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Eine neue Gaserzeugeranlage.
Von S)tX3«0. R. K ri cg e r  in Diisseldorf-Oberkassel.

ls sich die Stalilwerk KriegerA.-G. inDusseldorf-
. Oberkassel vor cinigen Jahren entschloB, ilire 

veraltete Gaserzeugeranlage, aus Drehrostgeneratoren 
m it GlockenyerschluB bestehend, dureh eine neu- 
zeitliche zu ersetzen, entstand die Frage, welche der 
vielen neuen B auarten fiir die Zwecke einer reinen 
StahlformgicBcrci wohl am  zweckmaBigsten sei. 
B etrach tet m an die vielen Bauarten, die im letzten 
Jahrzehnt auf den M arkt gekommen sind, so be- 
stchen ihre VerFe'sserungeń hauptsilchlich darin, 
daB m an dureh Yeryollkomnmung der mechanischen 
Einrichtungcn, insbesondene dureh mechanische E nt- 
fernung der Ruckstande, einen moglichst gleich- 
milBigen und ungestorten Dauerbctrieb zu erzielen 
such t1). W enig oder fast gar keine Fortschritte 
ha t m an in der Yergasung selbst gemacht. Im  Gegen- 
teil, das Bestreben, neben der Erreichung des eben 
genannten Zieles aucli noch den D urchsatz zu er- 
holien und Hóchstlcistungen in der Yergasung jo 
Flacheneinheit zu erhalten, is t meist m it einer unvoll- 
kommeneren Vergasung des Brennstoffes und einer 
Verschlechterung der Giitc des Gases erkauft worden. 
So kom m t es, daB, rein liiittonmannisch betrachtet, 
manche scheinbar langst iiberwundene Konstruktion 
auch heute noch den W ettbewerb in thenno-chemi- 
seher Beziehung m it den neuesten Ausfiihrungen 
aushalten kann.

Es war k lar, daB an und fiir sich jeder der be- 
kannten Drehrostgaserzeuger, die sich im wesent- 
lichen nur dureh konstruk tire  Abweichungen der 
mechanischen Teile voneinander unterscheiden, ohne 
weiteres hatte  yerwendet werden konnen, und letzten 
Endes w urden vielleicht nu r Preis, Lieferzeit und 
bestimmte Einzelheiten der B auart bei der W ahl 
den Ausschlag gegeben haben, wenn nicht im  vor- 
liegenden F alle auch noch die A rt des Betriebes zu 
beruckaichtiejen ais notwendig erscliienen ware. F iir 
eine reine StahlgieBerei wie das Stalilwerk Krieger, 
die die Leistungsfiihigkeit ilircr Blartinofen nicht

- dadurch ausnutzt, daB sie den UeberschuB an fliissi- 
gein S tah l i n G estalt von Blocken yergieBt, kom m t 
uberhaupt nur eine verhilltn(smaBig geringe Stahl-

1) Die inzwisohen wiedor zur Geltung kommenden 
Ąbstiohgasorzouger soheidon hier wegen ihrer groCen 
Durohsatzmonge aus.
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erzeugung, yerglichen m it einem nur Błocko erzeugen- 
den oder gemiseht arbeitenden W erke in Frage; 
denn der Ófeneinsatz einer solchen GieBerei wird nicht 
dureh die ‘Leistungsffiliigkeit der Oefen, sondern 
dureh die Anforderung der Formerei bestimmt. Je  
nach A rt der GuBstiicke — *ob schwer oder leicht, ob 
dick- oder diinnwandig, ob schwierig oder leicht zu 
formen —- kann der S tahlbedarf innerhalb ktirzester 
Zeit ganz betrachtlioli wechseln. Wenn so, dureh 
dio Form arbeit bedingt, selbst in Zeiten flo tter Be- 
schiiftigung d ie1 Oefen n icht immer yollstandig aus- 
genutzt werden konnen, so werden sich in weniger 
giinstigcn Zeiten erst rech t Pausen im Ofenbetrieb 
ergeben, die sich in Zeiten w irtschaftlichen Nicdor- 
ganges bis zum dauerriden Ausfall der N achtschicht 
steigern konnen. D am it ergibt sich von solbst, 
daB der einfachste Gaserzeuger fiir den/yorliegenden 
F all der beste ist; denn je yerwickelter die Kon
struktion, um so storender werden Betriebsunter- 
brechungen wirken. Deshalb fiel die W ahl auf einen 
Gaserzeuger, der, gute Yergasung ais selbstverst;ind- 
lich vorausgesetzt, die denkbar einfachste B auart 
aufweist, der die Nachteile der D rehrostgeneratoren 
yerm eidet und dessen W artung und Instandhaltung 
ohne Inanspruchnahmo von Facharbeitern moglicli 
ist. D er letzto Um stand is t n icht unwichtig in einem 
Betriebe, wo solches geschultes Personal nicht in dem 
Umfang wie bei einem groBen H iittenwerk, besonders 
nicht nachts, zur Yerfiigung steht. Dic D rehrost
gaserzeuger m it ihren mechanischen Antrieben usw., 
bei denen ein regelmaBiges Auswechseln yerschleiBen- 
der Teile und iilmliche Storim gen gar n ich t zu ver- 
meiden sind, schieden dalier im yorliegenden Falle 
aus, trotzdem  m it dem W egfall des Drehrostes der 
Vorteil der mechanischen Entschlackung yerloren
ging-

D ie  G a s e rz e u g e r . Die W ahl fiel auf den der 
Firm a Bender'& Friimbs G. m. b. II. in H agen i. W. 
geschutzten Gaserzeuger, der sich durcli auBcr- 
ordentliche Einfachheit auszeichnct und keinerlei 
bewegte oder yerschleiBende Teile besitzt. In  seinen 
Grundziigen weicht er n icht wesentlicli yon friiher 
her bekannten Konstruktionen, z. B. dem Schliiter- 
schen Generator, ab und ist wie dieser vollkommen 
rostfrei. Ebenso erfolgt die Windzufiihruntr am
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Umfang von auBen her. Abb. 1 zeigt derfGaserzeuger, 
der kaum  einer weiteren E rliiuterung bedarf. Der 
W ind wird durcli den Stutzen a in den W indver- 
teilungskasten b gefiihrt und t r i t t  durch die Oeff- 
nungen c, die iiber den ganzen Umfang des Gas- 
erzeugers gleichmaBig verte ilt sind und dereń Grofie 
durcli einfache Schieber geregelt werden kann, in 
die Beschickung ein. Nach unten ist der W indkasten 
durch einen Ring verlangert, der in eine m it Wasser 
gefiillte AbschluBschiissel aus starkem  Eisenblećh, 
die natiirlich auch gem auert sein konnte, ein- 
tauclit.

Die an und fiir sich gleichmaBige Yerteilung der 
Windzufuhr wird durch die R egelbarkeit der Ein- 
trittsiiffnungen c noch m ehr gesichert und kann bei 
Bedarf beliebig geandert werden. Das ist ein n icht 
zu unterschatzender Vorteil, da erfahrungsgemiiB 
immer einzelne Stellen im Gaserzeuger die Ńeigung 
liaben, kalter oder heiBer zu gelien, letzteres z. B. 
die unter dem Gasabzugstutzen liegenden Teile der 
Beschickung. Der W indkanal ist rundum  zuganglich 
und dadurch eine Verstopfung der W indzufuhr, wie 
sie bei zentralem  L u fte in tr it t ' le icht vorkommen 
kann, unmSglich. D a auch Betriebsstórungen irgend- 
welcher anderer A rt durch Bruch oder VerschleiB 
ausgesehlossen sind, so braucht es n icht wunderzu- 
nehmen, daB die Gaserzeuger dieser B auart fiinf 
Jah re  und liinger staruugslos in ununterbrochenem 
Betrieb g es ||n d e n  liaben, ein Ergebnis, das bei 
einem Drehrostgaserzeuger underikbar ist. Der 
Gefahr, daB der Wind bei E in tr itt  am  Umfang nur 
an den Schachtwanden aufsteigt und nicht den Kern 
der Beschickungssaule durchdringt, is t ahnlich wie 
bei alteren Konstruktionen dadurch begegnet, daB 
sich der S chacht nacli oben trichterform ig erweitert, 
und tatsachlich wird auch dadurch der Zweck voll- 
kommen erreicht.

Der unbestreitbaren Einfacliheit des Bender & 
Frambs-Gaserzeugers stch t ais Nachteil der Melir- 
aufwand an Bedienungslóhnen gegeniiber. Zwar 
erfordert die eigentliche S tocharbeit kaum  mehr 
Arbei tskrilfte ais beim D rehrostgenerator, bei dem 
man tro tz  Drelibewegung des Rostes, besonders bei 
backender und sta rk  schlackender Kohle, auch nicht 
ohne Stocher auskommt, aber das Fehlen der mechani- 
schen Ascheaustragung m acht natiirlich eine ent
sprechende H andarbeit erforderlich. D a'sich  jedoch 
die Bildung groBer Schlackenklumpen m it Sicherheit 
Yermeiden liiBt —  und dabei h a t m an in dem gleich 
nalier zu beschreibenden Verdampfer eine wirksame 
H ilfe—  und nur eine brocklige, leicht zu entfernende 
Asche fallt, so braucht man bei richtiger Betrieb3- 
fiihrung jeden Bender & Frilmb3-Gaserzeuger nur 
einmal in 24 Stunden zu entschlacken. Bei der Anlage 
von seclis Gaserzeugern, wie sie ursprunglich bei 
der vorliegenden Anlage yorgesehen waren, geniigt 
daher e in  Mann in einfacher Schiclit, um  diese 
Arbeit auszufuhren. Der Lohnaufwand fiir diesen 
Hilfsarbeiter diirfte aber ungefahr durch den Wegfall 
des Kraftbedarfes fiir den Rostantrieb, der Ueber-

wachungs- und Instandsetzungskosten imd der Be- 
schaffung von E rs a u  eilen ausgeglichen werden.

Der G ehalt der Riickstande an brennbaren Be- 
standteilen wird freilich beim Ziehen der Asche m it 
H and naturgemiiB immer gro Ber sein ais bei mechani- 
scher Austragung. Im m erhin gewahrleisten die 
E rbauer, daB bei ihrem  Gaserzeuger dieser Gehalt

Abbiidung 1.

Bender & Frainbs - Gaserzeuger fur Steinkohle.

, n ich t 1,5 bis 2 %  der aufgegebenen Brennstoffmenge 
iibersteigt.

D er in Abb. 1 dargestellte Gaserzeuger yergast in 
24 Stunden etwa 10 t  rheinisch-we3tfalische Forder- 
kohle norm aler Beschaffenheit, wiihrend bęispiels- 
weise ein Drehrostgaserzeuger von 2600 mm lichtem  
Śchachtdurchm esser im  M ittel etwa 15 t  dieser 
Kohle durchsetzt. E ine Steigerung der Leistung. 
auf etwa 12 t  wird sich zwar in angestrengtem  Be-
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triebe auch bei dem erstgenannten Generator er
reichen lassen, doch is t eine -weitere Erhohung bei 
dieser B auart kaum  zu erwarten. Diese durch eine 
VergroBerung des Durchmessers zu erreichen, ist 
ausge3chlossen, weil dann voraussichtlich der am 
Umfang eintretende W ind n icht m ehr bis zur M itte 
der Beschiekung durchdringen und dam it eine iiber 
den ganzen Querschnitt gleichmaBige Vergasung 
unmoglich sein wurde. Die Baugrofie der Bender & 
Friimbs-Gaserzeuger bleibt deshalb beschrankt —  
der in Abb. 1 wiedergegebene ste llt die groBte bisher 
gebaute A rt dar — , so daB man zur Yergasung einer 
bestimmten Menge Kohle in gleicher Zeiteinheit 
eine griiBere Zahl Bender & Friimbsscher ais Dreh- 
rostgaserzeuger notig hat. Bei einer reinen Stalil- 
formgieBerei, wo die durchzusetzeńden Mengen nicht 
iibermSBig groB sind, ist dieser Umstand von geringer 
Bedeutung; im Gegenteil kann die Unterteilung in 
einegroBereŻahl Einheiten m itR ucksich tau f die ein- 
gangsgeschilderte wechselndeErzeugung sogar vorteil- 
haftse in . Anders bei den groBen Gaserzeugeranlagen 
gemischter Hiittenwerke. D ort wird man bei den in 
B etracht kommendenMengen wahrscheinlich immer auf 
die Yergasung einer mogliclistgroBenBrennstoffmenge 
je Flacheneinlieit und Stunde W ert legen miissen.

Eigentliche Mehrkosten infolge der Beschaffung 
einpr groBeren Anzahl Generatoren Bender & Friimbs- 
Bcher B auart entstehen jedoch nicht, da ein Dreh- 
rostgaserzeuger mindestens die H alfte mehr ais der 
andere kostet und die hoheren Aufwendungen fiir 
Gebaude und Rohrleitungen, die sich durch die 
groBere Anzahl E inheiten bei Bender & Frambs- 
Generatoren ergeben, durch W egfall der fiir den 
Betrieb eines Drehrostgaserzeugers notwendigen Zu- 
behorteile w ettgem acht werden.

D a im Stahlwerk Krieger sowohl Steinkohlen wie 
B raunkohlenbriketts vergast wurden und spater 
moglichst ganz zum Yerbrąućh der letzteren iiber- 
gegangen werden sollte, so muBte an die Bestellung 
der neuen Gaserzeuger die Bedingung gekniipft 
werden, daB in ihnen beide Brennstoffsorten, sowohl 
fiir siclr wie gem ischt verstoeht werden konnen. 
Der Gaserzeuger, wie er in Abb. 1 vorgefiihrt ist, 
erfiillt diese Bedingung beim Vergasen reiner Stein- 
kohle und jeder beliebigen Mischung von Steinkohlę 
und Braunkohlenbriketts. Werden dagegen dauernd 
nur letztere yerarbeitet, so hatte  sich in anderen 
Betrieben eine Schwierigkeit herausgestellt Die 
hygroskopische Braunkohlenaselie saugt sich namlich 
m it W asser aus dem AbschluB voll und bildet infolge 
ihres hohen Kalkgehaltes gern zementartige Riick- 
stande und Ansiitze, die liistige Kebenarbeiten, wenn 
n icht Betriebsstorungen, verursachen konnen. E s 
h a t sich deshalb beim Verstochen von ausschlieBlich 
Braunkohlenbriketts ais notwendig herausgestellt, 
die Beriihrungsflache der Asche m it dem abschlieBen- 
den Wasser in der Schiissel zu verringern. Zu diesem 
Zwecke wird, wie in Abb, 2 gezeiclinet, ein Kegel d 
in  die Schiissel eingebaut und der Tauchring um das 
S tiick  e yerlangert.

Zurzeit stehen die G aserzeuger. seit fa s t zwei 
Jahren ohne diese Erganzungen in dauerndem  
Betrieb und vergasen in  buntem  Wechsel, wie es 
die unregelmaBigen Brennstoffzufuhren heute m it 
sich bringen, bald Steinkohle verschiedenster Her- 
kunft, bald Mischungen von dieser und Braunkohlen
briketts in  stets wechselndem Yerhiiltnis, ja  zeit- 
weilig nur die letzteren, ohne daB sich Anstande ge- 
zeigt haben. Trotzdem wurde, um  fiir aHe F alle 
gewappnet zu sein, der etwa nachtraglich erforderlich 
Werdende Einbau der Kegel und die Verlangerung 
des Tauchringes bei sanitlichen Gaserzeugern vor- 
gesehen. Wie in  Abb. 2 angedeutet, is t die Kon- 
struktion dieser E inbauten so, daB das Anbringen 
derselben jederzeit erfolgen kann, ohne die Gas
erzeuger auseinandernehmen zu miissen.

Uebrigens kann man auf diese Ergiinzungs- 
konstruktionen ganz verzichten, wenn m an den < 
Braunkohlenbriketts bis hochstens 10 %  Stein- 
kohlenniisse zusetzt. D urch diese geringe Bei- 
mischung wird eine gewisse Sinterung der Ruck- 
stande verursacht und nicht mehr reines Aschenmehl,

Abbildung 2.
Bender & Friimbs-Gasorzeuger fiir Braunkohle.

sondern auch Schlackę gebildet, wodurch die Ab- 
falle ihre schadlichen hygroskopischen Eigenschaften 
verlieren. Der Yerfasser is t auBerdem der Meinung, 
daB man, wie es beim Yerarbeiten von Braunkohlen
briketts im  Drehrostgaserzeuger un ter Zusatz von 
geringen Mengen NuBkohle schon yielfaćli geschieht, 
iiberhaupt ohne W asser, d. h. m it trockenem Ab
schluB arbeiten kann, hochstens daB sich dabei eine 
kleine konstruktive Aenderung der Abschliisse ais 
notig erweisen wird.

