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Luftgas- oder M ischgas-G eneratorbetrieb?
Von Gaswerksdlrektor a. D. J. H u d lc r  in Murnau.

je r  Streit daru ber, ob vom  warraetechnischen
*  Standpunktc aus dem Luftgas odor dem 

Mischgas ein hóhcrer Wert beizumcssen sei, hat trotz 
manclier Auseinandersetzungen in Fachzeitscłniften  
nicht vennocht, eine volle IClarung der Frage her- 
beizufiihren. D a dieselbo neuerdings dureh don 
W ettbewerb dor Gaserzeuger m it fliissiger Ent- 
schlackung mit don Mischgaserzcugern erhohtes 
Interesse gcwinnt, so erselieint nackstehende ein- 
gehende Erorterung der Frage zeitgemaC.

Bei der Bildung des Luftgases werden crhcblicho 
Warmemengon frei, dic beim Mischgasbctdeb teil- 
weise zur Zersetzung des Wasscrdampfcs Ver- 
wendung finden. Ware der auf 1 kg Brennstoff ent- 
fallende Gcneratorverlust unveranderlich, so mii Ute 
die aus dem Gaserzeuger kommende veifiigbare 
Wiirme, Heizwert +  ffihlbare Warme, bei Luft- und 
Mischgasbctrieb dieselbe sein, da der Warmeaufwand 
fiir Dampfzersctzung dem Wiirmegewinń durcli 
H eizwert gleich ist. In W irklichkeit hat die mit der 
Dampfzersctzung yerbundene Abkiihlung —  ab- 
gesclien davon, daB sic der Schlackcnbildung und 
der zCrstorenden Wirkung auf die Baustoffe des 
Gcnerators entgegenarbeitet —  bei unveriinderler 
Bclastung eine Verkleinerung des dureh Strahlung 
und Uebertragung entstehenden V erluste| zur Folgc 
und das ist glciclibedeutend m it einer Erhohung der 
vcrwendbarcn Wiirmeausbeute. Der Mischgas- 
erzeuger hat somit einen hoheren Wirkungsgrad ais 
der Luftgasgenerator gleicher Bclastung. Mit dcm 
Ansteigcn der Belastung verkurzt sich die den lici Ben 
Gasen zur Abgabe von Warnio an die AuBenluft ver- 
fugbare Zeit, wodurch eine Steigerung des Wir- 
kungsgrades cintreten muB. Dic m it hoher Luft- 
pressung arbeitenden GroBgascrzeuger sind daher 
wirtschaftlich den m it naturlichcm Zuge gehenden 
Gaserzeugcrn uberlc-gen; der 3Iischgasgcncrator be
sitz t diese Eigenschaft in hoher cm MaBe ais der 
Luftgaserzeuger, und zwar in einem m it der Be- 
anspruchung zunehmenden Grade. Naeh Ycrsuchen 
von S r .^ tifl. K  ur t  N e um a n n an Mischgaserzcugern1) 
bleibt der stiindliche Gcneratorverlust annahernd 
derselbe, mag die Bclastung hoch oder niedrig sein.

!) Z. d. V. d. I. 1911, 3. Juni, S. 892.
L I.„

Dagegen laBt sich aus Versuchen desselbcn For- 
schers, dic einem anderen Zwccke dienten ais wir 
im Auge haben, errechnen, daB fiir Luftgas jene 
Unveranderlichkeit des Stundenvcrlustcs keine Gel- 
tung hat, sondern daB derselbe proportiona] mit der 
Bclastung wachst. D ieses ungleiche Yerhalten der 
beiden Betriebsartcn ist unschwer erkliirbar. D ie  
dureh die Belastungssteigerung eintretende Er
hohung der Gaswarme bewirkt beim Luftgas zu- 
naclist eine vollkommenere Reduktion der Kohlen- 
saure, die aber alsbald an der Grenze des Moglichen 
angelangt sein wird. Von da ab łiuBert sich dic er- 
hohtc Beanspruchung in einer gesteigerten Gas- 
temperatur und einer Erhohung der Temperatur 
der Brennstoffsaule. D ie Steigerung des' Gencrator- 
yerlustes muB die Folgę sein. Beim Mischgasbctrieb 
liingegen kann bei erhohter Beanspruchung die bei 
Luftgas unvcrmeidliche Tcmpcraturstcigcrung ver- 
mieden werden durcli Latentm achurg der Warrne- 
stcigcrurg i 11 einem erhóhten Wassergasheizwcrt. 
Je hoher also der Mischgaserzeugcr belastet ist, desto 
mehr zeigt sich seine Uebcrlcgenheit. Einen prak- 
tisclien Beweis hieifiir geben die angefiihrten Yer
suche N e  u m an  11 s1).

Der hohere Wirkungsgrad des Jlischgascrzcugers 
allein ist aber darum noch nicht entscheidend fur die 
Frage, ob der einen oder anderen Art des Gas- 
feuerurgsbetriebes der Yorzug einzuramren sei, 
weil aucli der Wirkungsgrad des Ofens in Betracht 
zu ziehen ist. In dieser Hinsicht zeigt sich, daB die 
aus 1 kg Brennstoff entstehenden Rauchgase beim 
M ischgasbctiieb um die Menge des zugesetztcn  
Wasserdampfes groBer im Yolumen sind ais bei 
Luftgas. Unter sonst gleichcn Umstanaen folgt 
hieraus fiir das Mischgas eine geringere Anfangs- 
tem peratur und ein erhohter Abzugsverlost, abge- 
selien von den Nachteilen ubcrschussiger Dampf- 
mengen.

Um zu entscheiden, auf welehe Seite und unter 
welchcn Umstanden die sich entgegenstehenden 
Wirkungen das Uebergewicht verlcgen, bedienen wir 
uns eines praktischen Yersuches, wozu uns wieder 
eine Arbeit N e u m a n n s:  D ie Yorgange im Gas-

>) Z. d. V. d .I. 1914, 17. Okt., S. 1482.
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erzeuger auf Grund des zweiten Hauptsatzes der 
Therniodynamik1), in den ihr zugrunde liegenden  
Versuchen dienlich ist. W ir wahlen fiir unseren 
Zweck aus denselben die Gasanalysen Nr. 17, 12 
und 6, weil dieso unter annahernd gleicher Belastung 
gefunden wurden. D a der Gaserzeuger und der 
Brennstoff —  Koks —  in jedem Fali derselbe war, 
bo sind die Verschiedenheiten des Gases lediglich 
durch den Unterschied in der Dampfzufuhr hervor- 
gerufen. D iese drei Fśille ergaben naclistehende 
Zusammensetzungen:

so daB von je 1 cbm Gas noeh verbleiben:
iUr Nr. CO, CO H, H ,0  N, cbm

17 0,0228 0,3040 — 0,0082 0,0391 =  0.9741
12 0,0340 0,2720 0,0543 0,0548 0,5371 =  0,9522
6 0,0595 0,2418 0,0851 0,0556 0,5184 =  0,9604

entsprechend einer prozentualcn Zusammensetzung 
von:

CO, CO H, H, 0 N, T

Nr. 17 
Nr. 12 
Nr. 6

0,0234
0,0357
0,0620

0,3121
0,2856
0,2518

0,0570
0,0886

0,0084
0,0575
0,0579

0 6561 
0,5642 
0,5397

550
550
510

Yersuch
Nr. CO, 00 H, OH, H, 0 N, T 

« 0
Luft

cbm/st
Dampl
kg/st

17 0,0228 0.3040 0.0209 0,0050 0,0082 0,6391 550 152 0
12 0,0340 0,2720 0,0945 0,0076 0,0548 0,5371 550 147 12,5

6 0,0595 0.2418 0,1190 0.0057 0,0556 0,5184 510 149 25.0

Wenn wir an der Hand dieser Analysen dio Wir- 
kungen der Dampfzufuhr erforschen wollen, so er- 
streckt sich unser Interesse lediglich auf die Zer- 
setzungsvorgange und deren EinfluB auf die Wirt- 
schaftlichkeit der Gesamtanlage. Das Bild der Zer- 
selzungsvorgange erleidetaber eine Verzerrung durch 
die im Gase enthaltenen Destillationsprodukte 
Methan und den aueh im Koksgas reichlich vor- 
handenen disponiblen Wasserstoff. Je nachdem  
die Gasproben z u einem Zeitpunkte entnommen 
wurden, weieher der Beschickung naher oder ferner 
liegt, werden diese Gasbestandteile iiber oder unter 
dem D urchschnitt liegen. Aueh Entnahinen zu  
einem von der Beschickung gleich entfernten Zeit
punkte werden dieselben Abweichungen von der 
Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, wenn die Gene- 
ratortemperaturen verschieden sind. Da es also 
nieht moglich ist, aueh niclit bei der groBten Sorg- 
falt, cs dahin z u bringen, daB die Destillationsgase 
in jedem Fallc dem Durchschnittswert entsprechen, 
so soli hieraus entstehenden MiBdeutungen dadurch 
yorgebeugt werden, daB wir unsere Betrachtungen 
auf das von Methan und disponiblem Wasserstoff 
freie Gas richten. Um die Menge des DampfwasserT 
stoffes zu  bestimmen, nehmen wir an, daB der Sauer- 
stoff des Gases von Luft und Wasserdampf her- 
riihre und der Stiekstoff ais MaB fiir den Luftsauer- 
stoff zu gelten habe, so daB der allein in Betracht 
kommende Dampfwasserstoff I1D sein wird:

(co- + i k )  ■'2- J|“ •+00 - w ■
D ie geringe Ungenauigkeit, die darin liegt, daB 

ein kleiner Teil des N a aus Koks stam m t und 
eine geringe Menge 0 2 gleichen Ursprungs sein  
wird, ist um so unbedenklicher, ais unsere Bech- 
nungsweise in ausgleichendem Sinne hinsichtlich  
dieser beiden Punkte wirkt. Der Dampfwasserstofl' 
ergibt sich som it 

fur Nr. 17 =  0,
0,5371

H d

12 =  2 • 0,0340 +  0,2720 -

6 =  2 . 0,0595 +  0,2418 -

1,8S
0,5184
T sśF"

*) Z. d. V. d. I. 1913, 22. Febr., S. 291.

=  0,0543 ,

=  0,0851,

Unsere Frage soli nun 
dadurch ihre Losung fin
den, daB wir auf dieser 
Grundlage unter gewissen 
gemeinsamen Voraussetz- 
ungen die auf die E inheit 

des Brennstofflieizwertes Wk erreichbare Nutz- 
warme W n bestinunen gemaB der Gleichung:

Wn H a + W g + W L — WE 
Wk Wk

worin H u den unteren Gasheizwert, VVg die Gas- 
auBenwarme, W l die Sekundarluftwarme und W a  
die aus dem Ofen abziehende Rauchgaswarme be- 
deutet.

Die allen Fallen gemeinsamen Voraussetzungen 
beziehen sich auf den LuftuberschuB, unter dem  
die Verbrennung stattfinden soli, auf die durch den 
huttentechnischen Vorgang bedingte Mindestabzugs- 
temperatur und auf die Leistungsfahigkeit der An
lage fiir Vorwarmung der Verbrennungsluft. Im  
iibrigen soli in jedem Falle die Ofennutzleistung 
oder Zeiteinheit dieselbe sein, was wir besonders be- 
tonen wollen. Dementsprechend wollen wir annehmen, 
daB der LuftuberschuB im Rauchgas in jedem Falle 
ein Funftel der zur Verbrennung des Kohlenstoffs 
erforderlichen Luftmcnge sein soli, daB also der 
Kohlensauregehalt des trockenen Bauchgases in 
jedem Falle derselbe bleibt. D ie Mindestabzugs- 
temperatur wollen wir, wie es bei Retortenofen Gel- 
tung hat, =  10 0 0 0 setzen. Nehmen wir an, daB im 
Falle Nr. 12 diese Abzugstemperatur besteht und 
die Leistungsfahigkeit der Luftvorwiirmung einem 
Gewinn von 23 % des Gasheizwertes gleichkommt, 
so ist damit die stiindliche Ofenleistung bestimm t, 
die m it jedem der drei Gase erreicht werden soli. 
Ist die Anfangstemperatur der Gase Nr. 17 und 6 
eine geringere ais jene von Nr. 12, so kann die Be- 
dingung der Stundenleistungsgleichheit nur durch 
Anwendung einer hoheren Abzugstemperatur er- 
m óglicht werden. D azu ist die Verbrennung gróBerer 
Gasmengen erforderlich, w om it eine - Geschwindig- 
keitserhohung der Luft und der Rauchgase in der 
Vorwarmung verbunden ist. Unter sonst gleichen  
Verhaltnissen niiiBte dieselbe Luftmenge weniger 
Warnie aufnehmen ais bei der langsameren Stromung 
im Falle 12; da aber auf gleiche Luftmengen bei 
minderwertigen Gasen groBere Rauchgasmengen 
entstehen, so findet hierduich eine Hebung der Vor- 
warmung statt, die auBerdem noeh durch die hoherc 
Ofenabzugstemperatur gesteigert wird. Zahlreiche
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Berechnungen der Luftvorwarmung fiir Gase sehr 
verschiedenen Heizwertes, bei denen die bekannte 
Ferrinische Formel fiir die Zweistromheizflache zur 
Anwendung kam1), haben dargetan, daB sich dic er- 
wahnten gegnerischen Wirkungen gerade ausgleichen, 
wenn wir die Luftvorwarmung fiir den Fali der 
Stundenleistungsgleichheit berechnen. So konnen 
wir fiir jeden unserer drei Fiille m it voller Genauig- 
keit fiir die durch Vorwarmung der Luft den Rauch- 
gasen entzogene Warnie se tzen : W £ =  H a • 0,23.

Um fiir die Falle Nr. 17 und Nr. 6 die zur Berech- 
nung von W r crforderliehe Abzugstemperatur Tt 
erinitteln zu konnen, ist die Annahme zulassig, daB 
die Gleichheit der Stundenleistung des Ofens nur 
dann moglich ist, wenn die fiir die Warmeiiber- 
tragung entscheidende mittlere Temperatur der Ver- 
brennungsgase im Ofen in jcdem Falle dieselbe ist. 
Um die GroBe dieser mittleren Temperatur konnen 
zu lernen, bestinunen wir dio Anfangstemperatur T„ 
von Nr. 12, fiir welchen F ali T t =  1000 ist, und 
erhalten so ais arithmetisches Mittel die mittlere 
Temperatur. Durch die Erm ittlung der Anfangs- 
temperaturen fiir die beiden anderen Falle sind wir 

1400 • 0,62 • 0,3213 +  1650 •

dann in der Lage, auch die entsprechenden Abzugs- 
temperaturen zu berechnen.

D a die spezifischen Warmen sich mit der Tem
peratur nicht unwesentlich verandern, so steht dio 
friihcr gebrauchliche Berechnungsweise, welche von 
der Gleichsetzung des Produktes aus Temperatur, 
Rauchgasvolumen und spezifischer Warme einerseits 
und der Warmeentwicklung anderseits ausgeht, vor 
der Schwierigkcit, daB man die spezifische Warme 
im voraus nicht kennt.

N2 sekundar =  0,2355 ■3,76 =  0,8855 
. . =  0,5642N2 primar

N2 insges................................. 1,4407
Hauchgasc aus 1 cbm Gas

CO, H,0  O, N,
=  0,3213 +  0,1145 +  0,0642 +  1,4497= 1,9-197 cbm.

1427Auf 1 cbm Rauchgas entfalien:
1.9497

732 WE.

Hiernach finden wir aus den Schaulinien des be- 
schriebenen Yerfahrens in bezug auf C 02, H 20  
und 0 2 +  N 2:

t , =  1400, t 2 =  1650, t„ =  2100
c , =  0,(j2, c2=  0,58, c , =  0,40

B o r n i t  To = 0.58 • 0,1145 +  2100 • 0,4
0.62 • 0,3213 +  0,58

Wir bedienen uns daher eines Verfahrens, das 
K u r z e ll  und W ig to n  im „B ulletin  of the Ametican  
Institute of Mining Engineers112) veroffentlichten. 
Die Forscher haben fiir die Anfangstemperatur die 
Formel begriindct:

To =  t. Ci pi +  % c , p2 +  t ,  c3 p3. . .  
o, p, +  c, p , +  c, p , +  . . . 

t x.tg t 3 . . .  sind die Anfangstemperaturen, wenn 
die Verbrennungsgase nur aus e in e m  Gase bestehen, 

cx c2 c3 . . .  sind die vcrschiedenen spezifischen 
Warmen der einzelnen Verbrennungsproduktc bei 
ti° t 3° t 3° . . .

Pi P2 P3 • • • sind die Raum teile der einzelnen Ver- 
brennungsgase.

Nachdem die auf 1 cbm Rauchgas entfallende 
Warmemenge erm ittelt ist, werden nach einem graphi- 
schen Verfahren die Temperaturen tj t 2 t 3 . . .  be- 
stim m t und nach diesen auf gleichem Wege die 
spezifischen Warmen cx c2 cs . . .

Demnach gestalten sich die Beieehnungen der 
Anfangstem peraturen folgendermaBen:

1. Berechnung von T0 fiir Gas Nr. 12:
0,0357 C02, 0,2856 CO, 0,0570 H 2, 0,0575 H20 , 0,5642 N2. 

Hu =  0,2856 • 3046 +  0,0570 • 2598 =  1018,
Die spezifischen Warmen bei der Gastemperatur 

5 5 0 0 sind nach Kurzell und Wigton 
fur COa=  0,454, fiir CO, H 2 und N3=  0,31, fiir H20  

=  0,38, demnach:
Wg =  550 • (0,0357 ■ 0,454 +  0,0575 • 0,38 +  0,9068 

•0 ,3 1 )=  175.
Wl =  1018 • 0,23 =  234.

1340 ■ 0,62 • 0,3355 +  1600 • 0,57

1,5139 
-------=  1905°.0,1145 +  0,4 • 1,5139

2 . Berechnung von T0 fiir Gas Nr. 17:

0,0234 C02, 0,3121 CO, 0,0084 H aO, 0,6561 N a. 
H„ =  0,3121 -3 0 4 6 =  951,
Wg =  550 • (0,0234 • 0,454 +  0,0084 • 0,38 +  0,9682 

•0 ,3 1 )=  173,
WL =  951 • 0,23 =  219,
Hu +  Wg +  WL =  951 +  173 +  2 1 9 =  1343 WE. 

Das Rauchgas enthalt:

C02 =  0,0234 +  0,3121 =  0,3355,
H20  =  0,0084,

0.3355
— — n =  0,0671,

0 2 zur Yerbrennung 0,3121
=  0,15605, 

0,06710
0 2-U eberschuC =o>223]5

N2 sekundar =  0,22315 • 3,76 =  0,8390
K 2 p r im a r ..........................................=  0,6561

Ns insges............................................................... 1,4951

Rauchgas aus 1 cbm Gas
CO, Ĥ O O, N,

=  0,3355 +  0 0..84 +  0,0671 +  1,-1951 =  1,9061 cbm.

1343 704 WE.Auf 1 c>m Rauchgas truffen:

To =

Hierfiir ergibt sich aus 
Kurzell und Wigton:

=  1340, t2 =  1600, t , =  2030
c , =  0,62, c2=  0,57, c3=  0,40 

0,00S4 +  2030 • 0,40 • 1,5622

1,9061 

den Schaulinien von

0,62 • 0,3355 +  0,57 • 0,01,84 • 0,40 • 1,5622 =  1856 0.

1) E o rr in i, R in a ld o : Technologie der Warme. Aus
d. Italien. von 51. Schroter. Jena: H. Costenoblo 1878.

