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Die Reduktionsziffer im Hochofen.
Von Professor B e r n h a r d  O s a n  11 in Clausthal.

(Mitteilungon aus dem Eisenhuttenmiinnischen Institu t der Konigl. Bergakademie in Clausthal.)

I | i e  R eduktionsziffer driickt aus, w iey iel Pro- 
* —'  zent yon dem an Eisen und Mangan gebunde- 
nen E rzsauerstoff im Hochofen durch i n <1 i r e k t e 
Reduktion, also im Sinne der R eaktion CO +  O 
=  C 02 entfernt sind.

D er V erfasser hat diese Zahl bei zahlreichen  
Hochofen der verscliiedensten A rt mit leicht- 
reduzierbaren und schwerreduzierbaren E rzen fest- 
g este llt und ist dadurch zur Ueberzeugung ge-  
langt, daC sie iiberall nahezu gleich  ist und im 
M ittel rund 55 % betrilgt1).

Um W iederholungen zu verm eiden, sei auf 
die unten angegebenen L ileraturstellen  hinge- 
w iesen und nur kurz erwilhnt, dafi die Ursache 
fiir diese auffallende Erscheinung darin zu suchen 
ist, daB das Auflosen und A ufschliefien der E isen- 
erze im Hochofcn2) eine bestimm te Z eit erfordert, 
und ein V oreilen der Reduktion deshalb garn ich ts  
niitzt. So wird die Zeit zur indirekten R e
duktion zurn T eil vęrpafit. D ie E rze befinden 
sich, ehe sie v o ll ausgenutzt ist, schon in 
tiefen, heifien Zonen, in denen C 02 nicht mehr 
bestehen kann

D ie obengenannte F eststellu n g  hat insofern 
praktisches Interesse, ais eine durch Labora- 
torium sversuche festg este llte  leichte R eauzier- 
barkeit, selbst wenn diese V ersuche einwandfrei 
durchgefiihrt sind, gar nichts besagt. E s ist 
gleichgiiltig , ob der Molier aus M inette, Spaten  
oder anderen leichtreduzierbaren E isenerzen be
steh t oder einen groCtmoglichen A nteil schwer-

>) St. u. E. 1916, 18. Mai, S. 477/84; 1. Juni,
S. 530/6. Auch Lehrbuch der Eisenhuttenkundo, aus 
der Feder des Verfassers, Bd. I  (Verlag von Engelmann 
in Leipzig), S. 503.

s) Vgl. hieriiber die Ausfiihrungen des Verfassers: 
St. u. E. 1912, 21. Marz, S. 465/73; 18. April, S. 649/54;
2. Mai, S. 739/44.

reduzierbarer schwedischer M agnete hat. Er 
braucht unter sonst iibereinstimmenden Verh!llt- 
nissen den gleichen ICokssatz fiir die t Roheisen.

Aus einem in „Stahl und E iseii“ l) erschienenen 
B ericht iiber den A ufsatz von Howland is t zu 
entnehmen, dafi 80  % des yerfiigbaren Kohlen- 
stoffs yor den Fonnen mit Geblasesauerstoff und 
20  % mit E rzsauerstoff zu CO verbrennen. D ies 
ist das D urchschnittsergebnis bei allen von 
Howland untersuchten amerikanischen H ochofen- 
mollern.

Mit Ililfe  dieser Angabe lafit sich, w ie unten 
g eze ig t ist, berechnen, dafi die R eduktionsziffer 
im M ittel ebenfalls 5 5 %  betragt. Darin lieg t  
eine B estatigung der Berechnungen und B etrach- 
tungen des V erfassers.

D ie Berechnung soli hier folgen:
N ach H o w l a n d  betrilgt der Koksverbrauch  

fiir 100  kg Roheisen 9 0 ,8  kg. D ies ergibt, bei 
87 % C und 4 ,5  kg  C fiir K ohlung und Gichtstaub 
7 4 ,5  kg  verfugbares C fiir 1 0 0  k g  Roheisen.

20
7 4 , 5 =  14,9 kg  C binden 19,9 kg  O zu CO.

E s wird sich um Bessem erroheisen handeln 
mit etw a 9 4 , 0 %  Fe,  1 , 2%  Si, 0 , 6 % Mn, 0 ,0 8  % P , 
4,1 % C. E s sind dann, wenn das E isen lediglich  
ais F e20 3 vorliegt (was bei den dortigen E rzeń  
zutrifft), zusammen 42,1 kg O fiir 100  kg  Roh
eisen durch Reduktion entfernt, davon 4 0 ,6  kg 
an F e  und Mn und 1,4 und 0 ,1  kg  an Si und P  
gebunden. Von diesen 4 0 ,6  kg sind 19,9 — (1,4  
+  0 , 1 ) =  18,4 kg O durch d i r e k  t e  und der R est 
=  40 ,6  — 18.4 =  22,2 kg  O durch i n d i r e k t e  
Reduktion entfernt.

D er le tz te  W ert betragt 55 % yon  4 0 ,6  kg.

>) 1916, 10. Aug., S. 782.
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Versuche mit Hochofenschlacke.
A usgefulirt im K oniglichen M aterialpriifungsaint zuB erlin-L ichterfeldc W est in den Jalircn 1911 bis 1916 .  

Bericht, erstattet im Auftrage der K om m isB ion fiir  U n to rsu o liu n g  d e r  V e rw e n d b a rk c it von  H oohofon - 
a c h la ck o  zu  B e to n z w e c k e n  vou Prof. H. B u rc lia r tz ,  Stiindigor Mitarbeiter der Abteilung fiir Baumaterial- 

priifung, und Prof. O. B au o r, Standiger Mitarbeiter der Abteilung fiir Metallographie.
(Hierzu Tafel 7. — Fortsetzung 'von Seite 633.)

D. V e r s u c h s e r g e b n i s s e .

Nachstehend wird iiber die Ergebnisse silnitlicher 
im Arbeitsplan bezeichneten Versuchc m it Aus- 

aiahme der unter ISTr. III angefiiłirten berichtet. Ueber 
den Befund der letztgehannten Priifungen, die iii der 
A b t e i l u n g  fi ir M e t a l l o g r a p h i e  ausgefilhrt wur- 
den, wird durch Herrn Professor B a u e r  unter Teil II  
Bericht erstattet.

Yorangestellt sind die Ergebnisse der Vorver- 
suche m it den Schlackenproben aus dem Jahre 1911. 
Sie sind in Zahlentafel 5 (Befund der Besichtigung) 
und Zahlentafel 6 (Ergebnisse der Siebversuche) ver- 
zeichnet.

D ie Ergebnisse der ubrigen Versuche sind in den 
Zalilentafeln 7 bis 19 zusammengefaBt, und zwar 
entliiilt:

Zahlentafel 7 die Ergebnisse der Priifung der 
Schlacken auf chemische Zusammensetztingf

Zahlentafel 8 die Ergebnisse der Priifung der 
Schlacken auf Raumgewicht, spezifischcs Gewicht, 
Dichtigkeitsgrad und Undichtigkcitsgrad, sowie der 
Bestimmung des Raunigcwichts naeh verschicdener 
Lagerdauer im Freien,

Zahlentafel 9 die Ergebnisse der Siebversuche 
m it den im Freien gelagerten Schlacken- und Brucli- 
steinproben, sowie der Feststellung der iiuBeren Ver- 
anderung,

Zahlentafel 10 die Ergebnisse der Normenpriifung 
der zu den Versuclien vcrwendetcn Zemente,

Zahlentafel 11 die allgemeinen Eigenschaften 
der yerwendeten Zuschlagstoffe,

Zalilentafel 12 die Ergebnisse der Berechnung des 
Verhaltnisses vom Zement zum gesamten Zuschlag- 
matcrial, bzw. der Gewichtsmenge Zement bezogen 
auf 1 cbm Zuschlagstofl fiir die Mischungen 1 : 2 : 3  
und 1 : 5 : 8 ,

Zahlentafel 13 die Ergebnisse der gleichen Be
stimmung fiir die Betonmischung 50 1 Mortel (1 : 2) 
auf 100 1 Schlackengrusschottergemisch aus Eisen- 
portlandzement X  und Portlandzement Q (Mischung 
fiir die Seewasseryersuche),

Zalilentafel 14 die mittleren Raumgewichte der 
Betondruekprobekorper zu Zalilentafel 15,

Zahlentafel 15 die Ergebnisse der Druckversuche 
m it den Betonmischungen 1 : 2 : 3  und 1 : 5 : 8 ,  

Zahlentafel 16 die Ergebnisse der Feststellung 
des Verhaltens der Eiseneinlagen und Schlacken- 
stiieke in den Druckprobekorpern zu Zahlentafel 15, 

Zahlentafel 17 die mittleren Raumgewichte der 
Betondruekprobekorper zu Zahlentafel 18,

Zahlentafel 18 die Ergebnisse der Druckversuche 
m it der Betonmischung 50 1 Mortel auf 100 1 
Schlackengrusschottergemisch aus Eisenportland- 
zement X  und Portlandzement Q,

Zahlentafel 19 die Ergebnisse der Feststellung 
des Verhaltens der Eiseneinlagen und Schlacken- 
stttcke sowie des Betons der Probekórper zu Zahlen
tafel 18.

Abb. 1 (Tafel 7) veranśchaulicht tyiiisehe Proben 
der verschiedenen Rostzustiinde (Erklarung der Grade 
der Rostung). Zur leichteren Uebersicht sind die 
mittleren Wertc der Druckvcrsuche in Zahlentafel 20 
und 21 zusammengefaBt und in Abb. 2 bis 4 zeicli- 
nerisch dargestellt.

Die Wurfcl aus 1 Rtl. Zement +  5 Rtl. Rhein- 
sand +  8 Rtl. Rheinkies wurden besckluBgemaB 
bereits bei 2 y2 Jahren Alter statt erst naeh 3 Jahren, 
wie ursprunglich vorgcsehen, gepriift. Die gewon- 
nenen Druckfestigkeitswerte waren im Mittel fiir 
Wasserlagerung 179 kg/qcm und fiir Luftlagerung 
197 kg/qcm (Zalilentafel 15).

Yerlangert man die die Werte der genannten 
Mischung darstellcnden Schaulinien in Abb. 2 und 3 
bis zur Ordinate der Dreijahresproben, so lassen 
sich ais Werte fiir die drei Jahre alten Rheinkies- 
betonproben annahernd ablesen: fiir Wasserlagerung 
188 kg/qcm und fiir Luftlagerung 203 kg/qcm. 
Nimm t man eine mittlere Festigkeitszunahme von
22,8 % (Wasserlagerung) bzw. 20,7 % (Luftlagerung) 
an, wie sie sich fur den Schlackenbeton aus den m itt
leren Festigkeitswerten der drei Jahre alten Proben, 
bezogen auf die ein Jalir alten, rechnungsgemaB 
ergibt, so berechnet sich unter Zugrundelegung dieser 
Prozentzahlen die Druckfestigkeit der Rheinkies- 
betonproben naeh drei Jahren zu 195 kg/qcm  
(Wasserlagerung) bzw. 211 kg/qom (Luftlagerung), 
welclie Zalilen m it den zeichnerisch gewonnenen aus- 
reichend iibereinstimmen.

E . B e s p r e c h u n g  der V e r s u c h s e r g e b n i s s e .
Aus den Versuchsergebnissen ist folgendes zu 

ersehen:
Zu Z a h l e n t a f e l  5 u nd  6. (Vorversuclie.) Von 

den 21 Schlackenproben, die naeh Herkunft und Art 
fiinf verschiedene Sorten darstellen, haben bei der 
Lagerung im Freien neun, davon allein seclis von  
einer und derselben H iitte, und drei, die drei ver- 
schiedenen H iitten entstammen, anfanglich (im 
Laufe des ersten Jahres) an einzelnen Stucken Zeichen 
von Rissigwerden bzw. Zerfallen aufgewiesen. Naeh 
zwei Jahren Lagerung waren nur bei seclis und naeh
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Zahlentafel 5. B e fu n d  d e r  B e s ic h tig u n g  dor au f dcm  Y e rw itte ru n g sp la tz e  dos M a te r ia lp r i ifu n g s a m tc s
g o lag c rto n  S ch lack e n p ro b en .

Entnommen in der Zoit vom 23. bis 25. Oktober 1911.

Bezeich- 
nung der 
8chlacke*)

Befimd Im

Juni 1912 Xovember 1913 NoYember 1914 Juni 1915

A 1 a — —
Elf Stiieko (Riickstand 
auf dem 25 - mm - Sieb) 

rissig

Von den elf Stiickcn, die 
1914 rissig waren, waren 
einzelne zerfallen. Zwolf 
weitero Stiicke waren 

rissig gcworden

A l b
Einzelne Stiicke rissig 
bzw. im Zerfallen be- 

griffen

Einzelńe Stiieko rissig, 
Zerfall fortgosohritten

Neun Stiicke (Riickstand 
auf dem 25 - mm - Sieb) 
schwach r>ssig. Fort- 
sclireiten des Zerfalls 
auBerlich nicht erkennbar

Von den neun Stiickcn, 
dio 1914 rissig waren, 
waren einzelne zerfallen. 
Elf weitero Stiicke waren 

rissig geworden

A lc Zerfallen
Der Riickstand auf dom 
25-mm-Sieb rissig, Zerfall 

fortgeschrittcn

Von don vorhandenen. 
zolin Stiickcn (Ruckstand 
auf dem 25 - mm - Sieb) 
eins schwach rissig. Fort- 
schreiten des Zerfalls 
auBerlich nicht erkennbar

Wic 1914

A 2
Tcilwcise rissig, pulvcr- 
formigo Masso abgeson- 

dert

Der Riickstand auf dom 
25-min-Sicb rissig, einige 
Stiieko zeigten einen grau- 

weiBon Ausschlag

Drei gro Be Stiicke je 
einen RiB. Fortschreiten 
des Zerfalls nicht erkenn

bar
Wie 1914

A 3 a Desgl.

Der Riickstand auf dem 
25-mm-Sieb rissig. Ein- 
zelne kleino Stiicke sind 
weich gcworden und 
lassen sieli zwischen den 

Fingern zerdriicken

Ein Stiick (Ruckstand 
auf dem 75 - mm - Sieb) 
rissig. Fortschreiten des 
Zerfalls nicht erkennbar

Wie 1914

A 3 b Desgl. Dio Stiicke sind rissig. 
Zerfall fortgosohritten

Zwci Stiieko (Ruckstand 
auf dem 75 - mm - Sieb) 
rissig, davon eins im Zer

fall begriffen
Wie 1914

U 3 a Stark rissig und zum Teil 
zerfallen

Brauno Stiicke gut erhal- 
ten, graue Stiicke rissig. 

Zerfall fortgeschritten

Brauno Stiicke (Ruck
stand auf dcm 75-mm- 
Sieb) unverandert. Graue 
Stiicke meist rissig. Zer
fall etwas fortgeschritten

Zerfall der grauen Stiicke 
anscheinend etwas fort
geschrittcn ; sonst wiej 

1914

E 2c Zerfallen

Wcitcre Ycriinderung 
auBerlich nicht erkenn
bar. Aus den Siebver- 
suohen geht jedoch hor
ror, daB weiterer Zerfall 

eingetreten ist

AeuBcrlich unvcraiidert. 
Auch Fortschreiten des 
Zerfalls nicht erkennbar

Wie 1914

K 3b Stark rissig und zum Teil 
zerfallen

Stark rissig; Zerfall fort
geschritten

Sechs groBe Stiicke 
(Ruckstand auf dcm 
75-mm-Sieb) stark rissig. 
RiBbildung anschuinend 
schwach fortgeschritten, 
jedoch oh:ie zum Zerfall 

zu fuhren

Wie 1914

Alle iibrigon Solilackenprobcn auBsrlich unvcriindert.

vier Jahren Lagerung Aur noch bei drei Schlacken
proben (A la ,  A lb  und U 3a) Fortsehritte des Zer- 
falls an einzeinen Stuckeri erkennbar.

Die iibrigen Schlacken sind, soweit sich dies auBer- 
lich feststellen liiBt, wiihrend der gąnzcn Beobach- 
tungszeit (vier Jahre) unveriindert geblieben.

')  Angabon iiber Horkunft und Eutnahtnestelle der 
Sohlackenprobcn s. Zalilentafel 6.

Yorstehende Feststellung wird dureh die Ergeb- 
nisse der Siebversuche erganzt. Auch diese beweisen, 
daB sich das Korn der Schlacken, soweit diese nicht 
schon auBerlich erkennbare Merkmale von RiBbil- 
dung oder Zerfall aufweisen, nicht verandert (ver- 
feinert) hat.

Wenn in dem Jahre 1915 in einzeinen Fiillen der 
Ruckstand zwischen den Sieben geringer geworden.
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Zahlentafel 6. E rg e b n is se

U d .

Nr.

