebenso von dem Gesichtspunkte der steuerlichen Ge
rechtigkeit aus betrachtet, unannehm bar sind. Augen
scheinlich sind hoi der Bearbeitung des Entwurfs die Rück
sichten auf Industrio und Handel als Steuerträger den 
Interessen der Gemeinden als Steuergläubiger gegenüber 
sta rk  in den H intergrund getreten. Die Unterzeichneten 
Verbände sehen hierin die Folge der Tatsache, daß dio zu

ständigen Staatsbehörden cs unterlassen haben, dio Ver
tretungen von Industrie  und H andel zur M itarbeit an den 
Vorarbeiten zu dem vorliegenden Gesetzentwurf recht
zeitig und in genügendem  Umfange hcranzuzioken. Sie 
geben ihrem lebhaften B edauern darüber Ausdruck, daß, 
obwohl es sich um ein Gesotz handelt, welches für die er
werbstätigen Kreise als die H au p tträgor der Steuerlasten 
in den Gemeinden von ganz außerordentlicher Tragweite 
ist, die berechtigte Forderung der Goworbetätigkeit, daß 
ihre Vertretungen schon bei den Vorarbeiten zu solchen 
Gesetzentwürfen herangezogen werden, nicht erfüllt 
wordon ist. D adurch ist das Maß von Einfluß, auf das 
diese Kreise angesichts ih rer großen Bedeutung für das 
Wohl des S taates einen berechtigten Anspruch haben, in 
bedenklicher Woise verkürzt worden, was um so mehr 
befremden m uß, als der V orentw urf don Gemeindon bereits 
im Ju li vorigen Jah res zur Aeußerung überm ittelt wurde 
und diese dadurch in die Lage versetz t worden sind, die 
endgültige G estaltung des E ntw urfs nachdrücklich zu 
beeinflussen.

Diesem einseitigen Verfahren gegenüber kann die 
Veröffentlichung des Auszugs aus dom E ntw urf im Reichs
und Königlich Preußischen Staatsanzeiger vom 11. De
zember 1913, besonders auch bei dem Fohlen jeglicher 
Begründung zu don einzelnen Paragraphon und der 
knappen Frist, die don V ertretungen von Industrio und 
Handel zur D urchprüfung des Auszugs zur Verfügung 
stand, keineswegs als genügender Ausgleich betrachtet 
wordon. Dio Unterlassung genügender vorheriger Füh
lungnahme der zuständigen S taatsbehörden m it den 
Kreisen der E rw erbstätigkoit w irk t um so nachteiliger, als 
durch die späte Veröffentlichung der Gesotzosvorlago auch 
eine ausreichende U nterrichtung der Parlam entarier über 
die Stellung von Industrie  und H andel bis zum Beginn 
der Parlam entsberatungen so g u t wie unmöglich gemacht 
wordon ist. Zu dem Gesetzentw urf bemerken die Unter
zeichneten Verbände vorweg, daß  sic es dahingestellt sein 
lassen wollen, ob der Z eitpunkt fü r eino Reform der 
Kom m unalbosteucrung richtig  gew ählt ist. Es muß aber 
nachdrücklich betont werden, daß  die Erweiterungon, die 
der E ntw urf entsprechend den W ünschen der Gemeinden 
für die steuerliche Selbstverw altung vorsieht, einer vor
sichtigen und gründlichen Prüfung  von dom Gesichts
pu n k t des Schutzes der berechtigten Interessen unserer 
Geworbetätigkeit gegen m ißbräuchliche Anwendung be
dürfen, denn dio T atsache is t n icht zu bestreiten, daß 
vielo Gemeinden das ihnen je tz t schon zusteliendc Maß 
von Selbstverw altung au f dem Gebiete des Steuerwesens 
häufig in einer die Interessen der E rw erbstätigen in In
dustrie und H andel schwer schädigenden Weise gohand- 
h ab t haben.

P a t e n t b e r i c h t .

Deutsche Patentanmeldungen.1)
2. März 1914.

K l. 13 a, M 53 931. Einrichtung zum Schutz des 
Mantelbleches von Dampfkesseln gegen äußere Zerstörung. 
Arthur Grotjan Marshall, W estminster, England.

Kl. 13 b, IV 42 786. Vorrichtung-zur Reinigung von 
Dampfkesselspeisewasser durch Erhitzung m it Dampf. 
Philipp W alter, Straßburg i. Eis., Schiffleutstaden 34.

Kl. 18 a, D 29 277. Hochofenbegichtungseinrichtung 
m it Zwischentransport des Gichtgutes vom Schrägaufzug 
zum Ofenschacht. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., 
Duisburg.

Kl. IS a, D 29 995. Mit Einführungstrichter ver
sehene Zange zum Erfassen und Befördern von Hoch
ofenbegichtungskübeln o. dgl., deren Tragstangen in

[) Dio Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an  während zweier Monate für jedermann zur Einsicht und 
Einspruoherhebung im Patentam to zu B e r lin  aus.

einen Bund auslaufen. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., 
Duisburg.

Kl. 18 c, E  19 556. V orrichtung zum Erhitzen zu 
härtender. W erkstücke m it Hilfe von Gasflammen, dio in 
entsprechender Zahl über die zu beheizenden Oberflächen- 
teilo des W erkstücks verte ilt sind. C hristian Emonts, 
Duisburg a. R h., K am m erstr. 52.

Kl. 24 e, D 28 516. Vorfahren zur Erzeugung von 
Gas aus bitum inösen Brennstoffen in  intermittierendem 
(Wassergas-) Betrieb. Dellwik-Fleischer Wassergas-Ges. 
in. b. H ., F rankfu rt a. M.

Kl. 75 .c, S t 19 052. Verfahren und Vorrichtung zum 
Herstellen von m etallischen Ueberzügen m ittels gas
förmiger D ruckm ittel und verdam pften  M etallen; Zus. 
z. Anm. S t 18 042. Georg Stolle, K iel, Holtenauerstr. 154.

5. M ärz 1914.
Kl. 7 a, E  18 042. Verfahren u n d  Vorrichtung zum 

absatzweisen Auswalzen von vollen oder hohlen Werk
stücken. Peter E yerm ann, W itkowitz.



12. Mire 1914. S ta t is t isch e s . S tahl und Eisen. 465

Kl. 7 a, M 49 994. Schleppeinrichtung fü r W alz
werke mit heb- und senkbaren Schleppdaum en zum 
Schleppen in beiden R ichtungen. P au l Mehlkopf, D uis
burg, Düsseldorf erstr. 1.

Kl. 7 c, U 5230. B lechrichtm aschinc; Zus. z. P a t. 
268 977- Carl Er. Ungcrer, Pforzheim  i. B.

Kl. 7 d, S t 17 948. D urch M etallüberzug gegen 
Wetter geschütztes D rah tg itter, bei welchem dio Quer- 
drähto mit den L ängsdrähten  verschw eißt sind. Andrew 
William Storoy, M anchester. P rio ritä t aus der Anm eldung 
in England vom 6. 12. 11 anerkannt.

Kl. 12 c, T  18 514. D esin tegratorartige V orrichtung 
zum Reinigen, K ühlen und Mischen von Gasen; Zus. 
z. Pat. 269 792. H ans E duard  Theisen, München, Elisa- 
bethstr. 34.

Id. 19 a, R  36 518. Schienenstoßverbindung fü r 
Gruben- und Industriebahnen. A dalbert R utenborn , 
Altonesscn, Ncuessenerstr. 72.

KJ. 24 i, IV 38 138. E inrich tung  zur Verwertung der 
Abhitze von offenen Feuerungen, insbesondere Schm iede
herden. Franz W atzko, G artitz  bei Aussig, Böhmen.

Kl. SO c, 51 50 029. Drehofenanlage. Friedrich 
Moyer, Elberfeld, Gesundheitsstr. 108.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
2. 5Iärz 1914.

Kl. 1 a, Kr. 591 038. S iebvorrichtung fü r die T rocken
separation von Feuerungsrückständen. Adolf Friedrich 
Hüller, Berlin-Pankow, F lorastr. 90.

Kl. 7 f, Kr. 590 929. Vorrichtung zur Beseitigung des 
Grates beim W alzen von Radreifen. P e te r  Iiom oy, Brügge.

KJ. 18 c, Kr. 591 691. Deckel zum  Glühzylinder zur 
Herstellung eines luftleeren G lühraumes. E m il Theodor 
Lammine, Mülheim a. R h., Schönratherstr. 20.

Kl. 19 a, Kr. 590 69G. Schicnennagel m it scharfem , 
in dio Holzschwelle eingreifendem  W idersporn. W est
falische Stanzworko, G. m. b. H ., Aplerbeck i. W., und 
Albrccht Soest, D ortm und, Auf dem Borgo 10.

Kl. 21 h, Kr. 590 690. E lektrischer H eizstab fü r hohe 
Tem peraturen. Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtcnberg.

K l. 21 h, Kr. 591 470. V orrichtung zum elektrischen 
Anschweißen von Böden an  H ohlkörper. V ictor G nrstädt, 
C harlottenburg, G oethepark 22.

Kl. 24 c, Kr. 590 605. Generator. Siegfried B arth , 
Düsseldorf-Oberkassel, B rcnd’am ourstr. 43.

K l. 31 c, Kr. 591 225. Schwim mer fü r Gußeinläufe. 
W ilhelm Michael Dubois, F ra n k fu rt a. M., Fouerbach- 
s tiaß e  7.