2) Eeuiiungstechnik 1915/16, 15. Mai, S. 191.

Lassen wir den zwischen Generator und Ofen 
entstehenden Verlust auBer Betracht, so erhSit der 
Ofen fiir 1 cbm Gas eine Warmezufuhr von



1160 Stahl und Eison. Luftgas- oder Mischgas-Generatorbelrieb. 37. Jahrg. Nr. 51.

Hu +  Wg +  W l =  1018 +  175 +  2S4 =  1427 WE. 
Das entstehende Rauchgas berechnet sich in 

folgender W eise:
C 02 =  0,0357 +  0,2856 =  0,3213,
H20 =  0,0575 +  0.0570 =  0,1145,

0,3213

Rauchgaszus ammensetzung: 
C 02 0,0620 +  0,2518 =  0,3138,
H 20  =  0,0886 +  0 ,0579= 0,1465,

0 3138
O,

5
- =  0 062S.

O, zur Yerbrennung =

=  0,0642,

0,285(1 +  0.0570

0,2518 +  0,0886 
Oj zur Y erbrennung ;----------- =  0,1702,

=  0,1713, 0 2-UeberschuB = 0,0628

Oj-UebcrschuB =  0,0642.
3. Berechnnng von T u fur Gas Nr. 6:

0,0620 CO„ 0,2518 CO, 0,0886 H2, 0,0579 H 20 , 0,5397 X,. 
H u — 0,2518 • 3046 +  0,0886 • 2508 =  997.

Fiir die Gastemperatur 510° kommen fur C 02, 
H sO und 0 2 +  N = +  H 2 die spezifischen Wiirmen
0,455, 0,378 und 0,314 in Betracht. Demnach

Wg =  510 • (0,0620 • 0,445 +  0,0579 • 0,378 +  0,8801 
•0 ,314 )=  166,

Wl  =  997 • 0,23 =  229,
Hn +  Wg +  Wl  =  997 +  166 +  2 2 9 =  1392 WE.

0,62 • 0,3138 +  1640

0 2330
N 2 sekundar=  0,233 • 3 ,7 6 =  0,8761 
N2 p r im a r .......................... =  0,5397

Rauchgas fUr 1 cbm Gas
0 0 , U, O O, Nj

=  0,3138 +  0,1465 +  0,0628 +  1,4158= 1,9389 cbm.
1392

Auf 1 cbm Rauchgas kommen , =  718 WE.
1,9389

Dem entsprechen die W erte:
t,

To =  - 1-370 0,58

1370, t 2 =  1640, t 3=  2070
o„ =  0,62, Cj =  0,58, c3  0,40

1465 +  2070 • 0,40 • 1,4786
0,3138 +  0,58 • 0,1465 +  0,40 • 1,4786

1872.

Nach F ali 12 ist die m ittlere Ofentemperatur: 
l.m.> +  1000 =  pj-,r dieselbe mittlere Tem

peratur ergeben sich nach den berechneten Anfangs- 
teniperaturen die-Abzugstemperaturen

fiir Fali Kr. 1 7 =  2- 1453— 1856=  1050 »•
„  >., ., 6== 2-1453 — 1872=  1034“

Wir sind ntinmehr in der Lage, auch fiir dieso 
beiden Fiille die Abzugswiirmen W r zu berechneii.

Fiir die Temperatur von 1000° des Falles 12 
gelten die spezifischen Wiirmen:

e c o ,=  0,501, ch50 =  0.395, c(o, + K,) . . =  0,325, 
daher

Wb „  =  1000 • (0,3213 • 0,501 +  0,1145
• 0,395 +  1,5139 • 0 ,3 2 5 ) ............................. =  698

Fiir 1050“ do3 Falles Nr. 17 ist- cco.
=  0,505, ch.O =  0,398, e(os + N,) . . . — 0,320,

somit
W r„ =  1050 • (0,3355 • 0,505 +  0,OOS4

■ 0,398+1,5622 • 0 ,326)..................................=  716
Fiir 1034“ des Falles Nr. 6 ist cco,

=  0,603, cii, o =  0,397, c(o, +  x,) . ■ . =  0,326, 
■wonach

Wr , =  1034 (0,3188 ■ 0,503 +  0,1465
• 0,397 +  1.47S6- 0 .3 2 6 ) ...................... . =  722

Endlich sind noch die Brennstofiheizwerte der 
drei Fiille festzustellen, wofiir wir gemiiB unserer 
Voraussetzung den C =  Heizwert einstellen konnen. 
Hiernach ist:

Wkls =  0 ,3213-4341=  1395 
Wk„ =  0,3355 • 4341 =  1456 
Wk, =  0,3138-4341= 1362

NunmeJI ergeben sich die W irkungsgrade:
Wn 1427 — 698 

W k „“  1395
Wn _  1343— 716 
Wk„ 1456
Wn 1392 — 722 

. . , : Wke ~  1362

0.523

0.430

=  0.492

Aus diesen Ergebnissen ersieht man, daB die 
Dainpfzufuhr zum Generator eine sehr betrachtliche 
Hebung des Wirkiuigsgrades der Gesamtanlage her- 
beifiihrte und daB nicht das Luftgas, sondern das 
Mischgas trotz seines Feuchtigkeitsgehaltes den 
hoheren pyrometrischen Effekt gewahrt. Man sieht 
aber auch, daB die Erhiihung der Dainpfzufuhr, wie 
sie der F a li 6 gegen 12 darstellt, zu einer Herab- 
setzung des Wirkungsgrades fiihrt, und es ist gewiB, 
daB eine weitere Steigerung der Dampfzufuhr den- 
selben auch unter den Wirkungsgrad des Luftgases 
zu senken vermag. Andernteils wiire es ein Zufall, 
wenn eine gewisse Herabsetzung der Dampfzufuhr 
unter das MaB von Nr. 12 nicht eine weitere Hebung 
des Wirkungsgrades zur Folgę hiitte.

Die Ergebnisse des praktischen GroBbetriebes 
werden, namentlich wenn die Gesamtlieit der ent- 
stehenden Gase bei gasreichen Brennstoflen in Be
tracht gezogen wird, zwar weniger groBe Unterschiede 
ais in den berechneten Fallen zeigen, doch kann der 
Sinn der Yerschiedenheit niemals ein anderer werden.

Dic Feststellung der giinstigsten Dampfzufuhr, 
deren W iehtigkeit aus der Tatsache, daB die Dampf- 
menge sogar iiber Wirkungen entgegengesetzter Art 
entscheidet, hcrvorgeht, kann nicht Aufgabe von 
wissenschaftlichen Versuchen sein, weichen allge- 
meine Geltung beigemessen wird, weil die zweck- 
mSBigste Dampfzufuhr von ortlichen und zeitweiligen 
Verhaltnissen abhilngt.

Ein unfelilbares Keniizeichen der den hochsten 
Wirkungsgrad der G e s a m ta n la g e  bewirkenden 
Dampfzersetzung eines gegebenen, m it bestimmtem  
BrennstoH betriebenen und unter gewisser Belastung 
stehenden Gaserzeugers ist der h o c h s te  G a sh e iz -  
w e r t , wie aus nachstchendem hervorgeht.

Die aus dem Generator entweichende Warme 
H u +  W g kann nur so lange zunehmen, ais die tem -
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peraturerniedrigende Wirkung des Dampfes eine Ab- 
nahme des Generatorverlustes zur Folgę kat. Der 
Hochstwert von H u +  W g muB aber gleichzeitig 
m it jenem von H„ erreicht werden. Dasselbe gilt 
von W l, das jenem proportional ist. D a die auf 
die Einheit von H u entfallende Brennstoffwiirme 
um so geringer wird, je mehr H„ wilehst, so steht fest, 
daB der positive Teil unseres den Wirkungsgrad

bestimmenden Ausdruckes mit I i u

seinen Hochstwert erreicht und zwar bei schnellerem  
Anwachsen ais der letzterc. D ie negative Beein- 
flussung des Wirkungsgrades durcli W r  wachst mit 
der Abzugstemperatur und dem Rauchgasyolumen. 
Da die Heizwerlzunahmo m it einem Anwachsen der 
Anfangstemperatur und einer Abnahme der Abzugs
temperatur in unserem Falle gleichbedeutend ist, 
so gewahrt der Iiochstheizwert fiir die Voraussetzung 
der Stundenleistungsgleichheit hinsichtlich der Ab
zugstemperatur die giinstigsten Bedingungen, welehe 
auf die Volumenzunahme durcli Dampf eine aus- 
gleichende Wirkung haben. Jede iiber das MaB zur 
Erreichung des Hochstheizwertes hinausgehende 
Dampfzufuhr vergroBert W r sowohl durcli Volumen- 
als Temperaturzuwaehs. Einen klaren Einblick in 
diese Beziehungen gewahrt nachstehende Zusammen
stellung aus den berechneten drei Fallen:

Nr. 12 Nr. G Nr, 17 |

H u - f  WB +  Wr, 
Wk

1,023 1 ,022
1

0,922

W r

WiT
0.500 0,530 0.492

l-i u +  We +  Wl — W r
0,523 0,492 0,430 ;

W k

Aus der Gegeniiberstellung yon Fali 17 und 12 
ersieht man, daB der posilive Teil des Wirkungs
grades durcli Dampfzufuhr eine Hebung um 11 % 
erfuhr, wahrend der negative fast unveriindert blieb.

Die Abhangigkeit des H ochstheizweites von zeit- 
lichen und ortlichen Verhaltnissen geht vor allem aus 
der Unveranderliclikeit des Stundenyerlustes bei 
wechselnder Belastung hervor, aus der fiir die 
Erhohung der Beanspruchung eine Steigerung von

H~“ gefolgert werden muB. D iese Erhohung

beruht auf einer Steigerung von H„ dureh vermehrto 
Dampfzersetzung und einer damit verbundenen 
relativen Verkleinerung von W k. Jeder Belastung 
entspricht also eine besondere giinstigste Dampf
zufuhr. —  D a die Zersetzungsvorgange an der Brenn- 
stoffoberflache stattfinden, so muB die Fertigbildung 
dr;s Gases im H inblick auf dic je naeh der StiickgroBe 
sehr verschiedene relative Oberflache bei kleinkorni- 
gem Brennstoff auf ldirzerem Wege eifolgen ais bei 
groBstiickigem. Da aber von der Lange dieses Weges 
der Ycrlust von zur Wassergasbildung yerfiigbarer

Warnie naeh auBen abhangt, so muB derselbe beim 
kleinkornigen Brennstoff geringer sein, und das ist 
gleichbedeutend m it einer hoheren Dampfzersetzungs- 
fahigkeit. Dic Tatsache, daB Koksgrusgeneratoren 
ein besseres Gas erzeugen ais Grobkoksgeneratoren 
findet hierin ihre Erklarung. In alinlicher Weise wie 
im  besproehencn Falle entsteht dureh die Vermischung 
des Brennstoffes mit Verbrennungsriickstanden eine 
Verlangerung des Weges bis żur Fertigbildung, mit 
anderen Worten eine Erhohung der Zersetzungszone 
und eine Yerminderung des Gaslieizwertes. Die Wirk- 
samkeit und Art der Entaschung ist daher nicht ohne 
EinfluB auf den Heizwert. D a der Gencratorverlust 
von dem relativen Umfang des Gaserzeugers abhangt, 
so wird ein groBer Generator bei.gleicher Belastung 
auf der Flacheneinheit mehr Dam pf zersetzen und 
einen hoheren Heizwert bilden ais im  entgegen- 
gesetzten Falle. DaB die Yerschiedenheiten der 
Wandstarken und der Lufttemperaturen von Ein
fluB sind, bedarf kaum der Erwahnung.

Somit ist es klar, daB es Aufgabe der Betriebs- 
leitung ist, die jeweilige zwcclcmaBigste Dampfzufuhr 
festzustellen. Nachdem wir hierfiir in dem Hochst- 
heizwert cin untriigliches Kennzeichen erkannt 
haben, so verspricht die Anwendung des Kalorimeters 
bei den GroBgaserzeugern crhebliche Yorteile. Am 
besten wird sieli hierzu das s e lb s t r e g is t r ie r e n d e  
K a lo r im e tc r , wie es von Junkers & Co. in Dessau 
hergestellt wird, eignen in Verbindung mit einer.die 
Gesamtheit des Dampfbedarfcs zufiihrenden regu- 
lierbaren Dampfleitung neben einem trockcnc Luft 
zum Gaserzeuger fuhrenden Gebliise.

Ais Gebrauchsregel fur die bezeichnete Eiurich- 
tung gilt die Regel: Das einen niedrigen Druck selbst- 
tatig aufrechterlialtende Ventil der Dampfleitung 
ist stets so einzustellen, daB der sich zwischen zwei 
Generatorbeschickungen ergebende mittlere Heizwert 
der erreiclibare Hochstwert ist, der dureh eine 
geringe Verkleinerung der Dampfzufuhr eine Abnahme 
erfiihrt. Das selbstregistrierende Kalorimetcr ge- 
stattet es, den Durclischnittsheizwert in zuverliissig- 
ster Weise festzustellen, und besitzt dadurch gegen- 
iiber den Ungenauigkeiten, die m it Einzelproben 
verbunden sind, namentlich dann eine groBe Ueber- 
legenheit, wenn stark gashaltige Brennstoffe zur Yer- 
wendung gelangen.

Die Einrichtung gewahrt auch den Vorteil, daB 
die Bestimmung der Gasfeuchtigkeit, die wegen ihrer 
Umstandlichkcit weniger verbreitet ist ais ihre 
ZweckmaBigkeit erwarten liiBt, fiir die Leitung des 
Betriebes entbehrlich wird. Denn wie wir schon 
gesehon haben, ist m it dem Iiochstheizwert, den wir 
in beschriebener Weise erlialten, auch der kleinste 
zulassige Dampfverbrauch verbunden.

Dic mannigfaltigen Umstande ortlicher und zeit- 
licher Art, deren EinfluB auf den zur Erreichung des 
Hochstheizwertes notwendigen Dampfbedarf wir 
kennen gelernt haben, lassen erkennen, daB in jedem  
Betriebe cin standiger AnlaB zu nutzbringender 
Yerwendung der auf dic dauernde Erreichung des
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Gashochstheizwertes.geriehteten Anlage bcsteht und 
so wenigptens in groBeren Betrieben eine ausgedehnte 
Anwendung des Registrierkalorimcters erwarten laBt.

Z u sa m m e n fa ssu n g .

1. Es gibt fiir jeden Generatorbetrieb bei sonst 
gleiehbleibenden Uinstanden eine bestimnite Dampf
zufuhr, deren YergroBerung sowohl ais deren Ver- 
kleinerung eine*Abnahme des Heizwertes bewirkt.

Bei dieser Dampfzufuhr ist der Wirkungsgrad der 
gesamten Gasfeuerungsanlage hoher ais bei jeder 
anderen Bctriebsweise.

2. Die GroBo dieser giinstigsten Dampfzufuhr 
hiingt von ortlichen Yerhaltnissen ab und wird am 
besten durch ein selbstregistrierendes Kalorimcter 
bestimmt, das zur Einstellung der von der Luftzufuhr 
unabhangigen Dainpfleitung naeh dem Ilochstheiz- 
wert dienl.

L ose Blatter aus der G eschichte des Eisens.
Von O tto  V o g e l in Dusseldorf.

„Chaąue science, chaąue branche d’etU(le* 
a sch prćcurseurs**. (BelaYew.)

VIII. D ie Anfange der Metallographie.
(Hierzu TafelSO. — SohluB yon Seite 1142.)

I j e r  russischeHauptmann B e la le w  hat in seiner 
eingangs1) angeżogenen Arbeit zwei Forscher, 

namlich den Franzosen B r e a n t  und den Kussen P a u l 
A nn os o w ais die eigentlichen Vorliiufer der heutigen 
Metallographie hinzustellen versucht, aus welcliem  
Grunde wir uns im Folgenden mit den wisscnschaft- 
lichen Leistungen dieser beiden Miinner etwas naher- 
beschiiftigen wollen.

B r ć a n t  war nieht der „Direktor des Pariser 
Mtlnzhofes", wie es in der Zeitschrift „Metallurgie“ 
irrtumlich lieiBt2), sondern der „vćrificateur gćnćral 
des essais a la  Monnaie“ , d. h. also der „Haupt- 
probierer11, oder wie wir gutdeutsch zu sagen pflegen, 
der „Munzwardein" am Pariser Munzamt. Er be- 
schnftigte sich eingehend mit der Erforschung des 
sogenannten „Damaszener - Stahls“. Dic Frucht 
seiner Arbeit, die er im Auftrage des Ministers des 
Inneren ausgefiihrt hatte, ist niedergelegt in der 
„Beschreibung eines Verfąhrens, wodurch man eine 
Art GuBstahl erhiilt, welche den damaszierten orien- 
talischen KJmgen ahnlich ist“ . Sie erschien im Jalire 
1823 im  „Bulletin de la  Socićtć d’Encouragement 
pour Findustrie nationale“ Nr. 230, S. 222 u. ff. 
und erregte im In- und Auslande groBes Aufsehen3). 
Breant sagt darin:

„Eine lange Reihe von Versuchen iiberzeugte 
mich, daB der orientalische Damascener-Stahl bloB 
aus einem GuBstahle besteht, weieher mclir Kohlen- 
stoff enthalt, ais unsere europiiisehen Arten von Stahl, 
und in welchem durch ein mit der gehorigen Vorsicht 
bewerkstelligtes Abkiihlen z w e i v e r s c h ie d e n e  
V e r b in d u n g e n  v o n  E is e n  u n d  K o h le n s to f f  
k r is ta l l is ie r e n .  Diese Trennung ist eine wesent-

M St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 065.
2) 1911, 8. Aug., S. 45'5.
3) Eino deutsche Uebersetzung brachte bald darauf

Dinglers Polytechnisches Journal im Band X II, 1823,
S. 407/15. Vgl. aueh die „Jahrbiieher des k. k. Polytech-
nisehen Institutes in Wien“, V. Band. Wien 1824, S. 391/5.
(Naeh einem Pariser BcschluB vom 3. April 1822 sollte
eigentlich die Brćantscho Erfindung im Ausland nieht
offentlich bekannt gemacht werden. Vgl.Naheres dariiber
in Dinglers Polytechnischem Journal, 8. Band, 1822,
S. 504/5.)

liche Bedingung, denn wenn man die geschmolzene 
Masse plotzlich, wie in einer kleinen GuBform, ab- 

kiihlt, so erhiilt man keine ausgezeiclm ete Damas- 
cirung, sondern d ie so  i s t  n u r  u n te r  der L u p ę  
s ic h tb a r .11 W eiter heiBt es dann:

„Wenn aber nur etwas iiberschiissiger Kohlenstoff 
yorhanden ist, so wird alles Eisen zuerst in Stahl 
verwandelt werden; hierauf wird sich der in dem  
Tiegel frei gebliebene Kohlenstoff mit einem Teile 
des schon gebildeten Stahles in einem neuen Yerhalt- 
nisse verbinden. Man erhiilt auf diese Weise z w e i  
y e r s c h ie d e n e  V e r b in d u n g e n , reinen Stahl und 
kohlenstoffhaltigen Stahl oder GuBstahl. Diese an- 
fangs unregelmiiBig miteinander vermischten Ver- 
bindungen werden suchen, sich abzuscheiden, wenn 
man die fliissige Substanz ruhig stehen liiBt; es bildet 
sich dann eine Kristallisation, bei weieher sich d ie  
G r u n d te ile h e n  der b e id e n  V e r b in d u n g e n  n a c li  
ih r e r  V e r w a n d ts c h a f t  z u e in a n d e r  u n d  n a e h  
d em  G rad e ih r e s  G e w ic h te s  la g e r n  w erd en . 
Weim man eine mit solchem Stahle bereitete Klingę 
in  s i iu e r l ic h e s  W a sser  t a u c h t ,  so erhiilt sie 
eine ausgezeiclmete D a m a s c ir u n g , in weieher die 
Teile des reinen Stahles sc h w a r z 1) werden und die