Iliitten-

werk
Enm ahm eftelle

Be-
zelch-

nung-

Im

Amt

Zelt
der

Prufung

- Rtickstand

auf
75-n

Si

k?

dera
lm-
?b

%

zwl* 
dem 7 

25-1 
Sil

kg

chea
und

ini-
b

%

7.\vls< 
dem 

und 7 
Si

H

shea-
25-

-mm-
eb

%

zwi
•dem

u
9-Ma

S

kg

sehen 
'-m in
ii d
schen-
eb

%

1

A

?on einer an 
geblich 30 bis 
40 Jahre alten 

Halde im 
Schotterwcrk 

bereitetes 
.Materiał (in 
drei Kornun- 

gen)

Eisenbahn- 
u. Wegebau- 

schotter 
(grób)

A la
Jun i 1912 
Nov. 1913 
Nov. 1914 
Jun i 1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

105,45
102,85
101,65
97,25

97,9
95,4
94.3
90.3

1,42
1,15
1,10
1,05

1,3
1,1
1,0
1,0

0,32
0,20

0,3
0,2
- 1)
- 2)

2
Bcton-

schotter
(mittel)

A Ib
1912
1913
1914
1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

45,41
42.91 
41.30
37.92

53.3
50.4
48.5
44.5

58,37
56,89
50,50
53,74

68,5
66,4
66,3
03,1

0,08
0,50

0,8
0,6

3 Splitt
(fęin) A 1 c

1912
1913
1914
1915

0,0
0,0
0.0
0.0

0,0
0.0
0,0
0.0

0,40
0,38
0,27
0,27

0,3
0,3
0,2
0,2

38,88
22,90
21,30
20,42

33.0 
19,4
18.1 
17,3

53,35
40,20

45,3
39,2

— 2)

4

Materiał von der zur Zeit 
der Entnahme im Betrieb 
bofindlichen Gewinnungs- 

stelle, bzw. „Steinbruch"
A 2

1912
1913
1914
1915

17,65
17,25
17,20
16,95

45.9
44.9 
44,8 
44,1

7,12
6,05
5,80
5,30

18,5
15.7 
15,1
13.8

0,73
5,17
4,95
4,37

17.5
13.5 
12,9 
11,4

3-, 05 
2,49

9.5
6.5 

— 2) 
- 2)

5
Erisches Materiał von zwci 
Stełlen der Halde, bezeiclmet 

,,£riseli“

A 3 a
1912
1913
1914
1915

25,05
24.75
24.75 
24,15

77.5
76.5
76.5 
74.7

2,52
L35
1,10
0,95

7.8 
4,2 
3,4
2.9

2,40
1,45
1,25
1,00

7.4
4.5 
3,9 
3,1

1,67
0,75

5.2
2.3 
- ’)

6 A 3b

1912
1913
1914
1915

11.70 
11,25 
11,20
10.70

28,7
27,6
27,4
26,2

8,95
S.30
S,25
7,80

21,9
20,3
20,2
19,1

5,77
4,47
4,20
3,85

14,1
11,0
10,3
9.4

4,22
2,75

10,3
6,7

~ 2>

7

U

Materiał von einer angeblich 
15 Jahre alten Halde „Hand- 

schlag"

1912 
i  1913 

L ! 1914 
1915

25,05
24,36
24,30
24,00

65.4
63.6
03.5
02.7

12,70
11,94
11,80
11,56

33.2
31.2 
30,8
30.2

0,31
0,25
0,20
0,20

0,8
0,7
0,5
0,5

0,07
0,05

0,2 
0,1 
— =)

8

Materiał von einer angcblich 
8 bis 10 Jahre alten Halde. 
vom Schlaekenunternehmei 
ais Stiieke ausgesuelit, dio fiii 
Betonzweeke geeignet sein 

sollon

U 2
1912
1913
1914
1915

72,80
72,75
72,65
72,60

90,8
90,7
90,0
90,5

5,05
4,70
4.60
4.60

0,3
.5,9
5.7
5.7

1,36
1,13
1,10
1,05

1,7
1.4
1.4 
1,3

0,4S
0,35

0,6
0,4

9 Materiał von 
einer angeblich 
3 Wochen ał- 
ton Halde, halb 

zerfalłen

rot (vom 
Scłilaoken- 

unternehmer 
ais „verd8ch- 
tig“ bezeicli- 

n et)

U 3 a
1912
1913
1914
1915

81,08
70,86
76.40
70.40

86,2
81,7
81.3
81.3

9,33
8,12
8.05
7.05

9,9
8,0
8,6
8,1

2,21
1,98
1,95
1,90

2,4
2,1
2,1
2,0

0,78
.0,63

0,8 
0,7 
— -) 
— 2)

10 blau U 3 b

1912
1913
1914
1915

02,92
01,35
01.30
61.30

72.3 
70,5
70.4
70.4

23,05
23,55
23,50
23,45

27,2
27,1
27,0
26,9

0,30
0,22
0,20
0,20

0,3
0,3
0,2
0,2

0,09
0,05

0,1
0,1
- 2)
- 2)

11 E
Materiał aus einer vor etwa 
10 Jahren gcgossenen Halde, 

m it der Picke gowonnen
E 1

1912
1913
1914
1915

3,80
3,20
3,15
2,65

3.3 
2,S 
2,8
2.3

50,02
51,55
49,70
49,40

49.2
45.2 
43,7 
43,4

51,51
51.00 
50,45
50.00

45.3 
44,8
44.4 
44,0

1,87
1,72

1,0
1,5

- 2)
- ■ )

ist gegen den im Jahre vorher festgestellten, so ist 
dies wahrscheinlicli darauf zuriickzufiihren, daB die 
Schlaeken bei den Siebversuchen im Jahre 1915 in- 
folge des anhaltend trockenen Wetters yollstandig

l ) Boi den Sicbyersuehen ira Jahro 1915 waren die 
-Schlackenproben infolge der hciBcren Wittorung vollig 
trocken, wahrend bei den friiheren Versuchen alle 

-Sohlackenproban mehr oder weniger feucht waren.

trocken waren und infolgedessen leicht durch die 
einzelnen Siebe fielen, wahrend bei den friiheren Ver- 
suchen die Schlacken mehr oder weniger feucht 
waren, so daB feinere Teile an den groberen anbacken 
konnten und auf dem Sieb zuriickblieben.

Zu Z a h l e n t a f e l  7. D ie fiir die acht Schlacken- 
sorten eriuittelten Analysenwerte schwanken fiir die 
einzelnen Bestandteile innerhalb folgender Grenzen:
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dor S iobT crsuohe1).

Ud.
Kr.

Hiitten-
werk

Entnahmesteile

Be-
zeich-
nung

im
Anit

Zeit
der

Priifung

Ruckstaud

auf
75-1

Si

kff

dcm
nm-
eb

%

z w i sc 
dem 75 

25-ir 
SU

kff

ben 
- und 
m- 
b

%

zirlfi
dem

und
Si

kg

ehen
25-

-mm-
eb

%

zwlst 
dem 7 

un 
9-Mas 

Sie

;hen
-mm-
d
:ben-
b

%

12
Materiał aus 
flach in  die 
Grube ausge-

grob E 2 a
Jun i 1912 
Nov. 1913 
Nov. 1914 
Juni 1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

07,31 
66,20 
65,45 
65,15

82,0
80,0
79,7
79,3

11,61
11,00
10,70
10,40

14,1
13,4
13,0
12,7

2,53
2,40

3,1
2,9 
— 2) 
- 2)

13 E
an der Ober- 
fliiclie mit 
Wasser ab- 
gesehreckter 
Schlacke, im 
Schotterwerk 
zerkleinort u. 

sortiert

mittel E 2b
1912
1913
1914
1915

0,0
0,0
fl,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6,57
3,90
3,72
3,70

7.2
4.3 
4,1 
4,0

82.22
81,05
80,00
79,45

89.9 
88,7 
87,5
86.9

2,09
2,00

2,3
2,2
— "■)
- 2)

14 fein E 2e

1912
1913
1914
1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,67
0,59
0,59
0,59

0,6
0,6
0,6
0,6

59.29
54.30 
51,40 
48,65

57,1
52,3
49,5
46,9

23,44
21,05

22,6
20,3

- a)

Materiał yon einer etwa 1912 (i,HI 4,(> 80,68 61,0 42,81 32,4 2,00 1,5

15 K 1 Jahr alten Ilalde, frisch 
gewonnen, zum Bau von 

Maschinenfundamenten
K 1 1913

1914
1915

5,45
5.40
5.40

4.1
4.1
4.1

77,65
75,25
74,70

58,7
57,0
56,5

41,90
41,35
40,75

31.7 
31,3
30.8

1,70 1,3
- 2)
- 2)

10

R

Frisch aus dem Schotter
werk aufgeschiittetcr Splitt R 1

1912
1913
1914
1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

40,73
39,30
38,25
36,65

91.0
88.4
86.0
82.4

3,57
3,45

Z

8,0
7,8
- 2)
- 2)

17

Eisenbahn- 
sehotter, von 
drei belade- 
nen Waggons 
entnommen

erster
Waggon R 2a

1912
1913
1914
1915

1.77
1.77
1.75
1.75

3.4
3.4
3.3
3.3

35,59
34,35
33,75
33,20

68,0
65,6
64.5
63.5

14,72
14.65
14.40
14.40

28,1
28,0
27.5
27.5

0,17
0,13

0,3
0,2
- 2)
- 2)

18 r.weiter
Waggon R 2 b

1912 
. 1913
1914
1915

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

30,95
29,60
29,00
28,40

64.5 
61,7
60.5 
59,2

16,75
16,70
16,50
16,30

34,9
34,8
34.4
34,0

0,16
0,14

0,3
0,3
- 2)
- 2)

19 dritter
Waggon R 2c

1912
1913
1914
1915

o,so
0,80
0,80
0,G5

1.8
1,8
1,8
1,5

25,46
24,50
24,30
24,00

57,5
55,3
54,9
54,2

17,76
17,70
17,45
17,10

40,1
40.0 
39,4
38.0

0,22
0,20

0,5
0,5
- 2)
- !)

20
Matjrial von 
einer Halde, 
auf der zer- 
fallene und

zu Siiulen 
gespaltene 
Schlacke, 

frisch
R 3 a

1912
1913
1914
1915

85,97
85,90
85,70
85,40

97,2
97,1
96,9
96,6

2,10
2.10
2,10
1,95

2.4
2.4
2.4 
2,2

0,27
0,24
0,22
0,22

0,3
0,3
0,2
0,2

0,05
0,03

0,1
0,03

— 2)

21

noeh im Zer- 
fall begriffene 

Sohlaeken- 
klotze . liegen

im Zerfall 
begi'iffene 

Siiulen
R 3b

1912 39,50
1913 38,00
1914 ,38,30
1915 i 38,00

!

85.0
83.1 
82,5 
81,8

4,47
4,15
4,00
3,85

9.6 
8,9
8.6 
8,3

1,27
1,17
1,10
0,85

2.7
i, O
2,4
1.8

0,33
0,28

0,7
0,6
- 2)
- 2)

K ieselsiiu re ........................ zwischen 29,2 u. 30,9%
T o n e r d o ............................  „  0,5 „ 18,0 „
Eisen (ais Metali berechnet) „  0,5 1,1 „
Mangan (ais Metali berecli-

n c t ) ................................  ,, 1,0 ,, 3,3 „
K a lk ........................ - • • » 30,1 „ 44,5 „
M ag n esia ............................  „  3,0 „ 13,1 „
G esam tsehw efel................  ,, 0,9 „ 2,3 „
Sulfatschwefol................ ...  „ Spuren „ 0,3 „
Phosphorsaure....................  „ 0,03 „ 0,30 „

Im Kieselsauregehalt weisen die acht Sehlacken- 
sorten merkliche Unterschiede auf; das gleiclie ist

2) Die Siobung auf dem 9-Maschen-Sieb wurde nicht 
wiederholt, weil das Ergebrńs dieser Siebung wegen der 
foinen Kornung dureh zu viele Nebenuinst;inde boeinfluBt 
wird und daher unsiolier ist.

der Fali beim Kalkgehalt. W eit betrachtlicher 
weichen die Gehalte an Tonerde voneinander ab. 
Man kann hier zwei Gruppen unterscheiden, ton- 
erdearme und tonerdereiche Schlacken. Bei ersteren 
schwankt der Tonerdegehalt zwischen 6,5 und 7,9 %, 
bei letżteren zwischen 12,4 und 19,5 %. Aueh im 
Magnesiageha.lt weisen die Schlacken verhaltnis- 
maBig groBc Schwankungen auf. Im E is e n g e h a lt  
zeigen die Schlacken kaum merkliche Unterschiede; 
nur Schlacke Pz fallt dureh hoheren Eisengehalt 
(1,1 %) auf. Aueh im Mangangehalt sind die Schwan
kungen gering (2,2 bis 3,3 %), nur Schlacke Bz 
fallt aus (1,6 %). Samtliche Schlacken weisen einen 
mchr oder weniger liohen Gehalt an Gesamtsehwefel
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Zalilentafel 7. E rg e b n is s c  d e r  P r i i fu n g  deT S c h la c k e n  a u f  c h e m is c h o  Z u s a m m e n s e tz u n g ') .  
(E rm ittelt an Durchsclinittsproben ans den Kornungen 0 bis 7 mm, 7 bis 25 und 25 bis 40 mm.)

Bezelchaung der Schlacke A Pz Bz B Cr 11 j J F

Tiestandtcllc Mcnge der Bestandtelle In %

K iese ls iiu re ........................................... 33,7 29,2 31,4■
31,9 33,1 29,3 34,0 36,9

T o n e r d e ............................................... 7,9 . 12,4 18,0 15,1 14,2 19,5 7,2 6,5

Eisen (ais Metali berechnct) . . . 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6

Mangan (ais Metali berechnct) 3,3 3,1 1,6 3,3 3,0 2 ,2 2,7 2,9

K alk ........................................................ 38,6 44,5 41,1 42,3 43,7 43,8 36,1 37,7

M ag n es ia ........................................... .... 6,9 4,4 | 3,9 4,0 3,0 4,1 13,1 11,2

Gesamtscliwefel S .............................. 1,6 2,3 1,0 0,9 1,0 1,1 ■1,8 1 1,51

davon Sulfatschwefel S ................. 0,32 0,24 Spuren 0,07 0,03 0,07 0,1S 0,07

entsprechend S 0 2 .............................. 0,80 0,61 Spuren 0,18 0,07 0,18 0,46 0,18

entsprechend C a S O t (Gips) . . . . 1,36 1,64 Spuren 0,31 0,12 0,31 0,78 0,31

Phósphorsaure P „0 6 .......................... 0,09 0,26 0,08 0,16 0,18 0,22 0,06 0,03

Zalilentafel 9. E rg e b n is se  d e r  P riifu n g  d e r  im E re ie n  g e la g e r te n  S c h la c k e n - u n d  B ru c h s te in p ro b o n
au f iiuB ere B e sc h a ffe n lie it.

Probenmaterial: Je  10 kg der Kornung 25 bis 40 mm.

Bezeichnung 

der Stotte

Verhalten wiŁhrcnd der Ubergeschriebenen Zeit der Lagerung Im Freien

6 Monate | 1 Jah r \ 2 Jahre | 3 Jahre

S ch lack e n .

A Ein Stiick in klcino 
Teilehen zerfallen

Zwei wcitere Stiicke 
rissig geworden

Die nebengenannten zwei Stiicke 
in kleinere Stiickehen zerfallen. 
Jlehrere weitero Stiiekchen von 

anderen Stiicken abgesprengt

Zwei weitere Stiicke 
. zerfallen, sonst 

unverandert

Pz Ein Stiick zu 
Pulver zerfallen

Ein weiteres 
Stiick treibrissig

Das treibrissigc Stiick zu Pulver 
zerfallen. Drei weitere Stiicke in 
kleinere Stuckchcn zerfallen. Rest 

unverandert

Keine weiteren 
Yeranderungen

E Vier Stiicke zu 
Pulver zerfallen

Ein weiteres Stiick 
in kleine Stuckchcn 

zerfallen
Keine weiteren Yeranderungen

Bz, B, G, R, J Die Proben dieser Schlacken waren auBcrlich unvcriiiidcrt geblieben

B ru e h s te in e .

Basalt
Keine auBcrlich 
wahmelimbaren 
Yeranderungen2)

Eine groBere Anzahl 
kleinerer Stiicke 

abgesprengt
Keine weiteren Vcranderungen —

Dolomit
Kcine auBcrlich 
wahrnehtnbaren 
Yeranderungen2)

Yier kleinero Stiicke 
abgesprengt Keine weiteren Veranderungen

"
—

Grauwacke Keino iiuBeiiich wahrnehmbaren Yeranderungen

1) Die Proben nahmen beim Gliihen an-Gewicht zu, 
mit Ausnalime der Schlacke A; die drei KorngróBen dieser 
Schlacke zeigton folgendo Gluhverluste: J 

Siebung 0 bis 7 mm 5,1 %
7 „ 25 „  1,0%

„ 25 „ 40 „  0 %
Diese Werto geben jedoch nicht den wirklichen Gliihver-

lust an, da zu beriicksichtigen ist, daB beim Gliihen der 
Proben infolge von Oxydation auch eine gewisse Gewiclits- 
vermehrung ein tritt, dereń Hohe niclit genau erm ittelt 
werden kann.