K l. 48 c, Kr. 591 768. Maschine zum  R ändern  flacher, 
runder Gegenstände, besonders der E m ail-Industrie. 
W upperm ann & Co., H aselm ühle bei Arnberg, Oberpfalz,

K l. 4S c, Kr. 591 770. 5Iaschine zum R ändern  runder 
Hohlgefäße; besonders der E m ail-Industrie. W upper
m ann & Co., H aselm ühle bei Am berg, Oberpfalz.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 18 a, Nr. 266 827, vom

S t r a c k  in  S a a r b r ü c k e n .
20. März 1913. O t to  

W i i r n i e s p c i c i u r - Z u s t e l l u n g  

m i t  b e l i e b i g  k l e i n e n  

E i n z e l d u r c h g a n g s ö f /- 
n ü n g e n .

Die m it einer Mehr
zahl von kleinen E in 
zeldurchgangsöffnun
gen a  versehenen Bo- 
satzsteine b werden so 
verlegt, daß  sie m it 
ihren K opfseiten n icht 
voll aufeinandersto
ßen, sondern zwischen 
sich einen Spielraum  c 
froilassen. Dieser e r

möglicht auch dann ein ungehindertes D urchström en 
der Gase, wenn dio Ocffnungen a der Besatzsteine ge
geneinander versetzt sind.

S t a t i s t i s c h e s .

Welt-Gewinnung an  Am m onium sulfat in den Jahren 
1912 und 1913.

Nach den Angaben des „C om ité Central dos Houillères 
de France“1) wurden während der beiden lo tzten Jah re  
folgende Mengen A m m onium sulfat gewonnen:

1913 1912
t t

Deutschland . . . . 550 000 485 000
Großbritannien . . . 420 000 388 000
Vereinigte S taaten  . 193 000 165 000
F ran k re ich ...................... 74 500 69 000
B e lg ie n ...................... 51000 47 000
Oesterreich-Ungarn, J a 

pan und alle übrigen* -o-
Länder........................... 161 500 146 000

Insgesam t . . . 1 450 000 1 300 000

Flußeisenerzeugung im Deutschen Reiche einschließlich 
Luxem burg im  Jah re  1913.

Dor „Verein D eutscher Eisen- und S tahlindustriellcr“ 
b e r ic h tig t soebon seine von uns au f S. 424 dos vorigen 
Heftes wiodergogebonen Zahlon über dio Flußeisenerzeu
gung des Deutschen Zollgebiets im Ja h re  1913. D anach 
belief sich bei Rheinland-W estfalen allein dio Zahl der 
Betriebes auf 133; an  Rohblöcken aus Siomons-Martin- 
öfen wurden an  basischem kfaterial 4 605 236 t  und an 
saurem Material 277 596 t ,  an  Tiegelstahl 79 440 t  und  an 
Elektrostahl 53 613 t, an  Flußeisen überhaupt 10 112 042 t

l ) Circulairc Kr. 4890 vom 13. Febr. 1914.

erzeugt. F ü r  das ganze deutsche Zollgebiet bezifferte sich 
im Ja h re  1913 bei 251 B etrieben die Flußeisenerzeugung 
au f insgesam t 18 949 929 t ;  h ierun ter befanden sich 
7 330 424 t  Rohblöcko aus Siomons-5Iartinöfen aus basi
schem M aterial und 283 480 t  aus saurem  5Iaterial, ferner 
99 393 t  T iegelstahl und SS 881 t  E lektrostahl.

Die Eisenerzförderung des Britischen W eltreiches.

N ach dem vom „B oard  of T rade“ herausgegebenen 
„S ta tistica l A bstract for tho B ritish  E m pire“ 1) wurden 
während der Jah re  1911 und 1912 in den einzelnen L än 
dern des Britischen W eltreiches folgende Klengen E isen
erz gefördert:

1912
t

1911
t

G ro ß b ritan n ien  . . . 14 011 037 15 767 735
A u s tra lie n ........................ 119 653 125 930
B ritisch  In d ie n  . . . 589 309 372 071
K a n a d a  ........................ 158 750 190 812
N e u fu n d lan d  . . . . 1 033 201 1 190 744
R h odesien2) ................... 62 828 47 500

In sg e sa m t 15 974 778 17 694 792

Die Gesam t-Eisenerzförderung des B ritischen W eltreiches 
während des Jah res 1912 ist dem nach gegenüber dem 
Vorjahre um 1 720 014 t  oder 9,7 %  zurückgegangen.

1 )  Iron  an d  Coal T rades Review 1914, 6. 5Iärz, S. 346. 
— Vgl. St. u. E . 1912, 2. 5Iai, S. 758.

2) Chromeisensteiu.
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Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs im  Februar 1914.1)

B e z i r k e

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

im im 
Januar 1914 Febr. 1914 

t | t

Yom 
1. Januar 

bis 28. Febr. 
1914 

t

im
Febr. 1913 

t

rom 
1. Januar 

bis 28. Febr. 
1013 

t

G
le

B
er

el
-R

oh
ei

se
n 

un
d 

G
uB

w
ar

en
 

1. 
Sc

hm
el

zu
ng

Rheinland-Westfalen .......................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
Schlesien ................................................................
Norddeutschland (K ü s te n w e rk e ) .................
M itte ldeu tsch land ...............................................
Süddeutschland und T h ü r in g e n .................
S a a rg e b ie t ............................................................
L o th rin g e n ............................................................
L uxem burg ............................................................

134 398 
33 740 

7 107 
28 961 

4 748 
6 128

12 354 
48 540
13 958

109 114 
28 879 

7 855 
25 906 

3 168 
5 333 

10 646 
40 775 
12 070

243 512 
62 619 
14 902 
54 867 

7 916 
11 461 
23 000 
89 315 
26 028

118 653 
30 6 402) 

8 007

|  37 224

3 513 
12 354“)

|  70 254

255 390 
64 S422) 
14 716

69 728

' 7 197 
24 70S2)

146 045

Gießerei-Roheisen Sa. 289 934 243 746 533 680 280 645 582 326

Ooe 
L  =

® <0
Ui
Ui®ca

R h e in la n d -W e stfa le n ......................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
Schlesien ................................................................
Norddeutschland (K ü s te n w e rk e ) .................

17 030 
1 331 

271 
073

15 497 
465 
403

32 527 
1 796 

674 
673

25 391 
1 360 

729 
585

54 406 [ 
2 852 |
1 651 !
2 867 |

Bessemer-Roheisen Sa. 19 305 16 305 35 670 28 065 61776

Th
om

as
-R

oh
el

te
n

R h e in la n d -W e stfa le n ......................................
Schlesien................................................................
M itte ldeu tsch land ...............................................
Süddcutschland und T h ü r in g e n .................
S a a rg e b ie t ............................................................
L o th r in g e n ............................................................
L uxem burg ............................................... ....

399 093 
18 250 
24 849

98 854 
248 305 
199 806

380 630 
17 340 
23 174 
20 604 
89 003 

232 230 
188 097

779 723 
35 590 
48 023 
20 604 

187 857 
480 535 
387 903

357 288 
22 160 
24 199 
18 239 
93 675

1 418 023

746 295 j 
47 515 
49 020 
38 627 | 

194095 ;

875 525

Thomas-Roheisen Sa. 989 157 951 078 1 940 235 933 584 1 951 077

« '

w . p i
S ä  

=  S § 1
# * <u
35 ^

R h e in la n d -W e stfa le n ......................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
Schlesien................................................................
Norddeutschland (K ü s te n w e rk e ) .................
M itte ldeu tsch land ...............................................
Süddeutschland und T h ü r in g e n .................

120 331 
37 791 
34 792 

2 391 
11 504 
22 335

120 027 
33 238 
30 845 

3 090 
11 670

240 358 
71 029 
65 637 

5 481 
23 174 
22 335

121 641 
40 843 
27 545

|  16 179

242 508 
84 820 
59 305

35 217

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 229 144 198 870 428 014 206 208 421 850

c ' a® oM CD
a> *S J= "3
<§ I
*® W
5 *S

Rheinland-Westfalen ......................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
Schlesien................................................................
Norddeutschland (K ü s te n w e rk e ) .................
Süddeutschland und Thüringen......................
L o th r in g e n ............................................................
L uxem burg .............................. ' ............................

5 538 
8 053 

23 423

100
971
880

4 265 
6 949 

21 551

106 
1 296 
1 285

9 803 
15 002 
44 974

206 
2 267 
2 165

10 181
8 297 

22 191 
252 
614

|  3 840

15 052 
17 704 
45 193 

307 
1 223

8 714

Puddel-Roheisen Sa. 38 965 35 452 74 417 45 375 88 193

G
es

am
t-E

rz
eu

gu
ng

na
ch

 
Be

zi
rk

en
.

R h e in la n d -W e stfa le n .......................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
Schlesien.................................................................
Norddeutschland (Küstenwerko)
M itte ldeu tsch land ...............................................
Süddeutschland und Thüringen . . .
S a a rg e b ie t ....................................... .
L o th r in g e n ...............................................
L uxem burg ...................................