1) Diese schon seit R in m a n s  Zeiten bekannto Probe 
war in den zwanziger Jahren des yerflossenen Jahrhunderts 
noeh yiel im Gebrauch. So heiBt es im VI. Band oiner 
heute liingst in Vergessenheit geratenen Sammlung, die 
den Titel fuhrt: „Das Neueste und Nutzliehste der Er- 
findungen, Entdeckungen und Beobachtungen in der 
Chemio, Eabrikwissenschaft“ (2. Auflage), Niirnberg 1820, 
S. 162: „Wenn man auf dio Oberflache eines Stiickes 
Stahls oder Eisen, welches man zuvor mit der Feile, mit 
dem Schleifstein, oder mit Schmirgel gereinigt hat, einige 
Tropfen geschwiichter Salpctersaure bringt, so werden 
die Teile, welche am meisten koliligtes Eisen enthalten, 
sich sogleich durch eino matto Farbo unterscheiden“ , und 
in dem „Vorsueh einer Eneyldopadie der Eisenhiitten- 
kundo“ von Dr. J o h a n n  G eorg L u d o lp h  B lu m h o f,
4. Band, GieBen 1821, S. 253/4, findet sich unter dem 
Stichwort „ S ta h lp ro b e "  folgende Angabe: „Es gibt 
Gelegenheiten, wo es niitzlich ist, eine Probo zu haben, 
wodurch man auf der Stelle wissen kann, ob die Arbeiten 
aus Eisen oder Stahl gemacht worden sind, ohno die Ar
beiten selbst zu verletzen. Besonders ist solche boi Militar- 
Waffenlieferungen, dio oft fiir einen geringen Preis akkor-
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des kohlenstolThaltigen Stahles w eiB  bleiben werden, 
weil das gesauerte Wasser den Kohlenstoff des kohlen- 
stoflhaltigen Stahles schwerer bloBlegte"1). —

Belaiew schreibt a. a. O. S. 225: „ N o u s a v o n s  
y u  q u e B r ć a n t  n’ć t a i t  p a s  t r e s  lo in  a u s s i  d e  

la  m ć t a llo g r a p h ie  m ic r o s c o p iq u e “ , und einige 
Zeilen weiter: „ B r ć a n t l ’a v a it  f a i t  q u e lq u e fo is  
en  e m p lo y a n t  la l o u p e .  D e l i  il n’y a qu’un pas 
au microscope.11

Diesen Schritt von der Lupę zum Mikroskop 
hat aber nicht Brćant gemacht, das hatte sehon viel 
friiher dessen groBer Landsmann R ć a u m u r  besorgt, 
was aber Hauptmann Belaiew nicht zu wissen scheint. 
N a c h  Rćaumur haben, wic wir im Vorhergehenden 
gesehen haben, sich viele Forscher dieses Hilfsmittels 
bei ihren Eisenuntcrsuchungen bedient. —

Wenden wir uns. nunmehr den Arbeiten des 
Russen P a u l A n n o so w  zu.

Zu der Zeit etwa, ais Brćant in Frankreich den 
Damaszenerstahl studierte, bcschaftigte sich General 
Annosow in RuBland mit dcm gleichen Gegcnstand. 
Er war Leiter der Hiittenwerke zu Slatoust, im Ural, 
und begann ais solcher seine Untersuchungen im 
Jahre 1828; er beendigte sie im Jahre 1837. Dic 
Yeroffentlichung erfolgte erst 1841 im russischen 
Bergjournal und 1843 im L’Annuaire franęais. 
Belaiew, der uns das alles ausfiihrlich m itteilt, iiber- 
sielit dabei aber das eine, daB namlieh aueh An
nosow seinen „prćcurseur“ hatte, und zwar in der 
Person des deutschen Hofrates A. F. A. v . E v e r s -  
m a n n 1), der v o r  Annosow Direktor der beriihmten 
Gewehrfabrik zu Slatoust war2). In einem Schreiben

d irt sind, sehr niitzlich. Sie besteht nach der Bekannt- 
machung des vormaligen Wolilfahrtsausschusses in Paris, 
im Folgenden:

Wenn man einen Tropfen SalpetorsiŁuro auf eine 
Klingę von poliertem E ison  fallen laBt, und nach einigen 
Minuten Wasser darauf gieBt, so nimmt dieses dio Saure 
und alles Aufgelosto weg, und es bleibt ein bloBer, w eiBer 
o d o r e is e n fa rb ig e r  F le c k  zuriick. Wird abor dieser 
Vorsuch auf einer Klingo von polirtom S ta h l  gemacht, 
so greift die Saure zwar aueh dio Eisentoile an, sie wirkt 
aber nioht auf die Kohlo des Stahls, und dieso setzt sich 
wahrend dor Auflosung ab, so daB ein so h w arzo r F leok  
zuriickbleibt, den das Wasser nicht weg nimmt, und der 
sehr lange dauert, weil er fest mit dem Stahle zusammen- 
hangt.“

ł ) Eino bessero Ueborsetzung dieser Stolle brachte 
im Jahro 1911 dio Zeitschrift „Metallurgio“ auf S. 455/6. 
Vgl. aueh St. u. E. 1912, 18. Jan., S. 114/5.

2) A u g u s t F r ie d r io h  A le sa n d o r  von  E v o rs- 
m an n , goboren am 8. Okt. 1759 zu Brachwitz bei H.illo 
a. d. Saale, gestorben am 29. Okt. 1837 zu Borlin. Er 
studierte in Borlin Chemie, bcgleiteto 1780 den Minister 
v. Heinitz auf einer Studienreise nach Westfalen, erhielt 
1781 den Titel eines Bergkommissars mit dom Auftrage, 
dio Fabriken und Bergworko der Grafsohaft Mark zu 
bereisen. Nach Riickkehr von einer bergmannischen 
Reise dureh England und Schottland im November 1784 
wurde or ais Beigrat, Kriegssteuorrat und Fabriken- 
kommissar der Grafschaft Maik angestellt. Nach der 
unglucklichen Schlacht von Jena (1806), die aueh seino 
Tatigkeit gehommt hatte, lehnte er das Anerbleten einor 
Dienstloistung in dem von Napoleon geschaffenon GroB- 
herzogtum Borg ab, nahm dagegen oine Berufung nach 
RuBland an, wo or zuerst Berg- und Hiittenwerke im

Eversmanns aus S t. Petersburg vom  1. Mai 18181) 
heiBt es: „Es ist eine eigene, meines Wissens nacli 
wenig angewendete Art, Stahl und Eisen zu unter- 
suchen, wenn d ie  g e s c h l i f f e n e  O b e r f la c h e  
p o l ie r t  und sie dann dcm A n g r if f  e in er  S a u re  
ausgesetzt wird. D ic Geschafte der Gewehrfabrik 
zu Slatoust gaben mir dazu óftere Gelegenheit, be
sonders beim Ausziehen der Damas-Blume und bei 
der Dekoration der Klingen mit oder ohne Gold. 
Man stoBt auf so n d e r b a r e  E r s c h e in u n g e n  in  
d er T e x tu r  d es  E is e n s  u n d  b e so n d e r s  d es  
S t a h ls ,  von denen ich einige vorlege . . . “ „Wenn 
man den D a m a s -S t a h l  v o n  S la t o u s t  so wie aueh 
den von dortigen Erzen bereiteten gewohnlichen 
Stahl schmilzt, poliert 'und die Oberflache dem An
griff einer Saure aussetzt, so erscheinen in dem dureh 
die Siiure m att gewordenen Grunde helle Stellen, 
die den Glanz der friihcren Politur vollkommen bei- 
behalten haben, um so viel ais die Siiure die Ober
flache des Stahls angegriffen hat, hoher ais diese 
sind, mithin von der Saure gar nicht haben ange
griffen werden konnen. Diese Stellen sind mehrenteils 
rund, u. z. zirkelrund, weniger ungleich rund, seltener 
linienformig gedehnt, von der GroBe einer Nadel- 
spitze bis zur GroBe eines 5 Kopeken Silber-Stiickes. 
Soweit sie bisher bcachtet sind, haben sie folgende 
Eigenschaften:

a) Sie haben eine demantartige Hiirte, denn aueh 
die beste Feile bricht darauf aus.

b) Sie werden von Schwefelsaure und Salzsiiure 
nicht angegriffen, so wenig im konzentrierten ais ver- 
dunnten aueh nicht im erwarmten Zustande der Siiure.

c) Sie nehmen in der Stufe der Temperatur- 
erhćihung eine vom Stahl sehr verschiedene Farben- 
folge an. Denn in einer so niedrigen Temperatur, 
wo der Stahl sich noch lange nicht farbt, haben sie 
sehon ein pnichtiges Blau, dessen Glanz jenes Stahl- 
blau iibertrifft; wenn der Stahl beginnt blau anzu- 
laufen, so prangen sie m it einer smaragdgriinen 
Farbę, und ist der Stahl vollkommen blau, so nehmen 
sie die Farbę des m etallischen Goldes an . . . "

General Annosow hat also nur d a s  w e i t e r  
a u s g e b a u t ,  was unser Landsmann Eversmann in 
Slatoust begonnen; daB Annosow sich 1831 bei seinen 
Untersuchungen des M ik ro sk o p s  bediente, ist nach 
dem Stand der damaligen W issenschaft gar nicht zu  
verwundern. Es ist daher durchaus unzutreffend, 
wenn B e la ie w  in seiner wiederholt angezogenen

Ural leitoto und dann im Auftrage von Kaiscr Aloxandor 
die noch houto bestehende W a ffo n fa b rik  zu  S la to u s t 
orrichtete, fiir welcho or deutscho Arbeiter aus Solingen, 
Remscheid und Klingenthal heranzog. E r schicd 1818 
aus dem russischen Diensto und verIebto dio letzten 
Jahre seines Lebens in Berlin ais Privatmann. Das 
bekanntesto seiner Werko ist dio „Ucbersicht der Eisen- 
und Stahlerzeugung auf Wasserwcrken in den Landem 
zwischon der Lahn und Lippo“, Dortmund 1804/5. (All
gemeine Deutscho Biographio, Leipzig 1877, 6. Bd.,
S. 437/8.)

1) Veroffentlicht in Dr. Alexander Nicolaus Schorers 
Allgemeinen nordischen Annalen dor Chemio, III. Band, 
St. Petersburg 1820, S. 124.
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Arbeit auf S. 226 schreibt: „Mais le temps n’ćtait 
pas encore propiee aux ćtudes si scientificjues, si 
m odem es,pour ainsi dire et a p res  la m o r t  d A n n o -  
so w  on o u b lie  la  m ic r o sc o p ie . A  Zlatooust, le  
souvenir meme de ses ćtudes s’efface et nous devons 
attendre Fan 1864 pour nous approclier une troisieme 
fois du microscope et, cette fois, dćfinitivement.“

„Nous vcnons de parler des reeherehes franęaises, 
des reeherehes russes; il nous reste encore un troisieme 
pays de la triple entente, c’est rAngleterre."

„En effet, c ’est un Anglais a qui nous devons 
dćsonnąis 1’introduction de 1’usage du microscope 
dans nos ćtudes mćtallographiques, c’est S o r b y .“ —

So weit Belalew. Nach seiner Darstellung hiitte 
also zwischen Annosow (1831) und Sorby (1864) eine 
ungeheure abgrundtiefe Leere auf dem ganzen Ge
biete der Metallographie geherrscht; das ist aber 
grundfalsch! Wie bei jeder W issenschaft, so machte 
sich auch hier ein s t a n d i g e s  s c h r i t t w e i s e s  
W e i t e r s c h r e i t  e n bemerkbar; man muB sich nur 
Zeit und Miilie nicht verdrieBen lassen, sic auf ihren 
entlegenen und oft recht verworrenen Pfaden zu 
verfo lgen !

Im Jaliro 1828 beschrieb N o g g e r a th  cin Stiick  
k r is t a l l i s ic r t e s  E is e n  von Gleiwitz, das beim  
Ausbrechen des Gestelles eines Hochofens erhalten 
wurde1). —  Das „Magazin der neuesten Erfindungen, 
Entdeckungen“ (Neueste Folgę), Leipzig 1 8 3 G2) 
bcrichtete iiber die Untersuehungen des Technologen, 
Professor L o u is  S e b a s t ia n  L e N o rm a m i. Es 
lieiBt dort: „Der Erfinder erkaimte bei seinen Unter- 
suehungen, daB aller Stahl, weicher im Handel vor- 
kiime, einen zu groBen Teil Kohle enthiclte; er er- 
kannte die groBte Quantitilt; es wurde ihm nun 
leicht, welches Yerhaltnis das vprzuglicherc ware. 
Er vcrsuchte Yerbindiuigen von Stalli m it verschiede- 
nen Metallen, Silber, Gold, Platin usw. nach den 
verschiedenen von Sehriftstellern angegebenen Ver- 
hiiltnissen, aber v e r m it t c l s  des M ie r o sc o p s  er- 
kannt er bald, daB sich der Stahl mit keinem Metalle 
verbindet; es legen sich dieselben mit iiuBerst kleinen 
Moleciilcn zwischen dic Moleciile des Stahls, und bei 
dem Scharfen der Schneide bemerkt man m it der  
L o u p e  genau eine Menge von Streifen des hinzu- 
gefiigten Metalles, wodurch der Gegenstand das 
Ansehn einer Stahlsage mit groBen Zahnen erhiilt.“

Zu erwiilmen ist hier ferner noch ein Aufsatz vom  
Maschinendirektor B r e n d e l in Freiberg iiber die 
„Priifung des rohen und verarbeiteten Stabeisens 
nach Dr. Meyer" im Polytechnischen Centralblatt 
I. Band, Leipzig 1 8 4 1 , S. 410 (aus dem Jahrbuch 
f. d. Berg- u. Huttenm ann 1841).

Auch die U n te r s u c h u n g  d es M e te o r e is e n s  
hat in den folgenden Jahren weitere Fortschritte 
gemacht Ich nenne, um nicht zu weitschweifig 
zu werden, nur eine Arbeit von Bergrat W. H a i-

*) H e in r ic h  L eng: Jahrbuch der ncusten und 
wichtigsten Erfindungen und Entdeckungen, 4. Band, 
Jhnenau 1828, S. 330.

J) Band 3. H eft 4, S. 183.

d in g e r 1) „Ueber das Meteoreisen von Braunau“ 2) ,  
ferner die Untersuehungen von E. F. G lo c k n e r :  
„Ueber die kr is t  a l l in is c h e S tr  ule tu r d e s E is e n s 1'3). 
Es heiBt dort u. a.: „Eine octaedrische Struktur des 
Eisens ist also durch direkte Beobachtimgen nicht 
zu erweisen. Dagegen hat man schon liingst bei dem  
durch kiinstliche Schmelzung dargestcllten Eisen 
unter gcwissen Umstiinden eine b l i i t t r ig e  S tr u k 
tu r  parallel den Flachen des Wiirfels beobachtet. 
Dieses ist der Fali bei dem durch den FrischprozeB 
gereinigten Eisen, beim sogcnannten S t a b e i s e n ,  
und zwar ebensowohl ohne weitere Behandlung, ais 
auch, und vorziiglich, wenn es zuvor eine geraume 
Zeit der G lu h h itz e  ausgesetzt und dadurch weicli 
geworden ist. Hieraus konnte man schon mit groBter 
WahrscHeinlichkeit schlieBen, daB auch das g e -  
d i e g e n e  E i s e n  eine kristallinische Struktur 
parallel den Wiirfelflachen besitzen werde."

Bei vielen Meteorcisenuntersucliungen aus jener 
Zeit wurde, wie wir schon geschcn haben, auch  
auf das Gefuge des k u n s t l i c h e n  E i s e n s  
Bezug genommen und umgekehrt. Sehr lehrreich 
ist in dieser Hinsicht eine weitere Arbeit von 
W. H a id in g e r  in Wien: „Bemerkungen iiber die 
zuweilen im gcschmeidigen Eisen entstandene kri
stallinische Struktur, yerglichen m it jener des Meteor
eisens"'1). Er geht aus von der dem Wurfel entspre- 
chenden Teilbarkeit des Meteoreisens von Braunau 
und yón einer nacli Wurfeln spaltbaren Eisenplatte, 
die wahrend einer ganzen Schmelzperiode unter der 
Hast eines Hochofens einer hohen Temperatur aus
gesetzt gewesen war. Er fiihrt dann fort:

„Ich verdanke Herrn Dr. M. A. F. P r e s t e l5) 
in Emden eine liochst interessante Mitteilung iiber 
ein Vorkonimcn der oben bezeichnetcn Art. Eine 
ais Roststab auf einem Dampfscliiffe, durch mehrere 
Jalire Jieftiger Ilitzc  ausgesetzt gewesene, einen Zoll 
dicke Eisenstangc war briichig geworden und hatte  
eine deutlich k r is t a l l in i s c h e  S tr u k tu r  angenom- 
men, so daB die einzelnen Individuen bis zu vier 
Linieli Durclunesscr erhielten, und zwar mit um so 
groBeren einzelnen Kristallteilen oder Individuen, je  
niilier die Stellen am Feuerraume lagen. Herr 
Dr. Prestel untersuchte nun einen Schnitt niilier, 
p o l ie r t e  u n d  ii t z t e  d ie  F la c h ę ,  und fand, daB 
sich deutliche Linien zeigen, die namentlich an die- 
jenigen erinnern, welche Herr N c u m a n n  so genau  
an dem Meteoreisen von Braunau beschriebcn. Er 
bringt diese nun in eine Parallelc und stellt die 
Frage auf, ob man denn nun dic W id m a n n s t i i t t e n -

x) W ilhelm  v. H a id in g e r , gehoren am 5. Februar 
1705 zu Wien, war Direktor der k. k. gcolcgisclien Reiclis- 
anstalt daselbst, gest. 19. Maiz 1871.

2) Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie, 
72. Band, 1847, S. 580/2.

3) Poggendorffs Annalen, 73. Band, 1848, S. 332/6.
4) Sitzungsberiehte der Mathematiseh-NatunWssen- 

schaftlichen Klasso der Kaiseriiehen Akademie der
Wis^enschaftcn, 15. Band, Wien 1855, S. 354/7.

6) M. A. Fr. P re s te l ,  geboren 1809 zu Gottingen, 
war Oberlehrer der Mathematik und Naturwissenschaftcn 
am Gymnasium zu Emden,
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Abbildung 10.
Gefiigo eines verbrannten Rostatabos nach Haidinger (1855).
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Abbildung 17. Gefiigo des Meteoreiscns von Brauna u (1855). [Selbstdruck.]
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Abbildung 1S. Gefiige eines frisch geBchmiedeten Stabeiaena (1855).



Abbildung 21.
Durch sehr scliwache Aetzung des Dalkencisens 
henrorgebrachte Lcistchen, welche mat ter sind 
und dunkler erscheinen ais der yertiefte Grund. 

Llncare YergroCerung: 120.

Abbildung- 2 i bis 24. 

Mikrophotographien von Tschcrmak 

in Wien 1371.

Abbildung 23.
Durch stUrkeres Aetzen des Balkeneisen* 
entstandene Grubchen bei 200maliger 

YergroBerung.