D e r  V e rd a m p fe r .  Weder beim D rehrost noch 
bei dem hier beschriebencn Gaserzeuger laB t sich aus 
bekannten Griinden ein geordneter Betrieb ohne 
Dampfzusatż f iihren. Beim D rehrost kann der Dam pf 
noch weniger entbehrt werden ais beim rostlosen 
Gaserzeuger, weil bei ersterem  der Dam pf auch noch 
den Rost zu kiihlen und vor zu rascher Zerstorung 
zu schiitzen liat. Im  allgemeinen wird oder sollte 
man wenigstens den Dam pfzusatz so begrenzen, 
daB sich keine Sinterungen und fliissige Schlacken 
bilden konnen, oder nach D ic h m a n n 1) nur so yiel 
W asserdampf der Vergasimgsluft zufiigen, ais m an 
zur Herabdriicknng der Tem peratur auf 1150° 
braucht, d. h. der Tem peratur, bei der die Zerlegung 
des Dampfes praktisch beendet ist, D ariiber hinaua

*) D io h m a n n , Der basisobe HerdofenprozeC,
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zu gclicn, etwa um ein an W asserstoff roicheres 
Gas zu erhalten, bringt, wie neuordings immer wieder 
m it R echt betont wird, nur zu leiclit eino Ver- 
schleehterung der W iirmcwirtschaft m it sieli. Der 
hohe ITeizwert des Wasserstoffes darf besonders dann 
nicht bestehen, wenn es, wic boim Siemens-Martin- 
Betricb, auf die Ycrbrcnnungstcm peratur, d. h. auf 
den pyrom etrischcn Effekt ankom mt. Jo mehr man 
den Wasserdampfzusatz iiber dio eben genannto 
Grenze hinaus stcigort, um so groBere Dampfinengen 
werden unzersetzt durch dio Beschickung gehen. 
Die Nachteilo eines solchen Feuchtigkeitsgehaltes

im  Gas (dio hoho spe- 
zifische Wiirme des 
W asserdampf es, seine 
Dissoziation und die 
ungilnstigo Einwirkung 
dieser Zersetzung) fu r 
die Oefen selbst wie fiir 
die Stahlberoitung sind 
zu bekannt, ais daB 
hier ausfilhrlicher dar
auf eingegangen zu 
werden ‘braucht.

, Ot>!r!auf-

-2030 ~ /j

Abbildung 3. Yerdampfer, System B ender & Erambs.

In  der Ueberliitzung des Dampfes h a t man nun 
ein gutes M ittel an der Hand, den Feuchtigkeitsgrad 
des Gases hcrunterzudriicken. Leider liegen die 
den D am pf liefcmdcn Kesselanlagen in den seltensten 
Fallen unm ittelbar neben den Gascrzeugern, so daB 
A-bkiihlungsverluste und eine Steigerung des Feuchtig
keitsgehaltes unvermcidlich sind, es sei denn, m an 
s te llt unm ittelbar vor den Generatoren besondere 
Ucberhitzer auf. Die Abhangigkeit einer solchen 
Anlage yon einer Dampfquelle, diewohl nur ausnahms- 
,weise der Gaserzeugung allein dient, is t aber an sich 
schon .eiu Uebolstand; denn Schwankungcn im  
Kesseldruck, dio durch Dampfentnahmc fu r andere 
Zwecke pntstehen, mussen auch den Gang der Ver- 
gasung beeinflussen. Noch schlimm er aber ist, daB 
das Kesselhaus an Sonn- und Feiertagen und viel-

leicht aucli naclits, wenn die iibrigen Betriebe ganz 
oder teilweise ruhen, im B etrieb bleiben muB. Dic 
Kosten dieser Dampferzeugung, die man gern zu 
unterschiitzen geneigt ist, werden dann, besonders 
bei Sonderstahlwerken m it geringer Erzeugung, sehr 
liocli. Treten dazu noch besondere ungiim tige ort- 
liche Verhiiltnisse, so konnen die zur Dam pfbereitung 
bonotigten Kohlenmengen ein V iertel des Kolilen- 
durchsatzes im Gaserzcuger betxagen, wie in einem 
derartigen F alle einwandfrei o rm ittelt wurde. Zu 
diesem Kohlenyerbrauch kommen dann noch dic 
Lohne der Kesselbedicnung, die Kosten der Kessel- 
und Spoisewasserreinigung, der Ueberliitzung, der 
Absctireibungcn, Yerzinsung usw.

Fiir dic hier beschriebene Anlage kam  auBerdem 
der Um stand hinzu, daB das S tahl werk K ricger 
seinen gesamten Betrieb an das S tróm netz eiupr 
benachbarten Zontrale anzuschlieBen und seine 
sam tliche Kesselanlagen stillzulegen bcabsichtigte. 
Der \ rorfasser muBte sieli deshalb nach einer anderen 
A rt der Dampfbeschaffung fiir die Gaserzcuger 
umschauen. Die Sclmchtwiinde und Gewolbc der 
Generatoren ais Dampfcntwickler auszubauen , wie 
es un ter anderem  F i s h e t &  H e u r t e y 1) ausgefiihrt 
liaben, hatte  wenig Yorlockendes. Der Gaserzcuger 
wird dadurch n icht nur in seinem Bau viel ver- 
wickeltcr und erfordert eine sorgfiiltigere Bcdienung, 
sondern er wird zum Dampfkessel, der walirscheinlicji 
den Bestimmungen und der Aufsicht der Dampf- 
kessel-UeberwachungsbchOrde zu unterstchen hiitte.

D a fand sieli in dem 
ebenfalls der F irm a 
Bender & Friimbs ge- 
schiitzten Verdampfer, 
der in der Abb. 3 dar- 
gcstellt ist, eine ebenso 
einfache wirkungsvolle 
Losung der ganzen 
Frage. Seine Wirkungs- 
wTeise beruht darauf, 
daB m an eine lclcino 
Menge Generatorgas, 
die dem Hauptsammol- 
rohr entnommen wird, 

in einer K am m er zur Yerbrennung und die heiBen 
Feuergase in einer unm ittelbar anschlicBenden Ver- 
dampfungskainmer m it Wasser in  Beriihrung bringt. 
Das so entstehendo Gemisch von heiBen Verbren- 
nungserzeugnissen und W asserdampf wird dann m it 
Hilfe eines Y entilators angesaugt und m it der notigen 
Frischluft dem Gaserzcuger zugefiihrt.

In  Abb. 3 ist a die Yerbreniuuigskammer, in der 
das durch die Rohrleitung b zugcfiihrte und der 
H auptsam m clleitung entnommene Gas durch den 
am Boden der Entzundungskam m or befindlichen 
Brenner c entziindet wird. Gas- und L uftzu tritt 
konnen durch Abspcrrventilo und Schicber gercgclt 
werden. Die hocherhitzten Abgase — die Tem peratur

J) Justus Hofinann: Ueber Gaserzeuger. St. u. E . 
1910, 15. Juni, S. 997.
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in der Yerbrennungskammcr schwankt zwischen 
1000 und 1.200° — treton dann durch don Kanał d 
oben in dio. Ycrdampfungskammor o, in der bc- 
stiindig Wassor iiber dic untereinandor nngeordnoten 
StahlguBschtisscln f flieBt. Der WąsśorzufluB erfolgt 
aus dom V orratsbehalter g und kann genau ein- 
gestellt und gemcssen werdon. Dic zwischen den 
ScKusscin durohstroiclicnden Abgaso bringen das 
Wasser zur Ycrdampfung, und das Gas-Dampf- 
Gemiscli verliiBt den Verdampfer m it einer Tempe
ra tu r vón 300 bis 4 0 0 0 unten durch den Stutzen ii. 
Der Y cntilator i, der m it dom Motor k  unm ittelbar 
gekuppelt ist, saugt das Gemisch ab, indem er 
gleichzeitig durch das Verbindungsstiick 1 Frischluft 
einsaugt, deron E intritt. ebenfalls durch Scliieber 
gercgolt werden kann. Das ganze Kndgomisch von 
Abgas, W asserdampf und Frischluft wird dann m it 
einer D urchschnittstom poratur von 1,20 bis 150° 
don Gaserzeugern zugefiihrt; dio Zufuhr lii Lit sich 
ebenfalls durcli Scliieber regoln. Um W armeverluste 
auf ein MindestmaB hcrabzuclriicken, sind die Ver- 
dampfer, wie aus den ZoioKhungcn ersichtlioh,' sorg- 
fiiltig isoliert.

Betraclitet man die Wirkungswoise do3 Ver- 
dampfers, so fallen sofort zwei groBe Yortoile gegen- 
iiber der Yerwehduńg von Kosseldampf in dio Augen: 
Erstens dic vollstandig gleichbloibendo Zufuhr von 
Wasserdampf zum Gaserzeuger, dio man ganz in der 
H and hat, weil sich der W asseryerbrauch genau 
messen und regeln liiBt, wahrend bei Benutzung 
von Kesseldampf die Dampfmenge von den mehr 
pder weniger groBen Schwankungen de3 Kessel- 
druckes abhangt. Je  nach der Beschaffenheit der 
verwcndoten Steinkohlo, dcm G ehalt und der Zu- 
sammensetzung der Asche schwankt der Wasser-. 
zufluB im Yerdampfer erfahrungsgemiiB zwischen 
135 und 250 g u iu rbei Braunkohle zwischen 00 und 
130 g jo 1 kg yorgasten Brennstoffes und kann bei 
ganz schlechter Kohlenbeschaffenheit auch noch 
etwas mehr betragen. Je  mehr Riiokstamle die Kohlo 
enthalt und je mehr dieso zur Verschlackung ncigon, 
um so groBer muB der Wasser/.usatz sein. Immer 
aber ist or so zu regeln, daB sich keine festen Schlacken 
bilden konnen. Der zweite Yorteil besteht in der 
holien Tem peratur des Luft-Dampf-Gemisches, die, 
wie bereits erwiihnt, nach Mischung m it Frischluft 
immer noch etwa 1300 betragt, so daB jede Ver- 
dichtung des Dampfes ausgeschlossen ist und der 
Wind yollstiindig trocken in den Gaserzeuger ge- 
langt. Dagegen bleibt es bei Kesseldampf, selbst 
wenn er iiberhitzt wird, ausgcschlossen, so trocken 
zu arbeiten, weil dio Mischung von Dampf m it 
Frischluft immer eine starkę Abkiihlung hervorruft, 
die nach ausgef iihrten Messungen bis auf 00 0 herunter- 
gehen kann. E in groBer Teil der fiir die Dampf- 
erzeugung und Ueberhitztfiig aufgewandten Wiirmo 
geht. dam it wieder yerloren, wahrend beim Ver- 
danipfer die yollo W arnie des Dainpf-Luft-Gemisches 
dem Gaserzeuger zugefiihrt und nutzbar gem acht 
wird.

Es im torliegt aucli keinem Zweifel, daB dio 
Mischung von Dam pf und Luft boim Yerdam pfer 
an und fiir sich oino viol gleichmiiBigero und innigere 
ist ais bei der sonst iiblichen Vcrcinigiuig von Kessel- 
dam pf und Luft. Je  imuger diese Mischung ist, um  
so besser wird dio Zcrsetżuug des Dampfes wiihrend 

. der Yergasung vor sich gehen und m it um so ge
ringeren Dampfmengen wird man auskommen. So 
kom m t es, daB boi richtiger Bedienung des Ver- 
dampfers der Feuchtigkoitsgohalt des Dampfes im 
normalen Betriebe nur zwischen 45 und G5 g je cbm 
Gas schwankt, wiihrend m an boi Yerwondung von 
Kesseldampf gar nicht sclten 120g und mohr Feuch- 
tigkcit im Gase feststellen kann. Bcdenkt man, daB 
das hygroskopiscli gebundene W asser der Koliló 
yollstiindig und das chomisch gebundene teilweise 
ais Dampf in das Gas iibergehen und beide zusammen 
allein bis zu 40 g Feuchtigkeit jo cbm liefern konnen, 
so liegt darin ein Bcweis, daB man m it dem Yer
dampfer wirklich m it der praktisch niedrigsten 
Dampfmenge zu arbeiten imstande ist. Wio wićhtig 
das ist, belcuchtet die Tatsache, daB nach wiedor- 
holten Untersuchungen 50 %  und mehr der zu- 
gefulirteri Dampfmengon unzersetzt durch den Gas
erzeuger gehen konnen. So g ib t F. Mayer1) in  dom 
von ihm untersuchten Falle an, daB sidli vón 51 kg 
Wasserdampf, dio auf 100 kg verstochter Kohlo 
dom Gaserzeuger zugefiihrt wurden, 20 kg ais Fcuch- 
tigkeitsgehalt im  Gase wieder fanden, Auf dio 
Nachtelle eines solcheh Gehaltes wurde schon oben 
hingewiesen. Es soi nu r hinzugefiigt, daB cin groBer 
Dampfgohalt im Gas infolgo seiner Einwirkung 
auf das CO und die Kohlonwasserstoffo des Gases 
aucli noch zu einer weiteren YtjFinehrung des Fcuchtig- 
keitsgehaltes AnlaB geben kann2).

In diesem Zusammenhange soi erwiilint, daB man 
die Wasscrab3chliisso an den Gaserzeugern yiolfach 
fiir schiidlich liii.lt, wpil das Absperrwasser eine 
weitere Quelle fiir den Fouchtigkeitsgehalt des Gases 
bildet. Sicher wird ein gewisser Bruchteil des der 
Bbacliiokung zugefiihrten Wasserdampfes aus don 
Wasserichiisseln stammen. Dieser Antcil kann aber 
keincswogs sehr groB sein. Nach vorgenoimnonon 
Messungen betriigt der W asseryerbrauch eines der 
hier gcsehilderten Gaserzeuger in 24 Stunden etwa 
400 kg. N im m t m an an, daB diese ganze Wassor- 
menge im Gaserzeuger aufgesaugt und verdainpft 
wird, und dic Hiilfte, was nicht grade wahrschoinlich 
ist, unzerlegt durch dic Be3chickung geht, so wiirden 
bei einer taglichen Vcrgasung von 10 t  Steinkohlen 
und in der Voraussetzung, daB 1 kg Kohle 4 cbm 
Gas liefert, 5 g Feuchtigkeit des Gases aus der 
W alserśchiissel stammen. In  W irklichkeit w ird es 
kaum halb so viel sein, weil ein groBer Teil des Ab- 
sperrwassers auBerhalb des Gaserzougers yerdunstet 
oder beim Schlackenziohen meehanisch yerloren

') Dio Warmoteohiulc dos Martinofons. St. u. E. 1903,
20. Mai, S. 717/25; 27. Mai, S. 763/tll}; U. Ju  ii, S- 802/10.

-) Uober dioso Vorgango vurgl. D io h raan n : Dor 
basisoho HerdofonprozeB.
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gelit, und weil es bei der Benutzung von Verdampferri, 
d. li. von vollstiindig trockenem Dampfe, unwahr- 
scheinlich ist, daB die Hiilfte des Dampfes unzersetzt 
durch die Kohlensaule streicht.

Der Verdainpfer, den man zweckmaBig auf der 
Arbeitsbuhne der Gaserzeugeranlage aufstellt, bedarf 
keinerlei besonderer Bedienung, so daB ais un- 
m ittelbarer Gewinn gegen iiber der Dampferzeugung 
im  Kessel der W egfall sam tlicher Heizerlohne zu 
buehen ist. Der Ersparnis der Kesselkohlen s teh t 
allerdings der Yerbrauch von Gas - im Verdampfer 
gegeniiber. Wie groB dieser 'Yerbrauch ist, ergibt 
folgende iiberschlagige Rechnung: Der gezeichnete 
Yerdampfer bedient zwei Gaserzeuger, geniigt also 
fiir die Vergasung von 20 t  Kohle in  24 Stunden. 
1 kg normaie Steinkohle m it 80 %  C braucht zu seiner 
Vergasung theoretisch 2,65 cbm Luft. Der Wasser- 
zufluB im Verdampfer betrage, rech t ungiinstig an
genommen, 0,3 kg je 1 kg Kohle. Dann wurden 
zur Vergasung von 1 kg Kohle rund 3 cbm Luft- 
Wasserdampf-Gemiscli, insgesamt 60 000 cbm in 
24 Stunden erforderlićh sein. Der COr G ehalt des 
letzteren schwankt zwischen 0,8 und 1,5 %. Rechnen 
wir m it der ungiinstigsten Zahl, so werden in 24 S tun
den 900 cbm C 08 =  484 kg C 0 2 durch den Y er
dampfer gehen, die bei 80 %  C-Gehalt der Kohle 
rund 600 kg Steinkohlen entsprechen, d. li. bei 20 t  
Vergasung verbraucht der Yerdampfer etwa 600 kg 
oder rd. 3 %  der vergasten Kohle. Die annahernde 
Richtigkeit dieser Ueberschlagsrechnung wird auch 
durch folgende Ueberlegung bestiitigt. Die Ver- 
gasung von 20 t  Kohle erfordert einen Zusatz von 
6000 kg Wasser. Der eben erm ittelte Kohlenver- 
brauch von 600 kg im*Verdampfer entspricht dem
nach einer zehnfachen Verdampfung. W enn m an 
im Dampfkesselbetriebe achtfache Verdampfung 

-erzielt, so ist eine zehnfache beim Verdampfer, bei 
dem keine hindernde Kesselwiinde die Yerdampfung 
des Wassers beeintrachtigen, sondern die Flamm e 
das Wasser unm ittelbar verdam pft, bestim m t nicht 
zu hoch1).

Leider lieBcn die ungiinstigen Zeitrahiiltn isse 
bis je tz t noch keine genauen Messungen und Be- 
rechnungen zu; sie sollen einer spateren Zeit vor- 
behalten bleiben. Aber es is t nicht im  geringsten 
zweifelhaft, daB der Verdainpfer gegeniiber dem 
Kesselbetrieb einen ganz wesentlichen F ortschritt 
bedeutet. Selbst bei einer so gu t geleiteten und vor- 
zuglich arbeitenden groBen Anlage, wie sie F. Mayer 
fiir seine Untersuchungen benutzte2), w ar der Yer
brauch an Kesselkohle 18 kg je t  S tahl oder 7,2 %  
der im Gaserzeuger durchgesetzten Kohle. Der 
Gesamtkohlenverbrauch dieses Siemens-Martin-Stahl- 
werkes petrug jahrljch etwa 31500 t. Man hatte  
also bei Verwendung von Bender & Fram bs Ver- 
dampfern —  3 %  Kohlenverbraueh zugrunde ge- 
l e g t —  jahrlich 1300 t  Kohlen sparen konnen.