676 390 
80 915 
83 843 
32 025 
41 101 
28 563 

111 208 
297 816 
214 644

629 533 
69 531 
77 994 
28 996 
38 012 
26 043 
99 649 

274 301 
201 452

1 305 923 
150 446 
161 837 

61 021 
79 113 
54 606 

210 857 
572 117 
416 096

633 154 
81 1402) 
80 632

|  78 439

22 366 
106 029=)

|  492 117

1313 651 
169 9182) 
168 380

157 139

47 047 
218 8032)

1 030 284

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 566 505 1 445 511 301 2  016 1 493 877 3 105 222

G
es

am
t-E

rz
eu

gu
ng

na
ch

 
So

rte
n.

Gießerei-Roheisen . . . .
B essem er-R o h e isen .................
T hom as-R oheisen ......................
Stahl- und Spiegeleisen . . . .  
P u d d e l-R o h e ise n ......................

289 934 
19 305 

989 157 
229 144 

38 965

243 746 
16 365 

951 078 
198 870 

35 452

533 680 
35 670 

1 940 235 
428 014 

74 417

280 6452) 
28 065 

933 584 
206 208 

45 375

582 3262) 
61 770 

1 951 077 
421 850 

88 193

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 566 505 1445 511 3 0 1 2 0 1 6 1493 877 3105 222

« S ach, cler Statistik dos Vereins deutscher Eison- und Stahlindustrieller.z) Berichtigt.
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Frankreichs Außenhandel im  Jah re  19131).

Einfuhr m Jahre Ausfuhr im Jahre

1913
t

1912*)
t

1913
t

1912*)
t

Steinkohle........................... ..................................................... .... 18 693 123 15 974 712 1 304 409 1 911 113
S te in k o h len k o k s........................................................................ 3 070 036 2 788 980 230 767 217 557
Steinkohlenbriketts................................................................... 1 080 045 1 122 806 207 435 191 477
Eisenerz.......................................................................................... 1 417 003 1 454 190 9 745 863 8 323 712
M anganerz..................................................................................... 258 929 225 379 1 705 2 272
Gießerei- und Frischereiroheissn, Spiogeleisen . . . . 37 100 56 940 99 730 216 957
Ferromangan, Ferrosilizium , Ferrochrom  usw ................. 17 476 11 519 12 941 12 308
Rohstahlblöcke............................................................................ 16 10 6 912 7 286
Vorgewalzte Blöcke, K nüppel usw....................................... 19 387 22 769 313 738 102 590
W erkzeugstah l............................................................................ 2 162 2 135 404 494
S o n d e rs ta h l................................................................................ 2 031 1 996 14 —
Schmiedestücke aus Schweiß- und Flußeisen . . . . 6 901 4 836 1 825 493
B andeisen ..................................................................................... 4 053 3 522 3 139 2 986
Blecho aus Schweiß- und F lußeisen .................................... 19 437 32 459 8 818 8 611
Eisenblech, verzinnt, verbleit, verkupfert, verzinkt 19 401 29 741 2 282 2 024
Draht aus Schweiß- oder Flußeisen, roh und verzinkt,

verkupfert, verzinnt usw...................................................... 6 076 5 383 5 552 8 244
Schienen aus Schweiß- und F lußeisen ............................... 1 793 2 053 75 689 47 351
Räder, Radsätze, Achsen u s w . ............................................. 5 394 9 403 3 363 2 952
R ö h r e n ......................................................................................... 8 499 7 193 5 472 4 566
Anker, Kabel und K e t t e n ...................................................... 2 272 1 944 3 493 3 177
Stahlspäne..................................................................................... — — 1 551 2 588
Feil- und G lü h s p ä n e ............................................................... 2 360 2 440 33 753 33 434
Brucheisen..................................................................................... 1 168 1 162 8 595 17 939
Schrott .......................................................................................... 21 170 13 479 183 689 139 445
Maschinenteile usw...................................................................... 420 066 40 996 37 480 36 773
Werkzeuge usw.............................................................................. 4 795 4 733 6 594 6 461
Sonstige Eisen- und  S ta h lw a r e n ......................................... 52 315 51 820 118 758 99 607
Walz- und Puddelschlaclce...................................................... 41 010 59 870 246 271 248 840

Im Yeredclungaverkehr wurden:
elngefUhrt im Jahre wieder uusgeführt im Jahre

1913
t

191
t

1913
«

1912
t

Frischerciroheison........................................................................
G ießere iroheisen ........................................................................
Rohstahlblöcke.............................................................................
Vorgowalzte Blöcke, K nüppel usw........................................
Blecho..............................................................................................

130 015 
127 209 

13 887 
34 224 

9 528

117 545 
104 737 

20 638 
16 481 

8 874

107 414 
124 420 

20 854 
29 890 

8 530

116 786 
94 723 
18 176 
16 674 

8 289

W i r t s c h a f t l i c h e  R u n d s c h a u .

Vom englischen Eisenm arkte wird uns aus London 
unter dem 7. d. M. wie folgt geschrieben: D er C le v e -  
la n d - R o h e is e n m a rk t  erfuhr im Laufo der B erich ts
woche nur leichte Schwankungen hei beschränktem  V er
kehr. Dio W a r r a n tp r o i s e  gaben nach  einer leichten 
Erholung neuerdings bis zu sh  50/3 d  f. d. to n  fü r K assa- 
Lieferung nach, besserten sich ab er gegen Schluß der 
Woche auf sh 50/6 d  f. d. ton . T ro tz  der s ta rken  s ta tis t i
schen Lage bleibt die M ark thaltung  zum  Teil u n te r  dem  
Einfluß des gedrückten Z ustandes der Fondsbörsen, 
nährend die E rzeugung zunim m t und  die ungünstigen 
Meldungen über die Lage des deutschen M arktes die a ll
gemeine Nachfrage beeinträchtig ten . Tatsächlich  m acht 
sich keine Neigung am  W arra n tm a rk t bem erkbar, tro tz  
der ziemlich günstigen Lage des G eldm arktes neue 
Hausse - Verpflichtungen auf en tfern te  Lieferung einzu
gehen. Die V erbrauchor haben keine große Neigung, 
ihren Bedarf zu decken, w ährend die Hochofenw erke eher 
zurückhaltend sind, nachdem  sie sich in le tz te r Zeit 
ziemlich belangreiche A ufträge sichern konnten , und  sich 
der Versand aus den Teeshäfen wesentlich vergrößert ha t.

*) Nach dem B ulletin  dos Comité dos Forges de France 
Mr. 3237 (vom 4. Febr. 1914). —  Vgl. S t. u. E . 1913, 
17. April, S. 663.

2) Endgültige Ziffern.

Die N otierung fü r Gioßeroieisen Nr. 3 ab  W erk steh t 
auf ungefähr sh 50/9 d  f. d. ton , w ährend eine P räm ie von 
sh  2/6 d  f. d. to n  fü r Nr. 1 verlang t wird. D er H ä m a t i t 
m a r k t  lau te te  schwächer, d a  sich die N achfrage beruhigt 
ha t, und dio Forderung fü r M /N  um 6 d  f. d. to n  gegen dio 
Vorwoche au f sh  62/— f. d. to n  herabgesetzt wunde, zu 
wrelchem Preise ein gutes Geschäft zum  A bschluß gebracht 
wurde. Dieser Satz wird seitens der H änd ler sowie der 
Erzeuger angenom m en. D er R u b i o e r z m a r k t  lag still 
zu sh 18/— f. d. ton , welche Forderung nach A n 
sicht der V erbraucher zu hoch ist, die ihren u n m itte l
baren  B edarf bereits reichlich gedeckt haben. D er K o k s -  
m a r k t  ist angeblich leich t fester au f sofortige Lieferung, 
obw-ohl die H ochofenbesitzer sich scheuen, neue A uf
träge zu laufenden Preisen auf en tfern te  Lieferungen zu 
vergeben. D er V e r s a n d  a u s  d e n  T e e s h ä f e n  fü r den 
M onat F ebruar 1914 w-ar befriedigend; er belief sich auf 
96 202 tons gegen 89 451 tons im V orm onat und  92 851 tons 
im F eb ru a r 1913. Die Zunahm e gegen Ja n u a r  verte ilt 
sieh ziem lich gleichmäßig auf die einheimischen und  au s
ländischen H äfen; der gesam te Versand fü r die M onate 
Ja n u a r  u n d  F eb ru ar d. J .  b e träg t 185 653 tons gegen
über 185 108 to n s in 1913, 192 810 tons in  1912, 
172 074 to n s in  1911, 170 811 tons in 1910, 142 921 tons 
in 1909 und  231 774 tons in  1908. In  v e r a r b e i t e t e m  
E is e n  u n d  S t a h l  sind keine weiteren w ichtigen E in 
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kaufe zustande gekommen, doch sind die Werke mit Aufträ
gen sehr gu t versehen, während der Abruf befriedigend ist.