Abbildung 24.
Eine Stelle, an weleher die Unterbrechung des Fulleisens durch eine 
Troilitlamclle und die Zwiscbenlagerung yon Balkeneisen zwischen 

dem Troilit und dem Fullelsen zu sehen ist. YergrOCerung 25.

Abbildung 22.
Dieselbcn Leistchen und Taenitleistchen bei 50maliger-Vcrgr6Bcrung. Die 
Felder im Innem  des Taenitea werden von einem System der era teren 

Leistehen durchsetzt.
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s c h e n  F ig u r c n  dennoch immer noch ais Kriterien 
von Meteoreisen auf fiihren durfe. Herr Dr. Prestel 
sandte spiiter Muster desselben Eisenstabes ein; sie 
wurden geschliffen, poliert, von Herrn K a r l R it t e r  
v. H a u er  in dem Laboratorium der k. k. Geologischen 
Reichsanstalt geiitzt, und in der k. k. Hof- und Staats- 
druckerei stereotypiert, so wie sie hier vorliegen 
(Abb. 16 auf Tafel 30). Fig. 1 zeigt das mehr Kristalli- 
nische aus dem starker erhitzten Teile des Stabes, 
Fig. 2 aus dem von dem M ittelpunkte der Erhitzung 
weiter entfernten Teile desselben. Man konnte viel- 
leieht zweckmaBig das Wort autotyp fiir dergleichen 
Abdriicke anwenden, die wohl ebenfalls m it unter 
dem neueren Ausdrueke »Naturselbstdruck« be- 
griffen sind, aber doch nur solche Methode voraus- 
setzen, die aueh frtiher sehon Anwendung fanden." 
„Die von Herrn Neumann studierten Zwillingslinien 
stimmen zwar genau m it den Linien in Herrn 
Dr. Prestels Eisen iiberein, allein sie unterscheiden 
sich doch in der Tat von denjenigen Erscheinungen, 
welche man bis jetzt W idmannstattensche Figurcn 
im eigentlichen Sinne zu nennen pflegt.“

Abb. 17 zeigt das Gefiige des Meteoreisens von 
Braunau im Selbstdruck. „Die Abdriicke des reinen 
kristallinischen Eisens von Herrn Dr. Prestel zeigen 
Linien genau von derselben Art, aber je zwei be- 
nachbarte Partien von Linien haben keine Beziehun- 
gen zueinander. Sie zeigen gegen Licht gehalten 
abwechselnd glcichzeitige Spiegelung, indem sie 
aueh wie die Meteoreisen von Bohumilitz, Bahia, 
Toluca den so sehonen Kristalldamast —  moirć 
metallique, wenn er mit Mctallglanz verbunden 
ist —  hervorbringen, aber jede Spur von zwillings- 
artiger Anordnung fehlt in den benachbarten Teilen, 
welche so auffallend in dem Zwillingsdamast gerade 
dieser Eisemnassen von Bahia, Toluca, Bohumilitz 
hervortreten. Zur Vergleichung wird in Abb. 18 
noch ein Abdruek von einem nach der Diagonale 
geschnittenen Stabe von frischgeschmiedetem S t a n -  
g e n e i s e n  beigefiigt. Er zeigt eine Faserstruktur, 
im Liingen- und Querschnitte.“ —

Zu den eifrigsten Meteoritenforschern jener Zeit 
gehorte K a r l L u d w ig  F r e ih e r r  v o n  R e ic h e n -  
b a c h 1); von 1856 bis 1865 hat er allein 28 Aufsatze 
dariiber in Poggendorffs Annalen veriiffentlicht. 
F r ie d r ic h  B e n v c r th  sagte in einem am 7. April 
1913 gehaltenen Yortrag-) von ihm: „Was Reichen- 
bach an dem Meteoreisen gesehen und beschrieben 
hat, ist denn aucli zum Gemeingut der Meteoriten- 
kunde geworden.11 „Seine Beschreibung der Wid- 
mannstattenschen Figuren kniipft an daś Eisen im 
Pallasit an, weil er hier die E n ts t e h u n g  des E isen -  
g e f i ig e s  m it einem ahnlichen irdischen Gebilde, dem  
Achat, in Vergleich stellen kann. Er findet also im 
Pallaseisen d rei A u f la g e r u n g s s c h ic h t e n ,  die

1) Geboren am 12. Febr. 178S zu S tuttgart, wo sein 
Vatcr das Amt eines Stadtbibliothekars und Archivars 
bekleidete, gestorben am 19. Jan. 1869 zu Leipzig.

s) Tschermaks Mineralogisehe und Petrographiseho 
Mitteilungen. 32. Bd. Wien 1913. Heft 1 u. 2.

U .„

alle drei aus metallischem Eisen mit Nickel und 
Kobalt bestehen. Zimiichst dem 01ivin liegt das 
liehtgraue Eisen, dann folgt eine papierdunne Schicht 
isabellfarbigen1) Eisens, und dic dritte dunkelgraue 
Eisenverbindimg f iillt den iibrigen Baum, der inner
halb der beiden ersten ubriggeblicben ist. D ie drei 
Eisenverbindungen werden in derselben Reihenfolge 
noch heute m it den ihnen von Reichenbaeh gegebenen 
Nąmen bezcichnet: B a lk e n e is e n  oder K a m a z it ,  
B a n d e is e n  oder T a e n it  und F i i l l e i s e n  oder 
P le s s i t .  Alle drei zusammen bilden R e ic h e n b a c h s  
T ria s  der W idmannstattenschen Meteoreisengruppe.“ 
Abb. 19 wird dies deutlicher machen2). Sie zeigt in

Abbildung 19. Reichenbachsche Trias.

ihren liellen Teilen das liehtgraue E isen; in ihren 
punktierten Stellen das dunkelgraue Eisen; die 
samtlichen Linien entsprechen den feinen Fiiden  
isabellfarbigen Eisens. —

Dies war etw a der Stand der Mćtallographie, ais 
der Englander H. C. S o r b y  mit seinen Arbeiten auf 
der Bildflache ersehien. Die erste derselben stam m t 
meines Wissens vom  7. Juni 1864 und ist betitelt: 
„On the Microscopical Structure of Meteorites". 
Sie ersehien in den „Proccedings of the Royal Society  
of London“3). Es heiBt darin: „Sonie of the minerals 
in meteorites, usually considered to be the same as 
those in volcanic rocks, have y e t very characteristic 
differences in structure (Stannern), which I shall 
describe at greater lengtli 011 a futurę occasion. 
I  w il l  t l ie n  a ls o  g iv c  a fu l i  a c c o u n t  o f t h e  
m ic r o s c o p ic a l  s t r u c tu r e  of m e te o r ic  iro n  
as c o m p a r e d  w ith  t h a t  p r o d u c e d  b y  v a r io u s  
a r t i f ic a l  p r o c e s s e s ,  showing that under certain  
conditions the latter m ay be obtaincd so as to  re- 
semble very closely soine yarieties of meteoric origin 
(Newstead ctc .).“

Dinglers Polyteclm isches Journal4) brachte im  
folgenden Jahre (1865) nachstehende kurze Notiz

So genannt naeh der spanisohen Prinzcssin Isabelle, 
dio gelobt hatte, ihr Hemd nicht eher zu wechseln, bis 
ihr Gemahl, Erzherzog Albrecht von Oesterreich (1601), 
das belagerto Ostendo eingenoramen hatte. Sie trug es 
drei Jahre lang!

2) Nach F re ih e r r  von  R e ic h e n b a c li: Ueber das 
innero Gefuge der naheren Bestandteile des Meteoreisens. 
(Poggendorffs Annalen der Physik und Chemio, 4. Reihe, 
24. Band, Leipzig 1861, S. 105.)

3) Band 13, London 1864, S. 333 ff.
•) 178. Band, 1S65, S. 469.
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Abbildung 20. Meteoreisen aus der Wiiste Atacama. 
Naeh Tschermak. 1871.

Die Schnittfl&che ist einer Hexaedertlachc nahezu parallel. Aufler den 
'W idmannstattensohen Figuren erkennt man aueh die Abdrtickc der Troilit- 

lamelien, welche den Ilesa^dorflachen parallel flngelagert sind.

Yon weiteren Arbeiten Sorbys nenne 
ich hier einstweilen nur die folgenden: 

„On a New Metkod of Illustrating the 
Structure of Various Kinds of Steel by 
Naturę Printing11 (Sheffield Literary and 
Philosophieal Society, Febr. 1864).

„On Microscopical Photographs of 
Various Kinds of Iron and Steel11 (British 
Ass. Report, 1864, II, S. 189).

„On the Microscopical Structure of 
Meteorites and Meteoric Iron11 (British Ass. 
Report, 1865, I, S. 139).

„On the Microscopical Structure of 
Iron and S teel11 (Dr. Lionel Beale’s „How  
to Work with the Microscope11, 4. Aufl., 
1868, S. 181/3). —

Hatten sich die alteren Metcoritenfor- 
scher mehr auf das Studium der a llg e -  
m e in e n  E r s c h e in u n g e n  bescluankt, so 
gingen ilire Nachfolger mit ihren Unter
suchungen naturgemaB immer weiter und 
weiter auf E in z e lh e it e n  der G e fiig e -  
b ild e r  ein. So heiBt es z. B. in einem  
Bericht von G u s ta v  T sc h e r m a k  uber 
ein „Meteoreisen aus der W iiste A tacam a1) 
(Abb. 20): |„Das geiitzte B a lk e n e is e n  
zeigt unter dem Mikroskop so  v ie le  E in 
z e lh e i t e n 2), daB es schwer wird, die

aus dem „Quartcrly Journal of Science11:
„ S o r b y , u b er S tr u c tu r  v o n  E is e n  und  
S ta h l . Polierte, m it schwachen Sauren 
geiitzte und m it Hilfc des Mikroskops in 
den Details vervollstiindigte Flachen wur
den photographiert. Es zeigte M e te o r 
e is e n  eine auBerst kristallinische Struk
tur; g r a u e s  R o h e is e n , Graphitkristalle, 
auf der buntscheckigen Oberfliiche des 
Metalles losgelost; F e in e is e n ,  langc Li- 
nien harter Metallteile sind zu Zonen Abbildung 25. Abbildung 26.
geordnet; W a lz e is e n  zeigt sich im Ge- Stabeisen mit 0,9Q % C. Stabeisen mit 1,28 o/0 C.
gensatz zu Luppeneisen frei von Schlacke 
und von eigentiimlicher Textur, wahrend 
sc h w e d is c h e s  E is e n  sich dem Stahl 
nahert; Z e m e n ts ta h l laBt deutlich den 
Yorgang des Zementierens erkennen; G uB 
s t a h l ,  gleichformige Anordnung der Kri
stalle.11 -

1) Vorgelegt in der Sitzung der Mathema- 
tisch-Naturwissenschaftlichcn Klasse am 3. Eebr.
1871. Denksohrifton der Kaisorliehen Aka
demio d,er Wissensehaften. 31. Band, Wien
1872, S. 190.

2) „Das Balkeneisen“ , sagte sohon von 
Roiohenbaoh (a. a. O. S. 130) „zeigt sich in 
vielon Meteoriten und besitzt mutmaBlich in 
allon eine feine Unterteilung zum Kornigen. 
Fast m ik ro sk o p ise h  fo ino  L in ie n  und 
Schnittflachen durchziehen notzartig den gan
zen Korper, ja  einige beginnon schon in der 
Richtung dieser Zertoilung sieh zu losen und 
in Eisengrus zu zerfallen.".

Abbildung 27.
FluBeisen im naturliohen Zustand. Querschnitt.

Abbildung 28.
Dasselbo Eisen wie Abb. 27, aber zementiert. 

Abbildung 25—28. Naturselbstdrucke naoh Sorby 1887.
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Erscheinungen zu ordnen. E s ist notwendig, m it 
sehr schwacher Aetzung zu beginnen, um zu sehen, 
wie die Aetzfiguren allmahlich und zwar die gleich- 
artigen zu gleicher Zeit heiyortreten. Das sehr 
schwach geiitzte Ballceneisen hat noch nicht den or- 
ientierten Schimmer, oder in lipchst geringem MaBe, 
■es zeigt aber schon seh r  fe in e  A e tz f ig u r e n  und 
zwar von zweierlei Art. Man erkennt dureh das 
Mikroskop erstens schwach vorspringende Leist
chen von ungefahr 0,01 mm Breite. Sie haben 
gewOhnlich auf der einen Seite eine geradlinige 
Kante, auf der anderen sind sie oft sageartig 
ausgezackt (Abb. 21). Sie verlaufen in derselben 
Weise und in denselben Richtungen wie die Aetz- 
linien, die bekanntlich zuerst an dem Braunauer 
Eisen entdeclct wurden. D ie Leistchen riihren also 
yon  L a m e lle n  her, welchen in dem Balkencisen  
in bestinmitcr kristallographischer Orientierung ein- 
geschaltet sind. Wenn die Lamellen gegen die Schnitt- 
llache schief liegen, erscheinen dic Leistchen oft viel 
breiter ais 0,01 mm. Treffen die Leistchen in ihrem  
Vcrlaufe mit dem B a n d e is e n  (Taenit) zusammen, 
■so werden sie untcrbrochen, setzen aber hiiufig in 
dem nachsten Streifen von Balkeneisen fort, einige 
unter ihnen aber, welehe mit der Taenit-Leiste einen 
Winkel von ungefahr 70° bilden, gehen auch durcli 
den Taenit durcli, wie in Abb. 22. Dieses Durch- 
setzen erkennt man aber nur bei kraftigereń Leistchen 
dieser Lage und nur in breiteren Taenitfeldern.“ 

„Beim stiirkeren Aetzen wird'die feine Zeichnung, 
welehe durcli die feinen Leistchen und schraffierten 
Felder hervorgebracht wurde, zum groBen Teile zer- 
stort, hingegen entsteht jetzt der o r ie n t ie r to  
S c h im m e r  und ais dessen Ursachc erkennt man 
mikroskopisch zwei Erscheinungen, namlich A e tz -  
l in ie n  und A e tz g r iib c h e n . Die ersteren, welehe 
ebenfalls bei stiirkerer Aetzung sich bilden, sind un- 
gemein klcine, bis 0,005 mm breite Vertiefungen, 
■die oft einen rundlichen, hiiufig einen quadratischen 
tJmriB liaben. Diejenigen, welehe schiirfer aus- 
gebildet sind, erscheinen wie Hohldriicke kleiner 
abgerundeter Wiirfel (Abb. 23). Die A e tz g r iib c h e n  
sind unregelmiiBig verteilt. Diese unzahligen Griib- 
clien und die parallele Zackung der Aetzleistehen  
bringen den orientierten Schimmer, den K r is ta l l -  
d a m a s t  hervor, indem die vertieften kleinen Flachen 
derselben alle einander parallel liegen, also zu gleicher 
Zeit glanzen.“ —

Nacli einer auffallend langen Pause griff S o r b y  
seine metallographischen Arbeiten Ende der 80er 
Jahre Ayiedcr auf. Aus jener Zeit stammen zwei 
Vortrage von ihm, gehalten vor dem „Iron and Steel 
Institute11: „On the application of very high powers 
to  the study t.of the microscopical structure of steel111) 
und „On the microscopical structure of iron and

x) Vgl. Journal of the Iron and Steel Institute. 
1886, I, S. 140/47.

steel.1)11 —  A udi er bediente sich bei seinen Unter
suchungen anfiinglich noch des schon von Wid- 
mannstatten angewendeten „Naturselbstdruckes11, 
wie die Abb. 25 bis 28 erkennen lassen, wahrend 
spater natiirlich auch die Mikrophotographie in weit- 
gehendem MaBe zu H ilfe genommen und von ihm  
in meisterhafter Weise ausgebildet wurde.

Mit dem Jahre 1878 setzte dann dic ersprieB- 
liche Tiitigkeit unseres unbergeBliehen A. M a rten s  
ein, dessen metallographische Arbeiten ich bei 
unseren Lesern ais bekannt voraussetzen muB, so 
daB ich yon einer Aufzahlung der einzenen  Abhand- 
lungen hier absehen kann. Ueber ihre Bedeutung  
und ilu- Vcrhaitnis zu den Untersuchungen von  
S o r b y  iiuBerte sich einer der berufensten Vertreter 
der Metallographie, F. O sm on d  in Paris, auf dem  
Internationalen IngenieurkongreB in Chicago im 
August 1893 wie fo lg t2): „The publications of
Dr. Sorby go back to 1864, and those of Prof. Martens 
to 1878. But in spite of tliis difference in date, the  
labors of the latter present all the characters of 
complete originality. While Dr. S o r b y  devoted 
liimself to  the development of a complete method  
of examining sections of opaque bodies under the 
highest magnifying powers, and the application of 
tliis method to different products of the metallurgy 
of iron, Prof. M a r te n s  studied atfirst,thoughwithout 
neglecting the esainination of sections, the generał 
laws of fractures, fissures, blow-holes and crystalliza- 
tion in m e!als.“ —

Ich iiberlasse es dem Leser dieser Blatter, selbst 
zu beurteilen, ob es naeh mcincn Ausfiihrungen 
angelit, S o r b y  ungeachtet seiner hohen Verdienste 
wirklich ais den „ B eg r iin d er  der Metallogra- 
phie“3) hinzustellen, wie es selbst bei uns noch yiel
fach geschieht. Naeh meiner Ansicht konnte man 
vielmehr auch auf diesen Sonderzweig der Wissen
schaft den Satz anwenden:

„D ie Kenntnisse und Lehrmeinungen der Gegen- 
wart sind nicht plotzlich fertig entstanden, sondeni 
in der fortlaufenden Entwicklung stellt das Heute 
nichts ais einen Punkt auf der Kuiwe vor, nicht 
einen Haltepunkt, nicht einen Punkt yon besonderer 
Bedeutung, sondern nur die Yerbindung von gestern  
zu morgen.“

Ł) Journal of the Iron and Steel Institu te 1887,
I, S. 255/88.

2) „Tranaaotions of the American Institute of Mining 
Engineers“, Bd. X X II, New York 1894, S. 245.

3) Das Wort „A Ie ta llo g rap h io “ bedeutete ur- 
spriinglich Jletalldruck, d. h. dio Art Steindruck, wo an 
Stello der Steinplatten Metallplatten gebraucht werden. 
(J o h a n n  C arl L euchs: Polytechnisches Wortorbuch, 
Numberg 1829, S. 146. Vgl. auch: Z ach: „Ueber die 
Motallographio, oder die Kunst, Zeichnungen aller Art 
auf Metalle erhaben zu erzeugen“, im „Kunst- und Ge- 
werbeblatt fiir Baycrn“ 1853, S. 689).. Spater yerstand 
man darunter dio Besehreibung der Metalle und ihrer 
Eigensehaften und erst yiel spater (seit 1892) wurdo 03 
in seinem heutigen Sinno gebraucht.
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Um schau.

Abbildung 2. Brechringe.

erreichen war, man, wio bereits erwiihnt, auf dio Selbst- 
hilfe durcli eigeno Zerkleinerung der Brennstoffe hin- 
gewiesen wurde.

Im nachstehenden sollen dio ycrschiedenon Masehi
nen, dio fiir dio Zerkleinerung von Kolilo und Koks in 
Frage kommen, naher beschricbon werden.

Ais altesto Zerkloinerungsmasehino kann zunachst 
dor jodem Fachmann bekannto B a o k e n b re c h o r ge
nannt worden. Dieser wird, ontsprechend der goringon 
H arto, fiir Kohlo und Koks meistens mit schmiedeisernen, 
zerlegbaren Seitonwanden und mit leickterer Bauart ais 
fiir Gesteinsarten ansgofiihrt. Dio Aufgabestucke sind 
yon dor Maulweito dor Maschino abhiingig, bzw. wird dio 
Maulweito des Brochors von dor GroBo des Breohgutes 
bestimmt. Dio KorngroBo des gebroehenen Materials

Brechbacken im unteren Spalt dos Breehers sehnellor ais 
oben im Brechmaul, wo dereń Beanspruchung sehr go- 
ring ist, verschleiBen. Derartige Kolilen-Backenbrechor 
sind im Betriebe mit einer Leistung von etwa CO 000 kg/st.