J) Naoh Angaben der Firm a Bender & Framba ist 
sohon lofacho Yerdampfung naohgewiesen worden.

l ) A. a. O.

N un is t natiirlich keineswegs gesagt, daB m it 
Einfiihrung der Verdampfer der Kohlenverbrauch 
der Oefen um 3 % , d. h. den B ruchteil, den m an 
fiir den Betrieb der Verdampfer vom Gas abzapfen 
muB, steigt. Im  Gegenteil, yielfaeli ist trotz dieser 
Gasentnahme der Gesamtkohlenverbrauch geringer 
geworden. D er Grund liegt in  der schon ange- 
deuteten Vervollkommnung der Vergasungsvorgange, 
die den Brennstoffaufwand j von 3 %  m ehr wie aus- 
gleicht. Es sei auch noch bem erkt, daB der C 02-Ge- 
halt von 0,8 bis 1,5 %  im Gebliisewind fiir die Gas- 
erzeugung ohne Nachtcil ist, da die Kolilensaure 
beim Durchgang durch die gliihende Kohlenschicht 
vollstiindig zu CO reduziert wird, so daB der ge
sam te C-Gehalt de3 fiir die Dampfbildung auf- 
gewandten Gases sich im Gas wieder nutzbar vor- 
findet.

Wie schon erwahnt, wurden die Verdampfer so 
groB gewiihlt, daB ' ein A pparat zwei Gaserzćuger 
von je 10 t  Leistimg bedient, also den D am pf fiir 
eine durćhschnjttlicho Vergasung von tiiglich 20 t 

. Steinkohle liefert. Der K raftverbrauch des zu- 
igehorigen Ventilators be trag t dann bei einer minut- 
lichen Leistung von 100 cbm Luft-Dampf-Gemisch 
und einem D ruckunterschied (zwischen' Saugen und 
Driicken) ro n  200 nim Wassersiiule, am  Ventilator 
gemessen, und bei 1350 Umdrehungen je Minutę 
etwa 9 bis 10 PS, is t also n icht groBer ais bei einem 
Betriebe, der m it Zusatzdam pf arbeitet1).

D ie  G c s a m ta n la g e  ist aus der Abb. 4 
zu ersehen. Die sechs2) in einer Reihe auf H iitten- 
sohle aufgestellten Gaserzeuger a liefern ih r Gas 
durch die Stutzen b von 800 mm  1. <{> in die Staub- 
siicke c von 2000 x  3000 mm GroBe, in denen das 
Gas seine Riclitung iindern muB, um dann durch 
die Absperrventile d in das gemeinsphaftliclie Sammel- 
rohr e und von da durch die Ventile f nach den Oefen. 
zu gelangen. Das Gassammelrohr von 2500 mm 
iiuBerem Durchmesser lieg t rundum  zuganglich auf 
TragfiiBen auf iiiittensohle und kann durch das am 
Kopfende befindliche Absperrventil g zwecks Rei ni- 
gung m it einem 50 m  hohen Schornstein in Ver- 
bindung gebracht werden. D a Ausbesserungen in 
der Ausmauerung des Rohres kaum  ohno unange- 
nehme Betriebsstórungen auszufiihreu sind, so wurde 
das Rohr besonders haltbar 240 mm stark  aus- 
gem auert. Esiplosionsklappen an  den Ventilen und 
Staubsiickcn sichern die Leitungen vor Explosions- 
schaden. Dagegen wurden, um  den Feuchtigkeits- 
gehalt des Gases n icht unnotig zu steigern, Wasser- 
abschliisse in den Rohrleitungen vermieden. Alle 
Verscliliisse und Stiub3;icke sind bequem zuganglich 
und lassen ein leichtes Auswechseln der V entilteller 
und Deckel zu. Die Betiitigung sam tlicher Ventile 
geschieht von der Biihne aus.

Ł) Boi der vorliegenden Anlage, fiir die keine Friedens- 
motore -mit Kupforwioklung mehr zur Verfiigung standon, 
wurden aus Vorsioht 18 PS. Motore vorgosehon, dio an 
und fiir sioh in dieser Grofio nicht notwendig gewesen 
waren.

a) Die Anlage wurde inzwischen auf 8 erweitert. - _
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D ie Gaserzeuger stehen in  einer H alle von
14 500 m m  1. W., yon der die Arbeitsbiihne etwa 
6500 mm  einnimmt, wiihrend die StaubsiŁcke und 
das Sam m elrohr von einem offenen Vorbau iiber- 
daclit werden. Das Kohlenanfuhrgleis lieg t zwischen 
Arbeitsbiihne und K ohlenvorratsraum , der sich in 
einer B reite von rund 4000 mm und einer Tiefe von 
3500 mm un ter H uttensohle iiber die ganze Liinge 
des Gebaudes erstreck t und mindestens 500 t  Kohle 
faBt. Die H alle bestreicht eiii Greiferkran, dessen 
Greifer yon i  cbm In h a lt die Kohlen aus dem Eisen- 
bahnwagen nach Bedarf in die iiber dem Gaserzeuger 
liegenden Bunker oder in den V orratsraum  entladen 
oder auch die Kohlen aus diesem in die Buńker be- 
fiirdcrn kann. Die Kohlenzufuhr ist zwischen Gas
erzeuger und V orratsraum  gelegt, dam it die Kohlen 

bei etwaiger S torung im K ranbetrieb zur N ot noch 
m it H and vom W agen aa f die Biihne geworfen 
werden konnen. Jeder Bunker faBt etwa 20 t, d. h.

—7SSS ■
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weit mehr ais den Tagesdurclisatz eines Gaserzeugers, 
so daB, da die Forderleistung des Kraries m it stiindlicli
15 t  vorgesehen ist, der K ranbetrieb naehts voll- 
standig ruhen kann.

Auf der Biihne stelien die drei Verdam pfer li m it 
ihren V entilatoren i und Motoren k. Die Abzapf- 
rohre 1 von 250 m m  1. W. fuliren das fiir die W asser- 
verdam pfung notige Gas vom Sam m elrohr den Ver- 
dam pfern zu, wahrend die W indleitungen m von 
325 bzw. 250 mm 1. (1) das Luft-Dampf-Gemisch von 
den V entilatoren nach den W indkasten der Gas- 
erzeuger leiten. Um D ruckrerlusten  vorzubeiigen, ' 
sind sorgfaltig alle scharfe Kriimmungen und Ueber- 
giinge in den W indleitungen vermieden. Letztere 
sind zur Vorsicht in GuBeisen ausgefiihrt, um ein 
Zerfressen der Leitungen durch S 0 2 zu verhuten, 
falls sieli dieses einmal wider E rw arten in den Ab- 
gasen des Verdampfers bilden sollte. Im  allgemeinen 
is t das nicht zu befiirchton, da Tem peraturen iiber 
100° dic Bildung von SO, verhindern. — Bcsondere 
Aufmerksamkeit wurde auch der Ejiplosionsgefahr 
gewidmet, die den W indleitungen, Y entilatóren und • 
Verdampfern im  Falle eines unyerm uteten Aus- 
setzens des Motors drolit. Eine Riickschlagklappe n 
aus diinnem Blech hin ter dem V entilatorstutzen, 
die wahrend des Blasens durch den W inddruck 
offengehaltcn wird, schlieBt beim S tillstand ■ des 
V entilators selbsttatig  die Leitung und hindert das 
Ansaugen e\'plosiver Mischungen aus dem Gas- 
erzeuger in  den Ventilator und Verdampfer, noch 
ehe der eigentliche Absperjrschieber o unm ittelbar 
vor dem Gaserzeuger von der Bedienungsmannschaft 
geschlosscn werden kann. Bei W iederinbetrieb- 
setzung des Motors bieibt dieses Ventil so lr.nge ge- 
schlossen, bis die W indleitung durch die Esplosions- 
klappe p reingeblasen ist. Die Betiitigung der 
Riickschlagklappe n wurde sich auch unschwer 
durch einen Magneten erreiclien lassen, der yon dem 
elektrischen Strom e gespeist wird und beim Aus- 
setzen desselben selbsttatig  ausgeschaltet wird.

Schmalspurgleise auf beiden Sei ten der Gas- 
erzcuger dienen zur Abfuhr der A a che und Schlacke 
aiis den Wasserschiisseln und des Flugstaubes aus 
den Staubkiisten. D urch Y erbreiterung der Arbeits- 
biilme an der einen Giebelwand der H alle is t der 
abgeschlossene Raum  q gewonnen wordeii, der den 
Arbeitern ais W asch- und Ankleiderauin dient.

Das Gebiiude sollte urspriinglich in Eisenkon- 
struktion  ausgefiihrt werden. Da die Besehaffung

derselben aber au f Schwierigkeiten stieB, wurde 
die Anlage ganz in Eisenbeton errichtet1). Selbst 
die Arbeitsbiilme, Bunker und das Dach des Vorbaues 
sind aus diesem Baustoff hergestellt, wahrend das 
Dach der H auptlialle ais Stephansdach in Iiolz 
durchgebildet worden [ist. Es zeigte sieli, daB 
sich selbst ein so verwickeltes Gebiiude wie 
das beschriebene ganz gefiillig in Eisenbeton her- 
stellen liiBt.

D ie  I n b e t r i e b s e tz u n g  der Gaserzeuger erfolgt 
in  der Weise, daB m an die Aschenschussel und den 
unteren Teil der Gaserzeuger etwa bis zum engsten 
Schachtąuerschnitt m it ausgebrannter Asche an- 
fiillt, darauf Feuer anziindet und uu ter langsam em  
Anblasen des Windes Kohlen ąufschutte t, bis die 
Bildung von CO erfolgt. Staubsiicke und Esplosions- 
offnungen werden hierauf geschlossen, die Ventile 
zum Sam m elrohr gećiffnet und nunm ehr die Ver- 
dam pfer in  Betrieb genommen. Zu diesem Zwecke 
wird zuerst der W asserzulauf geiiffnet, das Gas in 
die Verbrennungskammer eingelassen und entziindet. 
Sobald das W asser zu verdam pfen beginnt, s te llt 
m an den A pparat m it Hilfe der Schieber und Ventile 
genau ein. Nach der Beschaffenheit der Kolile und 
ihrem Aschegehalt rich te t sich die W asserzufuhr, 
wahrend die Menge des zu erzeugenden Gases von 
der zugefiihrten L uft abhangt.

Wie bereits erw ahnt, konnte der Zeitumstiinde 
wegen eine kritische Untersuchung der Anlage, ins- 
besondere der W irkungsweise der Yerdampfer, noch 
n icht vorgenommen werden. D er vorliegende Auf
satz b ring t deshalb zunachst nur eine Bevschreibung 
der Anlage, wahrend eingehende Versuche und 
Messungen, dereń Ergebnisse in einer zweiten A rbeit 
folgen sollen, der Zukunft vorbehalten bleiben 
miissen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
E s w erden die G esichtspunkte e ro r te r t , nach 

denen eine S tahlform giefierei ih re  G aserzeuger 
w ahlen soli. Sodann w erden die G aserzeuger und 
Y erdam pfer System  B ender &  Friim bs eingehend 
beschrieben und ih re  V or- und N achteile k ritisch  
beleuchtet. D er SchluB des A ufsatzes b rin g t eine 
Besclireibung der neuen G aserzeuger-A nlage der 
S tah lw erk  K rieg e r A. G., D iisseldorf-O berkassel.

>) Dio Umkonsfruktion wurdo duroh den Arohitokton 
D o rso h o l von der Eirma Klein & Dorsohol in Diissoldorf 
ausgefuliifc.

Ueber die Herstellung nahtloser Rohre unter besonderer Beruck- 
sichtigung des Mannesmann-Schragwalz-Verfahrens.

Von S)r.=Sn9- K a r l  G r u b e r  in Rheydt.
(Eortsetzung von Seite 1100.)

Stiefel-Walzwerke.

I n der Praxis haben sich ferner noch Rohr-Walzwerke 
eingefuhrt, die unter dcm Namen „Stiefel-Walz- 

werke“ bekanut geworden sind und die in Amerika 
und auf dem Kontinent Anwendung gefunden haben.

Die Gesamtanordnung der Anlage, die in  der H aupt
sache n u r fiir Rohre von 1%  bis ].ochsten> A" 
verwendet wird, ist auf Abb. 40 zu ersehen. Es 
werden auch hier rundę gewalzte Stabe verwen- 
det, die in der Regel immer die gleichen Ab messungen _
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a, - ófiefe/Scfirągwo/zwerk 
b~ '  /fo/iberwa/ze

G/a/tmoschine

R/cMmaschinę

Fertigkotiberivalze

ffuhlbeft

von etwa 120 min Durchmesser besitzen. Es wird also 
fiir alle Rohrsorten in diesem Falle derselbe Hohl- 
block verwendet und dann dieser, wie spater ge
zeigt wird, auf einem weiteren Walzwerk auf die 
verschiedenen AuBendurclnnesser gebracht. Diese 
Rundblocke werden zuerst zentriert und dann einem 
W armofen zugefiihrt, hier auf SchweiBhitze go- 
b rach t und dann m ittels eines Rollganges m it ge- 
rillten Roi len zur Lochmaschine (Schriigwalze) be- 
fordert. Die Anordnung einer solchen Schragwalze ist 
aus Abb. 41 zu erselien. Die 
Aehse der Hauptwalze bildet 
etwa einen Winkel von 60“ und 
wird durchdie KonizitatderW alze 
und die dam it erzielten verschie- 
denen Umfangsgeschwindigkeiten 
dieselbe Wirkungsweise erzeugt, 
wie bei dem Mannesmannschen 
Schragwalzwerk (Abb. 42).

AuBer diesem Walzwerk ist 
von Stiefel noeh ein anderes auf 
den M arkt gebracht, das m it 
parallelen, in der Hohe etwas 
versetzten Planscheiben arbeitet, 
dio ebenfalls an den Stirnflachen 
konisch abgedreht sind (siehe 
beiliegende Abb. 43). Bei de 
Walzwerke haben also Kopfwal- 
zen und sind dadurch nicht so 
solide und in der Naehstellung 
soeinfach, wie die Mannesmann- 
schen Schrag walzwerke,. — Der 
Arbeitsvorgang dieser Walzwerks- 
anlage ist nun folgender:

Der Dorn, der eine angespitzte Form h at ( i  Abb.42), 
wird zwlhgswjsise zwischen den beiden fich drehen- 
den konischen W alzen dureh eine Dornstange gehal- 
ten, die eine groBere Liinge besitzt und ruckwarts ge- 
stiitz t ist, die sich jedoch bei Drehung des Hohlblocks 
m itdrehen kann. Die Drehungsbewegung 
der Scheiben ist derart, daB der rundę 
S tab m it groBer K raft śpiralformig 
iiber die Dornspitze gewalzt wird, wo- 
durch ein Hohlkiirper (Rohrluppe) m it 
etwa 8 m m  Wandstiirke erzeugt • wird.
Ueber der Dornstange befindet sich 
eine Fiihrung, die dureh einen piieu- 
m atischen Zylinder geoffnet werden 
kann. Die Dornstange kann dureh 
eine kleine elektrische Vorrichtung zu- 
ruckgezogen werden, so daB der Hohl- 
block in der Fiihrung freiliegt. Letztere dient einer- 
seits zum  Schutze der Arbeiter, anderseits dazu, 
daB die Dornstange sich dureh den D ruck nicht 
ausbiegt.

Naehdem nun der rundę S tab  dureh die Loch
maschine gegangen und der Dorn zuriickgezogen 
ist, greift ein Arbeiter m it einer Zan«e zwischen 
die Walzen, legt die Dornspitze zur Kiihlung in 
•ein danebenliegendes Wasserbassin und setzt eine 
neue Dornspitze auf. Dieselbe sitzt ebenso wie beim

Stopfenwalzen iiber der Dornstange ( !. Abb. 42). Der 
D ruck, m it welchem die Stabe dureh den Loch- 
prozeB gegen don Dorn gedriickt werden, yerhindert, 
daB die Spitze abfallt.

W ahrend der Dorn nun zuriickgezogen war, hebt 
eine Gruppe von Hebeln die Rohrluppe aus der 
F iihrung und bringt sie in. den Bereich der niich- 
sten Maschine, auf welcher eine Yerldeinerung der 
W ańdstarke vorgenoimnen und  die UnregelmaBig- 
keiten der Oberllache ausgewalzt werden. Dieses

Mascłi/nen
..

O C3 
Maschinen

Abbildung 40.

Gosamtanordnung eines Stiefel - Rohrwalzwerkcs.

W alzwerk ist ein Duowalzwerk m it HartguBwalzen 
und m ehreren runden Kalibern, von denen nur ein 
Kaliber gleichzeitig benutzt wird (Vgl. Abb. 44). — 
Dieses Walzwerk arbeitet nach dem P aten t 
Nr. 193102, KI. 7 a. D a diese aber dureh den

Abbildung 42. Stiofel mit konischen Walzen.

fortw ahrenden Gebraueh vcrsehleiBen, so wird, 
naciidem das eine Kaliber unbrauchbar geworden 
ist, das nachste P aar Rillen in Benutzung genom
men und dam it ein .oftercs Ausbauen der Walzen 
yerinieden. In der M itte der runden Kaliber 
zwischen den W alzen befindet sich wiederum ein 
abnehm barer D orn aus GuBeisen. Dieser wird eben
falls dureh eine Dornstange gehalten, die sich nach 
hinten auf der entgegengesetzten Seite der Walze 
ausdehnt. Die Dornstange bleibt in diesem Falle

X LI.m 148



1206 Stahl und Eisen. Ueber die Herstellung nahtloser Rolire. 39. Jahrg. Nr. 41.

fest liegen, w ird also nicht, wie vorlier, vonvarts 
oder ruckwiirts gezogen. Aus Abb. 44 ist die An- 
ordnung im  wescntlicken ersichllich1).

m atischen Stofiel vorwiirts gedriickt und zwischen 
die sich drelienden Walzen geschoben. W ahrend
das Rohr von den Walzen crfaBt wird, geht der

guBeiscrne D orn von selbst in die 
M itte des Rohres, und die Rolir- 
oberflache w ird ausgewalzt.