2) Die ersten sechs Monato fielen in Jahreszciten, 
wahrend dereń keino Prosto auftraten und dio Proben daher 
keiner Frostwirkung ausgesctzt waren.
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.Zahlentafel 8. E rg e b n is s e  d e r  P r iif  u n g  d e r  S o h la e k e n p ro b o n  a u f  R a u m  
g e w io h t, s p e z if is o h e s  G e w ic h t, D io l i t ig k e i t s g r a d  u n d  U n d ic l i t ig

k e i ts g ra d .

Bweloh-
nuDg
der

Schlacke

Raumgewlchfc r Spezi
fisches
Gewicht

s

Dichtig-
keitsgrad

d =  -  
s

TJndichtlg- 

keitsgrad 

u =  1— dProbe

Nr.

bel Beginn 

dor 
FrtlfuDg

naoh 

1 Jabre

nach 

2 Jahren
nach 

3 Jahren
bei Beginn der Priiiung

A

1
2
3
4

2,904
2,498
3,003
2,455

2,978
2,470
3,100
2,440

2,986
2,532
3,111
2,477

2,958
2,497
3,045
2,423

Mittel 2,745 2,750 2,777 2,731 3,141 0,874 0,126

Pz
1
2

2,300
2,015

2,308
2,512ł)

2,374
2,522l)

2,305
2,490

Mittel 2,488 2,440 2,448 2,428 3,125 0,796 0,204

Bz
1
2

2, ('.13 
2,847

2,043
2,803

2,029
2,795

2,570
2,705

Mittel 2,730 2,723 2,712 2,671 3,093 0,883 0,117

B

1
2
3
4

2,918
2,820
2,095
2,990

2,934
2,850
2,070
2,939

2.921
2,829
2,090
2,944

2,813
2,740
2,085
2,874

Mittel 2,859 2,850 2,848 2,778 3,077 0,929 0,071

G

1
2
3
4

2,271
2,912
2,907
2,877

2,283
2,872
2,898
2,853

2,302
2,880
2,902
2,859

2,273
2,823
2,860
2,847

Mittel 2,742 2,727 2,737 2,702 3,077 0,891 0,109

R

1
2
3
4

2,783
2,872
2 ,0 1 1
2,552

2,753
2,800
2,588
2,510

2,769
2 ,8 6 8
2 ,011
2,531

2,773
2,821
2,530
2,470

Mittel 2,705 2,678 2,695 2,650 3,125 0,866 0,134

J

1
2
3
4

2,493
2,257
2,471
2,401

2,484
2,278
2,492
2,386

2,505
2,293
2,517
2,417

2,402
2,265
2,420
2,411

Mittel 2,406 2,410 2,433 2,391 3,015 0,798 0,202

r

1
2
3
4

2,302
2,898
2,539
3,013

2,363
2,879
2,537
3,012

2,349
2,880
2,508
3,012

2,357
2,840
2,528
2,991

Mittel 2,688 2,698 2,687 2,679 3,030 0,887 0,113

auf. Dieser Gelialt schwankt zwischen 0,9 und
1,8 %, wahrend der Gehalt an Phosphorsaure nur 
innerlialb geringer Grenzen (0,03 bis 0,36 %) liegt.

Zu Z a h le n t a f e l  8. Das Raumgewicht schwankt 
fiir sieben Schlackensorten im Mittel zwischen 2,706 
und 2,859. Eine Schlackcnsorte (J) hat ein sehr ge- 
ringes Raumgewicht, namlich im Mittel nur 2,406. 
Allerdings ist hier zu bemerken, daB die gefunde-

nen Mittelwerte fur das 
Eaumgewicht nicht kenn- 
zeichnend sind fiir die ver- 
schiedenen Schlacken, da 
die einzelnen Stticke g l e i -  
chcr  Schlacke im Rauni- 
gewicht sehr verschieden 
sind, wie aus den Einzel- 
werten jeder Schlacke fiir 
r hervorgeht. Dieses Er- 
gebnis ist nicht weiter ver- 
wunderlich, da das Gefiige 
der Schlacken einer und 
derselben H iitte je nach 
den Yerhaltnissen, unter 
denen die Schlacke gewon- 
nen, insbesondere abge- 
kuhlt ist, sehr wechseln 
muB. DieVerschiedenheitin 
der Porositat der Schlacke 
gleicher Herkunft ist auch 
schon iiuBerlich an der Ver- 
schiedenheit in Menge und  
GriiBe derPorenerkennbar.

In dem Raumgewichte 
der Schlacken ist, wie aus 
deir in Zahlentafel 8 ent- 
haltenen Zahlenwerten er- 
sichtlich ist, im Laufe der 
Zeit (drei Jahre) keine 
wesentliche Veranderung 
eingetreten. D ie etwa vor- 
handenen geringen Unter- 
schiede in den Gewichten 
der Proben bei verschiede- 
nem Al ter sind wohl teils 
auf Verschmutzungen oder 
Auswaschungen der im 
Freien gelagerten Probe- 
stiicke, teils auf die unver- 
meidlichen Miingel des Ver- 
suchsverfahrens zuriick- 
zufuhren. Dieses Ergeb- 
nis beweist, daB die Pro
ben keine physikalischen 
oder chemischen Verande- 

rungen erlitten haben. VerhaltnismiiBig gering sind 
die Unterschiede in dem spezifischen Gewicht der 
acht Schlackensorten. Dieses schwankt nur zwischen  
3,015 und 3,141.

Zum Vergleich seien nachstehend die Grenz- 
werte fiir r und s der Hochofenschlacken den ent- 
sprechenden Werten anderer Steinmaterialien gegen- 
ubergestellt:

Materiał
Hoohofen-

schbtclce
KnlŁstein Granit Porpbyr Basalt SandsUin Granwacke Ziegel

Raum gewioht 
Spez. Gewioht

2,40—2,90
3,00—3,14

2,50—2,72
2,67—2,73

2,58—3,00
2,62—3,02

2,38—2,69
2,59—2,72

2,85—3,05
2,95—3,06

1,95—2,67
2,61—2,72

2,64—2,71
2,69—2,77

1,60—2,10
2,60—2,75

1) Von den fiinf walnuBgroBen Stiicken dieser Probe fohite eins, daher die ziemlich groBe Abweiohung von  
der ersten Bestimmung.
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W asserlageru ng

Rhęinkięź.

c/er Proben

Zu Ź a h l e n t a f e l  9 D ie Ergebnisse der Raum- 
gewichtsbfstimmung bei verscliiedenem Alter werden 
durch den Befund der Priifung der im Freien ge- 
lugerten Schotterproben auf auBere Beschaffenheit 
und etwaigc Kornanderungen im wesentlichen be- 
statigt. Bei letztgenannten Untersuchungen wurde 
festgestellt, daB nur einzelne Stucke dreier Schlacken- 
sorten im Laufe der Zeit rissig geworden bzw. zer- 
fallen waren. Bei einer dieser Schlącken (A) waren

andert geblieben. Nach einem Jahr Lagerungwaren  
von einzelnen Basalt- und Dolomitschotterstiicken 
Teilchen abgesprengt. Es ist nicht ausgcschlossen, 
daB dies Proben waren, die beim Zeikleinern im 
Brecher Sprunge bzw. Risse erlitten hatten, die in- 
folge Frostwirkung zu den erwahnten Absprengungen 
fiihrten.

Die Grauwacke hatte keine auBerlich wahrnehm- 
baren Yeranderungen erlitten.

noch nach drei Jahren Zerfallerscheinungen aufge- 
treten, wiihrend bei den beiden anderen (Pz und F) 
nach zwei bzw. einem Jahr weitere Yeninderungen 
nicht eingetreten sind. D ie ubrigen funf Schlacken- 
sorten hatten uberhaupt keine iiuBerlich wahrnehm- 
baren Yeranderungen erlitten.

Die Bruchsteinproben waren in den ersten sechs 
Monaten, wahrend wclcher Zeit vornehmlich wannę 
Witteriing herrschte und die Proben daher keiner 
Frostwirkung ausgesetzt waren, iiuBerlich unver-

B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  c h e m i s c h e r  Zu-  
s a m m e n s e t z u n g  u n d  Zerfal l .

Von den gepriiften acht Schlaclcensorten kenn- 
zeiclinen sich nach ihrem Verhalten bei der Lage- 
rung im Freien nur die Sorten A, Pz und F  ais teil
weise zum Zerfall neigend. Von diesen drei Sorten 
war die Sorte Pz schon vorher ais „verdachtig“ be- 
zeichnet.

In der chemischen Zusammensetzung zeigen diese 
drei Schlącken keinerlei Uebereinstimmung, z. B. ist

SSTaae 6Monate 1Jahr 3Jahre
Abbildung 2. Darstellung der mittleren Druekfestigkeitswerto fiir Wasserlagerung naoh Źahlentafel 20.

• ------• Schlacke A. O —— O Schlacke Pz x -------------X Schlacke Bz> * ------* Schlacke B. ^ S c h l a c k e  G.

& ----- A Schlacke R. ■ -------■ Schlacke J. □ -------□ Schlacke F. • ----------------• Rhelnklesmischung.
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H. B u r c h a r t z  und O.  B a u e r :  Yersuche mit Hochofenschlacke.

Rostgrad
0

Abbildung 1. Darstellung der Rostgrade.

0 =  Alle Eisen rostfrei. 1 =  Ein Teil der Eisen rostfrei, der andere m it vereinzelten Roststeileo: 2*= Alle Eisen m it vereinzelten, melst
zahlreicheren und grofleren Hoststellen. 3 =  Alle Eisen mit Roststcllen, zum Teil Bliiłen, die insgesamt. noch nichł die Biilfłe der Eisen- 
fliiche bedecken. 4 =  Alle Eisen m it Rośtstellen, meist BlUten, die Insgesamt mebr ais die Halfte der Eisenfliicbe, aber noch nicht die

ganze Flachę bedecken.

Abbildung 6. Schlacke P z 1. Nicht ge&tzt. Abbildung 7. Schlacke P z 1.

X 200



X 100

Abbildung 8. Schlacke Pz 2.

X 100

Abbildung 9. Schlacke P z 3.

X 200

Abbildung 11. Schlacke Pz 3. Kleingeflige der 
Grundmasse zwischen den Nadeln und Saulen.

X 100

Abbildung 10. Schlacke Pz 3. 

Kleingeflige der Nadeln und SUulen.

X 350

Abbildung 12. Schlacke Bz 1. Nicht geatzt. Abbildung 13. Schlacke Bz 1. Nur schwach geatzt.
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M in u fe n
Abblldnng 1. AblcUhlungskurve von glUhendem Koka.

—-und darin licgt der Schwer- 
punkt dieses KoksIóschver- 
fahrcns. Denn wenn beim 
Erkaltcn des Kokses die ira 
Innem der Koksstiioke nooh 
vorhandene Warme ent- 
weicht, bewirkt sie, dalB die 
Niisse der AuBenteile binnen 
kurzem verdampft, so daB 
der Wassorgehalt des kalten 
Kokses naturgemilB selir ge- 
ring sein mul!. Sehon naeh 
15 bis 20 Minuton, minde- 
stens aber naeh oiner halben 
Stunde — und so lange liiBt 
man dio Losehwagen je we i lig 
zum Abkiihlen stelien —, ist 
der Koks aueli im Innern 
der pinzelnen Stiieke gelosclit, 
wio die Abkiililungskurve von 
gliihendem Koks in Abb. 1 
erkennen liiBt.

Die Untersuohungen wur- 
den im Kokereilaboratorium 
der Breslauer Teclinisehen 
Hochseliule in der Weise aus- 
gefiihrt, daB die cinzelnen 
Koksstiioke in einem elek- 
trisehen Muffelofen unter 
LuftabsehluB oine Tempera
tu r von etwa 950 0 erhielten, 
alsdann wurde das Tliermo- 
element sofort naeh der Her- 
ausnahme des Koksstiickes 
in ein etwa 70 mm tiefes 
Bohrloeh eingefiihrt. In we- 
nigen Sekuuden zeigte das 
Galvanometer die Hoehst- 
temperatur. Die auBere Ab- 
kiihlung dauertc 30 bis 40 
Sekundcn, die innCre dagegen 
ebensovieleMinuten. Die nii- 
hcren Angaben gehen aus 
Zahlentafel 1 horror. Je  po- 
roser der Koks is t, desto 
sohneller erkaltet er, und je 
groBer bzw. dioker das ein- 
zelne Koksstiick, desto lan- 
ger dauert die Abkiihlung.
Ein Stiick saohsisohen Kokses 
dorselben Herkunft, wie in 
der Zalilentafel angegeben, 
aber von gróBerem Gewioht (240 g) bei ungefiihr dersel- 
ben Liinge, brauohte z. B. sta tt 18 Minuten dereń 27 zur 
AbkuMung. Oskar Simmersbaoh.

Brandprohen an Eisenbetonbauten1).
Die Brandprohen wurden an zwei kleinen Versuchs- 

hausern durehgefiihrt, die unter Vem'ondung verschic- 
dener Baustoffe hergestellt worden waren. Dio Beobach- 
tungen betrafen nieht allein das Verhalten und die Wider- 
standsfahigkeit der Bauwerke gegen Feuer, sondern aueh 
die Warmeiibertragung im Beton sowie den EinfluB dor 
Erwiirmung auf die Zugfestigkeit und Dehnung des im 
Beton einięebetteten und des freiliegenden Eisens. SchlioB- 
lioh wurde noeh dio Druckfestigkeit des Betons, die Trag- 
fahigkeit der Decken und Treppen naeh dem Brande und 
das Verhalten der Hauser beim Abbruoli festgestellt.

1) Ausgefiihrt im Koniglichen Materialpriifungsamt 
zu Berlin-Lichterfelde-West in den Jahren 1914 und 1915. 
II. Bericht, erstattet von Prof. 11. G ary . (Veróffent- 
lichungen des Deutsehen Ausschusses fiir Eisenbeton. 
H. 33. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1916.)

Die durch viele Zahlentafeln und Abbildungen ver- 
anschauliohten Versuchsergobmsse legen von neuem 
Zeugnis ab von der hohen Feuerbestilndigkeit des Eisen- 
betons. Trotz der fiir Schadenfeuer recht hohen Tem- 
peraturen von 1000 bis 1150 0 und einer Versuchsdauer 
von etwa zwei Stunden "wurde an dem ungefiihr ein Ja h r  
alten Bauwerke aus Basaltbeton nur RiBbildung beim 
Brande beobachtet. Naeh dem Abloschen sohloB sich ein 
groBer Teil der llisse wieder. Bei dem Hausc aus Granit- 
beton (roter MeiBener Granit) sprangen allerdings naeh 
der RiBbildung unter heftigem Knall groBere Stucke- 
heraus, die 40 m weit fortgeschleudert wurden. Zweifel- 
los konnen derartigo Explosionserscheinungen das Ret- 
tungswerk stark beeintrachtigen und aueh die Feuerwehr- 
mannsehaften beschiidigen. Dio Ursache dieser eigeD- 
artigen Erseheinung konnte bisher nieht festgestellt 
werden; sio diirfte wohl im Zuschlagsstoffe selbst be- 
griindet sein.

Die aus natilrlichem Sandstein bestehenden Treppen 
wiesen beim Brande bald Risse und Spriinge auf, einzelne 
Stufen fielen bald herab. Beim Abloschen sprangen 
dann die Resto biindig mit der Wand ab. Die Kunststein- 
stufen wurden nur durch Abspringen von Ecken be-
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schiidigt. Dio Eisenbotontreppe litt durch das Feuer, 
abgesehen von einigen geringfiigigen Rissen und einer 
kleincn Beschiidigung, so gut wio gar nicht. Die Messung 
der Tragfahigkeit der Eisenbotontreppe wiihrend des 
Brandes und naeh ihm ergab, daB sie nicht nur diese Eigen- 
schaft, sondern im wesentliohen auch ihre Elastizitat 
bewahrt hatte. Auch dio Kunststeintreppe blieb trotz 
starkster Feucrbcanspruohung und der Beschadigungen 
tragfahig und begehbar. Die Stufen der schmiedeiserncn 
Treppo bogen sieli alle naoli unten durch und zeigton 
wellenartige Verbiegungen. Sie war nur noch schwer 
begohbar.