Eine weitere Maschine, dio in gleicher Weise zur 
Zerkleinerung von Kohle nnd Koks angewandt wird, ist 
der W alzen b rech er. E r wird sowohl ais einfacher wie 
ais Doppel-Walzenbreehor ausgefiilirt. Im letzteren Eallo 
besteht der Brecher aus zwei ubereinandorliegendon 
Walzenpaaren, von denen das obero ais Vorbrecher nnd 
das untero ais Nachbrecher dient. Je  nach dom Duroh- 
messor dor Brechwalzen konnen die Materialien in Stiick- 
groBen yon 100 bis 400 mm aufgegeben und Komungen 
yon 20 bis 120 mm erzielt werden. Die Form der Brech- 
ziihno nnd die Umfangsgeschwindigkeit der Walzen b a t

Die Zerkleinerung von Kohle und Koks.

Dio immer schwieriger werdende Beschaffung von 
Kleinkohlo und -Koks, woran die wiihrend des Krieges 
entstandenen Verhiiltnisso Schuld tragen, maehten es 
notwendig, daB dio GroBbotriebe, die Gas- und Eloktrizi- 
tatswerko usw. ihr Augenmerk auf Zerkleinerungsmasehi- 
nen fiir dio Materialien richten muBten, um die angeliefer- 
ten Mengen von Stiickkohle und Stiickkoks in eigoner 
Herstellung gobrauchsfortig fiir die Oefen zu erhalten. 
Der Mangel an kleinstiickigem Verbrennungsmaterial 
machto sich besonders bei denjecigen Betrieben unan- 
gonehm bemerkbar, dio Kessel m it Wanderrostfeue- 
rung besitzon. Werke, dio ihren Sitz an den anschlieBenden 
Bezirkon der Kóhlenfórderungsanlagen haben, werden 
hiorvon weniger beriihrt ais dio raumlich weit entlogonen 
Betriebe, dio ausschUeBLich auf den Bezug von grob- 
stiickiger Kohlo und Koks angewiesen sind und selbst 
dieses Materiał nur m it Schwierigkeiten bzw. Verzogc- 
rung erhalten konnen. Man ging daher, um dor ein- 
sotzenden Not yorzubougen, in yielen Betrieben zunachst 
dazu iiber, dio yorhandenen Mengen yon Kleinkohlo und 
Koks zu mischen, um so gewissormaBen auch dieso Pro
dukt o zu strecken. Dies war jedoch nur eino boschriinkte 
Vorsorgo und nur auf dio Zeitdauer der Vorrato zuge- 
schnitton. Es blieb daher nicht aus, dafi fiir solche Eiille, 
wo ein Bezug von gobrochenen Kohlen nicht mehr zu

dagegen kann durch Vorstellung der unteren Spaltweite 
wahrend des Betriebes bestimmt und gerogelt wordon. 
Auf dio SUickgroBe des gebroehenen Materials und dio 
Leistung dor Maschino hat dor Hub des Breehers einen 
wosentlichen EinfluB, da das Brechgut nur poriodisoh 
und zwar wahrend der Riickwartsbowcgung der Sohwingo 
durch die eintrotendo Quorschnittserweiterung im untoren

Abbildung 1. Brechrlngc.

Spalt, infolge des Eigengewiehtes der Stucke, austritt. 
Die geiiffelton Brechbacken des Breehers sind in dor 
Regel aus HartguB hergestellt,, wobei darauf Riicksieht 
zu nehmen ist, daB dio Baeken leioht auswecliselbar und 
umkehrbar sind. Dio Umkehrbarkeit der Breehbackon 
ist insofern wichtig, ais dadurch eine doppelto Lebons- 
dauer der Brechbacken orreicht_wird, da naturgemaB dio
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Saar, yerdient deshalb hier erwahnt zu werden. Dio 
einzelnen Brechringe dieser Walzenbrecher sind zwei- 
teihg und auf einen guBeisemen Kern aufgesehoben, wobei 
die Einge durch seitliche konischo Ringansatze iiberein- 
andergesteckt werden. Jede Halfte des Brechringes hat 
zwei Vorspriinge, die sich in Nuten des guBeisernen Kerns 
einlegen, so daB die Ringe gegen Verdrehung geschiitzt 
sind. Die einzelnen Brechringe werden sodann dureh 
vier durchgehendo Schrauhen und eine Endplatto auf 
dem Kern festgehalten (Abb. 2).

Bei Auswechsluns emer sohadhaften Ringhalfte 
braucht man bei dieser Bauart nur die Muttem der durch- 
gehenden Schrauben zu losen und den sohadhaften Ring 
um den Vorsprung des Ansatzes zu yersehioben, um ihn 
dann ohne weiteres herausziehen zu konnen. Derartige 
Walzenbrecher sind vielfach im Betiiebo und zwar bis 
zu Stundenleistungen von etwa 100 t.

Fiir kleinere Leistungen, insbesondere zum Brechen 
von Koks fiir den Hausbcand, sind nooh Breeher zu er- 
wiihnen, die gemiiB Abbildung 3 aus einer rotierenden 
Brechwalze und aus einer parallel zu der Brechachso 
yerstellbaren HartguBplatte bestehen. Diese Maschine 
wird nur fiir geringe Leistungen gebaut und ist da
her einfach ausgebildet. Der Brechvorgang wird hcr- 
vorgerufen durch die Drehung der Walze, wobei dio 
Koksstiicke zwischen Walze und Sehriigplatto gepreBt 
und gespalten werden. Vielfach werden unter diese 
Maschinen noch ldeino Siebe angehiingt, um das feinere 
Materiał yon 5 bis 10 mm auszuscheiden. Dio Sehriig- 
platto ist bei dieser Ausfiihrung verstellbar eingorichtot, 
um jo nach Anniiherung oder Entfemung gegenuber der 
Walze ein feineres oder groberes Brechgut zu erhalten. 
Die Griesbildung ist bei dieser Mascbine sehr gering, da 
die Reibung beim BrechprozeB nicht grofi ist. Dor Ab- 
fall betragt bei hartem Koks etwa 10 %.

Zum Schlusse ist noeh ein N a d e lb re c h e r  zu er- 
wahnen, der lediglich fiir die Herstellung von Nufikohle 
fiir den Hausbrand gebaut worden ist. Wie bereits dor 
Nam o dieses Brechors andeutet, geschieht die Zerkleine- 
rung der Kohlenstucke durch Nadeln, so daB also nicht, 
wio bei vorstehend erwahnten Maschinen, ein Zerdriicken 
oder Zerquetschen erfolgt. Die Forderkohle wird beim 
Nadelbrecher nur durch Zersprengen durch Stacheln 
(Nadeln) herbeigefiihrt, wobei naturgemaB wenig Staub 
und Gries erzeugt wird. Wie dio in Abb. 4 dargcstcllte

jSpaltwclte I
NuB 1 =  20 %

„ II  =  30%
„ 111 =  18%
„ IV =  15 %

Gius =  14 %
Spaltweite II

NuB 1 =  3 %  
„  1 1 = 5 0 %
„  111 =  14 %
„  IV  =  13 %

Grus =  1 7 %

Die Brechwalzen der AYalzen- 
brecher bestehen aus einzelnen 
zusammengesetzten Brechringen, 
die nach YersehleiB ausgewech- 
selt werden. Bei den meisten 
bestehenden Bauarten wird ais 
unangenehm empfunden, daB die 
Brechwalze bei Bruch eines Zalin- 
ringes bzw. vor Auswechslung 
des betreffenden Ringes voll- 
standig ausgebaut werden muB, 
um den sohadhaften Ring er- 
setzen zu konnen. Die Ausfiih- 
rungsart der Walzenbrecher mit 
Brechringen der Fa. Franz Mć- 
guin & Co., A. - G.,‘;LDilhngen- Abbilduug 4. Ifadelbrecber.

Abbildung 3. Koksbrccher.

und achsialon Zahnen, wobei jedesmal Zahnspitze auf 
Zahnschneide arboitet, ahnlieh wie die Abbildung 1 
■dies andeutet. Beim Breehen von Kohle dagegen 
verwendet man vielfach Ziihno in Pyramiden- und 
Kegelform, woboi ebonfalls die richtige Zahnform und 
Broito auf dio fortige StiickgroBe einwirkt. Aehnlich 
wio beim Backonbreeher der Hub, d. h. der Aussohlag 
der unteren Spaltweite, fiir die Leistung und StiickgroBe 
bestimmend ist, ist beim Walzenbrecher die Entfemung 
der beiden Walzenachsen hierfiir maBgebend, da dadurch 
bei dem jeweiligen Durehmesser der Brechwralzen sich der 
Zwisehenrauni oder die Spaltweite zwischen den Walzen- 
paaren ergibt.

Welche Unterschiede in den Kornungen, insbesondere 
bei den groberen Produkten dureh yerschiedene Spalt- 
weiten (d. h. bei dem freien DurchgangsquersehniU) 
zwischen den Brechwalzen m it e in e r  Maschine hervor- 
.gerufen werden, soli nachstehende Gegeniiberstellung Yer- 
anschaulielien:

auf das zu brechende Materiał, anf die Kornung und 
Leistung dieser Breeher einen wesentlichen EintluLS. Es 
ist z. B. nicht angebracht, den gleichen Walzenbrecher 
fiir Kohle und Koks gleiehzeitig mit derselben Ringform 
zu yerwenden, wenn man Wert auf eine richtige prozentualo 
Verteilung der entstehenden Kornung wahrend des Brech- 
yorgangs legt. Zum Breehen yon Koks, besonders bei 
Hiittenkoks, yerwendet man z. B. Brechringe mit radialen
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Schnittskizzo zeigt, werden in dem oberen Raum dio 
aufgegobenen Stuekkohlen durch kraftige Stahlnadeln, 
die an einer Schwinge befestigt sind, zorsprengt und 
gelangen dann auf einen Siebrost, durch den das gcniigend 
yorzorkleinorte Materiał sofort hindurchfallt. Die weitere 
Zerkleinorung findet durch Nadeln von engerer Stellung 
auf dem starken Rost sta tt, der zur leichteren Freihaltung 
eine Schiittelbewegung macht.

Dio untero Spaltóffnung ist einstollbar durch die 
Riicklialtplatte, durch welcho dio Nadeln hindurchgehen. 
Die DurclilaBoffnungen sind boi diesor Bauart sohr groB, 
woraus sich dio bodeutendo Leistungsfahigkeit und 
gunstige Arbeitsweiso erldart. Die besonders beim Brechen 
von Anthrazitkohlon gemachten Erfahrungen habon dio 
ZweckmiiBigkeit dieser Einrichtung orwiosen.

Dio Nadelbrecher werden bis zu etwa 25 t  Stunden- _ 
leistung gebaut; der prozentualo Aus'fall jo naeh Be- 
schaffenheit der Kohlo betragt:

NuB I  . etwa 4 bis 6 %
„ I I  . „  60 „  70%

Feinkohle „ 25 „  30 %
Die besondere Ausfiihrungsart dieser Maschinen ist 

der Fa. Franz Móguin & Co„ die alle vorstehend erwahn
ten Maschinen ais Spezialitat herstellt, patentiert. Sie 
befaBt sich aueh mit der Errichtung von vol!standigen 
ortsfesten sowio fahrbaren Brech- und Sortieranlagen und 
sind solche yielfach auf Zechen, Hutten- und Elektrizitats- 
werken sowie im chemischen GroBbetriebe usw. im Betrieb.

D ill in g e n  a. d. Saar. Alex. Mann.

Brennstoff und Verbrennungsvorgang.

Einer unter obiger Aufschrift erschieuenen Arbeit1) 
yon Dr. A u fh a u se r  entnehmen wir das Folgende:

Der VerbrennungsprozeB ist chomisch ein soheinbar 
einfacher Vorgang. Sein Verlauf und seine Ausfuhrungs- 
formen sind jedoch sehr verschieden und erfordern je
weils ganz bestimmte Brennstoffe. Diese Verschiedenhelten
— wie sio z. B. der einfache Vergleich einer Dampfkessol- 
feuerung m it einer Verbrennungskraftmasohine zeigt — 
miissen also Ietzten Endes in den Brennstoffen selbst be- 
griindet soin. Dio Erklarung liegt darin, daB die Brenn
stoffe „organischo:‘ Verbindungen sind. Sie zeigen daher 
jeno Mannigfaltigkeit dos chemischen Aufbaues, wio wir 
sie in  der Chemie des Kohlenstoffs boi den Kohlenwasser- 
stoffen, don Kohlehydraten, den Farbstoffen und anderen 
zahlreichen IClassen von Verbindungon seit langem 
kennen.

Die organischen Verbindungen — zu denen die 
Brennstoffe ihrem Ursprung naeh gehoren — bauen sich 
im wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasserstoff auf. 
Diesem Umstand kommt nun fiir dio Brennstoffe eine be
sondere Bedeutung zu insofern, ais diese beiden Elemente 
sioh in  ihren Eigenschaften direkt gegenuberstehen. Der 
Wasserstoff ist das leichteste Gas und damit das „beweg- 
lichste“ Element iiberhaupt. Der Kohlenstoff dagegen 
ist das „feste“ Element in des Wortes eigentlichem Sinne. 
E r ist das einzige feste Element, das sich nieht schmel
zen und noeh weniger verdampfen liiBt. Ebenso ent- 
gegęngesetzt sind aueh dic Verbronnungseigcnsohaften. 
Der Wasserstoff yerbrennt leicht und m it groBtcr Warme- 
entwicklung, der Kohlenstoff aber ais solcher iiberhaupt 
nieht, sondern nur durch das Mittel dor Vorgasung zu 
Kohlenosyd. Da nun die Brennstoffe wechsclndo Mengen- 
yerhiiltnisso von Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten, 
so kann man weiter folgern, daB ihre Eigenschaften sich 
annaherungsweise schon aus diesen Mengenyerhaltnissen 
ergeben miissen. Das heiBt also, je mehr Wasserstoff ein 
Brennstoff enthalt, um so mehr sind bei ihm Vergasungs- 
fahigkeit und leichte Brennbarkeit ausgepragt. Umgekehrt 
yermindert ein im Verhaltnis zum Wasserstoff hoher Ge- 
halt an Kohlenstoff die genannten Eigenschaften. Auf

i) Z. d. V. d. I. 1917, 24. Marz, S. 266/7.

Grund dieser Betrachtungsweise lassen sich, wenn man die 
chemischen Gleichgewichtsmengen (H =  1, C =  12, also 

C \
H  : — I aus den Gewichtsprozenten berechnel, allo Brenn

stoffe in eine Reiho ordnen, deren iiuflerste Glieder das 
Leuchtgas und dor Koks sind.

Dic hauptsiichlichstcn Brenn-

Zusammensetzung
In %

Che-
mischcs

0
stoffc, naeh der GroBe I I :  — 

geordnet

Kohlen

stoff

C

Dlspo-
nlbler

WasBcr-
stoff
H

yalent-
Ycrhttltnłs

I I : — 12

Gas aus einer Gasflamm- 
k o h lo ............................. 20,0 4,3

i

2,60
B e n z in ............................... 85,0 15,0 2,12
P e tro leu m ......................... 85,0 14,0 1,97 !
G a s o l ................................. 86,0 13,0 1,81
Rohes Erdol (Kalifornien) 83,6 11,5 1,65
Xylol C8HI0 ..................... 90,6 9,4 1,25 ,
Benzol C6H , ..................... 92,3 7,7 1,00
Steinkohlenteer . . . . 87,0 6,9 0,95
Diinn-Teor (Vertikalofen- 

teer) ............................. 88,0 6,4 0,87
Naphthalin CI0H8 . . . 93,8 6,2 0,80
D,ck-Teer (naoh Abzug 

yon 30 %  freiem Kohlen
stoff) ............................. 02,3 4,1 0,79

Westiifl Gasflammkohle . 85,0 4,3 0,60
Westfal. Fettkohlo . . . 88,0 4,1 0,56
B ra u n k o h le .................... 64,0 2 2 0,41
T o r f ................................. 62,0 2,0 0,38
A n th r a z i t ........................ 94,0 2,6 0,33

50,0 0,5 0,12 i
Reiner Holzstoff (Zellu- 

loso) C0H100 5 . . . . 44,4 0,0 0,0 I
Z e o h e n k o k s .................... 96,0 0,0 0,0

1

Es zeigt sioh dann zwischen den fliissigen und gas- 
fórmigen Brennstoffen einerseits und den festen ander- 
seits ein grundlegender Unterschied. Die ersteren bestehen 
ausschlieBlieb aus Kohlenstoff und Wasserstoff und haben 
viel hohere Wasserstoffgehalte ais die festen Brennstoffe. 
Daraus ergibt sich die wichtigste Eigensohaft dor fliissigen 
Brennstoffe: sie sind wiirmebestandig, d. h. sie konnen 
ontweder yollstiindig (Benzine, Benzol) oder wenigstens 
untor restloser Aufspaltung in iihnlicho, aber kleinere 
Molekule den gasformigen Zustand annohinen. Dieso 
Eigensohaft aber — Yergasung — bildet die notwendigo 
Voraussetzung fiir allo Verbrennungskraftmaschinen. Im 
einzelnen betrachtot, zoigen sich boi den fliissigen (und 
gasformigen) Brennstoffen deutliohe Zusammenhango m it 
den Grundgesetzen der organischen Chomie. So zeigt 
sich z. B. die Entwicklungsreihe der kettenformigen 
Kohlonwasserstoffe, denen eine mathematisohe Grund- 
formel (homologe Reihe) zukommt, teohnisch darin, daB- 
die Brennstoffe dieser A rt eine ununterbrochene Reiho 
bilden, welche von der Stearinkerze iiber Gasol, Petro
leum und Bonzin zum Louchtgas fiihrt. Innerhalb dieser 
Reiho ordnen sich teohnisch wichtigo Eigenschaften, wio 
z. B. Aggrcgatzustand, Vorgasung, Entziindung, folge- 
riohtig naeh der GroBo des Molekuls (Zahl der Kohlen- 
stoffatome). Ebenso verha.lt es sich m it der andern groBen 
Klasse von Kohlenwasserstoffen, den Benzolyorbindungen. 
Was dio organiseho Chemie iiber deren ringformig go- 
sohlossenen Aufbau lehrt, findet gloichfalls Ausdruck in 
don Erfahrungen der Technik mit Benzol, Teerol, Naphtha- 
lin und andern Brennstoffen dieser Art. Die festen Brenn- 
stoffo dagegen enthalten vicl weniger Wasserstoff und dazu 
noeh Sauerstoff. Der letztero bestimmt die Eigenart 
ihres chemischen Aufbaues. Sie sind nioht warmebestan- 
dig. Ih r Wasserstoffgehalt reicht nieht aus, um den ge-
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samten Kohlenstoff zu vergasen, und sio konnen daher 
ohno yollstiindige Zersetzung weder geschmolzen noch 
vergast werden. Nur ein kleiner Teil der Kohle z. B. kann, 
dieser allerdings sehr Yollkommen, ontgasen. Der groBere 
Teil des Kohlenstoffs bleibt unvergast ais Koks zuriick. 
Hier setzt nun eine zweite, dem Kohlenstoff eigentiim- 
licho Vergasung ein, die Kohlenosydbildung. Dio Kohlen- 
oxydbildung ist keine unvollstandigo Verbrennung, son
dern eine wesentliche Zwischenstufe in dor Verbrennung 
dor Kohlen auf dcm Rost.