Vom belgischen Eisenmarkte. — Die schon im Vor
m onat bemerkbare leichte Besserung des R o h e is e n 
m a r k te s  hat weiter angehalten. Neben den im Inlands
geschäft erleichterten Absatzmöglichkeiten war gleich
zeitig ein Zurücktreten des ausländischen, namentlich 
luxemburgischen W ettbewerbs zu verspüren, so daß 
während der letzten Tage eine durchweg festere _ Preis
haltung Pla tz  zu greifen vermochte. Belgisches F r i s c h e 
re !-  u n d  G ie ß e re iro h e is e n  konnte in den Notierungen 
schließlich um 1 bis 2 fr f. d. t  anziehen, so daß sich die 
Preissätzo im Becken von Oharleroi am Wochenende wie
folgt stellten:

& fr
F risch ere iro h e isen .............................. CI,00 bis 62,00
Thomasroheisen O. M............................. 61,00 „  62,00
Thomasroheisen M. M.........................  65,50 „  66,50
G ießereiroheisen  71,00 ,, 72,50

L u x e m b u rg is c h e s  G ie ß e re iro h e is e n  Nr. 111 war hier
letzthin nicht m ehr unter 72 fr angeboten; die dortigen 
Hochofenwerke verlangten bis zu 73 fr f. d. t. Dio E r 
z e u g u n g  der belgischen Hochöfen kam im Februar auf 
184 250 (i. V. 100 900) t  und in den Monaten Januar und 
Februar d. J . zusammen auf 395 200 (402 950) t ;  hieran 
war Puddclroheisen m it 10 800 (4900) t, Gießereiroheisen 
m it 15 600 (15 950) t  und Thomasroheisen m it 368 800 
(382 100) t  beteiligt. Am 1. März d. J . waren von 59 (55) 
in Belgien bestehenden H o c h ö fe n  50 (49) im Feuer, ln  
H a lb z e u g  ist die leichte Besserung der Absatzverhält- 
nisse auch in den letzten Wochen bestehen geblieben, 
immerhin h a t sich eine durchgreifende Hebung der Preise 
noch keineswegs einleitcn lassen. Auf dem britischen 
M arkt ist belgisches Halbzeug meist noeli 1 sli unter den 
deutschen Preisen angeboten. Nur die Notierungen für 
belgische P l a t i n e n  konnten zur A u s fu h r  um 1 bis 2 sh 
erhöht werden. Dio Sehlußprciso f. d. engl, t  fob A n t
werpen stellen sich wie folgt:

sli
vierzöllige vorgewalzte B lö c k e  71 bis 72
droizöllige S tah ik n ü p p c i..................................73 „  74
zweizöllige S t a h lk n ü p p e l ..............................74 ,, 76
einhalbzölligo P l a t i n e n ..................................78 „ 80

Auf dem Inlandsm arkte ist für Halbzeug keine notierbare 
Veränderung eingetreten. Das F e r t ig e is o n g e s c l iä f t
blieb noch vorwiegend unsicher, wenn auch nicht zu ver
kennen ist, daß der Auftragseingang in einigen' Erzeug
nissen zeitweise lebhafter und regelmäßiger war. So 
wirkto dio von den belgischen Staldwerken hängst er
wartete, nunm ehr aber erteilte Bestellung der heimischen 
Staatsbahnverw altung auf 30 000 t  S c h ien e n  von 50 kg 
und 7000 t  von 40,650 kg nebst dem entsprechenden 
Hilfszeug, insgesamt rd. 40 000 t, in gtinstigom Sinne auf 
dio Arbeitslage ein. Auch die noch in Aussicht stehenden 
2000 bis 2800 Wagen verschiedener Art werden den 
K o n s tr u k t io n s w e r k e n  oino im übrigen sehr no t
wendige Hobung ihres Auftragsbestandes bringen. Mit 
Unterstützung einer heimischen Bankengruppc vermoch
ten  sich die belgischen Werke sodann einen Auftrag der 
serbischen Staatsbahn von 1219 Güterwagen, 35 Gepäck
wagen und 31 Lokomotiven zu sichern. In den wichtigsten 
Walzwerkserzeugnissen, S ta b e is e n  und B lech en , war 
der Auftragseingang ohne sonderliche Belebung, aber der 
Verkehr entwickelte sieh letzthin doch wieder etwas 
regelmäßiger als vorher, so daß die Preise im allgemeinen 
auf der bisherigen Grundlage behauptet, stellenweise 
aber auch noch etwas aufgebessert werden konnten. 
F lu ß s ta b e i s e n  hielt sich im Ausfuhrverkehr auf 87 bis 
89 sh, S c h w e iß s ta b e is e n  auf 91 bis 92 sh. Auch für 
B le c h e  zur Ausfuhr gelten die vorher notierten Sätze 
weiter. F ü r den Inlandsverkauf zogen F lu ß o ise n -  
G ro b b le o h e  in mäßigem Grade auf 130 bis 132,50 fr an. 
Auch dio B a n d e is e n p r e is e  konnten um 2,50 fr f. d. t  
höher, auf 15/,50 bis 162,50 fr, eingestellt werden.

Vom französischen Kohlenm arkte wird uns unter dem 
7. d. M. geschrieben: Die A rbeitseinstellung der Bergleute 
in den Loire-, Centre- und  Midi-Becken hatte  Anfang 
dieser Woche ihr Endo erre icht; fü r den 3. März war die 
W iederaufnahm e der A rbeit beschlossen worden. Die 
W iederinstandsetzung der Zechen w ird jedoch noch einige 
Zeit in Anspruch nehm en, da m eist keine Leute zur Vor
nahme der notwendigsten A rbeiten cingefahron waren; 
auf eine regelmäßige Förderung im  früheren Umfango ist 
aus diesem Grunde zunächst noch n icht zu rechnen. Um 
dem W unsche der Gewerbetreibenden der dortigen Be
zirke zu entsprechen, vornehm lich dio Z u f u h r  d e u tsch e r  
K o h le n  zu erleichtern, h a t der M inister der öffentlichen: 
Arbeiten dio F e s t s e t z u n g  v o n  T a r i f e rm ä ß ig u n g e n  
der Eisenbahnen fü r Kohlenlieferungen in die vorgenannten 
Bezirke vorläufig bis zum 30. April d. J . verfügt. Im all
gemeinen sind die Preise auf dein französischen Kohlen
m arkte sein- fest, was auch darin  zum Ausdruck kommt, 
daß die Zechen fü r die in etw a 3 bis 4 W oehen zur Er
neuerung kom menden größeren Abschlüsse die bisherigen 
Preise voll zu behaupten beabsichtigen.

Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Düsseldorf. 
—  In der am  5. März abgehaltencn H a u p tv e r s a m m lu n g  
wurde über die G e s c h ä f t s l a g e  folgendes mitgeteilt:

Der Versand an  H a lb z e u g  h a t sieh nach Wieder
eröffnung der Rheinschiffahrt wieder gebessert; wenn 
nichtsdestoweniger der Februar-V ersand gegen den Monat' 
Jan u ar oinen Rückgang zeigt, so is t dies ausschließlich 
darauf zurückzuführen, daß die letz te  Februar-Dekade 
nur wenig A rbeitstage ha tte . F ü r  den M onat März dürfte 
aller Voraussicht nach m it einem verhältnism äßig guten 
Abruf zu rechnen sein. Dio Beschäftigung ha t bei den 
Inlandsabnchm ern noch keine Steigerung erfahren, wes
halb dio Aufgabe des HalbzcUgbedarfs im m er noch zögernd 
und in Teilmengen erfolgt. D er V e r k a u f  v o n  H a lb zeu g  
n a c h  dom  I n l a n d e  f ü r  d a s  z w e i te  V ie r te l j a h r  1914 
w u rd o  zu  d e n  b i s h e r ig e n  P r e i s e n  u n d  B e d in g u n 
g en  f re ig e g e b e n . —  Am A uslandsm ärkte ist nach der 
neulich gemeldeten größeren K auflust wieder etwas Ruhe 
eingetreten, da  die Verbraucher ihren Bedarf für die 
nächste Zeit oingedeckt haben. In  Großbritannien ist die 
Schwerindustrie im Vergleich zur Verfeinerungs-Industrie 
gu t beschäftigt, aucli die Schiffswerften und Konstruk- 
tionsanstalten sind auf M onate h inaus m it Arbeit ver
sehen. —  In  schwerem E is e n b a h n - O b e r b a u m a te r ia l  
ha t die E iscnbalm dircktion Schwerin einen Nachtrags
bedarf an Schienen und Kleineisonzeug aufgegeben, so daß 
sich der Gesam tbedarf fü r 1914 erheblich höher stellt als 
in den letzten Jahren . Von m ehreren Kleinbahnverwal
tungen wurden A ufträge hcreingenommen, von anderen 
liegen größere Anfragen vor. F ü r  das Ausland wurden 
wieder eine Reihe größerer Geschäfte abgeschlossen. Die 
in Aussicht genommenen beträchtlichen Bahnneuhauten 
in unseren afrikanischen Kolonien lasson belangreiche 
Aufträge dahin erhoffen. —■ D er E ingang an  Spezifikatio
nen in Gruben- und Feldbahnschienon ist etwas besser 
geworden. Die fiskalischen Gruben in Oberschlosien sowie 
an der Saar haben ihren Jahrosbcdarf gedeckt. Im  Aus
lande wirkte nach wie vor der belgische W ettbewerb nach
teilig auf die Preise ein. —  In  Rillenschienen sind in der 
Berichtszeit sowohl aus dem Inlando wie aus dom Aus
lände weitere und zum  Teil nennensw erte Aufträge ein
gelaufen. — In  dem Inlandsgeschäft von F o rm e is e n  hat 
sich ein umfangreicher A bsatz bis je tz t noch nicht ent
wickelt, da fü r das E rühjahrsgeschäft dio Verbilligung des 
Geldes nicht so zeitig eingetreten ist, daß  sie dem Hypo
thekenm arkte schon h ä tte  zugute kommen können. 
Im merhin zeugt es von einer bisher ungenügenden Ver
sorgung der Lager, daß der F rühjahrs-In landversand den
jenigen des Vorjahres schon übersteigt, und daß auch der 
Neueingang an  Spezifikationen langsam  in Zunahme be
griffen ist. Aus fast allen Gegenden m ehren sich die Nach
richten über zunehm enden W ohnungsm angel. Es ist 
daher wohl nicht unberechtigt, auf eine kommende größere 
B autätigkeit rechnen zu dürfen. :— In  dem Spezifikations-



12. Marz 1914. Wirtschafttliche Swndschau. Stah l und  Eisen. 409

cingang aus dem A uslande ist ebenfalls eine wenn auch 
nicht sehr erhebliche Besserung wahrzunohmen. In  G roß
britannien tr i t t  die K undschaft aus der Zurückhaltung 
mehr und mehr heraus, und m an rechnet n ich t m it einem 
weiteren Preisrückgang. Auf den übrigen A uslandsm ärkten 
haben dioVerhältnisse im letz
ten Monat keine bem erkens
werte Acnderung erfahren.