Das E ntfernen  des Rohres vom 
Dorn wird durch zwei pneum atische 
Zylinder herbeigcfiihrt, von denen 
der eine das Zuriickgleiten eines 
Stahlkeiles bewirkt, wo durch die 
obere Walze durch die W irkung 
kraftiger Federn etwa 15 nun im 
W alzgeriist gehoben wird. Der an
dere pneum atische Zylinder driickt 
die zwei h in ter dem W alzgeriist 
angeordneten gcrillten Rollen, die 
sich entgegengesetzt drehen wie die 
W alzen , auf die Oberfliiche des

Stiefel -
Planscheiben - Walzon.

Rohres, wo durch das Rohr auf die 
Einsteckseite des Walzgeriistes ge
brach t wird. Nachdem das Rohr also 
iiber dcm Dorn gewalzt ist, werden 
die W alzen, wie oben erw ahnt, ge
hoben, die Rtickzugsrollen in Tatig- 
keit gesetzt und das Rohr wieder 
vor die Walze zuruckgebraeht. In 
der Regel machen die Rohre auf 
diesem Walzgeriist drei Stichc, und 
der Dorn wird nach jedem Stich aus- 
gewechselt. Das Auswechseln der 
guBeisernen Dornę w ird ais weśent- 
lich bezeichnet, da sie genau einge
setzt werden und richtig zwischen 
den W alzen liegen m ussen, um 
Schrottrohre zu vermeiden. D urch 
diesen WalzprozeB wird die W and- 
stiirke erheblich vcrringert und die 

Oberfliiche von den Rillen der Lochmascbine 
befreiti

Das R ohr wird nun durch eine Fiihrungsrinne 
zur Glattmaschine (Reelingmaschine) gebracht. —  ~~

Die Rohrluppen werden durch die Quertrans- 
portvorrichtung von der Lockmaschine in  eine Rinne 
Tor das Walzgeriist gebracht, hier durch einen pneu-

l) Vgl. auoh s t .  u . E. 1910, 24. Aug., S. 1449/54.



Dieselbe bestelit aus zwei zylindrischen Walzen, die,
2  von oben geschen, parallele Achsen haben; von der 
g  Seite gesehen , kreuzen sich jedoch dieselben in 
js einem sehr lcleinen Winkel. Die beiden Walzen 
|  drehen sich in  gleicher Riehtung, und das Rohr

w ird zwischen dieselben parallel zu ihren Achsen 
eingefiiłirt.' Zwischen diesen W alzen befindet sich 
wiederum ein guBeiserner Dorn, welcher yon einer 
langen Dornstange getragen wird.

Die zwei Walzen driicken auf die AuBenseite 
gegen die W andstiirke des sich drehenden Rohres. 
D urch die Drehung und den Druck der Walzen 
gegen die AuBenseite der Rohrwand und dieser wie
derum gegen don Dorn auf der Innenseite wird ein Ver-

3  kleinern der W andstarke erreicht. Die beschriebene 
Sf Maschine dient also in der Hauptsaeho dazu, um 
2  eine gleichmiiBige W andstiirke des Rohres zu er- 
§  zieleń. Die Walzen dieser Glattmaschine werden 
^  durch einen kriiftigen Motor angetrieben, dessen

nahtloser Itohre. Stahl utui Eisen. 1207
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Stromstiirke durch ein Amperenietcr gemessen wird. 
W ahrend das Rohr durch dic Maschine geht, stellt 
der Steuerm ann die Walzen durch ein H andrad zu- 
sammen und w ird uber den Druck, den er au f das 
Rohr ausiibt, durch, das Amperenietcr uuterrichtet. 
Die Dornstąnge wird ebenso wie bei der Lóch- 
maschine riickwarts gestiitzt und kann durch eine 
kleine elektrische Vorrichtung zuriickgezogen werden.

Nachdem das Rohr eitmial durch dic G lattm a- 
schine gegangen ist, wird die Dornstąnge zuriick- 
gezogen, und der Steuerm ann betatig t m ittels eines 
pneum atischen Zylindcrs wiedermn eine Gruppe von 
Hebcln, welche das Rohr auf einen kleinen Rollgang 
uberheben und durch letzteren dasselbe zu einem 
W alzgeriist fiihren, das zwei Kalibcrrundwalzen ent- 
halt (im wesentlichen nach Abb. 52). Das Rohr 
wird ohne Dorn durch ein Kaliber gewalzt und 
dann durch Umstcuern der Maschine zuriiclcgcwalzt. 
Es werden dcm Rohr hier drei Stiehe gegeben, 
worauf cs zur Richtmascliinc gelangt. Die Walzen 
der Richtm aschine (sielie Abb. 53) liegen uberein-

ander und sind, in horizontaler R ichtung gesehen, 
parallel gelagert, in  vertikalcr R ichtung liegen die 
Achsen der Walzen unter einem Winkel von etwa 
15°. Die W alzen besitzen hyperbolische Ober- 
fląclien, und cs wird auf dieser Maschine ohne Dorn 
gearbeitet. Das Rohr wird auf dic ganze Lange der 
Walzen von denselben beriihrt und unter Drehung 
geradegerichtet.

Nach dem Durchlaufen der Richtwalzen gelangen 
die Rohre in eine Fiihrung, ebenso wie nach der 
Gliittmaschine. Die F iihrung wird geoffnet, und 
das Rohr wird durch ein P aar Hebel auf einen Ket- 
tenrost gebracht, auf welchem es abkiihlt und in
folge dpr bestandigen Drehung w ahrend des Fort- 
sclireitens auf dem Kiihlbctt" gerade bleibt.

Am Ende des K uhlbettes ist die T em peratur 
des Rohres derart, daB es m it der H and beriihrt 
werden kann. Dic Rohre werden nach dem Erkal- 
teii abgestochen, liydraulisch gepreBt und nach ihrer 
Ver\vendung fertig bearbcitet.

(Schlufi folgt.)

Zuschriften an die Schrifdeitung.
(Fiir die in dieser Abteilung erscheinendcn Ver6ffentlichungen Ubernimmt die Schrifdeitung keine Verantwortung.)

Das Yerhalten des Schwefels im Konyerter.
In  der le tz ten  Zeit sind zwei A ufsatze iiber 

das V erhalten  des Schwefels im K o nyerte r er- 
sch ienen : „Das V erhalten  des Schwefels in der 
T hóm asbirrie“ von Chefchem iker L. B l u m  in 
E sc li1) und „D as V erliaiten  des Schwefels im Kon- 
v e r te r “ yon G eheim rat O s a n n  in C lau sth a l2). 
W ahrend  der erste  E rgebnisse aus der P rax is  bringt,- 
beschftftigt sich der andere m ehr m it der theo- 
retisclien Rrklłirung der Entschw efelung im Laufe 
des B lasens und nimmt  u. a. auf ein Schaubild 
des P einer W alzw crks aus dem Ja h re  1888 Bezug.

E s liegen m ir nun aus den a lteren  Jah ren  
eine groBe A nzahl Schaubilder, d a ru n te r  solche 
m it eingezeiclm eter Schw efelkurve, v o r ; ebenso 
sind Schaubilder aus F ru h ja h r  1911 kurz nach 
E infiihrung des di rek  ten K onyerticrens, also des 
M ischerbetriebes, yorhanden.. D a der B etrieb  in 
folge des geanderten  K onycrtere insatzcs w esent- 
liche A enderungen erfulir, seien diese, sow eit sie 
auf die Schaubilder EinfluB haben, kurz gekenn- 
zeichnet.

W ahrend  vor dem M ischerbetriebder Scliwefel- 
g eh a lt des Kuppelofeneisens im allgem einen etw a 
0 ,05  bis 0 ,0 8 %  b etru g , is t der Sckw efelgehalt 
des M ischereisens viel geringer, im allgemeinen 
0 ,02  bis 0 ,0 4 % , u n te r  Umstanden auch nu r 
0 ,01 % , hochstens 0 ,05  % . Dfese geringen S clw e- 
felgehalte  sind durch die bekannte E rfa lirung , 
daB ein lan g er T ran sp o rt, im yorliegenden F a li 
7 K ilom eter, g linstig  einw irkt, liinlanglich e rk la rt. 
E in  w eite rer U nterschied lieg t in  dem Mangan-

>) St. u. E.- 1918, 11. Juli, S. 625/9.
2) St. u. E . 1919, 19. Juni, S. 677/8.

g e h a lt; er . b e trug  im Kuppelofeneisen, teils in
folge des A bbrandes, te ils infolge reichlichen 
Schrottzusatzes beim Schmelzen, e tw a 0 ,60  bis 
1 ,0 0 % , nach E infiihrung des M ischers bedeutend 
m ehr, u n te r  dcm Zwang besonderer V erh;lltnisse 
bis zu 3 % . D er Siliżium gehalt des Kuppelofen
eisens is t  naturgem aB aucli geringer ais der des 
M ischereisens. Die Schaubilder beider Zeitab- 
sclm itte weisen also U nterschiede auf und muBten 
AufschluB uber die E inw irkung  der yerschiedenen 
G ehalte an Sclnvefel und jMangan geben. D er 
K alk  en tstam m t demselben Vorkom men und is t 
im iibrigen sehr rein an K ieselsaure.

W ahrend  nun die Entnalim e der P roben zwecks 
Zusam m enstellung der Schaubilder bei dem M artin- 
betrieb keine B eeintraclitigung des V erlaufs der 
Schmelzung ergibt, ist dies beim T hom asbetrieb 
meines E rach tens seh r der F a li, und das ver- 
r in g ert den W e r t der Schaubilder und a lle r  daraus 
gezogenen Schliisse. Die Thom assclunelzung muB 
w arm er gehalten  w erden, und dadurch w ird das 
H aupterfordern is einer gu ten  Thomasschm elzung, 
die Innehaltung  der gerade notigen T em peratu r, 
gesto rt. F a s t alle derartigen  S chaubilder zeigen 
dann auch ungewrolinlich hohe E isengelialte  in 
denE ndschlacken, also falsche V crhaltn isse. F a lls  
m an iiberbaupt V ergleiche anstellen  will, muBte 
man auf sehr yiele Y erhaltn isse R iicksicht nehmen, 
z. B. Leistung der Geblasemaschine, W iudyer- 
te ilung , Bodenbeschaffenheit w ahrend des V er- 
suclis u. dgl. mehr.

Die B edeutung des M anganbuckels scheint 
m ir iiberschatzt zu w e rd e n ; er is t in den a lteren
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.Schaubildern n icht immer, in den neuen etwas 
deutlicher zu sehen und t r i t t  jedenfalls, wenn 
man eineThoinasschm elzung in der iiblichen W eise 
erb last und die T em p era tu r entsprechend niedrig 
halt, n icht so seh r in Erscheinung. B rich tm annam - 
lich eine Sehm elzung bei (len in B e trach t kom- 
menden Vei’haltn issen , e tw a zwischen 0,25 bis
0 ,50  %  Phosphorgelialt, ab, so entspriclit diesen 
P hosphorgehalten  ein dem F ortgang  des Blasens 
zukommender M angangehalt, se lirselten  einhoherer, 
der j a  n u r  dem M anganbuckel angehoren konnte. 
DaB im allgem einen ein hoherer M angangehalt 
neben einem bestim m ten P hosphorgehalt vorhanden 
ist, wenn das E insatzeisen  m ehr Mangan enthiilt, 
w ird n ich t auffallig sein.

Um nun auf die Entschw efelung zuriickzu- 
koinmen, so is t eine solche zur Zeit des Mangan- 
buckels n ich t regelm afiig w ahrzunelim en, w eder 
bei den a lte ren  noch bei den Schaubildern von 
1911. A llerdings is t bei den neueren Schaubildern 
eine E inw irkung  auf den an sich geringen Schwefel- 
g eh a lt scliw ieriger festzuste llen ; anderseits miifite 
die M óglichkeit der E ntschw efelung grofi sein, 
denn bei den hohen M angangehalten des Mischer- 
eisens en tstehen  auch sehr hohe M angangehalte 
in der Sehlacke.

E inen A n h alt fiir die E inw irkung  des K alk- 
sćhwefels b ie te t se it dem M ischerhetrieb die zeit- 
weise 1 9 1 3 /1 4  erfo lg te . P riifung des Schwefels 
im Fertigeisen , nam lich: v
0,02 %  S im Mischeroisen ergibt 0,02-0,03 %  S im EluBeisen-
0,03°/oS „ „ .0,03^0,04 % S  blook.
0,04%  S „  „ 0,04 % S
0,05%  S „ „  0,04 % S

G leichzeitige U ntersuchungen iiber den Schwe- 
felgehalt des K alkes und des S interdolom its er- 
gaben fiir den Kalle einen G ehalt vou 0 ,10  bis
0 ,6 0 %  S 0 3, fiir den Dolom it 0 ,10  bis 0 ,3 0 %  
S 0 3. E in  u n m itte lbarer Zusammenhang zwischen 
dem m ehr oder .weniger hohen Schw efelgehalt des 
K alkes . und dem Schw efelgehalt des Blockes 
w ar n ich t zu erkennen. Die a lte ren  Schaubilder 
zeigen fast durchw eg zunachst ein geringes An- 
steigen der Selnyefellinie, das wohl auf die E in 
w irkung des K alkes zuriickzufiihren ist. E s sei 
ausdriicklicli bem erkt, daB die Roheisenpfannen 
am M ischer peinlichst abgeschlackt w erden, so 
dafi eine Fehlerciuelle durch den Schwefel der 
M ischersehlacke ausgeschlossen is t ;  beim K uppel— 
ofeneisen m ag etw as Kuppelofenschlacke mitge- 
laufensein , was aber kaum von EinfluB sein kann.

B e trac h te t m an die Gesam tentschwefelung, 
so darf die durch den F errom anganzusatz be- 
.w irkte n icht vernachlasśig t w erden, und dies w ird 
bei den U ntersuchungen in E sch  einen, wenn auch 
n ich t groBen EinfluB geliabt haben. W ahrend 
1914 noch liochprozentiges Ferrom angan  in ge- 
niigender Menge zu r  V erfiigung stand, is t dies
1917 n ich t m ehr der F a li gewesen. Die ledig
lich durch den F errom anganzusatz  bew irk te V er-

ringerung des Schw efelgehalts darf man bei FluB- 
eisen und den d o rt angegebenen Sehw efelgehalten 
m it 0 ,01  %  annehm en; w enigstens is t m ir dies 
von einem B etrieb  m it 15-t-K onvertern  und 7 
bis 8 kg F errom anganzusatz  f. d. t  F lufieisen 
bekannt. DaB s ta rk ę  Schw 'efelgehalte der 'Schopf- 
proben durch absichtlich gew ahlte  hoheF errom an- 
■ganzusutze' w esentlich verbessert w erden konnen, 
is t j a  bekannt.

Bei dieser G elegenheit sei auf eine w eitere 
M óglichkeit derR uckschw efelung hingewiesen, die 
in  der Pfanne in alm licher W eise wie die B iick- 
phosphorung e in tr itt. E s lag  im M artinwerlc die 
Aufgabe vor, ein g u t weiches E rzeugnis m it 
gew iihrleistetem  sehr niedrigem  P hosphor- und 
Schwefelgehalt herzustellen ; tro tz  B eobachtung 
aller soiistigen Vorsichtsm aBregeln wie schwefel- 
arm er E insa tz , genug M angan im E insa tz , gu te 
basische Schlacke, wurde hin und w ieder der vor- 
gesebriebene Sclnvefelgehalt uberschritten . Bei 
nalierer P riifung  des Y erhaltens des Schwefels 
konnte fes tg este llt werden, dafi ein Zuwachs ein- 
t r a t  - von der P robe kurz  v o r dem A bstich, nach- 
dem also die Zusiitze verscbm olzen w aren, bis 
z u r  F ertigp robe, die w ahrend M itte des AbgieBens 
genommen w ird. D ie Schwefelzunahme entsprach 
fast immer einem Zuwachs von K ieselsaure zwisclien 
der Schlacke kurz v o r dem A bstich und der Pfannen- 
schlacke. D ie A ufnąhm e. von K ieselsaure w urde 
e rle ich tert dadurch, dafi die Pfannen rie lfach  zur 
E rhohung ih re r  H a ltb a rk e it ausgeschmiert. w urden 
m it einem Gemiseh von groben Scham ottestiick- 
clien und T o n ; aber auch bei rein  gem auerten 
P fannen w urde die gleicbe B eobachtung gem acht. 
E s w ird  dabei auch von EinfluB sein, ob die 
Schlacke heifi is t, ob sie infolge der F orm  des 
A bstiches bere its  friiher m itlauft, w ahrend des 
Abstiches schon reichlich aus der P fanne ab- 
flieBt und dgl. m ehr, jedenfalls auch, ob sie 
fluBspathaltig ist, w as bei den genannten A rbeiten 
der F a li w ar und einen s ta rk e ren  Verschleifi von 
Pfannenw and und S topfęnrolir zur Folgę h a t . ' Es 
t r i t t  also zweifellos eine Y erringerung  des basi- 
schen G eprages der Pfannenschlacke ein, und 
dam it is t dem Schwefel der U ebergang in den 
S ta l l ie r le ic h te r t .  D iese lliickschw efelung kann 
sogar bei h a rte n  Schmelzungen und groBeren 
m anganhaltigen Zuschlagen die zu erw artende 
V erbesseruug des Schw efelgehaltes vereiteln .