Die Verbrennung der festen Brennstoffe ist also
— zum Unterschied yon den flussigen und gasformigen — 
kein einheitlieher Vorgang. Darauf aber allein beruht dor 
Unterschied zwischen der Arbeitsweise dor Verbrcnnungs- 
kraftmaschinen einerseits und der Feuerung auf dem Rost 
andersoits. Dio chemische Bctrachtungsweiso lehrt uns, 
daB wir fiir diese beiden Wego zur Warme- und Kraft- 
erzeugung immer auf bestimmte Brcnnstoffklassen an- 
gewieson sind.

Dariiber hinaus aber liegt der Fortschritt in der Er- 
kenntnis, daB der VcrbrennungsprozoB in jeder Form oin 
gasformiger Vorgang ist. Dio Beweisfiihrung hierfiir er
scheint liickonhaft bei den festen Brennstoffen, wird aber 
gerade hier auf das wertyollste ergiłnzt, wenn man die 
Kohlenoxydb,ldung in ihren GesetzmiiBigkeiten und Wir- 
kungon betrachtet. Die Verbrennung selbst, d. h. die 
Oxydation zu Kolilensiiure und Wasscrdampf, ist nur 
das letzte Ergebnis. Sio wird aber nur ermoglieht durch 
Vorgange, welcho die Brennstoffe in Gas yerwandcln. 
Dieso Vorgiingo nun konnen wir vicl weniger ais die Ver- 
brennung selbst. Aber wir werden sio yollends orkonnen, 
wenn wir uns dio chemischo Bctrachtungsweiso aneignen. 
In  der organisohen Chemie weiC man liingst, daB z. B. 
sauerstoffhaltige Verbindungen (Zellulose, Zuekor usw.) 
sioh ganz anders yerhalten und zersetzen wio ICohlen- 
wassorstoffo, und wir miissen dieso Erkenntnis auf die 
Brennstoffe anwenden, die ja  ebenfalls Abbau- und Zer- 
sotzungsprodukto organischer Substanzen sind.

Auf dieso Weise werden wir die Vorgiingo erforschen, 
dio der Verbrcnnung yorangehen und sie uberhaupt erst 
ermoglichen; denn der YerbrennungsprozeB yerliiuft rein

gasformig. E r wird sich yerbessern und vervollkommnen 
lassen in demselben MaBe, ais sein gasformiger Verlauf 
moglichst yollkommen vorbereitet und geleitet wird. A.

| Ueber die W arm eiibertragung von strfimendem, liber- 
hltztem  W asserdampf an Rohrwandungen und von 

Helzgasen an W asserdampf.

Uober yorgenannten Gegenstand handolt eino Disser- 
tation yon Poensgen1). Die Arbeit gibt zunachst in guter 
Zusammcnfassung eino Uebcrsieht iiber die theoretischen 
Arbeiten auf dcm Gcbiet der Warmeiibertragung und 
wendet sich dann zu den Zahlcnwcrten fiir den Fcstwcrt 
a des Warmciiborganges zwischen einer Wand und einem 
Raum in der bekannton Formel

Warmcmenge
a = --------------------------------------------------;—-— •

Zeit X Temperaturunterschied X Flacho
Fiir stromenden Sattdam pf wird nach den Literatur- 

angaben ais fiir gewohnliche Falle
WE

a =  9500— 10000 - — 7- —  s t °C qm
ais guter Rcchenwcrt angogeben, der unter fiir eino leb- 
hafte Uebertragung giinstigcn Umstanden bis 30 000 
steigen kann.

Fiir HeiBdampf in Rohrleitungen andert sich a nach 
den Versuchcn des Verfassers im Anfang der Leitung und 
nimmt in weiterer Entfernung vom Leitungsanfang 
einen dcm cingetretenen Beharrungszustand entsprechen
den Festwert an. Dieser Festwcrt ist 

pl ,082 _ ^y0,892

d0,84 • IO0’0017 t  s t  0 C qm
mit p =  absolutem Dampfdruck in kg/qcm,

w =  mittlerer Dampfgeschwindigkeit in m/sek, 
t  =  W andtemperatur in °C. 
d =  Rohrdurchmesser in m.

*) Forschungsarbciten, herausgegeben vom Verein 
deutscher Ingenieure, Heft 191/192. Berlin 1917.

A us Fachyereinen.
Verein Deutscher Eisen- und Stahl- 

Industrieller.
Dor Veroin Deutscher Eisen- und Stahl-Industriellor 

hielt am 8. Dezember 1917 im Gasthof Adlon zu Berlin 
seino ordentlicho Hauptyersammlung ais dritto Kricgs- 
tagung ab.

Der Veroinsvorsitzende, Justizrat W ilhe lm  M oyer, 
M. d. R., fiihrto in seiner Eroffnungsanspracho aus: Mit 
unausloschlichei' Dankbarkeit gedenkon dio doutsehon 
Eisen- und Stahl-Industriellen der Tapferkoit unserer 
Truppen und der Tiichtigkeit ihrer Fiihrer. Wie die anderen 
deutschen Wirtschaftszweigo, so bat auch dio deutsehe 
Eisen- und Stahl-Industrio alles aufgeboten, Wehr und 
Waffen fiirs Heor zu schaffen und damit ihre Pflicht dom 
Vaterlande gegeniiber zu orfiillen. Bei dem Mangel an yielen 
Robstoffen und Arbeitskriiften und bei don hiiufig wecliseln- 
den und standig zunehmendon Anforderungen dor Hceres- 
yerwaltung hat man mit don donkbar groBton Schwierig- 
keiten Zu kampfen gehabt. Daher woisen dio deutschen 
Eisen- und Stahl-Industriellen die Yerunglimpfungcn, dio 
yon gewisser Seite m it dem Worte „Schwerindustrielle“ 
yerknupft werden, m it Entschiedonheit und Entrustung 
zuriiok. Alle deutschen Eisen- und Stahl-Industriellen 
wunschen sehnhchst d en  Frieden, der die Sicherheit gibt, 
daB auch unsero Kinder und Kindeskinder, vor feindlichem 
Ueberfall gesichert, in friedlichem Wettbewerbe sich frei 
betatigen konnen, daB deutscho Manneszueht, deutscho 
Treue und deutscher GewerbefleiB orhalten bleiben. Das 
BewuBtsein, daB jedo Arbeit dom Yaterlando dient, wird

uns stark machon zu der schworen Arboit, dic uns bovor- 
steht, die dio Wundon heilon soli, dio dor Krieg geschlagcn 
hat. Dabei soli es an don deutschen Eisen- und Stahl- 
Industriellcn nicht fehlen. (Lebhafter Beifall.)

Darauf orstattoto der Geschaftsfiihrer des Vereins, 
Dr. J. R e io h o rt , einen

B o ric h t iib er d io  Y o re in s ta tig k o it
im dritten Kriegsjahro. Mit dor Wichtigkeit der Arbeitor- 
frage, so fiihrto or aus, steht im schiirfsten Widerspruche, 
was der Reichstag aus dem G ese tz  b e tr . den  V a te r-  
liin d isch en  H ilf sd io n s t, das dio Mobilmachung auch 
der letzten fur den Yaterliindischcn Dienst nutzbaren 
K raft zum Ziele hatte, unter dem Einflusse dor Gewerk- 
schaften gomacht hat, indem or den Gedanken der Arbeits- 
pflieht zu Fali gebracht und die Arbeitsfreihcit mitten im 
Kriego aufgepflanzt hat. Mancho Bostimmungon des 
Hilfsdienstgesotzes begunstigon den Arbeitenvechsel und 
fiihren dahin, die Lohno in der Industrio auf eino Hohe zu 
schrauben, dio im Hinbliok auf die kiinftigo Wettbowerbs- 
fahigkoit auf dom W eltmarkto uboraus bodenklich ist. 
In  einer D e n k so h r if t  iib e r d ie  k iin f tig o  A rb o ito r-  
p o l i t ik  hat der Veroin orklart: „Vor allom muB die Re- 
gierung ihre Solbstandigkeit gegeniiber den Einflussen 
der Gewerkschaiten wiedergewinnen und yoile Unpartei- 
lichkeit gegoniiber den yerschiedenen Richtungen der 
Arbeitororganisationen nicht nur theoretisch an den Tag 
legen, sondom auch praktisch betatigen und auch dor 
wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung vollcn Spielraum 
gewahren. Dio besto Sozialpolitik ist eine solche, dio es
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ermóglicht, die yorhandenen Arbeitskrafte voll zu be- 
schaftigen, gute Lohne zu zahlen und eine ausreichende 
Versorgung der Arbeiterschaft mit Lebensmitteln sicher- 
zustcllen. Dazu gehort die Verhiitung jeder unnotigen 
Agitatiou und Aufreizung der Arbeiterschaft und die 
Starkung der A utoritat sowohl der Regierungsbeliorden 
wio der fiir dio Betriebsfiihrung Terantwortliehen Unter- 
nehmer."

Zu einer Beseitigung des § 153 d e r  G cw crb eo rd - 
iiung  und zu einem G e se tz e n tw u rf  z u r  E r r ic h tu n g  
v o n  A rb e itsk a m m o rn , denen auf sozialdemokratischen 
Antrag Arbeiter- und Angestelltenausschiisse, Schlicli- 
tungsstellen und Einigungsiimter beigegeben werden 
sollen, kann der Verein die Hand nicht bieten. Ihre bo- 
rechtigten Wiinsche zur Gesetzgebung und Verwaltung 
vor aller Oeffentlichkeit auszusprechen, dazu ist deu 
Arbeitern dureh die seit Jahrzehnten in Stadt und Land 
yerbreiteton freien Vereinigungen, und zwar nicht nur der 
Arbeiter, sondern auch dureh die der allgemeinen Wolil- 
fahrt dicnenden Vcrbandc, und nicht zuletzt dureh die 
yersehiedenen politischen Parteien und dio Presse, Gelegen- 
heit gegeben.

Die seit Jahrzehnten in der deutschen Eisen- und 
Stahl-Industrie bestehenden und von Jah r zu Jah r in 
so groBziigiger und groBherziger Weise ausgebauten 
W o h lfa h r ts e in r ic h tu n g e n  haben fiir die Arbeiter
schaft unendlich mehr Gutes geleistet, ais die Gewerk- 
schaftskiimpfe. An freiwilligen Spenden sind in drei 
Kriegsjahren 350 Millionen M, zusammengekommen. 
Wahrlieh ein schones Denkmal der Arbeiterfiirsorge und 
Wohlfalirtspflege der deutschen Eisen- und Stahl-Indu- 
strie im Kriege!

In seinem Kampfe um dic F o rd e ru n g  d e r  E rzeu - 
g u n g s p o lit ik  ist dem Vercin in dem seiner Partei- 
stellung naeh zur Sozialdemokratie gehorigen Unter- 
staatssekretiir Dr. A u g u st M u ller ein Helfer erstanden. 
In seinem Aufsatze iiber „Das Grundgesetz des wirt- 
sehaftlichen Wiederaufbaues" sagt Dr. Muller: „Es muB 
da yor allem auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, 
den Ertrag der Produktion so ergiebig wie moglich zu 
gestalten.“ Die Anwendung der Miillerschen Theorie auf 
die volkswirtschaftliche Praxis erfordert zweifellos nicht 
nur den Wirtschafttsfrieden, die Verbesserung der Ver- 
kehrsverhaltnisse, die Sicherung des Inlandsmftrktes vor

• ausliindischem Wettbewerbe, sondern alich einen besseren 
Schutz unserer deutschen Reichsgrenze zur VeThinderung

■ kiinftiger Storungen der Erzeugung sowie eine Hiliaus- 
schiebung unSerer Grenze' zur Vergr6Berung unscres

/■Nahrungsmittelsjiielraumes und żur Verbreiterung unserer 
iridustriellen Robstoffgruiidlage. ln  dieser Beziehung sind 
alle anderen GrofimaChto 'besser gestellt ais Doutschland. 
Unsere Feinde habeń reicliliełi Brot und reichliche Róh-

■ stoffe. Unsere Eisehindustrio’ yerlangt das Festllalten am
■ Besitz der E ise n e rz b e c k e ii Von 'B riey -und  L ongw y, 
-die fiir die Verlangerung der nur vier bis fiinf Jahrzehnte
zahlenden Lebensdauer unserer Eisenerzbergwerko, zur

■ Steigerung der Ergiebigkeit des phbsphoriirtnen deutschen 
-BodenS und damit zur Verbesseriing der Lebetishaltung

-des deutschen11 Volkes ^'óYiiioteir sind. Uilsere Feinde 
'wissen, daB Wir ohne 1 Yerbreitefung' unSerer^Eisenerz- 
grundlage nacli eiliem weiteren lialben Jahrhundert kelnen 
Krieg mit- deutscliem EiSeń' mehr f iihren konueny Sondern 

■der Gnade tmd Ungiiadc linsćror Feinde’ ausgeliefoft sind. 
Nicht minder wichtig ist der Schutz des iulaildischen 
Markt es vor dem ausliindischen Wettbewerbe durcli eino 
zweckmiiBige. Zollpolitik.

Was die Kcrnfrage unserer, WirtschMtsordnung: 
'S ta a ts '-  o d e r P r iy a tw ir t s c h a f t ,  angeht, só ist zu 
bedenken, daB man mit der. Priyatwirtschaft auch das 

. Perpetuum mobile der yolks>virtschaft, den Erwerbssińn, 
; und d am it' die w;irtsphfl.ft-iicho Maclit des Śtaatcs zum 
Stillstand bririgón, wiirde.' Die PriyatBetriebe worfen 

. hcihere Gewińne ab ais' die Staatsbetrielio’, und, jene śind 
daher auf d ioD auer tragfahiger. Aehnliche Erwagiirigen

fUliren dazu, die sogenannte Zwangssyndizierung grund- 
satzlich abzulehnen. Dio Kartello sind Rcgulatoren 
unserer Wirtschaftsmaschine. Die S y n d ik a te  haben der 
inlandischen yerarbeitenden Industrie geholfen und sie 
gegenuber dem fremden Wettbewerb auf dem Weltmarkte 
darch Gewiihrung von Ausfuhryergiitungcn gestarkt. 
Was unsere Verbande dor Arbeiterschaft, was sie ihren 
inlandischen Abnehmcrn in dor yerarbeitenden Industrie 
und was sie den sonstigen Vorbrauehern — und dazu 
gehort fast jedermann —, was dio Verbiinde ferner fiir 
unsere Wahrung und nicht zuletzt fiir das Deutsche Reich, 
die Bundcsstaaten und die Gemeinden geleistet haben, 
hat sich in yollem Umfange erst so recht im Kriege or- 
wieson. Dagegen ist im Kriego die Wirksamkoit der Ver- 
bande im Inlande erheblich zurUckgotroton. Das hangt 
nicht nur mit der Ausschaltung dor Deckung des Friodens- 
bedarfes, sondern m it der behbrdliehcn Regelung der 
Preise und der Erzeugung zusammen. Auf dom Gobioto 
der Ausfuhr liegen dio Verhaltnisse zurzoit ganz anders 
ais friiher. In dieser Hinsicht konnto dio Verbandsbildung 
die groBton Fortscliritte machen.

In einer Denkschrift iiber „D io E iso n p rc iso  u n to r  
dem  K rie g e "  hat der Verein naeh den amerikanischen 
und englischen (Juellen gezeigt, wie billig Deutsehland 
im Yergleiche zu England und Amerika yersorgt wird. 
Vor jedem beliordlichcn Eingriff in die Warenpreisbildung 
zum Zwecke der Stcuerbescliaffung ist aufs dringendsto 
zu warnen. Wiire unsere Ausfuhr vor dom Kriego ab- 
hiingig gewesen von staatsmannisohen Erwiigungen, dann 
hatten war nicht den Weltmarkt erobert und nicht dio uns 
feindlichen Industrien zuriickgehaltcn odor gar zuriick- 
gedriingt, wie cs seit Beginn dieses Jahrhunderts an dem 
Zuriickbleiben der englischen Eisenindustrie wahrzu- 
nehmen ist. Dann hatten wir auch nicht unsoro Eiscn- 

‘ erzeugung so gewaltig zu stoigorn yermoclit, und unsere 
Kriegsleistungen wiiren so schwach goblicben, daB wir 

' diese Kampfe nie und nimmer hatten bestehen konnen. 
Daher muB yon seiten der Regierung den Syndikaten 

' gegeniiber eine wohl iiberlegte Zuriickhaltung beobachtet 
werden, es lniiBte denn seiii, daB dio Mehrlicit der in Bo- 
tracht kommendon Itidustrielleń den S taat bei der Ver- 
bandsbildung um Hilfo anrufen sollto. Jedenfalls ist dio 
A u sb o u tu n g  d e r  Y orbąrido  a is  S to u e rq u o llo n  zu 
yerriieiden, soiern sie sich nicht freiwillig dazu bereit 

' finden. Frciwilligę Abgaben werden bekanntlich bereits 
im zweiten Jahre an das Reich entrichtet, und zwar fiir 
die mangels des auslandiselien Wettbewerbes und infolge 
unseres ungiinStigen Wahrungsstandes besonders hoho 
Preiśę bringendćn Ąuślandsgeschafte.