Rohelsenverband, G. m. b.H . 
in Essen. — N ebenstehend 
»eben wir eino Uebersicht 
Aber die B c to i l ig u n g s -  
ziffern der einzelnen W erke 
des Roheisenverbandes fü r 
die Jahre 1914 bis 1917, die 
wir der „Köln. Z tg.“ en tneh
men. Ein Vergleich m it der am 
4. Januar 1912 von uns wic- 
dorgegobenon Uebersicht über 
den damaligen S tand  der 
Beteiligungsziffern für dio 
Jahro 1912 bis 1915') ergibt, 
daß sich in den B eteiligun
gen der einzelnen W erke recht

erhebliche Veränderungen 
vollzogen haben. W eggefal
len sind der B c r g is c h e  
Gruben- u n d  H ü t t c n -  
verein mit einer Beteiligung 
von 50 000 t, die auf das 
Hochofenwerk Lübc-ok iiber- 
gegangon ist. Es feh lt weiter 
mit Wirkung vom 1. Ja n u a r 
d. J. ab der E s c h w e i le r  
B e rg w erk sv e re in , der sich 
verpflichtet hat, von diesem 
Zeitpunkte ab als P a rtn e r der 
Interessengemeinschaft m it 
Burbach - Eich - D üddingen 
der Roheisenverkaufsvercini- 
gung Luxemburg u n ter A n
erkennung des gegenseiti
gen Rechts- und Pflichtver- 
hältnisses beizutreton. N ach 
den getroffenen V ereinbarun
gen ermäßigt sich im Luxem 
burger Vertrag die Beteili
gung des Essener Verbandes 
um die Beteiligung des E sch
weiler Bergwerksvereins, d. i.
40 C00 t, während die B etei
ligung der Roheisen verkaufs- 
vercinigung Luxem burg nach 
dem Uebertritt von Eschn ei- 
ler keine Erhöhung erfährt.
Ausgefallen ist weiter dio 
J o h a n n e s h ü t te  in Siegen, 
die ihren Betrieb am  1. J a 
nuar d. J. eingestellt ha t. Ih re  
Beteiligunge h a tte  28 353 t  
betragen. Mit W irkung vom 
1. Januar 1916 scheiden der 
B ochum er V e re in  und die 
H a igerer H ü t t e  aus dem 
Verband aus. Der Bochumer 
Verein hat seine Beteiligung von 50 000 t  von dem genann
ten Zeitpunkt ab  an  Gelscnkirchen verkauft. M ittlerweile 
haben ferner der P h ö n ix  und  die Gewerkschaft A p fe l-  
baum orzug , die in der Aufstellung noch aufgeführt 
sind, ihre Beteiligungsziffern zum Preise von 3 J t  f. d. t  
für die Jahro 1914 bis 1917 an  den Rohoisonvcrband ver
kauft. Aus den Veränderungen im einzelnen is t noch 
horvorzuhebon, daß  H e n s c h e l  & S o h n  fü r dio Henriehs-

') Vgl. St. u. E . 1912, 4. Jan ., S. 33.

h ü tte  das R ech t h a tten , über ihre Beteiligung h inaus vom 
V erbände die A bnahm e von bis zu 22 000 t  jährlich  zu 
verlangen, und  zw ar zu einem gegen den D urchschnitts
preis um 2 J l  f. d. t  niedrigeren Satz. Die Beteiligung von 
Honschol & Sohn botrug ursprünglich (10 000 t. D urch

Beschluß vom 31. März vorigen Jah res  is t H enschel & Sohn 
diese Verkaufsmenge fü r die Ja h re  1916 und 1917 als R oh
eisenbeteiligung ohne A bgabepflicht zugestanden worden. 
Eerner haben Honschol & Sohn fü r dio Ja h re  1910 und  
1917 eino jährliche Zusatzbeteiligung von 15 000 t  gegen 
Zahlung oiner Abgabo von 2 J t  i  d. t  und das J a h r  e r 
halten. E ndlich h a t dio A. G. C harlottonhiitto  auf Henschel 
& Sohn für dio Jah ro  1914, 1915, 1916 und 1917 eino B e
teiligung von jährlich 5000 t  und  fü r die Ja h re  1914 und 
1915 noch eine solche von 1800 t  fü r das J a h r  übertragen!

Name der Gesellschaften 1014 1915 1910 1917
t t t t

A. G. fü r H ü tte n b e tr ie b , M oidorich 157 009 157 009 157 009 157 009
W estfä lische  E isen- u. D ra h tw erk e 85 000 85 000 85 000 85 000
B o chum er Voroin f. B orgbau  und

G u ß s ta h lfa b r ik a t io n ........................ 50 000 50 000 — —
B uderusscho  E isonw erko, W e tz la r . 105 000 105 000 105 000 105 000
C o n co rd ia liü tte , B ondorf a. R h . . 45 000 45 000 55 000 55 000
D eu tsch  - L u x em b . Borgw .- und

H ü tten -A .-G ......................................... 163 000 163 000 163 000 163 000
Iiisonw ork K ra f t  a) K ra tzw ieck  b.

S t e t t i n ................................................ 160 000 160 000 170 000 170 000
E isenw erk  K ra f t  b) N iederrhoin .

H ü t t e ..................................................... 158 600 158 600 158 600 158 600
Golsonkirchonor B ergw erks-A .-G . . 234 483 234 483 277 483 277 483
G eorgs-M arien-B crgw .- u. H iitten -

voroin .................................................... 25 000 25 000 25 000 25 000
G utohoffn u n g sh ü tto , O berliauson

(R h ld .) ................................................ 101 197 101 197 141 197 141 197
H aspel' E isen- u n d  S tah lw erk  . . 50 000 50 000 50 000 50 000
H onschol & Sohn , H a ttin g e n -R u h r 66 800 66 800 102 000 102 000
H essen-N assau ischer H ü tte n  verein ,

G. m. b. H .......................................... 35 000 35 000 35 000 35 000
H ochofenw erk  L ü b e c k ........................ 167 500 167 500 167 500 167 500
H ü s to n e r G ew erkschaft, A. G.,

H ü s te n  i. W. . ............................. 21 500 21 500 21 500 21 500
F ried . K ru p p , A. G., E sse n -R u h r. 150 211 150 211 150 211 150 211 1
M a th ild e n h ü tte , H a rzb u rg  . . . . 36 000 36 000 36 000 36 000 j
N o rd d eu tsch e  H ü tte ,  B rem en . . 100 000 100 000 150 000 150 000
O stdeu tsches R o h e isen -S y n d ik a t . 100 000 100 000 75 000 75 000
P h ö n ix , A. G. fü r B erg b au  u n d

H ü t t e n b e t r i e b .................................. 64 000 64 000 64 000 04 000
R h e in ische  S tah lw erk e , D uisburg-

M e i d e r i c h ........................................... 27 000 27 000 36 000 36 000
F agonciscnw alzw crk  L. M an n stao d t

u. Cie....................................................... 50 000 50 000 50 000 50 000
H o h o n zo lle rn h ü tto , E m d e n . . . . 50 000 50 000 50 000 80 000
N iederscheldonor H ü t t e ................... 18 732 18 732 18 732 18 732
B rem er H ü tte ,  W eidenau-S ieg  . . 56 703 56 703 56 703 56 703
C h arlo tto n h iitto , N iederscheiden

( S i e g ) ...................................... 62 324 02 324 62 324 62 324
R o la n d sh ü tte , W eidenau  a. d. Sieg 41 506 41 506 36 879 36 879
F rio d rich sh ü tto , H e rd o rf . . . . 52 097 52 097 52 097 52 097
C öln-M iisener Borgw. u n d  H iittc n -

v o r o in ..................................................... 95 007 95 007 93 913 93 913
E isorfelder H ü tte ,  E iserfe ld  . . . 19 982 19 982 19 503 19 503
Goisw eider E i s e n w e r k e ................... 12 000 12 000 12 000 12 000
G ew erkschaft S to rch  & S chöneberg ,

K irch en  a. d. S i e g ........................ 25 S21 25 821 50 821 50 821
H a in er H ü tte ,  S ie g e n ........................ 18 732 18 732 18 732 18 732
Vor. S tah lw . v a n  de r Z ypen u.