P e i n e ,  im Jiili 1919.
Arthur Jung,

* *
*

In  seinem  A ufsatz g ib t O s a n n  eine E rk la 
rung  der E ntschw efelung im K o n v erte r w ahrend 
des B lasens, die aber, wie e r  zum Schlufi be
m erk t, „leider n icht so, zuverlassig ist, wie man 
es wiinschen konnte, w.ahrscheinlich in Y erbin- 
dung m it den verschiedenen T em peratu rverhalt- 
nissen“ . Auf die yerschiedeuen Y erhaltn isse, von
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denen der G rad der E ntschw efelung abhangig ist, 
h a t B l u m  in seinem A ufsatz „D as V erhalten 
des Schwefels in der T hom asbirne" in dieser 
Z eitsch rifty  hingewiesen. E r  w ies dort nach, 
daB w ahrend des B lasens im basischen K o n v erte r 
zwei Stufen, eine Riickschwefelungs- und eine 
Entschw efelungsstufe, zu unterscheiden sind. 
W tthrend der e rs te ren  findet haufig eiiie n ich t 
unbetrach tliche Schw efelanreicherung im E isen 
durch Aufnahme von Schw efel aus dem Zuschlags- 
kalk  (uud v ielleicht auch aus dem D olom itfu tter) 
s ta t t ,  die durch einen hoheren S ilizium gehalt des 
Roheisens besonders begiinstigt w ird. D ie Rilck- 
schwefelung kann sogar so bedeutend sein, daB 
sich schlieBlich im ganzen n icht eine Scliwefel- 
yerm inderung von rd. 30 °/o erg ib t, w ie gewiihn- 
llcli bei einem Roheisen m it niedrigein Silizium 
geha lt, sondern yielm ehr bei einem Silizium gehalt 
von rd . 1 %  im Roheisen eine Śchw efelanreiche- 
ru n g  bestehen bleibt, die sogar in einem F alle  
auf 35 ,89  °/o angegeben w ird. D arum  kommt 
Blum nich t nu r wie Osann zu der Forderung, 
den Schw efelgehalt des eingesetzen Roheisens 
s tren g  zu iiberwacheu und auch den M angan- 
g eh a lt im E insatz n ich t zu niedrig zu halten , 
sondern er. v e r la n g t auch noch einen moglichst 
geringen  S ilizium gehalt im Roheisen und die

’) 1918, 11. Juli, S. 625/9.

V erw endung eines Zuschlagskalkes m it m oglichst 
niedrigem Schw efelgehalt, zw eiF orderungen , denen 
die S tah lw erksbetriebsleiter erliohte Aufmerksam- 
k e it schenlcen mussen.

Osann sa g t: „Beim sauren V erfahren  kann 
nur eine seh r geringe Seigerungsentschw efelung 
zustandekom m en“, w ahrend Blum aus Lodeburs- 
Handbuch der E isenhiittenkunde anfiihrt, dafi 
„der Schw efelgehalt des E isens sowolil auf sau- 
rem  ais auch auf iiasischem F u tte r  eine miifiige 
Abnahm e erfaliren kann, te ils  durch V erbrennung, 
te ils  durch U ebergang in die S ch lacke“ .

Auch Osann b erich te t von einer zuweilen 
ein tretenden  Schw efelanreicherung, indem „Schw e
fel, der durch g ipshaltigen  K alk  eingefiihrt w ird, 
ungekiirzt ins E isen g e la n g t“ ; nach Blum t r i t t  
sowohl Gips ais B estandteil der K alksteine auf,. 
ais auch w erden beim B rennen des Zuschlag- 
kalkes P y rite , die sich in den rohen K alksteinen  
und auch in den zum K alkbrennen  verw endeten. 
S teinkohlen vorfinden, abgeriiste t, und dabei 
w ird  Schwefel an den K alk  gebunden, so daB 
nach Blum die M oglichkeit ziemlich haufig ge
geben erscheint, daB aus dem Z uschlagskalk n ic h t 
gerade unbedeutende Schwefelm engen schlieBlich 
in das E isen  iibertreten.,

B r i e g ,  im Juli 1919.

Zivilingenieur A. Thomas.

Umschau.
Transportmittel im Eisenhfittenwesen und ihre Bedeutung 

hinsiehtlich der Gestehungskosten des Roheisens.

in  tlen „Uarnegie Scholarship Memoiros"1) ist oine 
Abhandlung iiber dioso Eragon crsohienon, doron Verfasser 
dor 1914 vor Ypom gcfallono friihcro Drosdcnor Iloch- 
schulassistcnt A p fo ls te d t ist. Im allgemeinen
Toil g ib t or zuniiohst oino Zusammcnstellung aus. der 
L iteratur boroits bokanntor Angaben iibor R-ohstoff- 
versorgung, Anteil der yersehiedenen Liindor an dor 
Erzforderung, Standorto der Eisonindustrie, Ein- und 
Ausfuhr und W ert dor gofordorten Erzmengen, wiihrend 
im K auptteil bohandolt wird dor Transport dor zur Hor- 
stcllung des Roheisens benotigton Rohstoffe, insbosondoro 
des Erzos, a) yom Gowinnungsort zum Hochofenwerk 
(in dio Behiiltor), b) auf diesem selbst: yon den Bchiiltorn 
in  dio Oefen.

In  kurzeń Umrisson wird untor dom Absohnitt 
„Ferntransport" ein TJeberbliek gogebon iibor dio Bo- 
forderung von Kohle und Era niittolą Scliiff, Eisenbahn 
und Drahtsoilbalm. E s worden hioruntor sogenannte 
,,selbsttrimmcndo“ Schiffo beselirieben, deron B auart 
bereits ausfuhrlieher orliiutert ista). Die fiir don Umsclilag 
des Materials in Betraclit zu ziehonden Gesichtspunkto 
worden nach bekannten Grandsatzon ororfcrt, und unter 
dom K apitel „Eisenbahntransport" werdon yergleiehendo 
Wirteohaftliohkoitsberechnungcn zwischen O-Wagcn und 
Selbatcntladom angestellt, dio jedoch obensowenig wie 
oino yergleiehendo Uebcrsicht iibor dio fiir Masscnguter- 
transport in Erago kommendon Selbstentladertypen

■ Yol. VI, 1914, herausgegebon vom Iron and Steel 
Instituto.,

.*) Vgl. St, u. E. 1911, 6. Juli, S. 1077/85, Shipbuilding 
and Shipping Record 1913, Sept.

Neues bioten. Dassolbo kann vom W aggonkippcr der 
Domag gesagt werden.

Dio W irtschaftlichkeit dor Befordorung des Erzos 
mittols Drahtseilbahn von dor Grubo zum Work wird 
ausfuhrlićhor an einem Zahlonbeispiol untersucht, dosson 
Hauptdaten nachstehond wiodergogebon wordon mogen.

Tiigliche L o istung=  1500 t  Erz.
Einfacho Liingo dor B a lin =  10 km, Gesehwindigkeit 

V =  2 in/sek.
Botriebskostcn fiir 1 t  gefordortos Erz:

1. Besitzkosten ............ ..................14,0 Pf.
2. Arbeitslohno . ............................10,4 ,,
3. Stromkosten (K W st=  4 Pf.) . . . . .  6,0 ,,
4. S c h m ie r u n g ......................................................... . 1,2 ,,
5. Unterhaltung, A u sbesscrung ....................  2,8 ,,

zusammen 34,4 Pf.
Boi dor Eeststollung dor Arbeitslohno sind 2 Maschinen- 

mcistcr, jo 0 Bo- und Entladoarboitcr und 20 Strockcn- 
wiirtcr eingosotzt. Dio Zahl der Beladearbeiter diirfte 
zu niedrig, dio der Strockenarbeiter um ein yielfaches 
zu hoch sein. Trag- und Zugseilo unter dio gesam tea 
Anlagckostcn m it oinzureehnen und sio dom hiorfur an- 
gosetzten W ert fiir Abschreibung und Vbrzinsung m it
15 %  zu unterwerfen, erscheint bedenklich, da die Lebens- 
dauor diosor Soilo oino sehr viel geringero ist, ais dom 
angogebenon W ort ontsprechen diirfte. E s miiBton hierfiir 
etwa 8 bis 9 Pf. f. d. t  Erz in Anrechnung gebracht werden. 
Trotz dieser Einwiindo kom m t jedoch infolge der gegen- 
soitigen Ergiinzung dor yersehiedenen Einzelwerte d e r  
orreehneto Gcsamtoinheitswert von 34Yo Pf. den wirk-, 
lichen Verhaltnissen nur dann knapp  nahe.

Im  Abschnitt ,,Entladen der Schiffo" is t zunachst 
unter Voraussehickung oiniger allgomoiner Betrachtungem 
iiber don Greiferbetrieb dio W irtschaftlichkeitsberech-
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nung der Erzvorladeanlago eines am Wassor gologonon 
Hoohofenwerkes wiedorgegebon, und zwar werden zwoi 
Fiillo der Botraohtung unterworfon: a) Laden vom Sehiff 
in dio Erzbunkor, b) Laden vom Lagerplatz in die Bunker.

a) Zwoi Briickon m it innon fahrondor Laufkatzo 
von jo 75 bis 95 t  Stundonloistung ladon vom Schiff 
unm ittelbar in dió Bunker.

Stiitzonontfornung ......................... 20 m
A usladung .........................  12 „

Drehbarkoit dor wassorsoitigen Stiitzon gdgenoinander 
=  29 °, dam it boide Briickon aus oinor Lukę des Sohiffes 
gleiehzeitig fordom konnen.

T ragkraft dor K a t z o ........................  5 t
G re ifo rinha lt......................................... 1,5 t
Fahrweg dor Laufkatzo == 40 m , H ub  =  20 m.

Die Botriebskostcn fur oino Tonno bowegtes Era 
setzon sioh zusammon aus:

Besitzkosten . . . . . . . . .  1,7 Pf.
Arbeitslohne . . . . . . . . .  2,7 ,,
In standha ltung ............................  0,64 ,,
S trom lcosten................................  0,8 ,,

~5,0 Pf.
b) Drei Vorladebruoken von jo 70 t  Stundonloistung 

=  700 t  tiiglicho Loistung (nur Tagbotriob) laden mittols 
auf den Briicken laufender Drehkrane das vom Lagcr- 
p latz aufgcnommeno Era in  Vorratsbóhaltor, dio in der 
lańdsoitigon Stiitze jeder Briicke eingobaut sind, von wo 
aus es duroh oinen Wagon, der uber den Erztaschen lauft, 
in diese je nach den einzelnen Erzsorten verteilt wird.

Spannweito oinor Briioko . . . .  87 m
Fahrweg des Drohkrans . . . .  102 „
Hubhoho dos D rehkrans . . . .  26 ' „
Greiforinhalt....................................  2,5 t
T ragkraft dos D rehkrans . . . .  5,0 t

Loistung einer Briicke J a h r =  210 000 t  Erz.
B esitzk o sten ................................. 0,20 Pf.
B e tr ie b s lo h n o ........................ .... 3,54: „
Sozialó L a s te n ............................. 0,20 ,,
Ausbesserung usw..................... . 0,26 „
Stromkoston . . ......................... 1,— ,,
fur 1 t  gcfordortes Erz . . . .  11,20 Pf.

Den • Wirtschaftliehkoitsborechnungcn dor. Fordor- 
m ittel zum Heranbringen der Bohstoffo zum Hochofen- 
werk folgt nun der H auptteil des Buchos, der Absohnitt 
„Hochofenbogichtung". Dor Verfassor gib t hierunter 
einen allgemeinen Ueberblick iiber dio Vor- und Nachteilo 
der Besehickung mittols Kiibel und Hangobahnwagen 
und beschroibt in groBen Umrisson dio bestehenden 
Systemo boider Bogichtungsarten. Hioran anschlieBcnd 
wird eine Gegenuberstellung dor W irtsehaftlichkeit von 
vior vorhandenen Bogichtungsanlagen gegeben, von dereń 
Bosprechung jedoch Abstand genommen worden kann, 
da sie im wesentliehon in dom bokannten Buch „Lilgc- 
Hochofenbegiohtungsanlagen“ onthalton sind;

Ueber den graphitischen Kohlenstoff.

In oinor liingoron Abhandlung stellt V. K oh l- 
s o h i i t te r1) die in dor L iteratur yorhandenen, zum Toil 
yon ihm veryollstiindigten und nachgopriiften Angaben 
iibor den g ra p h i t i s c h o n  K o h le n s to ff  zusammon. 
Neue osperimentello Daton sollen spater folgon.

Man nim mt gcwóhnlich an, daB das Elomont Kohlon- 
stoff in droi allotropen Modifik&tionen au ftritt: ais 
a m o rp h e r  K o h le n s to ff  (Yerbronnungswiirme 7895 bis 
8060 W E/g), ais D i a m a n t (7869 +  3 W E/g) und ais 
G rap h i t  (7830 bis 7856 W E/g)2). D er G raphit is t fiir allo 
Temperaturen boi gewolinliehem Druek dio stabilste Form.

J) Zeitschrift fiir anorg. u, aUg. Chomio 1918, 
31. Dez,, S. 35/68.

2) B o th :  Z. Elektroohem. 1915, 1. Jan ., S. 1/5, 
und Ber. d. Doutsch. Chem. Ges. 1913, S. 898/911.

Dio physikalisohen und chemischen Eigenschaften 
dor ais G raphit bezeichneten Kohlenstoffarten sind koino 
Konstanton: Farbo, Glanz, kristallographische Besehaf- 
fonhoit, H arto, Dichte, Ausdehnungskooffizient, die 
eloktrisoho Leitfiiliigkeit und ihr Temperaturkoeffizient, 
Kompressbiliitiit, das Vorhalton gegen Oxydationsmittol 
und dio Entziindungstem peratur sohwanken in weitan 
Grenzen. Dofiniort wird dor G raphit ais dio kristallinische 
boi don hoohston Temperaturen bostiindige Form des 
Kohlenstoffs von geringer H artę, von der Dichte 2,255 
(in roinstor Form) und ohomiseh ausgezeiohnot dureh 
dio Eigonschaft, m it einom Gomiseh von Chlorat und 
Salpotorsauro in Graphitsiiuro iiboraugehon1). Aber
diose Bogriffsbestimmung is t unzureichend, und Mine- 
ralogen und Chomikor untersoheiden naoh yersehiedenen 
Gosichtspunkton mohrore Varietdten des G raphits; 
G ra p h ito  und G ra p h i t i to  nach ihrem Vorhalten boim 
Befeuohten und Erhitzon m it Salpotorsauro (L uzi), 
a m o rp h e  und b la t te r ig o  Graphito naoh Struktur- 
yorsohiodenhoiten, die auch in den Oxydationsprodukten 
zum Ted noch erhalten bleiben (B ro d ie , S tin g l ,  L ang), 
a- und ^-Graphito nach der Verbrennungswarmo (R o th ). 
■Bortholot nim m t mohrore polymere Formon des G raphits 
an. Zwischen dom amorphen Kohlenstoff und dem 
G raphit bestoht koino soharfo Gronzo, yielmehr sind dio 
Uobergiingo von dor einen zur andoron Form fast stotig. 
Es g ib t in der N atur zwar k r i s ta l l i s io r te n  G ra p h i t ;  
was aber gowohnlioh ais „gu t kristallisierter“ Grapliit 
bezeichnot wird, yerdankt seine Form anderen Faktoron 
ais dem Kristallisationsyormiigen. Soleho Graphito 
werden oft nur darum fiir kristalliniseh gehalten, weil sió 
hoclist yollkommen spaltbar sind. Gewisso n a .tu r lio h e  
Vorkommon stehon an der Gronze von amorphom 
Kohlenstoff und G raphit, so daB sio bald der oinon, ba Id 
dor anderen Form zugoziihlt werden (G ra p h ito id o ) . 
Boi k u n s t l ic h  h o rg d s to ll te n  Graphiten findon sioh 
dio gleichen Uebergiinge. So ist der „ B o to r to n g ra p h i t"  
auBorlieh yollig grapliitiseh, wird aber zu den amorphen 
Kohlen gorechnot, weil er koino Graphitsiiuro liofort, 
Anderseits ha t der seheinbar amorpho A zo.tylonruB  
mancho Eigensohaft des Graphits. A c h e so n g ra p h it  
zoigt allo Zwischonstufen. Dor im E ise n  abgeschiedene 
Kohlenstoff t r i t t  je nach den Bedingungen in glanzenden 
Blattern (Graphit) odor ais dunklo śtaubformigo Substanz 
(Temperkohle) auf, beido aber sind in dem System Eisen- 
Kohlonstoff nur e in e  Phase.*) Es liegt nach allodem naho, 
dem Diamanten nur e ino  allotrope Modifikation gegen- 
uborzustellen: don „ se h w a rz o n  K o h le n s to ff" .