DerReLdner'bespncht zum Schlusse d io K o h leh s to u e r, 
den K rie g śg o w in n s te u o r-Z u sc lila g , dio Erhohung

■ d e r 'E iś< jn b a h n g iite r ta r ife  und dio bevorstchcndo’Ein- 
fuhrungdesal)geńieiiienl5prozentigonFraclif.zuschlagós. 
Alsbakl naeli Wiederkelir geordnoter Verkehrsverhait- 

‘ nissb werde'inan in eine Prufung dariibćr ointr^ten mussen, 
wann der Kriegszuselilag der Eisenbahnwieder fallen muB,

’ und waiui'dio’Ausfuhr wie die inliindiśche Schaffenskraft 
der Industrie'w ieder dureh Ausnahmotarifo im SinnC dęr 
Brliohiing unserer Wettbewerbsfaiiigkeit auf dęto; Welt- 
marktc zu stfirke» ist. .—

Wio schan dieser, ;|Bericht erkennen laBt,' liat der 
Yerejji a^ęh wahrend des letzten Jahres einć roge.Tatjg- 
Jjelt eijtfaitet, Dfineben yerdient Keryorgehpbeń zu werden,

. d.ąB.dejriYeręiii zu, zahlreichen anderen Pragen, dió uńsero 
Zeit bewegen,- • Stollung genommon., hat und. śich dażu 

.nie^ist in  penkschriften ,oder Emgabęn zustandigeii' Ortes 

.ggiiuĆert^hat. Vón a llgem pineri Gcgenstąnden dieser 
. .Art:i.ęind die kiinftigp Stelliiing ElsaB-LotiiriiigeijiS im 

Deutsclien Reiche, dio_ Erganzung der. Bannwarenliśte 
' der', deutscfyai Prisenordnung und dio Knegsorganisatio- 
nen der deutschen Eisen- und Stahlindustrio zu ńennen. 
Dio A rb e itą rp o litji.k  bot AnlaB zu Auslassungen uber 
die Frauenarbeit iii dor Eisenindustrie im Zusammon- 
haiige tnit dci; Fi-agerder. Schićhtdauor, iiber dió Bundes- 
ratsyorórdnung fiir den Betrieb der Anlagen der GroB-
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eisenindustrie1), sowio zu reger Aufklarungsarbcit iiber 
die Kriegs- und Friodonszielo. Eine wiehtigo Rollo spioltc 
ferner dio Vcrsorgung unsoror Industrie mit B o h - und  
H ilf s s to ffo n , z. B. dio Sehrottversorgung. Ueber dio 
P re ise  fiir Kohle und Eisen crsehicnen auf Anregung 
der Geschaftsfiihrung Aufsiitze in dieser Zeitsohrift; 
ebenso, wio hier gleich eingeschaltot worden mogę, iiber 
einigo der neuen R e ic h ss to u o rir) . A usfuhrfragen  
wurden sowohl mit dem Reichsamte des Innem be
sprochen ais auoh durch dio umfangreiche Tiitigkeit der 
Zentralstello der Ausfuhrbewilligungcn fiir Eison- und 
Stahlerzougnisse sowio die Staboisenausfuhrstello „O st“ 
erlodigt. Weitere Gegcnstiindc der Veroinsarl)oit bildoten 
noch dio H a n d e ls -  und Z o llp o li t ik :  dio handelspoli- 
tische Anniilierung an Oostorreich, yorliiufigo Vorschlage 
zur Aendorung des Zolltarifes und Zollbofreiungen fiir die 
Einfuhr aus den besetzton Gobieton. Einon orheblichon 
Raum im Rahmen der Vereinstatigkeit boanspruohton 
endlicli dio einschneidonden Aonderungon und Piano zur
Aendorung dor E iso n b a h n g iite r ta r ifo . Auch dio
Arbeiten des bosondoren „ Statistischen Bureaus“ hat dor 
Krieg cher vcrmehrt donn gemindert, wenn sie auch
nach auBen hin nicht mehr hervortroton. —

Auf don Berioht des Goschiiftsfuhrers folgto alsdann 
ein Yortrag des Geh. Bergrates Professor Dr. P. K ru sch  
iibor dio Frage:

In w iew o it s in d  d io  d e u ts c h e n  E ise n e rz -  
g ru b o n  in  d e r Lago, unsoro  E is o n h iit te n  n ach  

dem  K riogo  zu  v o rso rg o n t
Schon vor dem Kriego stammton, so legte er dar, yon 
don im Doutschen Reicho hergestellten 16,8 Mili. t  Roh- 
eison dio hierzu erforderlichon Erze rd. zur Halfte aus 
dem Auslande. Geheimrat Krusch und Geh. Oborbergrat 
Professor Dr. Beyschlag sind auf Grund ihrer geologischen 
Untersuchungen zu dom Ergebnis gelangt, daB unter 
Beriicksichtigung der bisherigon Leistungen unserer 
Grubon und unter der Annahmc einer weiteren natiir- 
lichen Entwioklung unscres Bergbaues ohne kiinstlicho 
Niedrighaltung seiner Fordermongo von den ausschlag- 
gebenden deutschen Eisenerzvorkommon rcichcn: die 
Vorrato in Lothringen (1913 Fordermongo 21,1 Mili. t) 
nur noch etwa 45 Jahro, der Siegorlander Spatbezirk 
(Forderung 2,7 Mili. t), bis 1300 m Tiefo berechnet, bloB
42 Jahro, der Lahn-Dill-Bezirk (Fordórmenge 1,1 Mili. t) 
noch 66 Jahro fiir Rotoisen und nur 32 Jahro fiir Braun- 
eisen. Dieso drei deutschen Hauptorzbezirke lieferton 
von rd. 27 Mili. t  Gesamtfórderung rd. 25 Mili. t. Daraus 
folgt, daB in vier bis fiinf Jahrzehnten d o r d e u ts c h e  
E ise n o rz b a u  so in e r E rsc h o p fu n g  n ah e  i s t  und 
daB dio A b h a n g ig k e it u n so ro r E is e n e rz y e rso rg u n g  
vom  A u slan d e  vollkommen werdon wird. Die Frage, 
ob fiir kiinftige Kriegszeiten gewisso heimische Erzvor- 
komnien ais Riiekhalt geschont werden konnen, wurde in 
Anbetracht dos groBon Verbrauohes und der Eigenschaft 
dor deutschen Erze yemeinend beantwortet. Fiir die 
Sioherstellung seiner kiinftigen Erzversorgung ist Deutsch- 
land also auf fremdo Lagerstatten angowiesen. Das 
wichtigsto Land hierfiir ist F ra n k re ic h . In  dem bc- 
kannten franzosisch-lothringisehen Minettebezirk allein 
liegen etwa 2,6 Milliarden t. Die Normandio, Anjou und 
Bretagno mit ihren gróBtenteils erst kurz vor dem Kriege, 
namentlich yon Doutschen, festgestellten Eisenlagem 
haben zusammen iiber 5 Milliarden t, also fast das Doppelte 
des franzosisohen Minottogobiotes. Fiir Frankreich ergibt 
sich ein Gesamtyorrat von 8,2 Milliarden t, wahrend der 
deutsche Erzbesitz insgesamt nur etwa 2,3 Milliarden t  
auemaoht. Dabei ist zu bedenken, daB die franzosisohen 
Lagerstatten Eisenerzo bis zu 45 und 50 % Eisengehalt 
aufweisen gegen 30 bis 35 %  der deutsohen, und daB

*) Ygl. St. u. E. 1917,13. Dez., S. 1153.
a) Vgl. St. u. E. 1917, 29. Marz, 8. 298/302; 12. April,

S. 353/7; 8. Nov„ S. 1021/9; 6. Doz., S. 1113/20.

Frankreich von 21,5 Millionen t Forderung im Jahro 1913 
nui 13,2 Millionen tse lbst yorbraucht, wahrend 03 8,3 Milli
onen t  ausgefiihrt hat. F ra n k re ic h  is t  a lso  d u ro h a u s  
in  d e r  L ago, an  D o u tso h la n d  d ie  uns feh lo n d cn  
M engen a b z u tr e to n , ohne dio eigone Industrie zu 
schiidigcn. In ebenso gunstiger Lago ist R uB land . In  
dem Bezirke von Krivoi-Rog, in der Ukraino, finden sioh 
ungeheure Lagerstatten des idealsten Bessomcr-Roteisens, 
die fiir die obersclilcsischen wie fiir dio westdeutschcn 
Eisenhiitten yon groBer Bedeutung sind. Die Lagorstiitten 
in P o lon  konnen an Oberschlesien einige hunderttausend 
Tonnen Eisenorz jahrlich liefern. Ferner miissen auch 
kiinftig die Erzo S chw odens aus don gewaltigen Lagor- 
statten in Lappland und aus den in der Entwioklung 
begriffenen Brikettiererzlagcrstatten N orw ogons be- 
zogen werden. Notwendig ist auBerdem, daB dio deutschen 
Werke sich einen Anteil an dea umfangroichen und wert- 
yollen Eisenorzyorkommen B ra s ilie n s  sichern. Was so
dami die M an g an o rze  anlangt, fiir dio dio doutscho 
Eisenindustrie ganzlich auf den Bezug vom Auslande 
angowiesen ist, so kommen vor allem die riosigen russisch- 
kaukasischen Lagerstatten in Betracht. Dcm unabweis- 
baren Bediirfnis der deutschen Eisen- und Stahl-Industric 
nach einer S io h e rs te l lu n g  d e r  E ise n -  und  M angan - 
o rzy e rso rg u n g  muB bei den Friedensvcrhandlungcn 
unbedingt Rechnung getragen werden; denn hiervon 
hiingt das Dasein der Industrie, des Staatcs und des 
Volkes ab. (Lcbhafter Beifall.)

In der Yersamnilung fand der Redner einmiitigo Zu- 
stimmung. Kommorzienrat L ou is  R ó c h lin g  betonte, 
daB der Verein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrioller 
aus der von Geheimrat Krusch nachgewiesencn, durch 
fe8tstehende wissenscliaftliche Ergebnisse begriindoten 
Sachlage dio Folgerungon ziehen miisse. D io V orsam m - 
lu n g  beschloB  in  d iesem  S in n e , d en  m aB gobon- 
don S te l le n  u n s e re r  O b e rs te n  H ee re s - un d  
R e ic h s le itu n g  d ie  N o tw o n d ig k e it d o r V e rb re i-  
te ru n g  d e r  d e u ts c h e n  E rz g ru n d la g o n  y o rzu - 
tra g e n . In  einer Denkschrift wird insbesondero dar- 
gelegt, warum an dem Besitz von Briey und Longwy 
fur alle Zciten festgehalten und auch dio Einfuhr russischor 
Eisen- und Manganerzo sichergestellt werden muB. Dor 
Vorsitzende, Justizrat W. M eyer, teilte nahores iiber 
dio zur Verbroitung der Denkschrift in Aussicht genom- 
nienen Schritto mit. Abgeordneter Dr. W. B oum er 
fiihrte in liingorer Redo aus, wio wiinschenswert es sei, 
daB dio Eingabon des Vereins an allen in Betracht kom- 
menden Stellen ihre volle Wirkung ausiiben, wiinśchons- 
wert vor allem deshalb, dam it der unseligen Zaghaftig- 
keit und Zuriickhaltung, die uns, obwohl wir in sieg- 
reicher Stellung stehen, den Mut zu den uns ais Siegern 
zustehenden Fordcrungen nioht findon IaBt, endlich ein 
Endo gomacht werde. Mit Romantik ist in der heutigen 
eisernen Zeit nichts anzufangen. Starker, zielbewuBter 
Wille muB unserem Leben Inhalt und Riehtung 
geben; dann wird die Zukunft unsor sein. (Stiirmischer 
Beifall.)

. Der V o rs itz e n d e  dankte den Rednem imd schloB 
die Vcrsammlung mit dem Ausdruck der Hoffnung,. daB 
die Versammlung des nachsten Jahres eino Friedens- 
yersammlung sein wird und daB wir die riohtigen Manner 
finden werdon, die das, was unsoro unvergleichliehen 
Truppen unter Hindenburgs genialer Fiihrung erreicht 
haben, in yollem Umfang auszuwerten wissen. (Lcbhafter 
Beifall.)

Schiffbautechnische Gesellschaft.
Am 22. und 23. Noyember 1917 fand in der Toch- 

nischon Hochschule zu Charlottenburg dio 19. H a u p t 
y e rsa m m lu n g  der Sohiffbautechnischen Gesellschaft, 
s ta tt, die sich durch einen sehr zahlreichen Besuch aus- 
zeichnete. Dio Vortrage bewogten sich zum Teil auf rein 
schiffbautechnischem Gebieto, so daB es sich orubrigen 
diirfte, auf sie an dieser 8tello naher einzugehen. Gowisse*
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allgomeineres Interesse beanspruchen yielleicht die Vor- 
trage von Dr. F. M oll: „D ie  E n tw ic k lu n g  des Scliiffs- 
A n k ers  un d  d ie  G ru n d la g e n  d e r  K o n s tru k tio n  
m o d e rn e r  A n kor“ und der Vortrag Ton Oberingenieur 
L off iiber: „ N e u z e it l ic h e d e u ts c b e  W e rf tm a se h in o n  
u n d  B e a rb e i tu n g s a n la g e n  fiir  d en  K rie g s - u n d  
H a n d o ls s c h if fb a u “.

Chr. K lo ck  behandelte in seinem Vortrage: 
Fórderung von Kórnergutern im Luftstrom und ihre 

Bedeutung fUr die Schiffahrt
die Bauart der Maschinenfabrik und Miihlenbauanstalt
G. Luther, A.-G., Braunschweig. Zum SchluB erortertodor 
Vortragonde, iiber den cigentlichen Bahmen seines Gegen- 
itandes hinausgehend, auch kurz die pneumatische Forde- 
rung von Braunkohlen, Gichtstaub, Flugasche und Kohlen. 
Dio Ergebnisse auf diesem Anwendungsgebiete sind zurzeit 
zwar noch nicht befriedigend, immerhin steht auch hier 
eine anuehmbare Losung zu erwarten.

Geheimrat J. S tu m p f sprach iiber 
EinfluB des Volumens des sehadlichen Raumes auf den 
theoretischen Dampfverbrauch (Raumschaden) mit be- 
sonderer Berueksichtigung der Gleichstromdampf- 

maschine
und behandelte damit eine bisher fast ganz vemachliissigte 
Frage bei dem Bau Ton Dampfmaschinen, wobei eino groBe 
Reihe von Beziehungen abgeleitet werden. Dor geringste 
Dampfyerbrauch wird boi gegobener GroBo des Anfanga- 
druckes, des mittleren Druckes und des schiidlichcn Raumes 
dann erreicht, wenn die Kompressionslango 100 % betragt 
und der Gegendruck im Zylinder so gewahlt wird, daB das 
Warmegefalle der Kompression gleich dem Warmogofiillo 
der Expansion wird. Der schadlicho Raum selbst muB so 
klein ais moglich gehalten werden. Auf Grund der ge- 
fundenen Gesetzo werden dio einzelnen Dampfmascbinen- 
bauarten untersucht, wobei sich ergibt, daB die Gleich- 
strom-Dampfmaschino den gestellten Anforderungen am 
besten naohzukommen yennag.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

3. Dezember 1917.
KI. 24 o, Gr. 3, E  21 550. Yergaser zum Betriebe 

von Gasorzeugern mit Vortrocknung fiir wasserreicho 
Brennstoffe; Zus. z. Anm. E 20 230. ®r.<Qng. Aug. Eckardt, 
Zwickau, ICarlstr. 13.

KI. 31 a, Gr. 2, H  71 529. Mehrherdiger Flammofen. 
Heinrich Hennes, Koula, Oberlausitz.

KI. 31 a, Gr. 2, V 13 149. K ippbarer Ofen zum 
Sehmelzen Ton Ferromangan u. dgl. nebst BetriebsTer- 
fahron. Veroinigto Hiittenworko Burbach-Eich-Diido- 
lingen A.-G., Dudelingen, Luxemburg.

KI. 42 i, Gr. 9, H 70 893. Optisches Pyrometer. 
Karl Hunger, Miilheim, Ruhr, Engelbertusstr. 110.

10 Dezember 1917.
KI. l a ,  Gr. 9, B 84444. Enlwiisserungsapparat fiir 

Fcinkohlo u. dgl. Hugo Brauns, Dortmund, Miinstor- 
slraBo 160/162.

KI. 10 a, Gr. 17, K  62 551. Einrichtung zum Ab- 
lóschen ron  Koks nach dem Tauchyerfahren. Johannes 
Woyczik, Emmagrubo bei Radlin, O.-S.

13. Dezember 1917.
KI. 31 a, Gr. 3, E  21988. GieBerei-Schmelzofen. 

A. EBmann, Altona-Othmarschen, Moltkestr. 71.
KI. 31 a, Gr. 3, j  18301. Schmclztiegel bzw.-kessel 

m it Inncnrippen. Arnold Irinyi, A ltrahlstedt beiHamburg.
KI. 31 c, Gr. 1 7 /M G1 835. Yerfahren zum GieBen 

Ton Verbundblocken durch UeberoinandergieBen Ton 
zwei oder mehr..yerschiedenen Metallen in einer GuB
form. Zus. z. P at. 277 292. Franz Melaun, Neubabels- 
berg, Bergatr. 5.

KI. 48 a, Gr. 15, W 49 673. GalTanisier-Verfahren 
und -Yorricbtung. Manfred Wcifi Munitions-Stahl- und 
Metallwerko A.-G., Budapest.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
3. Dezember 1917.

KI. 21 h / Nr. 671 9S7. Elektrische SchweiBmaschino. 
Edmund Schroder, Berlin, Belle-Alliancestr. 88.

KI. 80 c, Nr. 671 962. Beweglicher Rost fiir Scliacht- 
ofen zum Brerlnen Toń Zement u. dgl. Maschinenfabrik 
und Miihlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Braunschweig

:  . ... .. 10. Dezember 1917.
, KI. 21 h, Nr. 672 153. Eloktrodenhalter mit Wasser- 

kiihlung. Alexander Ordon, Bcuthen O.-S., Tarnowitzer 
Chausśee , 11. a.

Ł) Die Anmeldungen Hegen yon dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monato fiir jedermann żur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e rlin  aus.. '■

Deutsche Reichspatente.
KI. 10 a, Nr. 298103, Tom 21. Juli 1914. R u d o lf  

W ilhelm  in A lte n e s se n , R h ld . Kohslóschtorricbtung 
fiir roslartig durchbrochenc Lóschplatze.

r  In  die Rostspalten des durchbroehenen Loschplatzes 
sind 'nach aufwiirts geoffnete Brausen a eingelegt,' die den 
Koks auch yon unten abloschen.

KI. 10 a, Nr. 298 159, Tom 28. Dezember 
1915. R u d o lf  W ilhe lm  in  A lte n e s se n , 
R h ld . Mehrteilige Koksofenlur.

Koksofentiiren mit mehreren iibereinandor 
liegenden Teilen und quer yerlaufendcn Tren- 
nungsfugen sind bekannt; benaehbarte Teilo 
werden durch Klammern zusammengohalten. 
ErfindungsgemaB sind die Teile a  und b aus- 
ziehbar durch ein yon der Tiiryerkleidung 
iiberdeckte8 Hakengehange yerbunden, dessen 
Schienen o und Haken d in Aussparungen dea 
unteren Teiles Fiihrung finden.

KI. 18 a, Nr. 298 275, vom 12. August. 
1915. C arl G ie se c k e .in  B ad  H a rz b u rg . 
Verfahren zum Verfestigen von Zu.sammcn.bal- 

lungen aus Feinerzen, Kiesabbrdnien u. dgl. 
durch sintemdes Brennen im Schuchtofen.

Der zum Sintern dor Erzziegel diehende Brennstoff 
wird in moglichst feinstuckiger Form zwischen die ein-, 
zelnen Ziegel yerteilt, um einen moglichst gleichmąBigcn 
Sinteryorgang auf dor gesamten Oberfliiche. der Ziegel 
zu erzielen. Ein Toil des benotigten Brennstoffs kann auch' 
in  Mischung m it dem Erz yerziegelt werdon. Duroh 
raschcs .Brennen bei hoher Temperatur wird ein zu tiefes 
Versjntern-der Ziegel^yerhiitet.

KI. 18 a, Nr. 298 736, yom 3. Aug. 1916. „ P h o e n ix “," 
A k t.-G es. fu r  B e rg b a u  u n d  H u t te n b e t r i e b ,  A bt. 
H o e rd e r  V ere in " in  H o e rd e , W estf. Verfąhren zum 
Brikcttieren von eisenoxydoxydulhaltigen Stoffen.

Das Briketticren von Eisencrzen mittels fcinstuckigen 
metallischen Eisens yersagt bei Stoffen, die aus Eisen-- 
oxyduloxyd (Hammcrsćhlag, Magneteisenstein-Konżen- 
trato) bestehen. Derartigen Stoffen werden erfindungs- 
gemaB eisenoxyd- oder eisenoxydhydrathaltigo Feinerze 
zugesitzt, wodurch eino feste Bindung durch Oxydation 
des metallischen Feineisens bewirkt wird.
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W irtschaftliche Rundschau.
Giiterverkehr mit den besetzten Gebieten Rumaniens.