W issener E is e n h ü tte n  A. G.,
W i s s e n ................................................ 106 592 106 592 106 592 106 592

Gew. A p fe lbaum er Z u g ................... 23 000 23 000 23 000 23 000
H aig ere r H ü t t e ...................................... 26 000 26 000 — —

D u isb u rg er K u p f e r h ü t te ................... 80 000 80 000 80 000 80 000

zusam  m en 2 840 796 2 840 796 2 955 796 2 985 796
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D ie  V e re in ig te n  S ta h lw e rk e  v a n  d e r  Z y p en  u n d  
W is s e n e r  E is e n h ü tte n -A .-G . haben für die Jahre 1918 
und 1917 gegen Zahlung einer Abgabe von 2 M  f. d. t  eine 
jährliche Zusatzbeteiligung von 25 000 t  erhalten. Diese 
Menge soll jedoch m it je 12 500 t  auf dio Jahre  1914, 1915, 
1916° und 1917 verteilt werden. Der G u te h o f fn u n g s 
h ü t t e ,  die ursprünglich m it einer Beteiligung von 75 197 t  
bedacht war, ist die für die Ja  irre 1912 bis 1915 von einer 
Anzahl von Vorbandsmitgliedom an sie abgetretene Zu
satzbeteiligung von 40 000 t  für dio Jahre 1916 und 1917 
als Beteiligungserhöhung bewilligt worden. Das A b
kommen zwischen der Gutehoffnungshütte und einer 
Reihe von Verbandsworken erreicht daher m it Ablauf des 
Jahres 1915 sein Ende. Außerdem haben die G e isw e id e r  
E is e n w e rk e  26 000 t  ihrer Beteiligung für die Jahro 
1914, 1915, 1916 und 1917 auf die Gutohoffnungshütte 
übertragen, so daß sich hieraus deren wesentlich erhöhte 
Boteiligungsziffor und dio Verminderung der Beteiligung 
von Geiswoid orklärt. Die G o lso n k irch o n er B e r g 
w e r k s g e s e l l s c h a f t  ha t m it W irkung vom 1. Januar 1916 
ab auf die von dem Bochumer Veroin gekaufte Beteiligung 
verzichtet. Dagegen ist ihr gegen Zahlung einer Abgabe 
von 2 J l  f. d. t  und dos Ja h r von dem Verband eine Zusatz
beteiligung von 35 000 t  für die Jahre 1916 und 1917 be
willigt worden. Sie h a t außerdem von dem Hasper Eison- 
und Stahlwerk für dio Jahre  1914 bis 1917 7500 t  und von 
der Rolandshütte für die Jahre 1916 und 1917 8000 t  
Beteiligung erworbefi. Infolgodosson besitzt sie nach dem 
Eisenwerk K raft die höchste Beteiligungsziffer innerhalb 
des Roheisenverbandes. Diese Beteiligung gilt nur für dio 
Hochöfon der Abteilung Sehalker Gruben- und H ü tten 
verein (Gelsenkirohen und Vulkan-Duisburg), dagegen 
fällt das in Lothringen und Luxemburg horgestellto Roh
eisen nicht hierunter. Der C ö ln -M ü se n e r B e rg w e rk s -  
V e re in  in Crouzthal hat von der Charlottenhütto für 
die Jahre  1916 und 1917 eine Beteiligung von je 2500 t  
erhalten. Gegen Zahlung einer Abgabe von 2 M  f. d. t  und 
das Ja h r ist ihm ferner von dem Verband eine Zusatz
beteiligung von je 27 500 t  für die Jahro 1916 und 1917 
bewilligt worden. Diese insgesamt 60 000 t  sollen auf dio 
vier Jahro 1914 bis 1917 m it je 15 000 t  verteilt werden. 
Anderseits ha t der Cöln-Müsener Borgwerks-Vorein für 
die Jahro 1916 und 1917 je 1094 t  Beteiligung an dio 
Rolandshütto zurückgegeben. Eino jährliche Zusatz
beteiligung von 4000 t  hat ebenfalls gegen die Zahlung 
einer Abgabe von 2 J t  f. d. t  und das Jah r dio B e rg b a u -

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin- 
Karlsruhe. — Wie aus dem Berichte des Vorstandes über 
das am  31. Dezorobcr 1913 abgolaufone Geschäftsjahr zu 
ersehen ist, ha tte  dio Gesellschaft in fast allen Betrieben, 
sowohl in den Abteilungen für die Herstellung von Kriegs
m aterial, die größtenteils für Rechnung ausländischer 
Regierungen tä tig  waren, als auch in den Fabrikations- 
abteilungcn für Friedensmaterial eino flotte Beschäftigung 
zu verzeichnen. Erweiterungen und Verbesserungen dor 
Botriebseinriohtungen wurden in erheblichem Maßo und 
m it gutem Erfolge vorgenommon. Dio verschiedenen 
Unternehmungen, an denen dio Gesellschaft beteiligt ist, 
brachten befriedigende, dem Vorjahre entsprechende Ge
winne. Von dem Gesamtumsatz des Berichtsjahres ont- 
fallen rd. 80 %  auf das .Ausland. An Arbeitern w urden 
durchschnittlich 8441 beschäftigt. — Die Gewinn- und Ver
lustrechnung zeigt einerseits neben 606 158,71 J l  Vor
trag  und 1 322 196,97 J l  Gewinn aus Zinsen und Be
teiligungen 6 108 544,19 J l  Fabrikationsüberschuß, ander
seits 1 112 343,31 J l  allgemeine Unkosten, 840 000 J l  A b
schreibungen auf Grundstücke und Gebäude und 
300 000 J l  auf Beteiligungskonto, so daß sich ein Rein
gewinn von 5 784 556,56 J l  ergibt. Die Verwaltung be
an trag t, hiervon 366 271,83 .« Tantieme an  den Aufsichts
ra t zu vergüten, 4 800 000 .« Dividende (32 %  wie i. V.) 
auszuschütten und 618 284,73 J l  auf neue Rechnung vor
zutragen. In  das neue Geschäftsjahr ist die Gesellschaft 
m it einem befriedigenden Auftragsbestand eingetreton.

u n d H ü t te n - A .- G .  F r i e d r i c h s h ü t t e  erhalten. Dasselbe 
g ilt von der E is e r f e ld e r  H ü t t e  bezüglich einer Zusatz- 
beteiligung von je  1250 t  fü r die vier Jah re. Dio H ohen- 
z o l l e r n h ü t t e ,  deren Beteiligung bei Begründung des 
Verbandes 50 000 t  betrug, h a t fü r das zweite Halbjahr 
1917 eine Jahreserhöhung von 60 000 t  erhalten. Ihre 
Gesamtbeteiligung fü r 1917 ste llt sich infolgedessen auf 
80 000 t. Der N o r d d e u t s c h e n  H ü t t e  ist die für die 
Jah re  1912 bis 1915 von der H ohenzollem hütte käuflich 
übernommene Roheisonbeteiligung von 50 000 t  für die 
Jahro  1916 und 1917 als Botoiligungserhöhung bewilligt 
worden. Dio C o n o o r d i a h ü t t e  h a t fü r 1916 und 1917 
gegen Zahlung von 2 J l  f. d. t  eine Zusatzbeteiligung von 
10 000 t  erhalten.

ln  dor am 30. und 31. März vorigen Jahres abgehaltc- 
nen Vollversammlung ist die Verbandsleitung dann noch 
grundsätzlich erm ächtig t worden, zur Befriedigung dor 
verschiedenen Mitgliedern zugobilligten Mohranteilo für 
die Jahro  1914 bis 1917 jo 10 000 t  Beteiligung und für 
die Jah re  1916 und 1917 außordem  noch je  15 000 t  Be
teiligung gogon eino E ntschädigung von 2 J l  f. d. t  von 
Mitgliedern des Vorbandes anzukaufon. Außordem wurde 
die Geschäftsführung erm ächtig t, die vollen Beteiligungen 
zweier W erke in H öhe von SO 000 t  zum Preise von 4 .11 

f. d. t  und das J a h r  fü r dio vier Jah ro  1914 bis 1917 an
zukaufon m it der Maßgabe, daß die verkaufenden Werko 
auch nach Ablauf des Jah res 1917 n ich t m ehr an den Markt 
kommen, dio betreffenden Hochofenanlagen vielmehr be
seitigt werdon, oder die betreffenden W erke die Verpflich
tung  übernehm en, bis zum  Schluß des Jah res 1923 die 
Hochofenanlage n icht wieder in Botriob zu sotzen.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschaft in 
Düsseldorf. —  D er V e r s a n d  des W alzdrahtverbandes 
betrug im F e b r u a r  d. J .  fü r das In land  rd . 22 630 (im 
Jan u ar d. J . 24 705) t, für das A usland 16 125 (12 166) t, 
insgesamt also 38 755 (36 871) t.

Elektro-Osmose, Aktiengesellschaft. — U nter vor
stehendem  Nam en w urde die G e s e l l s c h a f t  f ü r  E lo k tro - 
O sm o se  m. b. H. in F ra n k fu rt a. M. in eine Aktiengesell
schaft um gowandelt. Das A ktienkapital b e träg t 3 Mill. J l .

Société des Aciéries de Longwy in Mont-Saint-Martin. 
—  In  dor kürzlich abgehaltenon außorordentliehen Haupt
versammlung wurde dio E r h ö h u n g  d e s  A k t ie n k a p i ta ls  
um 6 000 000 fr auf 30 000 000 fr beschlossen.1)

l )  Vgl. St. u. E. 1914, 8. Jan ., S. 84; 12. Febr., S. 300.