Fiir dio k iin s t lic h o  B ild u n g  des Graphits sind 
folgendo Bedingungen gunstig:

1. Dio Abscheidung von Kohlenstoff aus gasformigen 
Yorbindungon an fosten G ro n zfld o h en , z. B. dio Zer- 
sotzung von Azotylon bei 400 bis 500 11 an Kupfer, die 
Spaltung des Kohlenoxyds in Kohlenstoff und Kohlen- 
dioxyd an Eison, K obalt oder Nickel, dio unvollstiindige 
Verbrennung von Louohtgas an Porzellanfliióhen. E n t-  
so h e id o n d  fiir dio Bildung dos Graphits is t nicht dio 
Hoho der Temperatur, sondern dio A rt der Grenzflache.

2. Dio Abscheidung von Kohlenstoff aus einem 
fo s to n  K o rp e r , wobei der Kohlenstoff an den O rt seiner 
Entstehung gebundon bleibt (R e a k tio n o n  „ in  s i tu “ ). 
Hiorher gehort dio Bildung von G raphit aus Karbidon, 
also Vor allom der A choson-P rozoB  (Siliziumkarbid) 
und der Zorfall dos E is o n k a rb id s  (Fe3C, Zementit). 
N achF. W iis t und P. G oorons3) scheidotsich dor Kohlen
stoff aus seinor Losung in Eisen primiir stets ais Zementit

')  Handbuch der Mincralehemio. Hrsg. von Dr. C. 
Doltors. Bd. 1, S. 58.

3) C h a rp y : Rey. db Mótallurgio 1908, Febr., S. 75/6.
3) Metaliurgie 1906, 22. Miirz, S. 175/86. — (Diesor 

Ansi,eht entgegen stehon yersuoho yon R u e r  und Franz 
G o eren s; siche dcssen Aacliener Dissertation: Zur 
Kenntnis des rbinen Eisens und seiner Legierungen m it, 
Kupfer und Kohlenstoff, 1918. Der Ref.)
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aus, dor dann in Eison und G raphit oder Temperkohlo 
zorfiillt. Beide finden sich an derselben Stelle, wo vor- 
her das K arbid yorhanden war, und ihrc Eorm wird dureh 
die S truk tu r der M uttersubstanz bestim m t1). Wiihrend 
der G raphit bei langsamer Abkiihlung sieh ontsprechend 
dem allmiihliclicn E rkalton yon a u lic n her s c h ic h to n -  
w eiso bildot, vollzielit sich beim Tompern der Zerfall 
in  d e r  g an zo n  M asso g lo ic h z e it ig ,  „und  man h a t 
den deutlichen Eindruck, daB es sioh um oinon Ver- 
dichtungsvorgang handelt, boi dem zunachst in mole- 
kularer Verteilung aus der Vorbindung ausgetretener 
Kohlenstoff sich zu diohtoron Elockon zusauimenlagert, 
und ein verhaltnismiiBig groBer Baum von seinom geringen 
Kohlenstoffgehalto entlcert w ird". Ein c h o m isc h e r 
Untersehied zwischen Temperkohlo und G raphit bestoht 
nioht.

3. Die Bildung von G raphit findot endlich s ta tt  in 
G re n z s e h ic h te n  amorphen Kohlenstoffs gegen eino 
gasfórmige oder fliissige Phaso. Der einfachste Fali is t 
dio Y e rd ą m p fu n g  dos Kohlenstoffs im Liclitbogon. 
Dabei findet dio Graphitbildung nicht an der um 700 bis 
8000 heiBeren positiven Kohle s ta tt, sondern an der 
n o g a tiv e n , wobei auch elektriseho Konvektion mit- 
spielt. Eine ahnliche Graphitiem ng t r i t t  ein, wonn der 
amorphe Kohlenstoff dureh eine u m k o h r b a rć  B o a k tio n  
in dio fliissige oder gasfórmigo Phaso uborgehen kann. 
E r schcidet sieh dann in dor stabileren Eorm des Graphits 
in  dor Grenzschicht wieder aus. So hSngt dio G ar- 
s c h a u m b ild u n g  aus flussigcm Eisen yerm utlich m it 
der umkchrbarcn Karbidbildung zusammen. Wo gas- 
formigo Zwisehenreaktionon eino Bolle spielen (z. B. 
C +  C 02 — 2 CO; C +  2 H S= C H ?; C +  2 S  +  CSs; 2C  
+  N a =  (CN)2), ahneln dio Vorgiingo don u n te r 1. cr- 
wahnten lleaktionen an Grenzflaehcn und haben zum 
Teil don C harakter von Autokatalysen.

Das Gemeinsame und fiir die Graphitbildung Wosent- 
liehe liegt darin, „daB die Kohlenstoffabscheidung zwar 
aus molekularer Zerteilung, aber nicht raumlick frei, 
sondern lokalisicrt, vor allem auf vorwiegend fliichen- 
hafter Ausgostaltung des Beaktionsortes stattfindot, 
und daB sio moglichst wenig dureh oin Disporsionsmittcl 
beeinfluBt und dureh Adsorptionsvorgiingo gostort wird. 
Dio gunstigsten Umstiinde fiir das Auftreten yon Graphit 
biotet daher dio boi hinreieliend hoher Tem peratur orfolgto 
Zorsotzung sofort reinen Kohlenstoff liefornder Vcr- 
bindungen." Druck und Tem peratur sind keino ausschlag- 
gobenden Zustandsfaktoron. Boaktionon, doren Eigenart 
nach Yerlauf und Ergobnis dureh den B eak tio n so rt be
stim m t wird, werden von dem Yerfasser un ter dom Namen 
,,T o p o eh o m ie“ zusammengcfaBt2).

Dio n a t i i r l io h e n  G ra p h ite  sind zunr Teil aus 
amorphem Kohlenstoff hervorgegangeń, aber nicht ais 
normales Endglied dor Verkohlung (das is t der A n th ra -  
z it) , sondern stets unter a n o rm a le n  V o rh a ltn is s e n , 
besondors unter dem EinfluB der K o n ta k tm e ta -  
m o rp h o so . Dio moisten und gerado dio typischsten 
G raphitarton abor sind yermutlich dureh dio Spaltung 
von Kohlenoxyd oder m ittelbar von Metall-Kohlenoxyd- 
Yerbindungen entstanden und sind ro in  y u lk a n is c h o  
Bildungon. Die GrcnzfUichen der einzelnen Mineralkorner 
und der Spaltfugon haben dio Zersetzung des Kohlen- 
oxyds veranlaBt. Zuwoilen hat wahrseheinlieh das ICohlen- 
oxyd unter hohem Druck gestanden. In  all diesen Fallen 
hat sich der G raphit aus molekularer Zerteilung an festen 
Grenzfliichen niedergeschlagen.

Der G raphit orscheint nun nicht mohr ais eine be- 
sonderó Stoffart, sondern ais eino ,,B ild u n g s fo rm “ 
innerhalb der Modifikation „ so liw a rzo r K o h le n s to f f” .

}') Vgl. die Pliotogramme yon H a tf ie ld ,  Proc. Boy. 
Soo. 1911, Sor. A., B;i. 85, S. 1 und von W tts t, Metal- 
lurgie 1906, 8. Jan ., S. 1/13.

-) Vgl. auch K o h ls o h i i t te r :  Ueber disperses Alu- 
miniumhydroxyd. Z. anorg. u. allg. Chem. 1918, 31. Doz.,
S. 1/25.

Untor dom Begriff der Bildungsformen eines Stoffos 
yor^telit dor Yerfasser diejenigen Eormen, dio sich „in 
Aussehen und Verhaltcn wosentlieh vonoinander unter- 
sclieiden, ohne im Vorhiiltnis einer Isomerio zu einandor 
zu stohen und ihren speziellen Eigonsehaftskomplox nur 
dureh den Bildungsvorgang und dio mitwirkenden Eak- 
toron orhalten, nicht aber nachtriiglich (unmittelbar) 
ineinander iiborgofuhrt werdon konnon“ . Solcho B i l 
d u n g s fo rm e n  stelion boispiolswoiso das S p io g e l- 
s i lb e r  und p u lv e r ig  g e f iil l te s  S i lb e r  dar; sie wurden 
vom Yerfasser auch an A rso n , P h o s p h o r  und N iek o l 
niiher untorsucht. Dio ais G ra p h i t  b o ze io h n o to  
B ild u n g s fo rm  d es  so h w arzo n  K o h le n s to f fs  hat 
eino hoehdisperse, dureh dichte Lagerung der Teilchen 
in  yonyiogend flaehenhafter Anordnung ausgczei^hneto 
S truk tur, wahrend dio gleichen Eigonscliaften beim so- 
genanhten amorphen Kohlenstoff duroh die Zerteilungs- 
a r t weitgehend aufgehoben oder unkenntlieh gemacht 
sind. Der ,,am o rp lio “ Kohlenstoff hat infolgo dor bis 
in  die letzten Teilchen porosen und loekoron Beschaffen- 
heit groBoro Beaktionsfahigkeit, hohoro Oberflaolien- 
energio und deshalb auch eino groBere Vorbronnungs- 
warme ais der Graphit. Enorgieyerlusto beim Uebergang 
eines Stoffos in oine dichtero Eorm sind auoli sonst, z. B. 
von L. W o h lo r , bei manclien feinverteilten Oxydon he- 
óbachtot worden1). Dio geringe Hiirto dor Graphito, ihro 
groBo Biegsamkeit, Elastizitiit, Plastizitat und Schliipfrig- 
keit, dio in dor Galyanoplastik yerwendete Eiihigkeit, 
gloiohmaBigo Sohiehtcn yon sehr geringer Dioko zu gehen, 
das Adsorptionsyermogen und maneho andorc Eigen
sohaften stchen m it der fliichenhaften Anordnung dis- 
persor Teilchen in ursaehlichem Zusammenhang. Eilr 
dio Mannigfaltigkeit der Graphitarton bis zum amorphem 
Kohlenstoff is t innerhalb der Bildungsformen hinreieliend 
Spielraum gegeben. In  Widerspruch m it den angestellten 
Botrachtungcn, stoht nur das bisher Bekannto iiber das 
yersehiedenartige Verhalten von G raphit und amorphem 
Kohlenstoff gegen das Beagens von B ro d io  (Chlarat und 
Salpotersiiure). Doch is t, wie neue domnaehst zu Ycr- 
offcntlichendo Vorsucho dos Vorfassers beweisen, dor 
W iderspruch nur seheinbar. N icht chemischo Untor- 
schiede, sondern Verschiedenheiten der Bildungsform 
sind fiir das Ergebnis dor Einwirkung von Brodio’s Boagons 
entsehoidend.

Naoh oiner Untersucliung von D eb y e  und S e h o rro r  
aus dem Jahre 1917®) zeigen bei der Untersucliung m it 
Bontgonstrahlen Graphit und amorphor Kohlenstoff das 
gloiehc, von dem des D iamanten yerschiedene Baum- 
gittor. Doch is t dio Anzahl dor Atome im Molekuł do3 
„am orphen Kohlenstoffs" klein, dieser h a t gewisser- 
maBen das feinpulvorisiorto K ristallgitter dos Graphits. 
D as stim m t m it den Grundansehauungen Kohlsohutters 
iibor dio 'N atur des seliwarzen Kohlenstoffs aufs besto 
iiborein. Die intoressanten Betraohtungen dos Vcrfassors 
iiber den Zusammenhang von K ristallstruktur, ICohlen- 
stoffyalenz, Graphitbildung und Spaltbarkeit miissen 
im Original nachgesehcn worden. Sio zeigen dio physi- 
kalisch ohemischen Ergobnisso iiborall im Einklang m it 
denen der Kristallultramikroskopio. Ad. Sieuerls.

Fortschritte der Metallographie.
( J a n u a r  b is  M arz  1919.)

1. P r i ifu n g s y e r fa h re n .
Untorsuchungen zum Nacliweis von P lib sp h o r im 

S ta h l3) m it Hilfe des yorbosserten Stoadschen Beagenzes4) 
worden im Centralblatt der Hutton- und Walzwerke 
m itgetoilt. Da es sioh nach der angogebenen Zusammon-

!) Koli. Zeitschr. 1912, Nov.. S. 241/2.
=) Phys. Zeitschr. 191S, 1. Juli, S. 291/301.
*) Centralblatt der H utten- und Walzworke 1919, 

5. Jan ., S. 8/9.
4) Jouin. Iron and Steel Inst. 1915; St. u. E. 1915, 

23. Sept., S. 93.
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setzung um die Abiindorung dos Kupforatzmittels naoh 
Le Chatelier1) handelt, dieses abor bckanntormaBen in- 
zwischon von Obcrlioffor2) woiterhin vorbessort wurde, 
so orubrigt sich wohl an diesor Stollo ein weiteres Ein- 
gehen auf obengenanntc Arboit und werden Intoressontcn 
auf dio in diesor Zeitsehrift erschienono Abhandlung 

' lotztgonaunton Fors che rs verwiesen.
Nooh bis yor kurzer Zeit orfolgto das H arten dos Stah

les vielfach naeh Anloitungon, dio auf praktisoho Vbrsuchc 
und Erfahrungon aufgebaut waron uud meistons vom 
Lieforanton des Stahles ais sogenannte Hartevorschrift 
dem  Stahlo boigogobon wurden. In  A b b . 1 is t oino g ra -  
p h isoho , auf theorotischer Grundlago aufgebauto E r-  
m it to lu n g  d e r  H a r to -  u n d  A n la B to m p e ra tu rc n  
fu r  re in o  K o h lo n s to f fs ta h lo ’ ) gogobon, dic 'bero its 
m it Erfolg angowandt wurde. Die richtigo Hiirtetompo- 
ra tu r, boi dor der Stahl groBto Hiirte und Festigkeit hat, 
liegt bokanntlieh gerado oborhalb dos hochsten kritischon 
Punktos, d. h. oborhalb der Linio A B C F  in Abb. 1. 
D a dor Stahl auf dcm Wege vom Ofen bis zum H artebade, 
also bis zum Abschrecken in der H arteflussigkeit, an 
Wiirme vorliert, em pfiehlt os sich, die Erhitzung uber
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Abbiidung 1. Graphiscbe Ermittlung der Harto- uUd AnlaC
temperaturcn fUr rełne Kohlenstoffattlhle.

dic Linio A B C E hinaus vorzunehmon, otwa bis zur 
punktierten, m it A B C F  parallellaufendon Linio dor 
Abbiidung. Die Erhitzung und Abschrockung nooh hoher 
yorzuńehmon, is t zu vermoiden, da der Stahl dadurch 
nioht hiirtcr, sondern das ICor 11 nur grober wird. Es 
is t dies oin Punkt, worauf nioht oft gonug hingewiesen 
werden kann und worin in-dor Technik noch sehr viel 
gesiindigt und nachhor beim Vbrsagen der Vergiitung 
gorado am wonigsten dio Ursacho gesueht wird. Ais 
zweckiniiBige AnlaBtemperaturon sind im allgomoinon dio 
Temporaturen dor oboron kritischon Puukto selbst, also 
dio der Linie A B C F, zu ompfehlen. Obgleich das Vcr- 
fahreu violerwiirts und besonders auf Werkon, dio iiber 
ein metallographisches Laboratorium vcrfiigen, bekannt 
soin durfte und sollte, so hiolt Borichterstatter os dennoch 
fiir angobracht und ompfehlenswert, es an dieser Stello 
d e r W ichtigkoit halber noohinals m it aufzufiihrcn.

Soli Stahl zweckontsprechend gehiirtot worden, so 
muB er zur V o rm o idung  y o n  H a r to r is s e n 1) sehr 
vorsichtig erwiirmt werden. DaB der Stahl nie auf eino 
hoh^ro ais obon zum H arten erforderlicho Tomperatur 
orwiirmt werden darf, -wurdo schon vorhin dargetan. 
W eiterhin kann unvorm ittelter Z u tritt von Luft plotz- 
liche AbkUhlungen und Risse heryorrufen. W ird abor 
das Arboitsstiick, beispielsweise bei der Fertigung von 
Werkzeugen, allzu tief in  das m it Gobliiso betriebene 
Schmiedbfouer gcsteckt, dann is t os nicht ausgesohlosson,

-1) Comptes rendus 1916; St. u. E, 1916, 17. Aug., 
S. 798.

») St. u. E. 1916, 17- Aug., S. 798/9.
*) Dio Werkzeugmaschine 1918, 11. Nov„ S. 373/4;

1. Dez., S. 389/91.
*) Der praktisoho M aschinon-Konstrukteur (3. Teil, 

der praktischo Metallarbeiter) 1919, 16. Jan ., S. 12.

NLI.,1

daB es m it dom Gebliiseluftstrom in umittolbaro Boruhrung 
komm t, was noch schadlichero Wirkungen haben kann 
ais dio oinfaehe AuBenluft. ZweckmaBig pack t man das 
Arboitsstiick in oin Rohr oder oinen M etallkasten, dor 
dann der Einwirkung des Feuers ausgesetzt wird. Dio 
Erwiirinung geht bei dieser VorsichtsmaBregcl nur sehr 
langsam Yor-sich, ein Vorbronncn von diiunen Stollen 
oder scharfen Kanton is t vollkommon ausgoschlossen. 
Auoh darf das Abschreckmittel, sollen keine Risse auf
tre ten , nicht zu ka lt sein. W asser ais Absohrockmittol 
kann fast kochend sein; dor heiBe Stahl wird doch go- 
niigond abgesohreckt. Das Anlassen muB baldmoglichst 
nach dom Abschrecken geschehon, um zu vormoidon, 
daB sich im Innorn des warmen Stahles Spannutigon 
bilden, dic loioht ein Vcrzichen oder selbst Risse zur 
Folgo haben konnen.