Basalt- und Granitbeton zeigten eine sehr geringe 
Warmeleitfahigkcit. Bei 1 cm Ueberdeokung der McB- 
stellen ergaben sich naeh cinstundigem Wiiten des 
Sohadenfeuers Tempcraturon zwischen 252 und 316 °, 
bei stiirkorer TJobordeckung (5 cm) botrug die Temperatur 
etwa die Iliilfto der vorher angegebenen, Diese geringo 
Erwiirmung des Betons iibt auoh auf die Dehnung und 
Zugfcstigkeit des eingelegtcn Eisons nur geringen E in
fluB aus, wie durch besondere Versuche festgestellt 
wurde.

Dio Prufung der Druckfestigkeit des Betons vor und 
naeh dem Brande ergab, daB das Feuer die Festigkeit 
des Basaltbetons nicht herabgesctzt hatte, wiihrend alle 
anderen yerwandten Betonmischungen EinbuBen erlitten. 
Diese Vorluste betrugen fiir diefettenMischungen rd. 23 %, 
fiir die mageren ctwa daś Doppelte. Der Beton aus Hoch- 
ofcnschlacko sohloB verhaltnismaBig schlechter ab ais 
der Basalt- und Granitbeton. Naeh Ansicht des Unter- 
zeichneton ist dies auf den zu hohen Wasserzusatz beim 
Anmachcn des Betons (20 %)' zuriickzufiihren. Bei den 
boiden anderen Betonartcn hatto man, obwohlsic in fetterer 
Misohung hergestellt waren, nur 13% W asser zugegeben.

Der Einsturz der Bauten, den man dadurch bowirken 
woli to, daB man den Beton am Boden auf drei Seitcn 
herausstemmto, die Mauern durch holzerne Stiitzen und 
Keile untorfing und diese dann anziindote, ging erst vor 
sich, ais man m it einem Flaschenzug naehhalf. Dabci 
blieben groBero Reste der Stampfbetonmauer ganz unbo- 
scliiidigt, einzelne groBere Teile von diinnen Seiten- und 
Giobolwanden bewabrten vóllig ihren Zusammenhang: 
ein schoner Beweis fiir das einsteinartige Wesen der Eisen- 
betonbauweise. Dr. A. Gutttnann.

Patentbericht.
Zuriicknahme und Versagung deutscher 

Patente.
KI. 10 a, Gr. 5, C 26 181. Venłil zur U?nschaltung 

des Abhitze- und des Luftslromes bei Regeneratoren fiir 
Koksófen und dhnliche Anlagen. Malcolm Grahamo 
Christie, Swingate Down, Dower, England. St. u. E.
1916, 30. Nov„ S. 1162.

; KI. 10 a, Gr. 22, K  58 821. Verfahren der Beheizung 
vtm Grofikammerófen zur Erzeugung von Gas und KoJcs 
unter Auseinanderziehung der Verbrennungszone iiber die 
Hóhe der Heizwand. Heinrich Koppers, Essen, Moltke- 
siraBo 29. St. u. E. 1916, 3. Febr., S. 94.

KI. 13 a, Gr. 20, A 27 450. Kastenfdrmige Fluflstahl- 
Feuerkiste fur Lókomotiykeęsel. Aktien-Gesellschaft Dil- 
linger Hiittonwerkc, Dillingen - Saar. St. u. E. 1916, 
16. Marz, S. 271.

KI. 13 d, Gr. 27, B 79 681. Vorrichtung zum Ab- 
scheiden von Beimengungcn aus Gasen und Dampfen. 
Otto Biihring & Wagner, G. ni. b. H., Mannheim. St. u. E.
1916, 29. Juni, S. 640.

KI. 18 a, G 32 307. Verfahren zur Abróstung und 
Sinterung von Eisen- und Mangan-Karbonaten und zur 
Sinterung slaubfórmiger eisenhalliger Proiukle ohne Zusalz 
von Brennsloff. Dr. Constantin Guillemain, Berlin, 
Barbarossastr. 1. St. u. E. 1911, 28. Dez., S. 2143.

Id . 18 a, IC 59 555. Verfahren zum Agglomerieren 
von Erzen im  Drehofen mitłels einer gegen das Erz gerich- 
lelen Flamme unłer Vermeidung von Ansatzbildung in. der 
Sinlerzone nebst Drehofen. Fried. Krupp, Akt.-Ges., 
Grusonwcrk, Magdeburg-Buckau. St. u. E. 1915, 28. Okt„ 
S. 110S.

KI. 18 b, Gr. 20, S 42 364'. Chrom- bzw. Chrom- 
Nickel-Słahl mit 1 bis 4 % Chrom und weniger ais 3,5 % 
Nickel. Sociótó Anonyme de Aciśries et Forges do Fir- 
miny, Loire, Frankr. St. u. E. 1916, 31. Aug., S. 851.

KI. 18 b, B 67 379. Verfahren, das zum Vcrgief3en 
bestimmle flussige Eisen zu kohlen; Zus. z. Ąnm. B  65 385. 
Rombacher Huttenwerko und Jegor Israel Bronn, Rom
bach i. Lothr. St. u. E. 1912, 19. Dez., S. 2147.

KI. 26 e, Gr. 4, B 80 879. Koksausslofivorrichlung f  ur 
zweiteilige Lademulden. Berlin-Anhaltisohe Maschinenbau- 
Akt.-Ges., Berlin. St. u. E. 1916, 4. Mai, S. 445.

KI. 31 a, Gr. 3, C 23 577. Kippbarer Tiegelofen. 
Victor Coppće, Paris. St. u. E. 1916, 23. N o t ., S. 1144.

KI. 31 b, Gr. 10, G40 994. Ruttelformmaschine. Emil 
Geiger, Zurich, Schweiz. St. u. E. 1916, 13. Juli, S. 687.

KI. 48 b, Gr. 6, M 59 786. Verfa,hren zur Erzeugung 
von Legierungen an der Obcrflachę von Metallen durch Er- 
hiizen der letztsren naeh Au.fbringv.ng eines Metalliiberzuges.

Maschincnbauanstalt Humboldt, Coln-Kalk. St. u. E.
1916, 2. N o t ., S. 1071.

KI. 80 b, Gr. 9, F  40 925. Verfahren zum Abdichten 
der Fugen, Risse, Undichtigkcilen u. dgl. von heiften Re- 
torten, Heizlcammern, Oefen usw. mittels einer feuerfesten 
Masse. Adolf A. Fleischmanu, Hamburg, Barkhof, H. 2. 
St. u. E. 1916, 14. Dez., S. 1213.

KI. 81 o, Gr. 25, F  40 465. Vorrichtung zum Yrrladen 
von Koks. K arl Frohnhiiuser, Dortmund, Stiftstr. 15. 
St. u. E. 1916, 2. Nov., S. 1071.

KI. 81 e, Gr. 25, F  40 316. Vorrichtung zum Fordem 
und Ablóschen des gluhenden Kokses aus Horizonlal- 
retortenófen. Karl Frohnhiiuser, Dortmund, Stiftstr. 15. 
St. u. E. 1916, 20. Juli, S. 712.

Loschungen deutscher Patente.
KI. 1 b, Nr. 247 9S5. Vcrfahrcn zur magnetischen 

Aufbereitung. Fried. Krupp Akt.-Ges., Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckau. St. u. E. 1912, 24. Okt., S. 1800.

KI. 7 a, Nr. 215 931. Vorrichtung zum Anheben der 
Unterlage von Walzwerkcn. Rheinische Walzmaschinen- 
fabrik, G. m. b. H., Coln-Ehrenfold. St. u. E. 1910, 
20. April, S. 674.

KI. 7 a, Nr. 247 543. Walzwerk zum Auswalzen, 
Formgeben oder Kalibrieren von 'hahlen oder i-ollen Kórpern 
mit in  hin und her schwingenden Treibkórpern radial ver- 
schiebbar gelagerten Arbeitswalzen. Mannesmannróhren- 
Werkc, Dusseldorf. St. u. E. 1912, 24. Okt., S. 1799.

KI. 10 a, Nr. 231968. Kammerofen m it Beheizung 
durch zwischen den Kainmem grtippcnweise angeordnete 
Langskanalc. Ofcnbau-Gesellsehaft m. b H., Miinehen.
St. u. E. 1911, 3. Aug., S. 1265.

KI. 10 a, Nr. 255 154. Fahrbdre Kokslóschmrrichtung 
mit einem Vorratsraum fur das IYasser. Heinrioli Koppers, 
Essen-Ruhr. St. u. E. 1913, 1. Mai, S. 754.

KI. 10 a, Nr. 285 353. Selbstfahrender Wagen zum 
Fullen von Koksófen. Ernst Hunger, Coln-Kalk. St. u. E.
1916, 6. Jan., S. 20.

KI. 10 a, Nr. 267 698. Kammerofen mit wechselnder 
Heizflammenrichtung und mit abwechselnd nebeneinander- 
liegenden, zur Vorwannung des Heizgases und der Yer- 
brennungsluft dienenden Regcnetaloren. Arthur Gohmann, 
Stettin. St. u. E. 1914, 23. April, S. 729.

KI. 18 a, Nr. 266 193. Vorrichtung zur Beseitigung 
von Ringansatzen bei Drehrohrófen. Nikolai Ahlmann, 
Kopenhagen. St. u. E. 1914, 5. Starz, S. 421.

KI. 18 a, Nr. 274 966. Róstofen fur Eisenstein. W il
helm Weber, Siegen, und Heinr. Stahler, Fabrik fiir
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Dampfkessel und Eisenkonstruktionen, Weidenau a. d. 
Siee. St. u. E. 1915, 21. Jan., S. 85.

KI. 18 c, Nr. 222 632. Gluhofen m it feststehender, all- 
seitig ron den Hcizgasen umspulter M uf/d. Franz Hof, 
Frankfurt a. M. St. u. E. 1910, 10. Nov., S. 1968.

KI. 24 f, Nr. 259 656. Yerfahren zum Entschlacken 
fo n  Feuerungcn mit Unterzug. Prinz Karl zu Lowcnstein, 
Neekargemund. St. u. E. 1913, 21. Aug., S. 1415.

KI. 24 f, Nr. 278 026. Wandcrrost, dessen Roststabc 
einseitig auf auf Rollen in scitlichcn Fiihrungen laufenden 
Trdgcrn befestigt sind. Johann Płaczek, Czechowitz, 
Bohnicn. St. u. E. 1915, 8. Juli, S. 715.

KI. 24 f, Nr. 281 896. Wanderrost mil auf Trdgerpaaren 
ruheriden Roststdben. Petry-Dereux, G. ni. b. H., Dureń, 
Rhld. St. u. E. 1915, 18. Nov„ S. 1187.

KI. 31 a, Nr. 245 237. Tiegelschmclzofen fur Melalle 
u. dgl. m it Gascrzeuger, die Abgase ausnutzendem Warme- 
speiclier und Auffangkammtr unter dcm Tiegel. Louis 
Rousseau, Argenteuil, Frankr. St. u. E. 1912, 12. Scpt., 
S. 1544.

KI. 31 a, Nr. 269 384. Windrorwdrmer fiir Kupol- 
ófen, bei denen die durch den Vcntilator rerdrdngte Luft 
durch untereinander rerbundene und unterhalb der Be- 
ecMckungiójfnung liegende Radiatorkrdnze tritl. Paul Emile 
Augustine Gćricys, Paris. St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1096.

KI. 31 a, Nr. 277 291. Sclimelzofen mit winkelfórmigen, 
zu einem gemeinsamen Sammclherd fuhrenden Schmelz- 
schdchten und gemeinsamem Beschickungsschacht. Wilhelm 
BuelJ, IIannover. St. u. E. 1915, 25. Marz, S. 318.

KI. 31 a, Nr. 284 770. Kupnlofen mit Abgase-Aiif- 
fassung. Adolf Sauer, Nievcrn bei Bad Ems. St. u. E.
1916, 4. Mai, S. 4-4(5.

KI. 31 b. Nr. 227 795. Wendeplatlenfonnmaschine 
mit Absenkvorrichtung. Conrad Rochling, Ilagen i. W. 
St. u. E. 1911, 27. April, S. 683.

KI. 31 b, Nr. 242 152. Schioingende Modellplatten- 
Untirlagsplatte fiirFormmaschine. Kgl. Wiirttembergischer 
Fiskus, yertreten durch den Kgl. Wiirttembergischcn 
Beiyrat in Stuttgart. St. u. E. 1912, 27. Juni, S. 1072.

KI. 31 b, Nr. 277 271. Wendeplatlenfonnmaschine
mit drchbar gelagertem Formkastenabsilztisch. Wilhelius- 
hiitto, Actien-Gesellschaft fiir Maschinenbau und Eisen- 
gieBerei, Eulau-Wilhelmshiitte bei Sprottau. St. u. E.
1915, 25. Marz, S. 319.

KI. 31 c, Nr. 227 201. Mit Prepiuft betriebener
Stampfer, dessm Schaft durch Prepiuft in  der Lange rer- 
dnderbar ist. Fritz Berenbrock, Miilheim a. d. Ruhr. 
St. u. E. 1911, 30. Marz, S. 514. Mit Zusatzpat. 246 219. 
St. u. E. 1912, 12. Scpt., S. 1545.

KI. 31 c, Nr. 273 829. Verfahren u n d  Vorrichtung
zum Verdichten ron Blócken. Gcorgc Hillard Benjamin,
New York. St. u. E. 1914, 17. Dez„ S. 1858.

KI. 31 o, Nr. 283113. GiefSmaschine mit in senkrechter 
Slellung und wagercchtcr Lage genau parallel zu schliefSen- 
den und zu óffnendcn Dauerformen. Kgl. Wiirttembergi- 
scherFiskus, vertreten durch den Kgl. Wiirttembergischen 
Bergrat in Stuttgart. ' St. u. E. 1916, 27. Jan., S. 94.

KI. 40 a, Nr. 232 287. Verfahren zum Verhutten ron 
Erzen, dereń Metalle bei 800 0 G nicht fliichtig sind. Buena- 
ventura Junąuera, Oviedo, Spanien. St. u. E. 1911,
10. Aug., S. 1305.

KI. 40 a, Nr. 242 326. O/en zum Vcrhutlen puUcriger 
Erze verschiedencr Art mit in zwei verschiedenen Ebcnen 
liegenden, mit Kohhnstaubjeuerung geheizten und durch 
eine feststehende Zwischenkammer miteinander verbundenen 
Drehroliren. Buenaventura Junąuera, Oviedo, Spanien. 
St. u. E. 1912, 20. Juni, S. 1041.

Deutsche Patentanmeldungen1).
2. Juli 1917.

KI. 12 k, Gr. 1, S t 20 703. Verfahrcn zur Yerarbcitung 
von Gaswasser auf verdichtetes Ammoniakwassor. Fa. Carl 
Still, Recklinghauscn i. Westf.

L) Dic Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

KI. 75 c, Gr. 5, U 5788. Verfahren und Vorrichtung 
zum Zerstiiubcn und Aufschleudcm von gcschmolzenen 
Metallen. Florencio Comamala Ucar, Madrid.

KI. 75 o, Gr. 5, W 49 365. Yerfahren zur Herstellung 
Ton Spritzmetalliiberziigen aus Eisen oder einem anderen 
niagnetischen Metali. Albert Wolf, Hamburg, Overbeck- 
straBe 2.

5. Ju li 1917.
KI. 12 e, Gr. 3. B 80 331. Verfahren zum Entfernen 

von Gasen aus Gasgemisehcn. Dr. Paul Beck, Coln- 
Elirenfeld, Rontgonstr. 9.

KI. 12 i, Gr. 26, Nr. 16 119. Yerfahren zur Herstellung 
von Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen. Norsk Hydro- 
Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, ICristiania.

KI. 12 r, Gr. 1, W 48 858. Verfahren und Vorrichtung 
zum Destilliercn von Tcer, Rohpetrolcum, Harz und iihn- 
lichen Stoffen. Dr. T. Weickel, Weinsheimer Zollhaus 
b. AYonns a. Rh.

KI. 13 e, Gr. 5, S 44 711. RuBausblasevorriohtung 
fiir Dampfkessel. Fa. F. A. Sening, Hamburg.

KI. 18 a, L 44 622. Verfahren zur unmittelbaren 
Erzeiigung von raffiniertem Eisen bzw. raffiniertem Stahl. 
J. J. Loko und W. A. Loke, Haag, Holland.

KI. 18 e, Gr. 10, H  71944. StoBofen mit SchweiB- 
herd und StoBlierd. Karl Hilgert, . Niederdollcndorf 
a. Rhein.

KI. 241, Gr. 3, S t 19 559. Zerkleinerungs- und Bc- 
schickungsvorrichtung fiir Brennstoffe. Bernhard Stacke, 
Essen-Ruhr, Miilheimerstr. 58.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
2. Juli' 1917.

KI. 4 c, Nr. 664 632. Sicherheitsrorrichtung fiir Gas- 
behalter und Gaslcitungen. Berlin-Anhaltisclie Maschinen- 
bau-Act.-Ges., Berlin.