Harzer Werke zu Rübeland und Zorge, Aktiengesell
schaft zu Blankenburg am Harz. — Im  Jah re  1913 stellt 
sich der Ueberschuß einschließlich des Vortrages aus dom 
Vorjahr von 45 590,94 (i. V. 45 005,37) J l  au f 458 800,58 
(522 024,03) J l .  N ach Abzug von 139 153,36 (135 573,08).« 
allgemeinen Unkosten, 130 469,29 (109 018,33) J l  Zinsen, 
12 833,97 (21 850,09) J l  R epara turen , zweifelhaften For
derungen und Ivursverlust sowie 148 282,57 (142 417,64) J l  

Abschreibungen auf Anlagen verbleibt ein Gewinnsaldo 
von 28 061,39 (113 164,89) J l ,  der nach den Vorschlägen 
der Verwaltung auf neue R echnung vorgetragen werden 
soll. N ach dem Berichte des Vorstandes konnte die Ge
sellschaft bei ihren H auptbetrieben , den Gießereien, ihren 
bisherigen Um satz behaupten, doch war es bei dem ver
stärk ten  W ettbewerbe n icht möglich, die Verkaufspreise 
m it den weiter gestiegenen Rohstoffpreisen in Einklang 
zu bringen. F ü r  Handelsguß sanken dio Preise auf einen 
Stand, den der B ericht als ganz unbefriedigend bezeich
net. Nachteilig beeinflußt wurde das Ergebnis ferner 
durch die weiter verschlechterte Lage des Baumarktes, 
durch die erheblich gesteigerte Zinsonlast und durch 
außergewöhnliche Aufwendungen beim Hoohofon und 
Bergbau. M it ihrer Erzeugung an  gußeisernen Radiatoren 
ist die Gesellschaft im B erichtsjahre dor Deutschon Ratlia- 
toron-Vorkaufsstelle, G. m. b. H ., boigetreton. Dor Ver
suchsschacht, don dio Gesellschaft zunächst auf 20 m 
abteufto, h a t dio N iedersetzung des Toneisensteinlagers 
in dor bisherigen Beschaffenheit nachgewiosen.
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Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vorm. 
Georg Fischer in Schaffhausen (Schweiz) und Singen (Großh. 
Baden). — Die Gewinn- und V erlustrechnung für das am 
31. Dezember 1913 abgelaufene G eschäftsjahr zeigt einer
seits neben 140 045,12 fr V ortrag und  700 000 fr  Zuweisung 
aus dom Reingewinn 1912 an  das außerordentliche Am or
tisationskonto 5 115 141,88 fr Fabrikationsüberschuß, 
anderseits 2 678 965, 74 fr  allgemeine Unkosten, R epara
turen, Steuorn, Versicherungen, Schuldverschroibungs- 
zinsen usw. und 1 207 807,19 fr Abschreibungen, so daß 
sich ein Reingewinn von 2 068 414,07 fr ergibt. D er Ver
waltungsrat beantragt, hiervon 700 000 fr zu außero rden t
lichen Abschreibungen zu verwenden, 72 836,89 fr T an 
tiemen an den V erw altungsrat zu vergüten, 150 000 fr dem 
Fonds für W ohlfahrtszwecke zuzuführen, 1000 000 fr 
Dividende (10 %  wie i. V.) auf das 10 000 000 fr  betragende 
Aktienkapital auszuschütten  und  145 577,18 fr au f neue 
Rechnung vorzutragen. —  W ie der G eschäftsbericht au s
führt, brachto das B eriehtsjahr don B etrieben eine leb 
hafte Fabrikationstätigkeit. D er Versand in  säm tlichen 
Fabrikaten der beiden W erke der Gesellschaft konnte  
gegenüber dom Vorjahro ganz erheblich gesteigert werden, 
was der Gesellschaft einen Ausgleich fü r den geringeren 
Erlös aus einzelnen Erzeugnissen brachte. Das B au 
programm, wie es den H auptversam m lungen von 1912 
und 1913 vorgologen ha t, w urde bis M itte des B erich ts
jahres vollständig durchgoführt.

Aktieselskabet Sydvaranger, Kristiania. —  In  dom 
Geschäftsberichte der N o r d d e u t s c h e n  B a n k  in H am 
burg für 1913 finden sich auch Angaben über dio Eisen- 
crzgcsellschaft Sydvaranger. D anach h a t diese Gesell
schaft im Jahro  1913 ihren A usbau fü r dio auf rd . 600 000 t  
vergrößerte Jahreserzeugung u n d  gleichzeitig auch durch  
Begebung weiterer nom inell 1 000 000 K  neuer A ktien 
zum Parikurse ihren finanziellen Aufbau einstweilen bo- 
endet, Im  Jahro  1913 haben die E rzförderung, dio A n
reicherung der E rze und  die Verschiffungen, die sich auf 
rd. 420 000 t  K onzentra te  und B riketts  beliefen, einen 
befriedigenden Verlauf genommen. Außer den Zinsen 
und Absclrreibungon wurde ein Uebersohuß erziolt, der 
für die Stärkung de r, B etriebsm ittel verw endet werden 
soll. Der größte Teil dor Gewinnung der Erze konnte auf

G rund langjähriger Abschlüsse deutschen H üttenw erken 
zugeführt werdon.

Schantung-Eisenbahn-Gesellsehaft, Berlin. —  W ie wil
dem Geschäftsberichte der D i s k o n t o - G e s e l l s c h a f t  in 
Berlin fü r 1913 entnehm en, förderte  die S c h a n tu n g -  
B e r g b a u - G e s e l l s c h a f t ,  deren Vermögen im  ganzen 
auf die Schantung-Eisonbahn-G esellschaft übergegangen 
ist1), in der Zeit vom 1. Ja n u a r  bis 31. O ktober 1913 im 
Eangtse- und  H ungschanfeldc zusam m en 469 138 t  S te in 
kohlen gegen 4G6 145 t  im  gleichen Zeiträum e des Vor
jahres. N ach Tsingtau  kam en davon 163 083 (136 244) t.

The Republic Iron and Steel Company, Pittsburg, Pa. 
—  N ach dem G eschäftsberichte2) erzielte die Gesellschaft 
in dom am  31. Dezem ber 1913 abgolaufonon G eschäfts
jah re  nach Abzug von 1 654 573,30 (i. V. 1 757 180,08) S 
fü r In stan d h altu n g  der Anlagen und u n ter Einschluß von 
66 940,50 (130 694,98) $ E innahm en aus Dividenden und 
Zinsen (nach Abzug der verausgabten  Zinsen) einen Ge
winn von 5 025 282,34 (3 615 308,33) S- H iervon sind 
1 061 891,85 (554 790,90) S fü r Abschreibungen und  R ü ck 
stellungen sowie 862 090,43 (826 940,90) $ für Schuld- 
vorsohroibungszinson usw. zu kürzon. E s verbleibt ein 
Reingewinn von 3 101 300,06 (2 233 576,53) $, so daß u n ter 
Einschluß dos Uoborschusscs vom 31. Dezem ber von 
6 661 477,58 (5 286 218,16) $ ein B etrag  von 9 762 777,64 
(7 519 794,69) $ verfügbar ist. An Dividenden auf dio 
Vorzugsaktion werden 1 750 000 (437 500) $ und  für 
besondere Zwecke 1 500 000 (420 817,11) S ausgeworfen, 
so daß 6 512 777,64 (6 661 477,58) $ am  Schluß des Jah res 
vorgotragen werdon können. Gefördort bzw. erzeugt 
wurden von der Gesellschaft im B erichtsjahre  1 771400 
(i. V. 1 857 332) t  E isenerz, 776 386 (801 272) t  Koks, 
107 238 (53 675) t  K alkstein , 910 284 (1 052 162) t  R o h 
eisen, 621 622 (693 202) t  Bessem erstahlblöeko, 353 04S 
(359 672) t  M artinstahlblöcke und  970 766 (1 056 149) t  
H alb- und  Eertigfabrikato . Die Menge der unerledigten 
A ufträge an  Plalb- und E ertig fabrikaten  zeigt einen ganz 
bodoutondon R ückgang von 622 862 t  E nde 1912 auf 
122 894 t  am  31. Dezem ber 1913.

*) Vgl. St. u. E . 1913, 20. Febr., S. 340.
2) N ach The Iron  Age 1914, 19. Febr., S. 496/7.

B ü c h e r s c h a u .

Lange, G e o r g , Oberingcmeur: Die Verbrennungs
motoren. Kurzes Lehrbuch für Studierende und  
Anfänger. Leipzig: H . A. L. Degener [1913], 
(100 S.) 8». Kart. 4 M .

Der Vorfassor boliandolt in  dom W orkchon rein 
theoretisch, d. h. ohne auf K o n stru k tio n  und  A usführung 
einzugehen, dio Vorpuffungs- und Gloichdruekmaschinon.

Nach oinloitonden B em erkungen übor dio E xistenz
berechtigung dor Vorbronnungsmasohinon worden dio fü r 
motorische Vorbrennung in  B otraoht kom m enden gas
förmigen und fliissigon B rennstoffo besprochen. In  don 
folgenden A bschnitten w ird  dio Arbeitsweise dor Vier- 
und Zweitaktmaschinon sowio die E rm ittlu n g  der H au p t- 
abmossungen boliandolt. Sodann b ring t der Vorfassor 
dio wärmethoorotisehon G rundlagen, s tre if t dio F rage dor 
Bildung brennbarer Gemische und  sclilioßt m it dor B e
rechnung oinzolner K onstruktionstoilo .