E in ig e s  iibo r M a to r ia lfe h le r  boim  S ta h lg u B , 
in s b e so n d e re  boim  S ta h l  au s d o r K le in b e s se m o r-  
b irn o  to ilt SSipl.^ngi E rb ro ic h 1) in einom Vortrago in 
dor Hauptversammlung der Abteilung der Kloinbosse- 
moreien im Verein deutscher EisengieBereien am 5. August
1918 mit. An Hand mikroskopiseher Lichtbilder werdon 
die boim Stahl aus der Kloinbessomcrbirnc zurzoit tag- 
taglich auftretonden Fehler, wie Einschliisso von Eison- 
sauerstoffyorbindungon, Zementitausscheidungon, Don- 
dritenstrukturerscheinung und GlUhfohler bosprochen; fiir 
ihre Ursaclien werden, so wcit wio moglich, einwandfreio 
Erklarungen gegoben und zu ihrer Vermoidung gooignoto 
VorsiohtsmaBregeln. Da genannte Materialfohler nur 
durch motallographische Untersuchungen cinwandfrci 
nachgewieson werden konnen, so is t hierdurch dio Metallo- 
grapliio ais wichtiger und unentbohrbarer Zweig der 
Matcrialpriifung gokonnzeichnct, und es wiire sehr zu 
begriiflon, wonn die oinzelnen Botriobo bei ungiinstigom 
Ausfall von Versuchsprobon und eigentiimlichen Bruch- 
orscheinungen der ZerroiBstiibe eine motallographische 
Untersuchung dos M ateriales vornehmon lioBen. Nobonbei 
iniiBto natiirlich die Herstellung dos Stahlos boi der Kloin- 
bessenierci bis auf den Kuppelofen vorfolgt worden, da 
hier schon haufig dio Ursaclien schlechten Stahlmatorialcs 
zu suchen sind. Es muB genau angegeben werdon, wie 
im Kuppelofen gesetzt worden ist, ferner die Zusammen- 
sotzung des Rinnoneisens, die Lange der Blasezeit, dio 
A rt des Dososydiorens U- a- m. Wenn auch dio oben- 
genannten Erseheinungen im Stahl wohl moist Folgcn 
dor Arbeitsverfahron sind, dio im Kriege notgodrungen 
oingosclilagen werden muBten, so is t eino scharfe Ver- 
folgung derselben dennoch je tz t angebracht, da wir bei 
Bcginn iles Friedcns immer noch m it don mangclhaften 
R ohm aterialien rechnen und moglichst bald die Fehler- 
ąuellen restlos aufdeckcn miissen.

2. P h y s ik a lis c h - th e rm is e h e s  V o rh a lten .

Die neuzeitlichen Fortsehritte dor wissenschaftłichon 
Forschungon iiber Metalle und Legierungen h a t dio breite 
Prasie tro tz ihrer groBen Bedeutung noch in  sehr ge- 
ringem MaBe sich zu eigen gomacht. E. H. S c h u lz 1) 
beriohtet aus diosem Grundo kurz iiber oino Reihe be
sonders ausgewahlter K a p ite l  der Forschung au f dem 
G eb io to  d e r  L e g ie ru n g sk u n d o . Fiir dio Untertoile 
das groBon Gcbiotos der ,,vcrąrbeitenden Metallurgie“- 
ini Gegonsatz zu dom dic Metalle gewinnenden Zweig 
der Metallurgie, dor oigentlichen „Motallhuttenkunde“ , 
h a t Schulz folgende Einteilung vorgoschlagen: 1. Theorie 
und AUgemeines; 2. Systomatik der Legierungen; 3. H er
stellung der Legierungen; 4. Verarbeitung der Motalle 
und Legierungen (durch GieBen, Walzen, Prossen, Ziehen 
U. a. nt. sowie durch thermische Behandlung, Gliihen); 
5. Untersuohung dor Metalle und Legierungen. Des 
niihoren werden in  vorliegerder umfangreioher Arbeit 
m ehr óder weniger bekannte Erortorungon iiber die

l ) Die GicBorci 1919, 7- Febr., S. 21/5.
‘) Das M etali 1919, 10. Jan ., S. 3/6; 10 Febr., S. 35/7 1

10. Marz, S. 62/4; 10. Mai, S. 118/20; 25. Mai, S. 133/4

149



1214 Stahl und Eisen. TJnischau. 39. Jahrg. Nr. 41.

Sohmelzpunkterniedrigung durch Zusatz eines Metalles 
zu oinem anderen, cfio -Misehbarkeitsyerhaltnisse und 
dio im Zusammenhang hierm it auftretendcn Gcfiigcausbil- 
dungen der M etalle und dic Erstarrungsdiagram m e und 
physikalisóhen Eigenschaften der techniseh wichtigsten 
Legierungen angestellt.

3 .j[A ufbau.
Intcrossanto Versuche iiber d ie  H e te r o g e n i ta t  von  

S ta h l  teilen II. Le C h a te l ie r  und B. B o g itc h 1) mit. 
Hiernach wird dio bei Anwondung dos Aotzmittels yon 
Stead auftretende Unterschiodlichkeit im Gefiige boi der 
raakroskopisohen Untersuchung auf Sauerstoff zuriick- 
gefuhrt, der in foster Losung im Metallbadc yerblieben 
ist. Die Anwesonhcit yon Phosphor und Schwefel allein 
geniigt nach den angestellten Untersuchungen nicht, um 
Acndcrungen im makroskopischen Gefiige hervorzubringen, 
Bei Gegen w art von Sauerstoff, sei es aus der Luft odor 
durch gelostes Eisenoxyd und gleichzeitigcr Anwesonhcit 
von Phosphor und Schwofol, tre ton  die Erscheinungen auf, 
wie sie auch bei der Stahlzubereitung im groBen zu beob- 
achten sind. Die unregelmaBige Gefiigezusammensetzung 
stellt sich vor allem auch boi sauerstoffhaltigem, abor 
phospliorfreiem Elcktrolytoison oin. Boi der Untorsuchung 
yon Proben, die dom Martinofen zu yersehiedenen Zeiten 
des Arbcitsvorganges entnommen wurden, wurde fest
gestellt, daB yor dom Manganzusatz das nooh vollstandig 
oxydiorto Metali sich beim Aetzen m it dcm Steadschen 
Roagons nur wenig oder gar nicht m it Kupfer iiberzieht, 
daB hingogen naoh dom Manganzusatz das nun toilweise 
desoxydiorte Motali oin schr deutlichos Makrogefuge zeigt. 
Das Kupfer scheidet sich in der Mitto der zuerst gebildeten 
und daher auch reinsten K ristalle ab. Die spiiter er- 
starrte  Eullmasse bleibt unbedeckt. Diese Tatsachen 
lassen darauf sohlioBen, daB dio makroskopische Unter- 
sohiedlichkeit im Gefiige der Stiihlo auf dio Anwescnheit 
von Sauerstoff, der in  foster Losung im Eisen gebunden 
ist, zuruckzufuhron iśt. Es is t liingst bekannt, daB Sauer
stoff im goschmolzencn Motali gelost yorhandon ist, sehr 
wahrscheinlich ais Po O, aber man nalmi an, daB im 
Augenblick der Erstarrung dieser Sauerstoff sich aus dom 
Metali ausscheidet, teils in Eorm oxydischer Schlacken, 
dio nach einfachem Polieron sichtbar worden, teils ais 
Kolilenoxyd, das zu Gasblasonbildung. AnlaB gibt. In  
W irklichkeit bleibt jcdochoin Toilin fester Losung zuriick; 
aber dio Yerteilung is t nioht gleichmaBig, die zuletzt 
orstarrten Teile des Stahles werden sauerstoffreicher sein. 
Diesos Vorhandensoin von golostom Sauerstoff im Eisen 
kann die Erklarung einer vor einigor Zeit von Maliler 
gemachten Beobachtung sein. D er elektrisehe W iderstand 
von Handelsstahlen kann schr genau aus dor chemischen 
Zusammensetzung orrcchnet werdon. Diese Ueberein- 
stimmung m it don errechneten Werten war bei Proben, 
die yor dem endgultigen Manganzusatz gonommen wurden, 
nicht fcstzustcllen. Ohne Zweifel muB dieser Unterschied 
auf dio Anwesonhcit von Sauerstoff zuriickgofulnt werden, 
der in den Analysen nicht boriicksichtigt war.

4. A llg em cin es .
Eisen und Stahl sind wiihrend des K rieges in groBem 

MaBstab ais M ateriał fiir elektrisoho Leitungen yorwendot 
worden. C. E. O akes und P. A. S ah m 2) goben z. T. 
in umfangreichcn Zahlentafelnoine Z u sa m m e n s te llu n g  
d e r  e le k tr is o h e n  und meehanischen E ig e n s c h a f te n  
y e r s c h ie d e n e r  E ise n -  u n d  S ta h ls o r te n .  T. S. 
E u lle r5) dehnte in iihnliohen Untersuchungen seino Vcr- 
sucho m ehr auf E isc n le g ic ru n g e n  aus und te iit seine 
Ergebnisse m it iiber dio Feststellung des eloktrischen 
W iderstandes nachstehcnder Legierungen: Eison-Nickol,

*) Le Górne Ciyil 1918, 2. Nov., S. 35 0 /'; Glasers 
Annńlen fiir Gewerbo und Bauwesen 1919, 1. April, S. 76.

2) E lektrical World 1918, 27. Ju li, S. 150; 10. Aug.,
S, 249; Techn, Zeitschriftenschau 1919, 7. Febr., Nr. 160.

») Le Gónie Ciyil 1918, 5. Jan ., S. 15.

Eisen-Chrom, Eisen-Kobalt, Eisen-Nickel-Chrom, Eisen- 
Nickel-Mangan und Eison-Nickol-Chrom-Mangan.

Ueber dio E x p lo s io n  oiner Wassorstofflasche boim  
Schw eiB en  m i t  W a ss e rs to ff  u n d  S a u e rs to f f  be- 
richtete Oberregierungsrat M iih lm ann1). Die Flasche 
war in sehr yiolo Stiicko zorrisson worden. Das Kopf- 
ende der Elaschc wurde m it dem R est des aufgeschraubten- 
VersohluByentiles 100 bis 150 m w eit entfcrnt gofunden.: 
An der Stelle, wo dio Elasche gestandon haben muB, 
war nach dom Aufraumon ein 150 bis 200 mm tiofes 
Loch im BetonfuBboden zu sohon. In  dieser Yertiefimg 
wnron Teile des Elasehenbodens so fest eingeklemmt, 
daB sio m it dem Hammer losgeschlagen werden muBten. 
Der Bruoh der aufgefundenen Stiicko der Flasche tr a t  
yorViegend in ihror Langsrichtung auf, also in Schnitten, 
in denen sioh die groBten Spannungen ergeben, wenn die 
Elasche auf Innendruck beansprucht wird. Die Wand- 
stiirken der einzelnen Bruehstiicke wichen nur wenig- 
yoneinander ab und schwankten zwischen 8,7 und 9,2 mm,, 
nur das Kopfstiick hatte  groBore Wandstiirken. Aus den 
Bruchstucken wurden Probestiibe liings und quer ont- 
nommon, und zwar sowohl so, daB die AuBenhaut, ais 
auch so, daB nur die innerston Fasern dor Flaschenwand 
erhalten blieben. Die Probcstiibo m it AuBenhaut zeigten 
folgendo Ergebnisse:

Nr. des Bruch- 
stiickes und 

Rićhtung

Streck
grenze

kg/qmin

Bruch-
festlgkeit
kg-/qmm

Bruch-
dehnung-

%

QuerschnUts-
verminderun£

%
12 liings 58,8 67,5 13,3 42,2
12 ldngs 58,7 64,2 10,3 43,2
6 quer 62,1 67,9 6,3 22,2

18 quer 64,4 70,4 5,6 21,8

Probestiibe aus don inneren Fasorn zeigten dassolbe 
Verhalten. Das Materiał muB nach diesen Zahlen ais- 
wenig zah und sehr sprode bezeichnet werden. Auffallond* 
ist die hohe Streokgronzo, die geringe Dehnung und Quer- 
schnittsyermindorung, besonders in der Querrichtung. 
Die gleichen ungiinstigen Eigenschaften des Stahles zeigten 
sich auch bei den Kaltbiogeproben und Kerbschlagproben. 
Die in der Langsrichtung entnommenen Probestabe hielten 
boim K altbiegen um einen Dorn yon 10 mm einen Winkel' 
yon 1800 aus und bei den Kerbschlagproben bei oiner 
Auflagerentfernung yon 40 mm1) eino spezifische Schlag- 
a rbeit von 6,6 nikg/qcm. Die Querproben orgaben nur 
56 bis 63 0 und 3,3 bis 3,6 mk'g/qcm. Die geringe ZiŁhig- 
ko it und groBe Sprodigkeit des Stahles muB dadurch, 
erklśirt werden, daB die Flascho bei der Herstellung an- 
soheinend zu k a lt gezogen odor zu ka lt gewalzfc und dann: 
nicht oder nicht geniigend ausgegliiht wurde. Metallo- 
graphischc Untersuchungen lieBen ein Zusamnienstauchen 
des Gefiiges in radialer Richtung erkennen und gestatten 
somit diesolben SchluBfolgorungen wie dio meehanischen 
Priifungen. Duroh geeignetos Nachgluhen einzelner Bruch- 
stiicke konnto der ungiinstige EinfluB der Kaltbearbeitung 
behoben werden. W eitere Erorterungeu Miihlmanns be- 
fassen sich m it den moglichen Erkliirungen, wodurch dor 
Unfall herbeigefiihrt wurdo. E iner Annahme, daB die- 
sprode Flasche umgefallen und zersprungen ist, steht 
entgegen, daB das Kopfstiick, das woit entfernt gefundon. 
wurde, nicht seitwarts, sondern senkrecht nach oben. 
woggeschleudert worden sein muB, und daB der untere 
Teil der Flasche einen starken Druck senkrecht nacli. 
unten ausgeiibt haben muB, durch den sogar der EuB- 
boden ausgehohlt wurde. Miihlmanns Ansicht goht in

*) Zentralblatt, fiir Gewerbehygiene 1918; Nov.,_ 
S. 189/94.

*) Dio Angaba der Auflagerentfernung wiiro weniger 
wiehtig ais die Angabc der Probenabmessung gewesen, 
die fiir die Beurteilung der Versuchswerte sowohl boi dcm 
Kerbschlag- wie ZcrreiBprobcn eine groBo Rolle spielen- 
Diese Angaben aber fehlen leider. Der Bfrichtcrstatkr,.
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Anbetracht der Schwerc der Explosion dahin, daB ein 
Knallgasgemisch in der Flasche hat yorhanden soin mussen. 
Ob die Flasche das Knallgas sohon beim Fiillen orhalton 
ha t oder bei der SehwoiBarbeit, b leibt dahingestellt.

Bei der zurzcit durch die Bohinderung dor Einfuhr 
bedingten Stoigerung der Proise einigor Metallo hat die 
Prago nach Ersatzlegiorungen besondere Bedoutung ge- 
wonnen. Fiir die bisherigen Zusammensotzungen deT 
Legierungen waren naturgemiiB nicht nur dio teohnisohon 
Eigenschaften, sondom auch dor M arktw ert der Bestand- 
toile maBgobend. Nachdem sich die Proiso der einzelnen 
Motallo zum Teil yollig goiindort habon, liegt os nahe, 
daB m an auch dio Zusammensotzung dor Legierungen 
r.u andern sucht. Es handoltsich darum , dio ausliindischen 
Metallo, oto Kupfer, Nickel, Aluminium, Zinn, Antimon, 
Wolfram, Chrom u. a. m., durch in Deutschland erzeugte, 
wio Eisen, Mangan, Zink, Blei, Magnesium U. a. m., zu 
ersetzen. Erfolge in dieser Richtung wurden nicht nur 
iiber dio augenblicklieho Zwangslago hinweghelfen, sondern 
konnten auch fur allo Zukunft wortvoll soin. Erschwert 
wird die A u ff in d u n g  von  E r s a tz le g io ru n g e n  d a 
durch, daB dio Zeit zur Durchfiihmng langerer Versuehe 
fehlt. In  dieser Lage kommt uns nach II. H an o m an n 1) 
eine in don lotzten Jahren m it groBer Sorgfalt und ohne 
Riicksicht auf wirtschaftliehe Verwertung ,von den Me- 
tailographen aller Liindor geleistete wissenschaftliche For- 
schungsarbeit zu Hilfe, namlich die Untersuchung der 
Zustandsbilder der hiniiren Metallogiorungen. Es gibt 
heuto kaum oino Legicrung von zwei Metalleń mehr, 
die nicht planmiiBig in allen Legierungsvorhaltnissen 
untersucht wiiro. Zur Verwertung dieser wissenschaft- 

' lichen Vorarbeit, dio zur Auffindung von Ersatzlegiorunger. 
unentbehrlich und unschiitzbar ist, suhliigt Hanemann 
etw a folgendenW eg vor: Zuniichst vergegenwartige man 
sich die wertvollen kennzeiehnondon Eigenschaften der 
zu ersotzonden Legierung und stollo aus der L iteratur 
oder durch Untersuchung dio Art ihres inneren Aufbaues 
fest. Dann yersuche man, Ersatzmotalle einzufiihren, ohne 
die Merkmale des inneren Aufbaues zu andern. Man 
kann auf diese Wbiso der Legierung eine andere Zu- 
sammensetzung geben ohne ihre G attung zu iindern. 
Eino messendo Beobaehtung dor Eigenschaftsiindorungen 
wird dann sohnell eine Entschoidung gobon, ob den An- 
spriichcn geniigt ist, oder ob nach besóndorer Lage des 
Falles oin E rsatz nicht moglich ist. Ais Beispiol verweist 
Hanemann auf dio Sonderstahle. In ihnon kann z. B. 
das Nickel und auch das . Wolfram durch ein andores 
Sondermetall ersetzt werden, wofem man durch riohtige 
Auswahl der Mengen und geeignete Wiirmebehandlung 
Sorgo triigt, daB das Kleingofiigebild keino Aenderung 
erfahrt. A. Sładeler.