KI. 24 b, Nr. 664 667. Zentrifugalzerstśiuber fiir 
flussige Brennstoffe. Westf. Gasgliihlicht-Fabrik F. W. 
& Dr. C. Killing, Hagen i. W.-Delstern.

KI. 24 e, Nr. 664 673. Drehrost fiir Gaserzeuger. Eisen- 
hiittenwerk Kcula bei Muskau, Akt.-Ges., Kcula O.L.

KI. 24 c, Nr. 664 676. Dampfcrzeuger fiir Gasgene- 
ratoren. Poetter G. m. b. H., Diisscldorf.

KI. 26 d, Nr. 664 497. Wascher zum Ausscheidcn 
der Teernebel aus don Gasen der Brennstofftrockcn- 
destillation. Dr. Peter yon der Forst, Lintfort, Kr. Mors.

Deutsche Reichspatente.
KI. 12 e, Nr. 295 388, vom 11. September 1914. 

D o rtm u n d e r  B riic k c n b a u  C. II. J u c h o  in  D o r t 
m und. Yerfahren zum Reinigen von Hochofengasen auf 
trockencm IVegc.

In  die Abgasleitung des Hochofens sind Metall- 
filter eingeschaltet, dereń Fiillung aus feinen, langen 
Metalldrehspanen (Stahlspiinen) bestcht. Da diese Filter 
durch die hohe Temperatur der Gichtgase nicht ange- 
griffen werden, konnen sie in nachster Nśiho des Ofens 
angelegt werden. Der so gewonnenc Gichtstaub eignet 
sich ohne weiteres zur Brikettierung.

KI. 31 c, Nr. 295 398, vom 29. Marz 1916. F irm a  
D ió sg y o ri M. K ir. V as-ćs A ez e lg y a r  in D ió sg y o r- 
V a sg y a r, U n g arn . Yerfahren zur Herstellung von Stahl- 
werkzeugen zur Bearbeitung ron Eisen und anderen harten 
Stoffen durch Giefien in Metallformen.

Die Formen, in denen der GuBstakl zu Stahlwerk- 
zeugen vergossen wird, bestehen aus Eisen oder Stahl 
oder anderem gut warmeleitendem Metali, dereń Innen- 
flachen metalliseh blank sind. Es soli hierdurch eino 
kraftigc Abschrcckung der GuBstiieke bewirkt -werden, 
die durch beliebige kunstliche Kiihlung der Formen noeh 
gesteigert werden kann.

KI. 18 a, Nr. 295 831, yom 29. Oktober 1913. W iirm e- 
V e rw e r tu n g s -G e s e lls c h a f t ni. b. H. in  S iem ens- 
s t a d t  b. B erlin . Yerfahren zur Erhóhung der Leistungs- 
fdhigke.it ron ]Vinderhitzcrn fur Hochofenanlagen u. dgl.,
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Eine gleichmiiGige Abnutzung der Arbeits- 
flaehe von zylindrischen Wal zen soli daduroh 
bewirkt werden, daB die Wal zen harte Arbeits-

a, aber weiche oder halbhaite Kopfe b 
erhalten.

KI. 7 a, Nr. 295 682, vom 21. Dezember 1913. O sk ar 
D e llw itz  in  B c rlin -T eg e l. WerkMuckzubringer fiir 
Pilgerschrittwalzwerke.

Zweeks stoBfreien Zusammentreffens der Arbeits- 
walzen und des Werkstiickes ist der die Dornstange 
tragende Kolben b in dem Zylinder a ais Differential- 
kolben ausgebildet, der auf seinem Hals Sohlitze o be-

daB ihre Sclilagmitte dauernd unveriindert bleibt, ais 
aueh dureh die vier Walzen b. Letztere vermogcn ent- 
spreehend dem dureh die Sclilagarbeit wachsenden Durch- 
niesser des Werkstiickes mit einem passend bemessenen

bei welchen Ileizgas und Verbrennungsluf l vermitteh Fórder- 
elemente eingcjiihrt werden und eine Warmeauśtausch uor- 
richtung hintergesclialtet ist.

Der hinter den Winderhitzer gesehalteten Wurme- 
austauschvorrichtung wird ein so hoher Heizgasdurch- 
fluBwiderstand gegeben, daB im gesamten Winderhitzer, 
dem Gas und Luft vcrmittels Forderelemente unter Druck 
zugefiihrt werden, Ueberdruck herrseht. Es sollen hier- 
durch nicht nur die Vorteile einer unter Ueberdruck statt- 
findenden Yerbrennung kostenlos erreicht, sondern die 
bisher bei Unterdruck im Winderhitzer entstehenden 
Nachteile vermieden werden.

KI. 7 a, Nr. 294 841, vom 26. Juli 1914, Zusatz zu 
Nr. 293 689; vgl. St. u. E. 1917, S. 341. A n a s ta s iu s  
M ause l in  M a s h ii t te -H a id h o f ,  B a y e rn , u n d  P a u l 
N iodergesaB  in  B e u th e n , O.-S. Mechanische Um- 
jiihrung fiir Feinblechrcalzwerke.

Nach dem H auptpatent sind dio inneren und die 
auBercn Fuhrungsrollen a bzw. b in besonderen Schlitten

sitzt, dureh die fiir gewohnlich das Druckmittel (Dnick- 
luft) zu beiden Seiten des Kolbens gelangen kann. Nach 
Zuriicklegung einer bestimmten Wegstrecke t r e t e n  die 
Schlitze o in die Biichse d ein und werden abgesclilossen, 
so daB die vor dem Kolben befindliche Luft eingesehlossen 
ist und, indem sie weiter komprimiert wird, eine d e r a r t i g e  
Verzogerung auf die weiter vorgeworfenen Jlassen a u s u b t ,  
daB diese allmahlieh in ihrer Bewegung nach linka zur 
Ruhc kommen. Naeh Freigabe von den Arboitswalzen 
bewirkt die eingcschlossene hochgespannte Luft eine riick- 
liiufige Bewegung des Kólbens a und des auf seinem Dorn 
sitzenden Werkstiickes.

KI. 12 e, Nr. 296 837 vom 2. Scptember 1913. C u rt 
G rosse in  M etz. Verfahren zum Reinigen von Gaśen und 
Dampfen auf Irockenem Wcge.

Ein Teil des bereits filtrierten und tief abgekiihlten 
Gases wird mit dem zu filtrierenden Rohgas gemischt, 
nachdem es zuvor bis auf dessen Temperatur wieder er- 
warmt worden ist. Aueh kann dieser Teil des Gases, 

nachdem es wieder erwarmt worden ist, zu- 
niichst zur Reinigung der Filter im Gegen- 
strom benutzt werden.

KI. 7 a, Nr. 296 739, vom 21. April 1916. 
H e in r ic h  B e rn d  in  R a s s e ls te in  b. N eu- 
w ied. Anordnung an zylitidrischen Walzen 
zur Yenmidung des Ilohlwerdens derselben.

gelagert, die in ortsfesten Fiihrungen verschiebbar sind. 
Naeh dem Zusatz sind beide Rollen in einem gemeinsamen 
Schlitten c gelagert, dessen Entfernung von den Walzen 
cinstellbar ist. Hierbei bleibt der Druck, m it dem dio 
auBeren Fiihrungsrollen gegen die inneren Fuhrungsrollen 
wirken, beim Verstellen des Schlittens o nnverandert. 
Die auBeren Fuhrungsrollen b sind in am Hauptsehlitten e 
verschiebbarcn Hilfssohlitten d gelagert. Letztere sind 
dureh am Hauptsehlitten angebrachte Schraubenspindeln o 
einstellbar, so daB die gegonseitige Entfernung der Rollen 
a  und b oder der Druck, mit dem die iiuBeron Fuhrungs
rollen gegen das herumzufuhrende Walzgut wirken, gc- 
regelt werden kann.

KI. 49 f, Nr. 295 561, vom 4. Oktober 
1913. Le F o rg eag e  M ecan iąu e  S o e ić te  
A nonym e in  B riisse l. VorricJUung zum 
Schmieden scheibenjórmigtr WcrkstUche mit 

Schmiedewerkzeugen, die mit Walzen zur Formung de i  
Umjangcs der Stiieke verbunden sind.

Die Bearbeitung des Werkstiickes w erfolgt sowohl 
dureh die Hammer a, die so miteinander gekuppelt sind,
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Widerstand selbsttatig zuriickzuweichen, konnen abfcr 
aucli rechtwinklig dazu yerschoben werden, beispiels- 
weise um m it denselben Walzen sowohl glatte ais auch 
gczahnte Scheibenrader herzustellen. Die Walzen b 
lagern in Sehlitten c, die mit steilgiingigen Schraubcn- 
spindeln d yerburiden sind. Łctztore sind durch Welle e

miteinander gekuppelt. Dio Sehlitten o wiederum be- 
wegen sich in Schlitzen oder Schienen f einer Grund- 
platto g, dic durch den Motor h der Getriebo i und der 
Spindeln k parallcl zur Bewegung der Hammer a bewegt 
werden kann, infolgedessen das Werkstiick mit andern 
Teilen der Walzen b in Beriihrung kommt.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-Marktbericht

I. RHEINLAND-WESTFALEN. — Wio das erste 
Vierteljahr brachte auch das zweite eine auBerordent- 
lich starkę Beschaftigung in allen Zweigen der Montan- 
industiie, und erfreulicherweise lieBen namentlich gegen 
Ende des Viertoljahres dio fruheren starken Yerkehrs- 
Btockungen immer mehr nach, so daB die Leistung yieler 
Werke erhoht und den Heercsanforderungen besser ent- 
sprochcn werden konnte. Die Anforderungen an die Er- 
zeugung waren aber derarlig groB, daB ihnen in ganzem 
Umfange gerccht zu werden nicht moghch war.

Auf dem K ohlenm arkte wirkte sowohl die Besse- 
rung der Yerkehrsyerhaltnisse ais auch die Rucksendung 
einer groBeren Anzahl von Arbeitern durch die Heeres- 
yerwaltung giinstig auf die Forderung ein, und es konnte 
beim Kohlen-Syndikat fiir Mai d. J. ein arbeitstaglicher 
Versand erzielt werden, dor den jedes fruheren Kricgs- 
monats ubertraf. Trotzdcm war es auch nicht annahernd 
inoglich, nur den dringendsten Bedarf yollig zu deckcn. • 
Der in weiteren Kreisen yerbreiteten Meihung, daB von 
den Zechen kiinstlich mit der Forderung zuriickgehalten 
werde, muB auf das cntschicdenstc entgegengetreten 
werden. Es geschieht im Bergbau wie auch in der Eisen
industrie alles, was nur irgend moglich ist, um die Erzeu- 
gung zu steigern und den Bedarf zu deeken. Diesem Be- 
streben aber sind durch die Kriegsyerhaltnisse natur- 
gcmaB Grenzen gesteckt, was man bei einer gerechten 
Beurteilung der Dinge nicht \-ergcssen sollte. Die Ne be ll
erze u gn isse  des Bergbaues wurden yoll abgesetzt. 
Dabei konnte der grofle Bedarf der Łandwirtschaft an 
schwefelsaurem Ammoniak nur zu einom geringen Teile 
befriedigt werden.

Die Preise fiir ausliindische E rze  sowie fiir Schlacken 
waren in stetigem Steigen begriffen. Auf die Preise der 
schwedischen Erze wirkten die Verhiiltnissc unserer 
Wahrung und die Steigerung der Schiffsfrachten erheblich 
ein. Endo Mai d. J. wurdo die Schiffahrt von Lulea 
(Schweden) eroffnet. Dio Verhiiltnisse auf dem inliindi- 
schen Erzmarkte blieben im wesentlichen dieselben wie 
im ersten Berichtsyierteljahre.

Die Roheisenerzeugung und -ablieferung stieg von 
Monat zu Monat; dabei wurde aber die Nachfrage in allen 
Roheisensorten nicht weniger dringend. Fiir das Ausland 
blieb die Roheisenlieferung innerhalb der fiir die einzelnen 
Lilnder festgesetzten Mengen. Die Yerkiiufc in Roheisen, 
Ferromangan und Ferrosilizium erfolgton entsprechend 
der monatlichen Zuteilung seitens der Behorden an die 
Verbraucher immer fiir einen Monat.

Die Beschaftigung aller Stabeisen-W alzw erke war 
wahrend des ganzen zwoiten Vierteljahres sehr gut, blieb 
aber in der Leistung noch immer hinter der Nachfrage 
in FluBeisen sowohl ais auch in SchweiBeisen zuriick. 
Starko Nachfrage entstand aus dem neutralen Auslande, 
dessen Bedarf jedoch nicht genugend gedeckt werden 
konnte. Die Preise zogen auf der ganzen Linie an, wie 
es durch erhóhte Selbstkosten bedingt wurde.

AuBerordentlich stark war der Heeresbedarf an 
Drahterzeugnissen, und dementsprcchend war die Be
schaftigung bei anziehenden Preisen sehr gut.

Dio Bestcllungen auf G robb leoho  hiiuften sich 
infolge der yerminderten Erzeugung so, daB es schwierig 
war, neue Auftrage unterzubringen. Die Ausfuhr wurde 
nur in sehr miiBigem Umfange betrieben. Dic Erzeugung 
litt unter Mangel an Rohstoffen.

Die Anforderungen an dio Feinblechw erke nahmen 
einen Umfang an, wie er nicht zu erwarten gewesen wrar. 
Obwohl die Friedenserzeugung iiberschritten wurde, blieb

(April, Mai, Juni 1917).
ein Teil des Bedarfes ungedcckt. Besonders groB war der 
Abruf an Qualitatsblcchen, die bestimmt waren, Gegen- 
stando zu ersetzen, die fruher aus Kupfer, Messing und 
Nickel hergestellt wurden. Die Ausfuhr von Blechen unter
5 mm ist ganzlich untersagt.

Der S ta h lw c rk s -V e rb a n d  sendet uns nachfol- 
genden Bericht:

„Die Gcscliaftstatigkeifc des Stahlwerks-Ycrbandes war 
auch im zwoiten Viertel des Jahres aussohlieBlioh auf dio 
Befriedigung des unmittelbaren und mittelbaren Heeres- 
bedarfos gerichtot. Fiir piiyate Zwecke konnte nur in drin
gendsten Fiillen Ware zur Yerfiigung gcstellt werden; ebenso 
war es sehr schwierig, den Anforderungen des neutralen 
Auslandes in dem yoreinbarten Umfange nachzukommen.

In H a lb zeu g  war die Nachfrage besonders dringend.
Die Erzeugung der Werke an schwerem O ber- 

b a u b e d a rf  diente aussohlieBlioh den Bcdiirfnissen der 
Staatsbahnon und der Heeresyerwaltung. Sehr stark 
waren auch die Anforderungen von Feldbahnschienen 
seitens des Heeres und der Zechen.

In F o rm  e is e n  war der Bedarf fiir unrnittelbare 
Hecreszwecke nach wie vor sehr umfangreich. Dio Eisen- 
bahnwagen- und Briickenbauanstalten stelltcn ebenfalls 
starkę Anforderungen, wahrend ein Verbrauch yon Form- 
eisen fiir Bauzweoke kaum in Frage kam.“

Samtliche Betricbe der E iseng ieB ore ien  und 
M asc liin en fab rik en  waren im Berichtsyierteljahre in 
unmittelbarem und mittelbarem Heeresbedarfe yoll be- 
śetzt. Dio Belegschaftszahlen wurden in den meisten Be
trieben weiter erhoht, und os wurde in Tag- und Nacht- 
schicht gearbeitet. Dr. Ii'. Beumer.

II. OBERSCHLESIEN. (Der Bsricht wird im 
nachsten Hefts erscheinen )

Zur Lage der EisengieBereien. — Nach dem „Reiclis- 
Arbeitsblatt"1) waren die EisengieBereien W e std e u tsc h - 
la n d s  im Mai 1917 ebenso gut beschaftigt wie in den vor- 
hergehenden Jlonaton und im Vorjahre; es muBte mitUeber- 
stunden gearbeitet werden. Auch in N ord  w e s td e u tsc h -  
la n d  bowegto sieh der gute bis sehr gute Geschaftsgang 
in den gleichen Bahnen wie im Vorjahre, teils wurde sogar 
eine weitero Steigerung erzielt. Ebenso hatten die GieBe- 
reien M itte ld e u tsc h la n d s  nach wio vor gut zu tun; 
yielfach stellte sich die Beschaftigung im Berichtsmonate 
noch giinstiger ais im Mai 1916. Nach Schilderungen aus 
S achsen  waren dort die Verhaltnisse ebenso zufrieden- 
stellend oder gut wie im Vormonatc; auoh im Vergleiche 
zum Vorjahro war die Beschaftigung anniihernd diesclbe, 
teilweise aber tra t auch hier eine Besserung hervor. Ver- 
schiedentlieh wurden Lohnerhohungen festgestcllt. Des- 
gleichen kam fiir S ch les ien  gegeniiber dem Vorjahro 
teils eine ebenso gute Lage, teils eine weitero Steigerung 
in Bctracht, wahrend gegeniiber dem Monat April 1917 
der Geschaftsgang ais gleich gut zu gelten hatto; auch wird 
yon geleisteten Ueberstunden berichtot, Die EisengieBe
reien S iid w e s td e u tsc h la n d s  bekunden, daB sich die 
Beschaftigung ebenso gut wio im Vormonato und zum 
Teil besser ais im Mai 1916 gestaltete; auch hier traten 
teilweise Lohnerhohungen ein.