— Das Ocsterreichische Warenyerkehrsbureau versendet 
folgende Mitteilung: „Bis zum Ausbrach des Krieges 
mit Rumanien war dio Warenausfulir naoh Rumanien 
in derselben Weiso eingerichtet wie gcgenwartig die Aus
fuhr naoh Bulgarien und der Tiirkei und der gesamto 
Zivilgiiteryerkehr im Oesterreichischen Warenverkehrs- 
bureau zusammengefaBt. Es steht zu hoffen, daB in 
absehbarer Zeit die Ziyilgiiterausfuhr nach dem besetzten 
Gebicte Rumaniens wieder aufgcnommen werden kann. 
Es empfiehlt sich fiir alle Falle, dio fiir die besetzten 
Gebietc Rumaniens bestimmten und yersandbereiten 
W aren sehon jetzt boim Oesterreichischen Warenyerkehrs
bureau in Wien (Stubenring 8 bis 10) fiir dio Befordo- 

. rung a n z u m o l d o n .“ —- Wio wir von zustiindiger 
Seitc erfahren, ist dio Wiedereroffnung des Privatgutcr- 
yerkohrs nach Rumanien (Carmcnyerkehrs) allerdings in 
Aussicht genommon, dooh steht der genaue Zeitpunkt 
■dafiir Jiooh nicht fest. Mit der Abwicklung des Carmenyer- 
kehrs in Deutscliland ist dio G. m. b. H. „ E x p r e B “ , 
B e r l i n  W 8 , B o b r o n s t r .  48, betraut worden. An- 
meldungen fiir den Carmenverkehr nach dem besetzten 
Gobiet Rumaniens sind nur an dieso Stello zu richten, 
die es aueh iibcrnimmt, die Ausfuhrformlichkciten zu 
erledicon.

Japan und die Eisenerze Chinas. — Wie dio „Voesische 
Zeitung" yom 6. Dezomber 1917 auf Grund einer Draht- 
meldung aus Bern mittoilt, borichtot der Pekinger Kor- 
respondont der „Chicago Daily News“ ausfiihrlich iiber 
neuo japanischo Forderungen an China1), die den beriihm- 
ton 21 Forderungen aus dem Jahro 1915 nur um weniges 
nachstohen. Die Japaner verlangen jetzt von China die 
Unterzciclinung eines Vertrages, der ihnen allein das Recht 
3ur Waffenlieferung fiir die Zeit nach dem Fneden siohern 
wiirde. AuBerdem yerlangen sie — und gerado dieso 
Forderung yeranlaBt uns, dio Meldung wiederzugoben —  
dio E iso n o rzb e rg w erk o  im Nanking-Distrikt, sowie 
eino beherrschende Stellung im chinesischen National- 
arsenal und die Ernennung weiterer japanischer Militar- 
borater.

In.Peking Iegt man der Forderung auf "Ooberlassung 
■der Eisenerzbergwerko die groBte Bedeutung bei, da Japan 
bereits alle derartigen Gruben in'China. besitzt, dio neu- 
zeitlicho Maschinen yorwenden, d. h. nicht weniger ais 
dio Halfte der Eisenorzgruben Chinas. Sollte China 
von den Verbandsmachten keino Hilfe bekommen und dio' 
neuerlichon Anspriiche Japans bofriedigon mussen, so 
końnto-Japan-nicht wenigor. ais 100 Millionen-1 Eisenerz. 
aus China beziehen, wahrend nur 27 Millionen't. fiir den- 
Bedarf Chinas. iibrigbleibcn wiirden. Die japanischen- 
Forderungen stutzen sich-auf Vbrschiisso im Betrage von/
1 Mili. S, ,die Japan don monarchistischen Gruppon in: 

<len letzten Tagen der Herrschaft Juanschikais vorgestreckt 
hatte. Da nun dio "chineśisćhen Erstoń Minister iirimer 
wieder den .Vertretem des Verbandes und besonders dom 
amerikaiiischen Botschafter Professor S. Reinsch yer- 
sichort hatten, daB dio Giiltigkoit des betreffenden Vor- 
schuBabkommons zwischen den chinesischen Moriarclusten 
und Japan nie anerkannt werden wiirde, so miiBto dio 
jotzigo Erfullung der japanischen Forderungen ais eino 
Verletzung dieser internationalon Vereinbarung betrachtót 
werden. Der Ministerprasident Tuan-Chih-Jui, der vor 
kurzem abdankte, gab den Botschafterri der Vcrbands- 
machto zu yorstehon, daB er diese Forderung schlicBlich > 
doch erfiilleń miisso, da sie pólitisch viel weniger angreifond 
sei ais - alle . anderen neuerlichen Forderungen Japans.

- Dio yon Japan beanspruchten. Gebieto enthaltcn dio 
roiohsten- Erzadom Chinas, dio' frei yon Phosphor' und 
fiir dio- Erzeugung hochwortigoń Stahls besonders go-

ł) Vgl. St. u. E. 1917, 29. Novi, S: 1106, -

oignet sind. Sollte Japan seine Forderungen durchsetzon, 
so wiirde sich ebcnfalls ein Gegensatz zu den bonachbarten 
englischen Erzgruboninterossen ergobon, die Japan wahrend 
des Krieges mit dem Hinwois auf dioKriegsnotwendigkoitcn 
sehon wiederholt yorletzt hat. Es horrscht in Peking in 
ehinesischon wio in Vorbands-Kroisen groBe Bounruhigung. 
Einige dor fruheren chinosichen Ministor waren offon- 
kundig ais Vertiauensleute Japans tatig. Bemerkcnswert 
ist, daB der groBte Toil der amerikanischen Presso und dio 
ganze cnglischo Presse das neuerlieho Vorgehen Japans 
gegen Cliina der offentlichen Meinung yorentlialten. Es 
soi daran orinnert, daB dio ganze amorikanischo Presso 
im Jahre 1915 dio japanischen Forderungen bcinaho sochs 
Wochon lang yerheimliohto, nachdem sie sohon in London 
bekanntgegoben waron. Man yermutet, daB Japan gegen 
etwaigo Einspriiohe der angeblichen Schutzmiichto Chinas
— England und Amerika — riicksichtslos yorgoho mit 
dem Hinweis auf das Stahlausfuhryorbot der Voroinigtcn 
Staaten.

Aktiengesellsehaft Oberbllker Stahlwerk, vormals 
C. Poensgen, Gicsbers & Cie., Diisseldorf. — Das am 
30. Juni 1917 abgesehlossene yierzigsto Gesehiiftsjahr 
der Gesellschaft stellte, wio der Vorstand borichtot, 
durcli don Bedarf von Hcor und Kriegsflotte auBorordent- 
lieho Anforderungen an das Unternehmen, so daB alle 
Betriobo bis aufs iiuBorste ilirer Leistungsfahigkeit an- 
gespannt waren. Nebon 1 003 707,56 Ji Gowinnyortrag 
zeigt dio Erlosrechnurg einen BotriobsiiberschuB von
4 995 540,58 Ji, donen 707 393,88 .(( Geschiiftsunkosten 
und Zinsaufwondungen, 1 528 128,12 M Absohreibungon,
10 000 M Riickstellung fiir Zinsbogenstouor, sowie jo
1 000 000 M Riicklago fiir Uoberleitung do3 Botriobes in 
dio Friodenswirtschaft und Sondorriicklago einschl. 
Kriegsstouor gegeniiberstehon. Danach bloibt ein Rein
gewinn yon 1 753 696,14 Jl, der wie folgt yorwendet 
werden soli: Gewinnantoil des Aufsichtsrates 31 499,42 Jl, 
Ueberweisung an- die gesetzliche• Riicklage 455 000 Jl, 
(10% ) Gewinnausteil 300 000 Jl und Vortrag auf' neuo 
Rechnung 967 196,72..tt.

Diisseldorfer EisenhUttengesellschaft in Ratlngen. — 
Nach dem Geschaftsborichto hat dio Gesellschaft im Jahre 
1916/17 ihre Leistungsfahigkeit in' erfreulicher Woiso 
steigern konnen. Dio Abrechnung weist eineiseits 
152 677,55 Jl Vortrag, 1 893 255,71 Jl Einnahmen fur W i- 
renund 18 027,35 Jl Zinsgewinn naoh,-andersoits 10 000 Ji 
Aufwendung fiir don Arbeiter-Unterstiitzungsbestand, 
562 949,37 Jl Lohno, 504 070,53 (Jnkosten einsclil. 
Kriegsgewinnsteuer und 70 026,34 Jl Abschróibungen, so 
daB cip Reingewinn von 916 914;37 Jl yerbleibt,- der 
wio folgt verwendet werdon soli: .115 365,10 M: zu Gowińn- 
antejlen und Belohnungen, 50 000 Jl ais Riicklage fiir 
zwetfelhafto , Forderungen, ,7000 Jl fiir ZlnsbogeriSteuer' 
und 200 000 Jl fiir Riickleitung in den,Fricdoilszustand, , 
300 000 J l ‘ (20 %) ais; Gewinnausteil und 244 549,21 Jl: . 
zum Yortrag.auf neuo Rechnung.' . .

Rombacher Hiittenwerke, Rombach I. Lothr. —" Nach 
dem Beriehte des Vuistandos daoertcn dio Verhaltnisśo, 
die das Untemehmon śchon friiher zu einor Einschrilnk-ung 
seines Bćtriebes gefiihrt Katten, aucli im Goschaftśjahro • 
1916/17 zfum groBten. Teile an. untl beeintrachtigCon die -' 
Leistungsfahigkeit der Werksanlageti. Innerhalb: der 
hierdurch gczogfinen Grenzen waren die Abteilungen- voll 
beschiiftigt und 'kohiiten yielfach den' gesteigerten An- 
{ordertin^ćn nicht nachkommen.-'^- Die Ergebńisso der • 
BtrgbaU-AktiergoselUehaft C o n co rd ia  beżoichnot d e r ' 
Bericht, wenngloicli die Zeehe in ihrer Entwieklung-dureh • 
d ie ' Krifcgsyertialtnisso bohindert war, ais befriedigend. ' 
Die- Vervollkcmmnung, der BetTiebseinrichtungen dor 
Zeche wurdo weitor gelordiirt. Die'Tnit dem JJeriehts-
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uatocnehmen in einer In tc re s s e n g c m e in s c h a f t  stehen- 
den Werko erfiillten in vollem Umfange die gehegten Er- 
wartungen. — Die Angaben iiber dio einzelnen Betriebs- 
abteilungen lassen erkennen, daB das Ergebnis der Gruben 
boi einer durclischnittlichen Gesamtbolrgsshr.ft von 1272 
Mann bo3ser war ais im Vorjahro. Auf dem H och o fen - 
w orko in  R o m b ach  waren bei S17 Mann Bolegschaft 
die Oofon IV bis VII das ganze Jah r hindurch im Botrieb, 
wahrend Ofen I  von Ende Dezembor 19LG bis Endo April 
1917 gedampft war; auf der M o se lh iitte  waren bei 
einer Arbeiterzalil von 605 Mann dic Oefen I und 11 
wahrend dos ganzen Jahres, Ofen IV seit 21. Mai 1917

in JC 1913/14 1914/i5 1915/16 1916/17

A ktlcnkapital. . . 50 000 000 50000 000 50 000 000 50 000 000
Anlcihen, Hypothek. 18 978 445 17 588 760 17 619 080 16 933 098

Y o rtrag ..................... 537 097 531 205 357 600 534 751
Bctriebsccwinn . . 13 910 999 8 569 883 11992 421 18 025 079
Sonstlge EInnahmen 
Zuweisung; aus der

365 795 305 321 312 879 336 633

Inneren RQck.stcll. —- 1000000 — —
Allg:.Unk.,Ziiis. usw. 3186 730 2 815 470 3 029 314 3 298 975
Abschrclbungen . . 3 969 323 3 869 680 3 874 571 5 989 586
Kriepaunter8tiitzunŁr — 537 870 623 627 721 277
Ri-Ingcwłnn . . . 
R c l n g e w i n n e i n -

7 156 741 1 652185 4 777 889 8 351 874

so h l. Y o r t r a g  . 7 693 839 2 183 390 5 135 489 8 886 825
Sonderabschreib. . 
Unterstutz., Ruhc* 

gehaltskasse usw.

1000 000 — — —

300 000 200000 350 000 700 000
Gemelnn. Zwecke . 
Zinsbogen- u. Wehr-

100 000 50 000 100 000 200 000

s te u e r .....................
Rucktft. f. Aufgeld 

auf TeUschuldrer-

125 000 38155

Hchreibungen . . 
Gewinnant. d. Auf-.

100 000 • — —

sichtarateu . . . 37 634 37 034 150 538 319 892
Innere RucksteH. . 3 000 000 — — 1 000 000
Gewinnausteil . . 2 500 000 2 500 000 4 000 000 6 250 000

% • 5 5 8 12 V,
Y o rtrag ..................... 531205 357 600 534 951 416 932

wieder im Betrieb. Die S ta h l-  und  W alzw erke  konnton: 
boi einer durchsclinittlichen Arboitorzahl von 3381 Mann 
Eórderung und Ab3atz wieder etwas Yerbessern. Das- 
gleicho gilt von dem D o lo m itb ru e h  bei Sierck m it 
23 Mann Belegschaft und dom K a lk w erk o  in Ars m it
17 Arbeitern, im Gegonsatzo zu den S c h la c k e n s te in -  
fa b r ik e n , deren Erzeugung gering war. Dio G ieB oroi, 
H a u p tw c rk s ta t to  und E is o n b a u a b to ilu n g  arbeite- 
ten fast nur fiir den eigenen Bedarf. — Insgesamt wurden. 
an Gehiiltcrn und Lohnen 12 877 478,28 JC, an Frachten
7 112 147,63 Jt. und an Pflichtabgibon zum Wohlo der 
Arbeiter und Beamten sowie an Steuern 1 220 319,20 JC 
(2,44 % dos Aktienkapitals) gezahlt; dio sonstigen be
sonderen Aufwendungen fiir die Lobenshiltung der 
Beamten und Arbeiter sowie fiir dio Familien dor Ein- 
berufenen bezifferton sich auf 2 929 940,30 .K (5,85 % 
des Aktienkapitals). Ueber dio HauptabschluBziffern 
unterrichtet dio beifolgendo Zusammonstollung.

Privilegierte Oesterreichisch-Ungarische Staats-Eisen- 
bahn-Gesellsehaft, Wien. — Wie dem Berichtc des Ver- 
oinigten Verwaltungsratcs iiber das Betriobsjahr 1916 zu 
entnehmen ist, erfordorten dio im dritten Kriegsjahro 
infolge des gesteigorten Heeresbedarfes an dio Unter- 
nohmungon der Gesellsehaft gcstellten Anspriiche eino- 
Anspannung aller Kriifto in samtlichon Betriebszweigen 
und eine fortgesotzte Erweiterung der Anlagen zur Er- 
hbhung der Leistungsfiihigkeitj Wonngleich auf eine 
Wiodergabe der Betriebsergebnisse vorzichtot werden 
muB, so darf doch festgestellt werden, daB sich die E r
zeugung gunstig entwickclto und dor Umsatz alle bishor 
erroichten Ziffern iibertraf, daB aber auch die Gestehungs- 
kosten sich namhaft verteuerton. Die Erlosrechnung. 
die ais Ertrag der Unternehmungon in Oesterreich.
2 852 827,91 K, in Ungarn 5 264 783,14 K auffiihrt, 
schliofit bei 4 812 287,84 K Gewinnvortrag mit einem rei- 
nen Ueborsohusse von 26 809 999,17 K  oder 1885546,71 K  
mehr ais im Vorjahre.

Bucherschau.
S a e h B e , Dr. R u d o l f ,  Professor an der Oeffent- 

lichen Handelslehranstalt der Dresdener Kauf- 
mannschaft: Chemische T e c h n o lo g ie . Grund-
hgen , Arbei1sverfahren und Erzeugnisse der che
mischen Technik. KurzgefaBtes Lehrbucn fur 
Handels-, Gewerbe- und andere Schulen wie zum  
Selbstunterricht. Unter Mitw. zahlr. Fachleute 
bearb. 2. Aufl. Mit 96 Textabb. Leipzig u. Berlin: 
B. G. Teubner 1917. (V III, 182 S.) 8°. Geb. 
3,60 Ji .

Das TOrliegende Biiohlein, das jetzt in zweiter Auflago 
eraoheint, richtet sich an Leser,,, welohe sioh ohne besondere 
Vorke*htnis8e iiber die Grundlagen, Arbeitsverfahren nnd 
Erzeugriisso der chemischen Technologie und ihre wichtig- 
sten Einzelzweige unterriohten wollen", ist in erster Linie 
aber wohl ais Leitfaden fiir den Unterricht in der Waren- 
kundo an Fachschulen bestimmt, wofiir es zweifellos gut 
geeignet ist. Auf 178 Soiten bchandelt der Vcrfasser in 
20 Abschnitten einen auBerordentlich umfangreiehen Stoff: 
Die Industrie des Leuchtgases, des Erdóls, der anorgani- 
aohen Stoffo, Kalteindustrie, Eisen- und Metallhiitten- 
wesen, Glas-, Tonindustrie, Zucker-, Starkę-, Garungs- 
industrio, Seifen-, Papier-, Farbenindustrie, Sprcngstoffe, 
Webstoffe, Druckrerfahren. Bei dom so stark  beschrankten 
Raumo gehórt immerhin einiges Geschick dazu, dio Haupt- 
sachen in Ycrstandlicher Form darzulcgen; diese Schwierig- 
keit hat der Verfasser, offenbar gestutzt auf ausreichende 
Lehrerfahrung, recht gut iiberwunden, wozu die bei- 
gegebenen, einfaehen Abbildungen wesentlich beitragen. 
Die chemische Seite der Sacho kommt dabei natiirlioh 
etwas kurz weg, obwohl aueh hier (dio Kcnntnis der ein-

fachBten Tatsaohen der Chemie wird vorausgesetzt) da« 
Bestrebcn des Verfassers naeh mógliehster Klarheit au- 
erkannt werden soli. Sachlich sin d  die einzelnen Abschnitte 
fast durchweg richtig dargestellt, nur bei den Metallen 
sind einige Dingo nioht m e h r zeitgemaB oder unzutreffend. 
angegeben (S. 63, 66, 67, 72), auch die Abbildung des 
Horry-Karbidófens (S. 13) erweckt unzutreffendo Vor- 
stcllungen. Das hier vielleicht starker interessierende 
Kapitel Eisenhuttenwesen umfaBt 20 Seiten, das Metall- 
hiittenwesen 13 Seiten. Wer sich ohne besondere Vor- 
kenntnisso einen kurzeń Ueberblick uber das groBe und 
wiohtige Gebiet der Chemischen Technologie-Yersohaffen 
will, ohne weiter in den Gegenstand einzudringen, der: 
wird in dem Biichlcin in leioht Y erstiindlicher Form eine 
Mengo Belchrung fińden. B. Neuma»n.

Ferner sind der Sohriftleitung zugegangen:

G ese tz , betr. die Abwalzung des Warenumsatzstcmpel*. 
Vom 30. Mai 1917. Fiir den praktisohen Gebrauch erl. 
von Dr., jur. F r i tz  K o p p e , Reohtsanwalt und Syndi- 
kus, und Dr. rer. poi. P a u l V a rn h a g e n , Berlin. M it 
ausfiihrl. Anm., unter Beriioksichtigung des Zusammen- 
hangs m it dem Hauptgesetz und Saohregister. Berlin 
(C. 2): Industrieverlag, Spaeth & Linde, 1917. (38 S.).
8 0 (16 °). 1 A .

G iin th c r , H a n n s , und M. U. S ohoop : Das Schoop- 
sche M e ta llsp r itz Y o rfa h re n . Seine Entwioklung 
und Anwendung. Nebst einem Ueberblick iiber sein# 
Stellung zu den ubrigen Metallisierungsmethoden und 
einem AbriB seiner Patcntgcschichte. Mit 130 Abb. 
(im T e it u. auf 1 Taf.) S tu ttgart: Verlag der „Teoh- 
nisohen Monatahefte" (Franokh’scho Verlagahandlung)- 
1917. (266 S.) 8°. 7 geb. 9 J t.