Das W erk is t fü r Studierondo u n d  A nfänger go- 
schrioben, dürfto diesen abor durch  soino vielfach unge
naue Ausdrucksweise sowio durch  m ancherlei U nrich tig 
keiten solbst da  Schw ierigkeiten boroiten, wo k lare r A us
druck und richtige D arstollung solche n ich t aufkom m on 
lassen würden. H ierfür n u r einige, boliobig herausgogriffene 
Beispiele: (Seite 55) „W ird  noch der K olben zum  S teuern  
dor E in - u n d  A u s la ß v e n t i l e  bonutzt, so e n ts te h t eine 
sokr billige B a u a rta is  v e n t i l l o s e r  M otor.“ — Vollkomm en 
falsch ist, was dor Vorfassor vom Z w oitakt behau p te t,

näm lich, daß  e r  fü r hoho G eschwindigkeiten n ich t au s
fü h rb ar sei, daß der A rbeitskolben schwieriger zu kühlen  
sei als beim  V io rtak t u n d  einer besonderen G eradführung 
bedürfe. —  (Seite 52) „ Im V erbrennungsm otoronbau  finden 
zwoi Roguliorungsarton A nw endung, dio Aussotzorrogulie- 
rung  und  dio Gomiscliroguliorung.“  Dio vielfach ausgo- 
führto  Füllungsrogulierung und  ihre Vereinigung m it dor 
Gom ischreguliorung bleibon unerw ähnt.

Diose wonigon Beispiolo schon dürfton  bowoison, 
daß das W ork sich nu r in  geringem  Maßo als L ehrbuch 
eignet. 7?. H a a s .

F ern er sind der R edaktion  folgende W erke zugegangen:

S in g e r ,  J . : D a s  L a n d  d e r  M o n o p o l e :  A m e r i k a  o d e r  

D e u t s c h l a n d ?  Berlin (SW  11, H afenplatz  9): F . Sie- 
m enro th  1913. (X IX , 363 S.) 8°. 8,50 J l ,  geb. 10 J l .

3t Der In h a lt des Buches zerfä llt in drei A bschnitte: 
der erste beschäftig t sich m it den monopolistischen 
Tendenzen in Am erika, der zweite m it gleichartigen 
Erscheinungen in D eutschland, w ährend der d ritte  A b
sch n itt zu dieson Tendenzen in  beiden L ändern Stellung 
n im m t. Von don dio einzelnen T rusts und S yndika te  
behandelnden K apite ln  nennen w ir die folgenden: (aus 
A bschnitt I )  U nited  S ta tes Steel C orporation; Dio u n 
abhängigen S tahlproduzenton (in A m erika)—  (aus Ab
sch n itt I I )  Rheinisch-W estfalisches K ohlen-Syndikat; 
Die R oheisensyndikato; H albzeugverband; D er S tah l
w erksverband. 3i
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V e r e i n s  -  N a c h r i c h t e n .

Verein deutscher Eisenhüttenleute. R e u s c h ,  $ r  J |n g .  h- c. P a n i ,  Kgl. p r. Kommerzicnr.it. 
VC1 Vorsitzender der D irektion der Gutehoffnungshüttc,

Ehrenpromotion. Aktienverein fü r B ergbau u. H iittenbetricb, Ober-
Dem Vorstandsmitgliede unseres Vereins, Herrn hausen i. Rhoinl.

Kom m erzienrat P a u l  Pvcusch, Oberliausen (Rheinland), S j ö g r e n ,  b i n a r ,  Dipl.-Berging., Eorsbaeka Järnverk, Fors- 
ivurde von der Königlich Technischen Hochschule in backa, Schweden.
S t u t t g a r t  in Anerkennung seiner hervorragenden S o n a n i m ,  C l e m e n t e ,  2)tpl.»3ltg., Betriebsleiter der Zink-
Verdienste um Technik und W irtschaft“ die W ürde eines h ü tte  M ünsterbusch, Stolberg i. Rheinl.
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber verliehen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
N e u e  M itg l ie d e r .

A l b r e c l i t ,  W i l h e l m ,  P ro k u rist d. Ea. Eelser & Co., Cöln-
A s l j a l c k ,  W i l a n d ,  Direktor, Dresden A 14, Franklinstr. 11. Deutz, Neuhöfferstr. 19.
C h a l e l i e r ,  C h a r l e s  L e ,  Ingénieur civil des Mines, Usines de //cfi5e;Sj ’./„/.-ob, Ingenieur d. Fa. Bendor & Fram bs, G. m. 

l ’Union minière métallurgique, Makiewka, 0 . B. D., ^  ̂ Hagen i. W.
Russland. , , , , „  „ H o l l z e ,  H a n s ,  P rokurist der Stahlw erk Thyssen A. G.,

F a b c r ,  E d u a r d ,  Ing. d. Ea. de Mendel, Groß- Hagendingen i. Dothr., Bergstr. 13.
Moyeuvre i. Lothr., Hotel de Metz. M a u n m i r y ,  J e a n ,  Tcilh. d. Fa. Salm on & Co., Paris, Frank-

G a l l i k c r ,  L o u i s ,  Ingenieur, Johnstown, Pa., U. S. A., reich, R ue Am elot 90.
704 Main Street. M ü l l e r ,  H e n r i ,  D irektor der Eisen- u. Stahlw . de Dietrich

J u r e t z k a ,  F r a n z ,  Hüttendirektor, Breslau 10, & ^  M utterhausen i. L othr.
Lehmdamm 49. _ _ M ü l l e r ,  H e r m a n n  E u g e n ,  Bergassessor, ®ipI..Ritq., Berg-

L i c h t h a r d t ,  C h r i s t i a n ,  ¿.ipL^ng., Betnebsdirek or c ei d irektor des Zwiekauer Brückenborg-Steinkohlenbau-
Rümelinger u. St. Ingberter Hohofen- u. Stahlw ., Vereins, Zwickau i. Sa:
A. G., St. Ingbert. Z e n z e s ,  L e o ,  D ipl.-H üttening., W estend bei Charlotten-

L u b o w s k i ,  H e i n r i c h ,  Reg.-Bauführer a. D., Kattowitz, . F rc ,icr^ i a s tr  13
0. S., Holzestr. 20. h ’

O b e r h o f f e r ,  St.-Qlig. P a u l ,  Professor, Dozent a. d. Kgl. V e r s to r b e n
Techn. Hochschule, Breslau 16, Hobrechtufer 15.

P u s c h ,  A l f r e d ,  Sipl.-Qng., Düisbürg-Ruhrort, Harmonie- C r u s i u s ,  G e o r g ,  D irektor, G roß-Jlscde. 7. 3. 1914.
Straße 14. S c h o t t ,  C a r l ,  Zivilingenieur, Cöln. 8. 3. 1914.

in e in h e it l ic h e r  Form zusammengestellte J a h r g a n g  1913 der

Zeitschriftenschau
von „Stahl und Eisen“ wird in diesen Tagen an sämtliche Besteller versandt werden. Der Band weist im 
Vergleich zu seinen Vorgängern folgende Verbesserungen auf:

1. Die systematische Anordnung des Stoffes hat durch eine weitgehende Unterteilung der Haupt
abschnitte an U e b e r s ic h t l ic h k e it  wesentlich gewonnen; der Satz der Monatsausgaben der Zeit
schriftenschau ist zu diesem Zwecke v ö l l ig  n eu  u m b r o c h e n  worden.

2. Die Quellenangaben der Zeitschriftenschau sind auf die in „Stahl und E isen“ selbst erschienenen 
Originalaufsätze, Keferate und Vereinsberichte ausgedehnt worden, so daß der Band nunmehr 
auch den wesentlichsten In h a lt  u n se r e r  Z e it s c h r if t  in s a c h l ic h e r  G r u p p ie r u n g  ver
zeichnet; da er außerdem durch die im Anhänge beigefügten Halbjahrcs-Inhaltsverzeichnisse 
von „Stahl und Eisen“ noch eine Uebersicht der besprochenen Bücher und der Patente aus dem 
Jahre 1913 bringt, so ist der Sonderdruck jetzt als eine vollständige Zusammenstellung 
aller wichtigeren literarischen Neuerscheinungen auf dem G ebiete des Eisen
hüttenwesens zu betrachten.

3. Das dem Bande vorausgeschickte a lp h a b e t is c h e  S c h la g w o r tv e r z e ic h n is  ist durch Aufnahme 
zahlreicher neuer Hinweise auf m ehr a ls  das D opp e ite  des früheren Umfanges erweitert worden.

Der Jahresband der Zeitschriftenschau darf daher jetzt beanspruchen, als l i t e r a r i s c h  w e r tv o ll  auch 
n eb en  den einzelnen Monatsausgaben angesehen zu werden.

Bestellungen nimmt der ,,\  erlag Stahleisen m. b. H .“ , Düsseldorf 74, Breitestraße 27, entgegen; der 
l i e i s  des Bandes betragt 4 AL Bei allen Aufträgen ist anzugeben, ob die d o p p e lse itig  oder die einseitig 
bedruckte (Kartothek-)Ausgabe gewünscht wird.

Ebenso kann bei dem genannten \  erläge schon jetzt der im n ä c h s te n  Jahre voraussichtlich erscheinende 
Band 1914 dei „Zeitschriftenschau zum V orzugspreise von 3 JC (für jede der beiden Ausgaben) bestellt 
werden.

D ü s s e ld o r f ,  den 12. Jtörs 1914. R e d a k .lo n

von
-Stahl und E isen“.