Japanlsehe Eisenindustrie in China2). — Unter Lei- 
tung des von der japanisclien Regierung betriebenen Stahl- 
werkes in Yawata, Kyushu, soli ein E is e n h iit te n w e rk  
in  der Y a n g tse n ie d o ru n g , unweit der Eisenerzgrube

*) 1917, 22. Juni, S. 448.
2) Nach „ Japanese-American Commercial Weekly“ 

(New York) 1917, 5. Mai.
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von Tayeh1), errichtet werden. Von hier boziehen die staat- 
lichjn Werke gemiiB der vor mehreren Jahren zwischen 
den japanischen und chinesisehen Behorden getroffencn 
Vereinbarung gewisse Mengen Eisenerz. Die japanischen 
Behorden haben bercits ein Gebiet, das 750 000 Tschubo 
(nahezu 248 ha) umfaBt, .in  der Gegend der Tayehgrubo 
angekauft. Die Bauarbeitcn fiir das neue Hiittenwerk 
sind unter Aufsieht von Dr. Oshima und anderen Saeh- 
vorstiindigen aus Japan in Angriff genoraraen. In  An- 
betrachfc der alle zehn Jahro eintretenden Ucberschwom - 
mungen am Yangtse werden MaBnahmen getroffon, das 
Grundstiick iiber 8 FuB hoher zu legen. Zwei Hoehofen, 
die jeder tiiglich 400 t Roheisen. erzougen konnen, sollen 
aufgestelit werden. Der Neubau diirfte Ende 1919 fertig 
sein und wird, wio es lieiBt, jahrlich 2S0 000 t  Roheisen 
liefern konnen. — Die jahrliehe Fordcrung an Eisenerz aus 
dor Tayehgrubo beliiuft sich auf 600 000 t ; yon diesen 
werden 320 000 fc an das staatliehe Stalilwerk in ICyushu 
und der Rest an die Stahlwerke der Han-yeh-ping-Gruppe 
bei Hankau geliefert. In  drei Jahren diirfte die Fórderung 
der Taychgruben auf 1 500 000 t gestiegen sein, von dencn 
nahezu dio Halfto auf Grund der geltenden Abmachungen 
an Japan zu liefern ist.

Hartung-Aktiengesellschaft, Berliner Eisengielierei und 
GuBstahlfabrik, Berlin. — Die Gescllsehaft hatte in dem 
am 31. Marz 1917 abgelaufcncn Gcschaftsjahro an all- 
gemeinen Unkosten, Steuern und Zinscn insgesamt 
726 553,15 .11 aufzuwcnden, fiir Arbeitcrwohlfahrtszwecke 
waren 45 699,98 .11 erforderlieh und abgeschrieben wurden 
363 538,99 M; da aufierdem sich ein Fabrikationsyerlust 
von 85 355,61 Jl ergab, so zeigt dio Ertragsrechnung 
einen Gesamtyerlust von 1 221 147,33 Jl, der sich aller- 
dings dureh den Gcwinnvortrag von 5385,26 Jt aus dem 
Yorjahre und dureh 3000 Jt aus der Riicklage auf 
1 212 702,47 Jt yermindert. Wio dor Bericht des Vor- 
standes wciter mitteilt, war die Gesellscliaft im ersten 
Halbjalire schr schlecht, fiir Heereszweeke nur ganz 
wenig beschiiftigt. Die dureh die K a p ita le rh o h u n g  im 
November 1916 zugeflossenen 590 000 Jl reichtcn bei 
weitem nicht aus, um die dureh die Umstellung dor Fabrik 
fiir Kriegsbedarf erforderliehen Aufwendungcn zu deckcn. 
Die Schuldcnlast der Gesellscliaft konnto nur zum ge- 
ringen Teile abgetragen werden, und erhebliche neuo Leih- 
gelder waren notwendig. Die Verhiiltnisse der Gesell- 
schaft. waren derartig sehlecht, daB cs erforderlieh wurde, 
eine Z u zah lu  ng von 75% zu beantragen, die in der auBer- 
ordcntlichen Generalversammlung vom 8. Februar 1917 
auch besehlossen, aber infolge einer Anfechtungsklage 
noch nicht durchgefiihrt wurde, so daB der Gesellscliaft 
fiir Leiligelder nicht unerhebliche Zinsenlasten entstanden. 
Die geplanten Neubauten sowio die erforderliehen Be- 
triebseinrichtungen, um die Hecresauftrage ausfuhren zu 
konnen, wurden zum groBten Teil in Betrieb genommen, 
zum Teil sind sie der Vollendung nahe.

Siegen-Lothringer Werke vorm. H. Folzer Sóhne, 
Actiengesellschaft in Siegeri. — Naeh dem Berichte des 
Vorstandes iiber das Geschiiftsjahr 1916/17 war es, ob- 
wohl die Beschaffung der Rohstoffe und sonstigen Werks- 
gegenstiinde, sowie dio Arbeiterfrage zeitweiso gro Be 
Schwierigkeiten bereitoten, móglich, samtliche Betriebs- 
abteilungen des Unternchmens naeh MaBgabo der ver- 
fugbaren Arbeitskriifte voll zu beschiiftigen und gegeniiber 
dem Vorjahre wesentlich hóhero Bctriebsuberscliusse 
zu erziclen. Der Endo Juni 1910 beschlosseno Neubau 
kam erst zu Anfang dieses Jahres voll in Betrieb und hatte 
an dem Ergebnis des letzten Geschiiftsjahres nur ganz 
geringon Anteil. Dio fiir das neue Geschaftsjahr iiber- 
nommenen umfangrciohen Auftrago iiberstcigen den Werfc 
der vorjahrigon um ein Mehrfache3 und sichern dom Unter- 
nehmen fiir liingere Zeit yolle Beschiiftigung. — Die E r
tragsrechnung weist neben 31 273,05 Jl Gewinnvortrag 
537 603,42 Jl Betriebsuberschiisse naeh; dagegen beliefen 
sioh die allgemeinon Gcschaftsunkosten auf 101 578,69 Jl 
und dio Abschreibungen — die diesmal m it Riieksicht 
auf die starko Abnutzung dor Anlagen usw. wiihrend der 
Kriegszeit und dio hohen Preiso der Neuanlagen reichlicher 
ais friihcr bemessen wurden — auf 240 056,98 Jt. Die 
somit ais Reingewinn yerbleibendcn 227 240,80 Jl sollen 
wio folgt yerwendet werden: 27 750 Jl zu Gowinnanteilen 
und Bclohnungen, 12 000 Jl zur Ueberweisung an dio 
Riicklage, 2000 Jl ais Riickstellung fiir Zinsbogen- 
steuer, 35 000 Jl ais Sonderriicklage, 105 000 Jl (7 %) ais 
Gcwinnausteil und 45 490,80 Jl zum Vortrag auf neue 
Rechnung.

Soeićtć Anonyme John Cockerill, Seraing (Belgien). —
Die Tiitigkcit der Gesellschaft hat wiihrend der Geschafts- 
jahrc 1914/15 und 1915/16 ganz unter dem Einflusse 
der dureh den Krieg goschaffenen Verhiiltnisse gestanden. 
Indem dio Geschaftsberichte fiir die beiden Jahre hierauf 
des naheren yerweisen, beschriiiiken sie sioh im iibrigen 
yorwiegend auf die Erliiuterung der AbsehluBziffern, von 
denen wir in nachstehender Uebersicht, unter Gegeniibcr- 
stellung m it den gleichartigen Ergcbnissen des Rechnungs- 
jahros 1913/14, dessen AbschluB dem ersten der beiden 
Bsriehte beigefugt ist, die wichtigsten wiedergeben.

l) Vgl. St. u. E. 1913, 10. April, S. 599; 27. Noy., 
S. 1991.
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5 247 265

25 000 000 
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29 932
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27 510

(1081 522) 
2 801071

Bucherschau.
H o e r in g , Dr. P a u l, Prof.: M o o rn u tzu n g  und 

Torfvenvertung m it besonderer Beriicksichtigung 
der Trockendestillation. Berlin: Julius Springer 
1915. (X X , G38 S.) 8°. Gcb. 12 JC.

Die Moore Deutschlands nehmen einen Raum ein> 
der etwa dem Flaclieninbalte des Konigreiches Wiirttem- 
berg entspricht. Es lag daher von joher im Interesse des 
Staates, -M ittel und Wegc zu finden, diese Oedliinde- 
reien der Yolkswirtschaft nutzbar zu machen und 
alle Bestrebungen zu fordern, die darauf hinausliefcn, 
jene brachliegenden Gebiete zu yerwerteu. Im Yorder-

grunde muBte dabei vor allcm die landwirtschaftliohe 
Nutzung der Moore dureh Schaffung von Kulturland und 
Gewinnung neuer Ansiedlungsmogliehkeiten fiir die land- 
wirtschaftliche Beyolkerung stehen. So kommt es, daB 
die Verfahren zur landwirtsohaftliehen Ausnutzung der 
Moore eingehend durehgearbeitet und ausgeprobt sind, 
und daB die sogenannte doutscho Hochmoorkultur auf 
Grund wisscnschaftlicher Forschung dio Nutzung der 
Hochmoore ohne vorherige Abtorfung nur dureh Ent- 
wiisserung und Bodenbearbeitung unter Yerwendung von 
kiinstlichen und natiirlichen Diingemitteln i 11 muster- 
giiltiger Weise ausgcbaut hat. Naeh einer Berechnung



12. Ju li 1917. Biichcrschau. Stahl und Eisen. 663

Fleischers sind bis jetzt etwa 15 bis 20 Hundertstel dor 
Moore PreuCens kultiyiert, und es ware nach seiner 
Schiitzung raóglioh, auf den noch nicht kultiyierten Mooren 
PreuBcns etwa 70 000 Baucrnfamilien anzusicdeln und 
schon durch Nutżung der Moore ais Weideland den 
Flcischbedarf fiir etwa 15 Millionen Mcnschen zu deeken. 
Diese Zahlen geben eine Vorstellung, was allein eine der- 
artigc Oberfliichenkultivierung der Moore bedeutet, 
obwohl hierbei die reiohen Naturschiitze, die uns in dem 
Torfe gegeben sind, unausgenutzt bleiben. Sohon fruher 
und erneut in der letzten Hiilfte des vorigen Jahrhunderts 
haben daher zahlreiehe Bestrebungen eingesetzt, den in 
den Mooren aufgespeicherten Torf industriell zu ver- 
wert-en. Eine solehe Ausnutzung der Moorc steht nicht 
im Widersprucho mit der landwirtschaftlichen Yerwertung. 
DaB beido tielm ehr Hand in Hand gehen konnen, zeigt 
dio in  Holland seit Jahrhunderten iibliche und zu hoher 
Vollkommenheit ausgebauto sogenannte Fehnkultur der 
Moore, die darin besteht, daB die iiber dem Torfe lagernde 
sogenannte Bnnkerdo vor dem Abgmben des Torfes ent- 
fernt und auf dem bereits abgetorftcn Grund ausgebreitet 
■wird, um liier ais Humusschieht fiir den Aekerbau zu 
dienen. Voraussetzung fiir dieses Kultivierungsvcrfahren 
ist naturlich die Moglichkeit, den Torf zu yerwerten. Ein 
derartiges Zusammonarbeiten von Industrie und Land- 
wirtschaft wird iinmer das Ilauptziel einer Moorkultur 
sein miissen, um einmal die in dem Torfe gebotenen Natur- 
schiitze nutzbar zu machen und ferner dio Moorgebieto 
der Landwirtschaft zu erschlicBen. Die industrielle Yer- 
wertung des Torfes ist auf versehiedene Weise moglieh. 
Abgesehen davon, daB sieh m it der Gewinnung und Yer
wertung der am wenigsten zersetzten obersten Scliichten 
der Hochmoorc dio ausgcdehnte Industrie der Torfstreu- 
erzeugung befaBt, und daB in geringem Umfange der Torf 
industriell zur Herstellung z. B. von Isolierstoffen usw. 
Verwendung findet, laufen die Hauptbestrebungen darauf 
hinaus, die im Torfe gegebenen Wtirmeenergien auszu- 
nutz.cn. Dies kann einmal erreicht werden, indem der 
Torf nach der Trocknung ais Brennstoff benutzt oder in 
Gaserzeugeranlagen, die an Ort und Stelle errichtet 
werden, vergast wird und das so erhaltene Kraftgas zur 
Erzeugung elektrischer K raft in Ueberlandzentralen dient. 
Welche Krafimengen in den Torflagern ruhen, zeigt eine 
ungcfahre Berechnung von A. Benetsch, derzufolge aus 
den Torfmooren in PreuBen der augenblickliche Kraft- 
Łedarf siimtlicher gewerbliehen Unternchmungen des 
Kónigreiches fiir etwa 700 Jahre gedeckt werden konntc, 
Mógen diese Zahlen auch etwas sehr giinstig ausgefallen 
sein, so geben sie jedenfalls eine Vorstellung von jenen 
gewaltigen Kriiften. Eine weitere industrielle Verweitung 
des Torfes besteht gewissermaBen in der Yeredelung dieses 
Brennstoffes durch Gewinnung eines Torfkokses und yon 
dessen Nebenerzeugnissen durch trockene Destillation des 
Torfes. Schon viele Miihe ist darauf verwendet worden, 
auf dieses Verfahren eine GroBindustrie aufzubauen, doeh 
haben sich aus Grunden, die hier nicht alle angefiihrt 
werden konnen, nur wenige der eingerichteten Betriebe 
ais lebensfahig erwiesen. Der Verfasser des vorliegenden 
Buehes hat vor allem auf dieseni Gebieto eingehende 
Untersuehungen ausgefiihrt, sowohl zunachst in seinem 
privaten wisscnschaftlichcn Laboratorium, ais auch 
spiiter in einer groBeren teclinischen Versuehsanlage. 
Auf Grund der hierbei gemaehten Erfahrungcn und 
Ergebnisse, die in Patenten niedergelegt sind, wurde
1905 durch eine Gesellseliaft eine groBere Vcrkokungs- 
anlago in Elisabethfehn in Oldenburg errichtet, dic 
sieh noeh heute im Betriebe befindet und vonviirts zu 
kommon scheint.

Dio Ergebnisse seiner Arbeiten, die sieh vor allem 
m it der Destillation des Torfes und der Untersuchung 
dieser Destillationserzeugnisse befassen, zusamnien mit 
den Untersuehungen anderer Forseher auf dem Gebiete 
der Torfehemie, sind benutzt, um in dem yorliegenden 
Buche eine Ubersiolitlichc Zusammenfassung der Chemie
■ des Torfes zu geben. So nehmen der chemisch-wissen-

seliaftlichc und chemisch-technische Teil den Hauptraum 
des Werkes ein. NaturgemaB lenkt dio Beschaftigung mit 
der industriellen Verwertbarkeit des Torfes den Sinn auch 
auf das Studium der Moorc und ihre Yerwertbarkeit 
in landwirtschaftlicher Hinsicht. Diesem Gesielitspunkto 
ist im ersten, allgemeincn Teile des Buehes in genugender 
Weise licchnung gotragen, so daB der Leser ein um- 
fassendes Bild yon dem weityerzweigten Gebiete der 
Moornutzung und Torfverwertung erhalt.

Im folgenden sei noch eine kurze Uebersicht iiber den 
Inhalt des Buehes gegeben, wobei ich mich ziemlich genau 
an die in der Einleitung yon dem Verfasser selbst gebotene 
kurze Zusammenfassung halte. Der a llg em ein e  T eil 
umfaBt die Entstehung und die naturgesehiehtliche Be-, 
sehreibung von Torf und Moor, bringt dann moorstatisti- 
sehe Einzelheitcn iiber die Ausbreitung der Moore, um 
danach auf die Moorkultur cinzugehen. Ilier wird zunachst 
dio yolkswirtschaftliche Bedeutung der Moore besprochen 
und die Entwicklung der Moorkultur in den einzelnen 
cinschl&gigcn Landem geschildert. Weiterhin wird dio 
Kultiyierung der Jloore behandelt, wobei die einzelnen 
Kulturarbeiten und Kulturyerfahrcn eingehend besprochen 
werden. Hieran schlieBt sich ein Absehnitt iiber die zu- 
kunftigę Gestaltung der Moorverwertung. Bei der Be- 
sprechung der wirtschaftliclisten Ausnutzung der Torf- 
reichtumer kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daB 
man bis auf weiteres Hoehmoorkultur und Fehnkolonisa- 
tion gemeinsam botreiben muC, um durch jene dio aus- 
gedehntcn Hochmoorgebiete zunachst rascli zu kultivieren 
und dann crst mit dem Fortschreiton der fehngemiiBen 
Abtorfung der Jloore diese nach und nach der Fehnkultur 
zuzufiihren, ein Verfahren, wie es bei der im Jahre 1907 
im Auriclier Wiesmoore erriehteten Kraftzentrale sohon 
durohgefuhrt wird, wo Hochmoor- und Fehnkultur glcieh- 
zeitig angewendet werden, unter Ausnutzung des ge- 
wonnenen Torfes zur Erzeugung elektrischen Stromes. — 
Der ansehlieBen.de chem ische  T e il geht aus von einer 
ausfiihrlichen Besprechung der allgemeincn, der che- 
misehen und pliysikalischen Eigenschaften des Torfes, 
seiner Zusammensetzung und den ehemisehen Vorgiingen 
bei der Vertorfung, wobei ein besonderer Absehnitt den 
Humussiiuren und ihren Eigenschaften gewidmet ist. 
Es folgen eine ausfiihrliohe Zusammenstellung der Arbeits- 
yerfahren und Ergebnisse bei der Torfdestillation und die 
Ergebnisse eingehender Untersuehungen des Torfkokses, 
des Torftceres, des Schwclwassors und des Torfgases. 
Vor allem die Eigenschaften des Torfkokses diirften 
manehen Leser yon „Stahl und Eisen" ganz besonders 
fesseln, da in diesem Stoffe ein Koks zur Verfiigung steht, 
der kaum nennenswerte Mengen fliiehtigen Schwefels 
(etwa 0,1 %) und Phosphors (etwa 0,03% ) enthiilt und 
in seinen ehemisehen Eigenschaften guter Holzkohlo recht 
naho steht, so daB er ais Holzkolilenersatz fiir bestimmte 
metallurgische und sonstige Sonderzwceke sicherlieh in 
Frage kommen durfte. In  diesem Teile des Buehes ist 
bei Erwahnung der Arbeiten von K ra m e r und S p ilk e r  
iiber die Destillation des Torfwachses auf S. 238 ein Folder 
unterlaufen. Nicht bei der D ruckdestillation, w ieesan 
dieser Stelle heiBt, sondern bei der V akuum destillation 
liefert das durch Extraktion von Torf gewinnbare Koh- 
wachs auBer Wasser und Gasen eine gelbe waelisartige 
Masso yom Schmelzpunkt 74 bis 78°. Bei der D ru c k 
destillation des Rohwachses troten yielmehr weitgehende 
Spaltungen auf, und dic hierbei erhaltenen Destillate ahneln, 
abgesehen von den ungcsattigten Yerbindungen, in yieler 
Bezichung den naturlich yorkommenden Erdolen. ■—i Der 
le tz te  Teil des Buehes bes))richt in ihren Grundziigen 
die Gewinnung und Verarbeitung des Torfes vom Stand- 
punkte der Ausnutzung der in ihm aufgespeicherten Kraft- 
yorrate, ohno auf technische Einzelheitcn naher oinzu- 
gehen. Behandelt werden zunachst die Yerfahren zur Ent- 
wasserung und Torfbrikettierung, hierauf folgen Einzel- 
lieiten iiber den Torf ais Brennstoff sowie iiber die Ergeb
nisse der Torfyerkohlung und ihrer Wirtschaftlichkeit, 
schlieBlicli wird die Yerwertung des Torfes in Yergasungs-
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anlngen und Zentralisierung der Torfverwertung in den 
Mooren niiher erortert.

Somit gibt das Buch trotz seines verhaltnismiiBig 
geringen Umfanges einen \imfasscndcn Ueberbliek uber 
das groBo Gebiet. der Moorkundc, von den moorbildenden 
Pflanzen an bis zur I&ńdwirtśchaftlichen und teehnisehen 
Verwertung der Moore. Nieht nur die oigenen Unter- 
suchungen des Vcrfassers und die Ergebnisse der in den 
verschiedensten Zeitschiiften und Wcrken verstreuten 
Arbeiten zahlreicher anderer Forscher sind darin zu- 
sammengestellt und verarbeit«t, sondern es wird aueh 
iibernll in umfassendor Weise auf die urspriingliche Litera
tu r hingewiesen, so daB es moglich ist, sich rasch und auf 
Grund der genauen Quellenangahen, wenn erforderlieh, 
aueh eingehender iiber dio verschicdensten Fragen auf 
dem Moorgebiete zu unterrichten.

Dr. Wilhelm Schneider.
Ferner sind der Sohriftleitung zugegangen: 

L a b o ra to r iu m s b u ę h e r  tiir dio chemischo und vor- 
wandto Industricn, unter Mitw. von Dr. F o rd in a n d  
R. v. A r lt  . . . und anderer Faohgenossen hrsg. von 
Patentanwalt L. M ax W o h lg em u tli, Boi lir.. Haile 
(Saale): Wilhelm Knapp. 8°.

Bd. 17. T illm a n n s , Dr, J ., Vorsteher des Nah- 
rungsmittcluntersuchungsamtcs und der chemisohen 
Abteilung des Stiidtisclien Hygienisehen Instituts, 
Privatdozent an der Universitat in Frankfurt a. M.: 
Dio chemischo U n to rsu c h u n g  von Wasser und Ab- 
wasser. Mit 19 Abb. im Text (u. 1 Beil.). 1915. (XII, 
259 S.) 11,20 «/(, geb. 11,95 .11.

Ht Zumeist auf Grund praktiśeher Erfahrungen 
behandelt der Verfassor in gesondertor Darstellung dio 
chemischo Untersuchung einerseits des Trink- und Go- 
brauchswassers, anderseits des Abwassers und gibt damit 
einen Ueberbliek uber oin Gebiet, das fiir dio offontliche 
Gcsundheitspflego auBerordcntlich wichtig geworden 
ist. Neucre Untorsuchungsverfahren, die in der Praxis 
noeh nieht angewendet worden sind, hat der Verfasser 
naeh seiner eigenen Angabe nur insoweit berucksich- 
tigt, ais sio ihm geeignet ersohiencn, vorhandene 
Liicken auszufiillcn, oder von Forschern stammen, dereń 
Namo fiir ZwcckmaBigkeit und Richtigksit des vorge- 
schlagenen Weges biirgen diirfte. Dio Anordnung des 
ganzen Stoffes ist recht klar, besondors daduroh, daB

einmal beim Trink- und Gebrauohswasser dio Unter 
suchung des Wassers auf seino gesundheitliche Be- 
schaffenheit gesondert von derjenigen auf angroifende 
und storendo Stoffo dargestellt und zum andern bei 
den Untersuchungsvorfahren des Abwassers auf dio 
Abteilung Wasser lediglich nur dann verwieson wird, 
wenn dio Verfahrcn fiir bsides wirklich genau uberoin- 
stimmen. Dem Abschnitt iiber Abwasser sind noeh 
Unterabschnitto iiber dio Untersuchung des Schlammcs, 
die Ueberwachung der Kliiranlagen und dio Reinigungs- 
moglichkeit von Abwiissern beigegeben. Der Vorfasser 
sucht dadurch der heute unbestritten so groBen Bedeu- 
tung aller Fragen, dio mit der Abwasserregelung, 
namentlich aueh fiir dio gewerblichen Betriebe, zu- 
sammenhangen, gerecht zu werden. *r 

M ayer, Jo h a n n  E u g cn : Die A b w asser, ihro Be- 
soitigung und Reinigung. (Mit 47 Abb. u. 2 Zahlentaf.) 
2. Aufl. Lcipzig: Oskar Leiner 1916. (2 BI., 92 S.)
8°. 3,50 M, geb. 4,50 Jl.

•Jj Das kleine Werk will einen kurzeń Ueberbliek 
iiber den derzeitigen Stand der Abwasserfragc geben. 
Es beschrcibt die verscliiedenen Arten der Abwasser- 
reinigung und -bescitigung unter Beriicksiehtigung der 

. Erfahrungen, die man dam it in einer Reihe von Stśidtcn 
gemacht hat. Obwohl dio Sehrift somit in erster Linie 
fiir Gemeindcteohniker und Gemeindebeamto ge
eignet ist, diirfte sie doch aueh fiir Angehorige der 
Industrie von Nutzen sein konnen, da der Verfasser die

■ gewerblichen Abwasser obenfalls — allerdings mehr 
nebensaehlioh — behandelt. -g 

W y g o d z in sk i, Dr., Prof.: Dio N a tio n a l is io ru n g  der 
Volkswirtschaft. Tiibingen: J . C. B. Mohr (Paul 
Siebcck) 1917. (IV, 68 S.) 8°. 1.60 .11.

(Kriegswirtschaftliche Zeitfragon. Hrsg. von 
Dr. F ra n z  E u lo n b u rg . 8.)

Z ach , Dr. L o ren z : Die S ta t i s t i k  in kaufmannischen 
und industriellon Betrioben. Lcipzig: G. A. Gloeckner
1916. (95 S.) 8°. Geb. 1,50 Jt.

(Gloecknors Handelsbuchcrci. Hrsg. von Ober- 
lehrer A dolf Z ieglor. Bd. 7.)

=  K a ta lo g o  und  F irm e n so h r if to n . =  
H o h e n z o lle rn , Aktien-Gesellschaft fiir Loko:notivbau, 

Diisseldorf: Feuerloss L o k o m o tiv o n . (Mit 28 Abb.) 
Dusseldorf 1917: A. Bagcl.) (24 S.) 4°.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Hisenhuttenleute.

Fiir die Vereinsbilcherei sind eingegangen:
(Die Elnsender von Geschenkcn sind m it einem * bezelchnet)

E n g e l, E d u a rd : S p rio h  Doutsch! Ein Buch zur Ent- 
welsehung. Lcipzig: Hesse & Becker (1917). (262 S.) 8 “.

F ilm , Der, im Dienste der nationalen und wirtschaft- 
lichen Werbearbcit, mit Anh.: Film und Bild im Dienste 
unserer Foindo. Hrsg. von dor D e u tsc h e n  L ic h tb ild  - 
G o se llsch aft* , E. V., Berlin W. (Mit 13 Abb.) (Berlin
o. J . : Doutscho Tagoszeitung.) (24 S.) 8 °.

=  D is s e r ta t io n e n . =
B ley l, F r i t z :  Baulich und volkskundlich B o ao h ten s- 

w o rte s  aus dem Kulturgebietc des Silberbergbaues zu 
Frciborg, Sehneeborg und Johanngeorgenstadt im 
sachs. Erzgebirge. Hrsg. vom L a n d e sv e re in  S aeh- 
s is c h e r  H c im a tsc h u tz . (Mit 240 Abb., z. Tl. auf 
Taf.) Dresdcn 1917: (Lchmannsche Buchdruckerei und 
Vcrlazsbuchhandlung.) (VIII, 180 S.) 4°.

Dresdon (Techn. Hoohschule*), ®r.'3"9--Diss.
R o h rb o ck , W a lth o r :  U n te rs u c h u n g  oines Strahl- 

Kondcnsators. (Mit 46 Abb. u. 2 Zahlentaf.-Beil.) 
S tettin 1916: H. Susenbeth. (94 S.) 8°.

Ferner
Ht Zum A u sb au  d o r V e ro in sb iic h o re i')  rir 

noeh folgendo Gcschenke:
212. Einsender: Ingonieur O tto  E lb e rs , Hagen i. W. 

B ock , T h o o d o r: B o itriigo  zur Geschichto des Maścili- 
nenbaues. Mit.806Textfig. Berlin 1899: Julius Springer. 
(4 Bl„ 559 S.) 4°.

J a h r e s b e r ic h to  der gowerblichon Borufsgenossenschaf- 
ten iibor Unfallverhiitung fiir 1912. (Mit Abb.) Berlin: 
Behrcnd S Co. 1913. (Getr. Pag.) 4°.

(2. Bciheft zu: Amtlicho Nachrichten dos Rcięlis- 
versiehcrungsamts. 1913.)

S c h w o rc is o n in d u s tr io , Dio, im doutschen Zcllgobict, 
ihro Entwicklung und ihre Arbeiter. Naeh vorgenom- 
menon Erhebungon im Jahre 1910 bearb. und hrsg. 
vom Vorstand des Deutschen Jlotallarbeiter-Vcrbandcs. 
S tu ttgart: Alexander Schlicke & Cie. 1912. (XIV, 
638 S.) 8°.

S ta h l  und Eisen. Jg. 1909 his 1916. Dusseldorf: Verlag 
Stahlcisen m. b. H. 1910/16. 4°.

J) Vgl. St. u. E. 1917, 1. Marz, S. 219.

Diesem Hefte liegt das I n h a l t s - V e r z e i c h n i s  zum ersten Halbjahres- 
b and e 1 9 1 7  bei.
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fihęinkies

d e r P roben

Schlacke Pz kieselsaurearm; sie hat yon allen 
Schlacken den geringsten Kiesclsiiuregehalt, Schlacke 
F hat dagegen den hijchsten Kieselsiuircgehalt von 
samtlichen Sorten. Schlacke A hat einen mittleren 
Kieselsiiuregehalt.

Auch im Tonerdegehalt sind die drei Schlacken 
versćhieden. A und F  haben niedrigen, Pz hat ziem- 
lich hohen Tonerdegehalt, so daB weder der Kiescl- 
saure- noch der Tonerdegehalt ais lnaBgcbend fiir

Versuchen ais einwandfrci enviesen. Sie hat niedrigen 
KieselSaure-, hohen Tonerde- und etwa mittleren 
Kalkgehalt1).

Aus der chemischen Zusammensetzung der 
Schlacken im allgemeinen oder wenigstens aus der 
geringeren oder groBeren Menge c in e s  Bestandteils 
lassen sich hiernach keine sicheren Schliisse auf et- 
waige Neigung zur RiBbildung (Treiben) oder zum 
Zerfallen ziehen.

das Yerhalteu der Schlacken angeschen werden kann. 
Ebensowenig scheint der Gehalt an Kalk hierfur be- 
stimmend zu scin. Die Schlacke Pz lmt allerdings 
hohen Kalkgehalt, indessen haben auch z. B. die 
Schlacken G und R hohen Kalkgehalt, ohne dabei 
die geringste Neigung zum Zerfall zu zeigen. Schlacke 
A hal verhaltnismaBig geringen und Schlacke F  
noch geringeren Kalkgehalt.

Die von dem Hiittenwerk selbst ebenfalls ais ver- 
diichtig bezeichnete Schlacke Bz hat sich bei den

X X V III.,,

Nur in einem Falle scheint die Analyse einen An- 
halt fiir die voraussichtliche Neigung der Hochofen
schlacke zum Zerfall bzw. Treiben zu liefern, namlich 
wenn Kalk und Gips g le ic h z e it ig  in iibermaBig 
groBen Mengen vorhanden sind; und zwar sollen nach 
Feststellungen von Dr. G u tt m ann2) solche Schlacken

Ł) Der niittlere Kalkgehalt der aclit Schlackensorten 
bereelmet sich zu 41,0 %.

2) Dr. G u ttm a n n , Bcricht iiber die Tiitigkeit der 
Priifungsanstalt des Yercins Deutscher Eisenportland- 
zement-Werke im Jahro 1913, S. 9.
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LuJN agerurtg

ZóT aje 6M onate 1 Ja h r Z ^ J ,  3Jahr~’

Abbildung 3. Darstellung der mittleren Druckfestigkcitswerto fiir Luftlagerung nach Zahlentafel 20.
• • Schlacke A. O -------O Schlacke x -------X Schlacke * ------ * Schlacke 11. ^ -------^  Schlacke G.

Ą ___ Ą Schlacke It. ■ -------■ Schlacke J . o  O Schlacke F. • --------------- • R h ein k lesm isch u D g .
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Zahlentafcl 10. E rg e b n is s o  d e r  P r i ifu n g

1 2 3 4 | 6 | 0 7 | 8 9 | 10 U  I 12 | 13

Lau-

fcndo

Nr.

Markę

Spezi-
fisches
Gewicht
a) An

lieferung
b) nach 
Gllihen

GlUh-
verlusfc

%

Ein Liter wog Wasser 300 g Zement mit 
der in Spalte 8 an- 
gegebenen Wasser- 
menge angemacht

Wahrend der Bestimmung der 
Bindezeit betrug im Dureh- 

schnitt die

Bf
einge- 
1 auf en 

kg

* r

clnge-
rlittelt

kg

fiir slrup- 
artige Be- 
schaffen- 

heit 

%

fUr dio 

Binde- 
probe 

%

Bindezeit
a) Beginn
b) Endeder 
Erhiłrtung

st

Tem- 
peratur- 
erhohung 

beim 
Binden 

in 0

Temperatur Luftr
feuohtlg-

keit

%

der
Luft

des
Wasserfl

1

Portland
zement 

P 
Era te 

Priifung1)

a) 3,141
b) 3,242

1,43 1,111 1,938 33,5 25,5 a) 0
b) 11V.

5,2 17,3 17,0 74

l a
Desgl.
Zweita

Priifung*)

a) 3,066
b) 3,235 3,59 1,147 1,810 38,0 27,5

a) 6
b) 12>/2 0,2 17,2 17,0 62

2
Eisen

portland
zement

X
a) 2,994 — 1,101 1,840 35,0 27,0

a)
b) 91/4 4,9 17,3 17,0 74

3
Portland
zement

Q

a) 3,156
b) 3,252 0,93 1,125 1,914 34,0 25,5

a) 2%
b ) 7 l/2

1,6 17,2 17,0 73

kg/qcm Eisenporitandzement Portlandzement.

voo

375

350

325

300

275
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175
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Abbildung 4. Darstellung der Werte nach Zahlentafcl 21 (Seewaaserlagerung).
• ------• SchJacke A. O ------- O Schlacke l*7p X—— X Schlacke Bz< * ------ * Schlacke B.
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do r Z e m e n te  n a e h  d en  N o rm en .

14 15 16 | 17 j 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Itaum- 

bestUndig1- 

keit naeh 

Normen

Si e b r i i c k s t i in d e
In %

auf den Sleben 
m it der libergescliriebencn Anzabł 

Maschcn fiir 1 qcm

1 Gewiehtsteil Zcment und 3 Gewichtsteile Normensand

Wasser-

zusatz

Zugproben 
ZerreiUun£squcrachnitt 

1 ii (icm

Druckprobcn 
Oedriickte Flkche 

— 60 qcm

Kttum- ! Zufj- 
gewlcht festigkeit 

naeh 24 st ! kg/qcm

ltaum-
gewlcht 

naeh 2i  st

Druck-
fcstigkett
kg/qcill

5000 900 600 824 240 % g/ccm 7 Tflgo 28 Tage g/ccm 7 Tage 28 Tage

bestanden 14,2 0,1 0,1 0,0 —
8.5
8.5

2,286 
ko mb.

28,5
Lagcru n 8

2.239
2.239

269 390
444

bestanden 11,0 0,6 0,6 0,4 0,3
8.5
8.5

2,300
komb.

25,0
Lagcru n g

2,220
2,220

251 392
427

bestanden 11,4 0,8 0,7 0,3 0,2
8.25
8.25

2,314
komb.

19,1 — 
Lagerung

2.237
2.237

159 240
281

bestanden 19,3 1,9 1,7 0,2 0,0
8.5
8.5

2,300
komb.

19,6
Lagcru n g

2.231
2.231

179 253
306

zum Zerfall neigen, welche melir ais 43 % CaO und 
1,12 % C aS 04 enthalten. Dies trifft bis zu einem ge- 
wissen Grade bei der Schlacke Pz zu; denn diese be- 
sonders zum Zerfall bzw. Treiben neigende Schlacke 
enthiilt 4 4 ,5 % CaO und 0 ,61% H 2S 0 4 (entsprechend 
1,04 % C aS04). Ueber 43 % haben allerdings auch 
noch die Schlacken G und R. Diese weisen jedoch 
nur einen geringen Gipsgehalt (0,12 und 0,31 %) auf 
und neigen auch nicht zum Zerfall.

Zu Z a h le n ta fe l 10. Nacli den Ergebnissen der 
Normenpriifung sind alle die zu den Versuchen ver- 
wendeten Zemente normengemaB. Sie sind langsam 
bindend, raumbestandig und ziemlich fein gemahlen, 
am wenigsten fein der Portlandzement Q.

*) Beginn der Prufung am 18. Septcmber 1913.
*) Beginn der Prufung am 12. Mai 1914 (Kontroll- 

priifung).

Wenn man fiir die Bewertung der Zemente ledig- 
lich die Festigkeit ais maBgebend erachtet, so ist der 
Portlandzement P der. hochwertigste, dann folgt der 
Portlandzement Q und zuletzt der Eisenportland- 
zement X .

Der zu den Hauptversuchen verwendete Port
landzement P, dessen Verarbeitung sich auf eine 
lange Zeitdauer (etwa zwei Monate) erstreckte, hat 
sich durch Lageruug nur wenig yer&hdert. Die Zug- 
festigkcit des Normenmijrtels ist von 28,5 kg/qcm  
boi Beginn der Yęrarbeitung auf 25,0 kg/qcm am 
SchluB der Yerarbeitung zuriickgegangen; die Druck- 
festigkeit ist in dieser Zeit bei Wasserlagerung fast 
dic gleiche geblieben (390 gegen 392 kg/qcm), wiihrend 
die Druckfestigkeit bei kombinierter Lagerung etwas 
abgenommen hat (von 444 auf 427 kg/qcm).

(Fortsetzung folgt.)

Umschau.
Vorlaufige Bau- und Betriebserlaubnis fiir 

GeschoBfabriken.
Ein erat kiirzlich im Handclsministcrialblatt1) vor- 

offcntliohtcr ErlaB des PreuBiseheti Kriegsministers vom
27. Marz 1917 besagt: „Die sich haufenden Fali o von 
Briinden und Explosionen in Sprengstoff- und Munitions- 
fabriken machen es erforderlich, daB ihren Einrichtungen 
und ihrem Betrieb erhohte Aufmerksamkeit zugcwendet 
wird. Eine aUgemeine Regelung diesor Frage erschcint 
zweckmaBig. Ich bestimmo daher folgendes: Wo die 
militarisehen Interessen es erfordern, kann, solange dio 
gomaB §§ 16, 25 der Gewerbeordnung vorgcschriebenc 
Gcnehmigung noch nioht ertoilt ist, von don stellver- 
tretenden Genoralkommandos eino vorlaufige Bau- und 
Betriobserlaubnis erteilt werden, dio aber im Interesso

!) 1917, 16. Mai, S. 148.

des Arbeiterschutzcs sowohl ais auch der Aufrechterhal- 
tung der erforderlichen Produktionsleistung von beson- 
deren Bedingungen abhangig zu machen ist. Fiir dio 
Aufstellung dieser Bedingungen sind der zustandige Horr 
Regierungsprasidont und dio unten niiher behandelten 
Ueberwachungsausschusse zu horen.“

Fur GeschoBfabriken, dio unter §§ 16, 25 fallen, ist 
daher dio vorlaufige Bau- und Betriebserlaubnis beim 
Gcneralkommando und dio endgiiltigo bei der regel- 
maBig zustandigen Behordo (Bezirks-, Kreis-, Stadtaus- 
schufi, Magistrat usw.) einzuholen. Daboi ist zu bemerken, 
daB Walz-, PreB- und Ziehwerko sowio MetallgieBereien, 
bei denen keine Beriihrung zwischen dem Metali und dem 
Brennstoff oder dessen Flamme stattfindct, an sich nioht 
genehmigungspfliehtig sind, so daB hierfiir nur eino Ver- 
anderungsgenehmigung naeh § 25 in Frage kommen 
konnte.
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Der ErlaB bostimmt weiter, daB dic Ueberwachungs- 
ausschiisse bei derartigen Anlagen in Bczirken, dic fiir 
den Schutz gegen Luftangriffe in Betracht kommen, 
die Stellungnahmc des komraandierenden Generals der 
LufUtreitkrilfte oinzuholcn haben. Er verbietet sodann ' 
die Inbetriebnahme und den Weiterbetrieb der obigen 
Anlagen ohne Betriebserlaubnis und regelt die Zusammen- 
setzung und Tiitigkeit der Uebcrwachungsausscliusse, 
denen auch rcgelmaBige Besichtigungcn der Spreng- 
stoff- und GeschoBfabriken und dio Anordruing der er- 
fordcrlichoń SicherhęitsmaBnahmen zur Aufgabe gemacht 
werden. Sie werden bei den Kriegsamtsstellen gebildet. 
Der Regicrungs- und Gowerberafc gohorfc dem Uober- 
wachungsaussćnuC ais Mitglied an, der Gewcrbeinspektor 
ist bei den Besichtigungen beteiligt;

Dr. jur. R. Schmidt-Emsthau$en.

Aus dem Kaitellrecht.
Auf dem Gebietc des Kartellrooiitcą sind letzthiu 

zwei Reichsgcrichtsentscheidungcn ergangen, die fiir dic 
Ausarbeitung von Kartcllvertragen von Bedeutung sind.

Das Urteil des II . Zirilscnats vom 30. Januar 19171) 
beschiiftigt sich m it dom Fallc, daB cino A k tien g ese ll-  
s c h a f t ,  dic einem sclbstiindigcn Yerkaufssyndikate ais 
Mitglied angehort, m it einer auBcnstchcnden Aktiengcsell- 
schaft ohne Liąuidation Y ersclim olzcn  wird. Der Ge- 
s c l ls c h a f t  fiir T e e rv e rw e r tu n g  m. b. H., einem Ver- 
kaufssyndikatc, gehorte eine westfalischc Aktiengesell- 
schaffc ais Mitglied an. Diese Aktiengesellsehaft wurdo 
aufgelost und von einer westdeutschcn Aktiengesell
schaft, die dem Teervenvertungssyndikatc nicht ange- 
hortc,- im Wegc der Verschmelzung aufgonoimncn. Das 
Syndikat klagto gegen dic aufnehmende Gosellschaft auf 
Fcststellung, daB sio die Tccrerzeugnissc aller ihrer Werke 
an das Syndikat liefern miisse. Das Reichsgericht wies 
dic Klago ab und stcllto auf die Widcrklagc fest, daB dio 
aufnehmende Gcsollsohaft nur dio Tecrcrzcugnisso dor- 
jenigen Werke zu liefern hat, die der aufgelostcn Gesell- 
schaft zur Zeit der Yerschmelzung angehorten. Syndikats- 
frei ist dahor dio Erzeugung aller ubrigen Werke der auf- 
nehmenden Gcsellsoliaft, iibrigens auch derjenigen, die 
sie etwa naeh der Vcrschmelzung noch hinzuerwerben 
wiirdo. Diese Beschrankung ihrer Lieferungspflioht auf 
die Erzeugung der Werke der iibemommenen Gescll- 
schaft ergibt sich aus der Rechtsnachfolge. Anders vcr- 
halt os sich naeh der Ansicht des hochaten Gorichtshofcs 
im umgekehrlen Fali, wenn namlioh nicht der AuBen- 
seiter ein Mitglied, sondern das Mitglied einen AuBen- 
seiter in sich aufnimmt, denn dadurch erweitert das Mit
glied nur seine Anlagen und muB daher auch von den 
neuerworbenen Werken liefern.

Die Entschcidung wird von Frof. Dr. J. F lc c h th e im  
in einer ausfuhrlichen Anmerkung5) bekiimpft. Die Angriffe 
soheinen mir zu wcit zu gehen, denn ein groBcs gekl- 
gcsobaftliohcs Abkommcn, wie es in der Verschmclzung 
zwcier Aktiengesellschaften cnthaltcn ist, wiirdo unge- 
wolinlich erschwert werden, wenn mail durchaus die Ver- 
pflichtung aufstellen wollto, daB die iibcrnehniende 
Gcsellsohaft allen Kartellen und Syndikaten, denen dio 
ubernommene angehort, auch 
m it ihren altcn Werken bei- 
tretenmuBto. GewiB konnen 
Fallo Yorkommen, in denen 
oine derartigo Bestimmung 
angobracht ist. Dann muli 
eben im SyndikatsYertrage 
hierfur Vorsorgo getroffen 
werden. Das Interosso der 
Mitglieder an einer solchen

Bestimmung liiBt sich nicht verkenncn, denn wenn dio 
ubernehmende Gesellscliaft mit den Werken der iiber- 
nommenen Gesellscliaft im Syndikatc mitarbeitet, mit 
ihren ubrigen Werken aber dem Syndikatc Wettbewerb 
maoht, so bedarf es kaum des llinweiscs, daB daraus ernste 
Unzutriiglichkeiten cntstchen konnen.

Es cmpfiehlt sieli daher, die Kartcllvertrage in diescr 
Riohtung zu priifen und geeignetenfalls dahin zu ergiinzen, 
daB, wenn in der Person eines Mitglicdes eine Gesamt- 
rcchtsnachfolgc ein tritt und der Nachfolger dem Syndi- 
kate nicht angehort, dieses von jedem dor ubrigen Mit-, 
glieder mit kurzer Frist gckiindigt werden kann. Fiir den 
Fali der Sonderreohtsnachfolge pflegen sioh die Syndikatc 
vielfaeh dadurch zu schutzen, daB die Naclifolge von der 
Genehmigung der JIitgliedcrversammlung abhiingig go- 
inaolit wird. Eiseheint dies nicht angcbracht, so kann 
man den obigen Vorschlag auch auf dio Sonderrechts- 
naclifolge ausdehnen.

Einandercs nicht veroffentlichtes Urteil desselbon Sena- 
tes vom 27. Marz 1917 (II 318/1910, D. E. Werke R. & N.) 
befaBt sich mit den W cttbewerbsYOrbereitungcn, dio 
den Kartellmitglicdern kurz vor Ablauf der Vertragszeit 
gestattet sind.- Sie diirfen schon einigc Zeit, bovor der 
Kartellvertrag abliiuft, V ortriigo  zu r  L ie fe ru n g  naeh 
Becndigung der Vertragszeit fiir eigeno Rechnung fest 
abschlicBen. Der Zoitpuukt, von dem ab dies crlaubt ist. 
wird naeh Lago des Einzclfalles vorschieden sein, in  der 
Regel aber m it dem Beginn der Kiindigungsfrist zusammen- 
fallen. Diese Regelung stim m t iiberein mit der Praxis, 
die auch fiir Wettbe\verbsverbote in  Aiistellungsvertragcn 
besteht. Dr. jur. R. Schmidł-Eriuthimen.

Ueber das Loschen des Kokses.
Die amerikanischen Koksvertriigo gohen gewohnlieh 

dahin, daB der Koks nicht melir ais 2 %  Wasser aufweisen 
soli. Diese Bedingung wird von den Nebenprodukten- 
Kokeroien ohne besondere Schwierigkeiten erfullt und 
innegehalten. Das Loschen des Kokses geschieht nicht 
von Hand mittels Wasserschlauches, auch nicht dureh Brau- 
sen, vielmchr wird der ganze Kokskuchen direkt aus dem 
Ofen in einen Loschwagen gedriickt und dort von einem 
breiten Wasscrstralil unter Druck gcloscht. Dio Losch
wagen fassen den ganzen Kokskuchen und sind z. B. bei 
den in Amerika sehr verbreitctcn Semet-Solvay-Oefcn 
9, 12 oder 15 m lang, je nachdem dio Oefen 4, 5 oder 
6 Horizontalheizkanale hocli sind. Das Hauptwasserrohr 
hat einen Durchmesser von etwa 250 mm und geht etwa 
in Hoho der Ofendecke vor den Ocfen entlang. Es ist mit 
einzeinen Verteilungsrohren verselien, die jeweilig in 
ein Maul von 280 mm Hohe und 80 mm Breite auslaufen 
und bis nalic an die Loschwagongleise gefiihrt sind. Der 
Wasserdruck betriigt 0,7 bis 0,8 a t und dio Losehzeit 
2 bis 4 Minuten; wahrend derselben wird nicht der ganzo 
Loschwagen auf einmal bestrichen, yiclmehr fahrt dieser 
drcimal langsam hin und lier, und zwar zwcimal hin und 
einmal zurilck. Durcli den starken Wasscrstralil wird 
der Koks in seinem auBeren Teil regelrccht ersiiuft, ob- 
wolil d:is Wasser dureh die Oeffnungen des Loseliwagens 
sclinell abliiuft. Die kurzo Losehzeit gcniigt aber keines- 
wegs, um die Koksstuckc auch im Innern zu loschen

Zahlentafel 1. A b k iih lu n g sd a u e r  dos K okses.

*) Jur. Wochcnschrift 
1917, 20. April, S. 469.

2) a. a. O.

H erkunft des Kokses

Gewicht Lange Wand- 
s tarkę

der Boli- 
rung 
cm

Spezifiscbes
Oewicht

Yolumen-
Prozent-e

Ab-
kUh-

lungs-
dauer

min

der Proben
schein-
b a re 3

wirk-
liches

Kok.--
Bubstanz

Poren-
raume cm

Rheinland . . . . 190 12 2—3 0,97 1,98 49,0 51,0 25
W estfalen................ 192 13 2—3 0,89 1,92 46,3 53,7 27
Sanrbezirk . . . . 195 15 2—3 0,87 1,91 45,5 54,5 27
Niederschlesien . . 185 12 2—3 1,01 1,72 58,9 41,1 28,5
Oberschlesicn . . . 189 15 2—3 1,05 1,79 58,6 41,4 28
Konigreich Saclisen 185 14 2—3 0,75. 1,70 44,1 55,9 18