Ueber die Verwendung von Titantrlchlorid ais Reduktions- 
mittel boi der titrlraetrischen Eisenbostimmung nach 

Seinhardt1).

Das wohl ziemlich allgemein benutzte und seiner 
erheblichen Vorziige wogen geschdtzte Eisenbestimmungs- 
verfahren nach K e s s le r - (Z im m e rm a n n ) -R o in h a rd t 
weist, besonders in dem Punkte der Zerstorung des Zinn- 
chloruriiberschusses durch Quecksilberchlorid, gewisse 
Mangel auf, dio den Verfasser yeranlaBten, dio Frage 
einer anderweitigen Beseitigung des Zinnchloruruber- 
schussos oder der Yerwendung eines anderen, einfacher 
zu zerstorenden Reduktionsm ittels zu untersuehen. Das 
letztoro Ziel konnto auf zwei Wegen erreicht wordon, 
dereń einer gleichzeitig zu einer Losung der erstgenannten 
Aufgabo f u h r te .U n te r  don gegenwartigcp Verha.ltnissen 
diirfto dio neue, auch vom gesundhoitlichen Standpunkte 
aus yorteilhaftero Arboitsweise wogen der Beschlag-

')  Zeitschrift. des Voroins deutscher Ingenioure 1919,
11. Jan., S. 36/7.

2) Eigenbericht des Vorfassers nach Chem.-Ztg. 1913, 
7. Sept., S. 433; 18. Sopt., S. 450.

nahme dos Zinns und Quecksilbers orhohte Beachtung 
in Anspruch nehmen

Ais R eduktionsm ittel kam Titantrichloridlosung 
zur Anwendung, dio bekanntlich Ferrisalzlosungen schon 
bei Zim m ertem poratur g la tt reduziert und daher von 
Edmund K reoht und Eva H ibbert1) bereits fiir ein ledig
lich auf den Roduktionsvorgang gegrundotes. Verfahren der 
Eisenbestimmung benutzt wurde. Die Erwartung, daB 
oin zugosetzter UeberschuB dor leicht osydierbaren Lo
sung bei der groBen Oberfliicho in der Titriorschalo sich 
durch don Luftsauerstoff beseitigen lassen werde, iihnlich 
wie Kupferehlorflr boi dom gohriiuohlichon Pcrm anganat. 
rorfahren selbst in recht erheblicher Menge durch den 
Luftsauerstoff vollkoinmen oxydiert wird, erfiillto sich 
n icht; trotzdom brauchto der Gedanke, ohno ein beson- 
doros Zerstorungsmittel fiir den UeberschuB des Titan- 
trichlorids auszukommen, nicht aufgegoben zu werden, 
da  es sich infolge des schon in der K alte geniigend rascb 
verlaufondon Reduktionsvorganges ais moglich erwies, 
einen morklichen UeberschuB deB Reduktionsm ittels 
iiberhaupt zu vermeiden und ohne Zusatz eines boson- 
doren Indikators die Reduktion des Ferrisalzes so scharf 
durchzufiihren, daB die darauf folgondo T itration  m it 
Permanganatlosung hrauohbaro Werte liefert. Dio Be- 

endigung der R eduktion wird hier lediglich durch das 
Yersehwindcn dor oigenen, in dor ziemlich konzentriorten 
und stark  sauren LŚsung geniigend intensiyen Fiirbung 
des Ferrisalzes angezeigt, wofiir allerdings eine hinreichcnd 
roino, hello Losung Voraussetzung ist, wio sie erforder- 
lichen Falles durch Gliihen der zu losenden Erz- oder 
Schlackonproben erzielt werden kann.

Die technisch ineist auf elektrojytischein wcgcausgc- 
flihrte R eduktion des yierwertigon Titans zu droiwortigem 
kann auch durch Zink erfolgen, das fiir den vorliogendcn 
Zweck nicht entfornt zu werden braucht, so daB sich auf 
diesem Wege vielleicht ein wohlfeileres P rapara t her- 
stellon lieBe. Auch die kiiufheho Titautrichloridlosung 
nim m t durch Behandlung m it Zink uud Salzsiiuro oft 
erheblich an W irkungswert zu, da  sie m cist auch yier- 
wortiges T itan enthiilt; os wurde so beispielsweise eine 
Zunahme von 20 %  erzielt. Wiihrond oin von dor Firm a 
Kalilbauin, Berlin, bezogenes P rapara t sowie die durch 
R eduktion einer salzsauren Natrium titanatlosung m it 
Zink im Laboratorium  dargestellte Losung sich ais brauch- 
bar erwieson, yerursachto oine von E. Merck, D arm stadt, 
stammende Losung boi der Perm anganattitration einen 
unseharfen E ndpunkt und war fur don gedaehton Zweck 
n icht yerwendbar. Dio Losung is t vor O sydation zu 
schiitzen und wird daher vortoilhaft, wie auch bei Zinn- 
ohloriir iiblich, in  einer m it Kohlensiiuroapparat und Bii- 
rotto yorbundenen Vorratsflasche aufbowahrt. Notwen
dig wird dieso Schutzvorrichtung bei oinem etwaigen 
Eisengehalt der Losung. Ein solcher wird unsehiidlich, 
sofern man nur vóllig osydiorte Losungen ti tr ie r t  und 
auch zur Titerstellung nur Ferriverbmdungen yerwendot 
(Eisenosyd, Eisenchloridlosung, Eisendraht in yollig 
oxydierter Losung usw.), wiihrend man gleichzeitig die 
Titanosalzlosung vor Oxydation schiitzt, so daB sie 
zwischen zwei Titerstellungen der Permanganatlosung 
keine merkliche Veriindcrung orleidet. Die verbrauchte 
Menge is t dann stets dem zu bestimmenden Eisengehalt 
prox>ortional und ebenso die m it eingefuhrte kleine Eisen- 
menge, die daher keine nachteilige Wirkung ausiiben kann.

Dio Brauchbarkeit dos Vorfahrens wurde durch oine 
Reihe yon Beleg-Analysen festgestellt, dio m it versehioden 
groBen Eisenmengen und zum Teil un ter Zusatz der wich- 
tigsten bei der Erzanalyso zu borucksiohtigonden fremden 
Elomonte ausgefiihrt wurden. Sie zeigen befriedigende 
Ueberoinstiminung und hinreichende Proportionalitat; 
von den Freradstoffen bowirkte das (durch AufschluB 
in Platin.iegeln oft eingefuhrte) Platin oino erheblich 
geringere Storung ais bei der R eduktion m it ZinnchlorOr,

Vgl. Ber. d. d. chem. Ges. 1903, Bd. 3G, S. 1551.
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woildasentstehondo Platiiichlorurm itdom  iiborschussigen 
Titautrichlorid nioht, wio n u t Zinnchloriir, oino Vorbin- 
dung oingeht. Chrom wurde iii Mongon bis zu 2,8 % zu- 
gosotzt und war ohne EinfluB auf das Ergobnis, jodoch 
muBto bei groBcren Chrommongon dor E ndpunkt dor 
Roduktion, dcssen Erkonnung in diesom Falle auoh bei 
dor Roduktion m it Zimickloriir Sohwierigkeitcn biotot, 
dureh Tiipfoln orm ittelt worden. K upfer und fihif- 
wortiges Arson zoigton koinen EinfluB.

Dio Vorsueho m it K upfer fiilirtcn zu einer zwoiton 
Form dos Vorfalirens, da  sich dio Moglichkeit orgab, 
duroh Vormittolung diesos Motallcs die Osydation dos 
Titanckloruriiborschusses dureh den Luftsauorstoff zu 
erreichen. G ibt m an zu oinor m it T itautrichlorid 
reduziorton und m it oinom UebersohuB dos Roduktions- 
m ittols Yersotzton salzsaurcn Eisenlosung oinigo Kubik- 
zontimotor Kuprisalzlosung, so wird der UeberschuB 
des Titantrielilorids duroh oinen solohon von Kupfor- 
chlorur orsotzt, der bekanntlicli in der Titrierschale 
dureh den Luftsauorstoff vollig osydiort wird. Es 
konnten so selbst recht erhebli che Ueborschusso yonTitan- 
trichlorid dureh eino geringo Monge Kuprisalzlosung yollig 
beseitigt wordon, ohne daB die voni Verfasser wic aucii 
von andorer Soito friiher zuweilon beobaohtete yerlust- 
bringendo W irkung des Kupfors ointrat. Dieses Yorfahren 
is t boquonior ais das zucrst beschriebeno und iibortrifft 
dureh Einfaclihoit und Rasohhoit dor Ausfuhrung auch 
die iiblicho Arboitsweise naoh Kcsslor-Reinliardt m it 
Zinnchloriir und Quecksilberchlorid, da nu r ein ganz 
kurzes Uinsohwenkon nach dem Titantrichloridzusatz cr- 
fordorlich is t, an s ta ttd e r mindestens zwoi M inuten langen 
Einwirkung dos Quecksilberchlorids. Diesolbo Arbeits- 
weise konnto aber auoh auf dio R oduktion m it Zinnchloriir 
iibertragen werden, dossen UebersohuB sich in dorselben 
oinfaohoii Weiso duroh Kupforsulfatlośung beseitigen 

' lieB. Die zurzeit herrschendo Kuiiforknappheit durfto 
kaum ein H indenns fiir das Vcrfaliren bilden, da zur Er- 
reiohung dos Zweckos oino Henge von 0,025 g fiir dic 
Analyso vorwondet wird. Die Arbeitsweiso m it Zinn- 
ehlorur und K upfersulfat bedeutot daher der je tz t ge- 
brauchlichen gegeniiber eino orheblicho Ersparnis.

Bei dor R eduktion m it Titautrichlorid t r i t t  wiihrend 
dos Titriorcns eino Triibung dureh Ausschoidung von Mota- 
titansiiurc auf, dio jedoch kcincn storenden EinfluB aus- 
iibt. Die Ergebnisse fallen otwas niedriger aus ais nach 
dom Verfahren m it Quecksilborchlorid, was aber dureh dio 
untor gloichen Yerhaltnissen orfolgendc TiterstcHung voll- 
kommon ausgcglichen wird. Diese durcliaus glciclimiiBigo 
Erscheinung diirfte kaum  auf dio sonst sclir unregel- 
maBig auftretendo negative W irkung des Kupfers zuriick - 
zufiihron sein, sondern sich dureh,don Fortfall des sus- 
pendiorten Quecksilborchloriirs erkliiren, das boi dem 
iiltoren Verfahron oinen hoheren Permanganatverbrauch 
verursaeht. Es wird verm utet, daB auch die friihor beob- 
aehtcto negatiyo Wirkung des Kunfers von joner Queek- 
silborchloriirsuspcnsion abhangig^ sei.

Auoh fiir dio Besoitigung des Titauohloruruber- 
sohusses dureh Kupfersulfatlosimg wurden Belcg-Analyson 
ausgefiihrt, welcho dic Anwendbarkeit der Arbeitsweiso 
auch boi Gogenwart von Platin, Kupfer, funfwertigem 
Arsen, Chrom und Nickel beweiseu. Dr. L. Brandt.

Kursus'Uber Brennstoffwlrtsehaft.
AnliiBlioh t dor dio3jahrigon Hauptvorsammlung m 

Berlin vcranstaltet dor V oro in . D e u ts o h e r  In g o n ie u ro  
zusammon m it dor V o re in ig u n g  d o r E lo k b r iz it i i ts -  
w erko  yoraussichtlieli vom 28. Oktober bis 1. Novombor 
oinen IC ursus iib o r B ro n n s to f fw ir ts c h a f t .

In  einer Reihe von Vortragon orster Fachleuto wordon 
die Mittel und Wogo behandolt werden, dio zu oiętor ratio- 
nollcn Warmewirtscliaft fiihren, soi os durcli bessore 
Ausnutzung dor Bronnstoffo in Kraftanlagon und Fouo- 
rungen oder dureh ihro Zerlogung und Gowinnung von 
Nebenerzougnissen, soi cs duroh Vorbessoruag der Warme- 
wirtschaft mittels Ab\vu,rmevorwertung. Besondoror Wert 
wird darauf golegt, zu zoigon, wio an bsstehonden Au- 
lagen duroh saohgomaBcn Ausbau sowie richtige Bodie- 
nung, W artung und seliarfo Betriebsuborwachung an 
Brennstoffon gespart und dor \Virkungsgrad der Anlagen 
gestcigert werden kann.

Dio Einzelhoiton dor Vortragsfolgo und niihoro Bedin- 
gungen werden an dieser Stelle demnachstbokanntgógobon.

'Patentbericht.i

Zuruckaahme;uadjVersagung von]Pateaten.
Kl. 7 a, T  19 953. Vorriohlu.no an Walzwerken, zur 

beiderseitigen Reinigung und gleichzeitigen Schmierung des 
Walzst&ckcs. Metali- und Bronzofarbeuwerke Taub- 
mann & Co., Nurnberg. St, u. E. 1915, 13. Mai, S. 511.

Kl. 7 o, Gr. 4, J  19 030. Vorrichtung zur Verhiltung 
bzw. Verminderung der Durchbiegung von au/ Biegung be- 
anspruchten Walzen, insbesondere an Bleclibiege- und Richt- 
masehinen. S)i|)(.'Qng. Joh. Ingrisch, Barmen, Werther- 
straBe 37. St. u. E. 1919, 10. April, S. 391.

Kl. 12 o, Gr. 2, R 39 012. A n Tragst&ben Ubereinander 
anąoordneie Abscheidekórper zum Ausscheiden von Staub, 
Kondensat usw. aus Oasen und Ddmpfen. Hermann Roth, 
Heidelberg, Bergstr. 34. St. u. E . 1919, 3. April, S. 362.

Kl. 14 g, V 12 276. Verhinderung ton Schaden in 
Dampf- oder Oaskraftmaschinen dureh im  Treibmittel mit- 
gerissene Fremdkórper. Vulkan-Werko Hamburg und 
Stettin , Akt.-Ges., Hamburg. St. u. E . 1915, 8. Juli, 
S. 714.

Kl. 18 c, Gr. 8, W 50 700. Verjahren zur Erniedrigung 
der Hartę und der Fliepgrenze von Eisen. St.-Qltg. Dr, Fritz 
W ust, Aachen. St. u. E. 1919, 8. Mai, S. 511.

Kl. 21 h, Gr. 12, P  36 106. Schweiptransfojrmator. 
Adolf Pfrotzschner, G. m. b. H., Pasing. St. u. E. 1919,
22. Mai, S. 578.

Kl. 24 e, Gr. 3, G 44 835, Verfahren zum Betrieb 
eines Gaserzeugers mit Abjuhrung fliissiger Schlacke. 
Georgs-Marion-Bergworks- und Hutten-Vbrein, A.-G.,

Georgsinarionhutto bei O3nabruok. St. u.' E. 1918,
21. Febr., S. 161.

Kl. 24 f, Gr. 6, A 28 637. Hohlroste m it geteilten 
und mit je einer Gruppe voii geraden Róhren uerbundenen 
Wasserkammern. Actien-Gessllsehaft ,,Weser“ , Bremen. 
St. u. E. 1918, 10. Okt., S. 946.

Kl. 42 1, Gr. 4, A 26 361. Verfahrcn zum  Analysieren 
von Gasgemischen mittels .Absorption. Aktiobolaget In- 
goniorsfirma Fritz Egnell, Stockhohn, Sohwoden. Sb. u. E.
1916, 20. April, S.. 398.

Kl. 421, Gr. 4, A 26 374. Gasanalysierapparai. 
Aktiebolaget Ingeniorsfirma Fritz Egnell, Stockholm, 
Sohwoden. St. u. E. 1916, 6. Juli, S. 660.

Kl. 40 a, Gr. 5, K  64 248. Drehrohrojen. Friód. 
Krupp Akt.-Gos., Grusonwerk, Magdeburg-Buokau. St.
u. E. 1917, 13.- Sept., S. 845.

Kl. 48 b, Gr. 6, B 80 921. Verjahren zu,m Verzinken 
von Mciallgegensldnden. Paul Behrent, Berlin, Maybach- 
ufer 25. St. u. E. 1917, 19. Ju li, S. 632.

Kl. 48 b, Gr. 5, B S6 855. Verlahren zur Ilerstellutig 
von Bleiuberziigen auf Metallen. Barlin-Burgor Eisenwork, 
Akt.-Gea., Berlin. St. u. E. 1919, 13. Febr., S. 184.

Kl. 48 d, Gr, 5, S 49 392. Verfahren unid Ofen zum  
Gluhen von Messing, Eisen und anierem Metali. Simplon- 
Werko Albert Baumatin, Auo i. Erzgob. St. u. E. 1919, 
3. April, S. 363.

Kl. SI e, Gr. 30, M 62 786. Antrieb fiir Rollgange. 
Maschiiionfabrik Sack, G. m. b. H., Dusseldorf-Rath. 
St. u. E. 191S, 12. Sept., S. 856.
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Loschungen deutscher Patente.
KI. 7 a, Nr. 283 102. Vorrichtung zur Sicherung von 

zusammcnarbeitendcn zylindrischen Kórpern, insbesondere 
von Walzenpaaren, gegen aclisiale Verschiebung. Carl 
Alexis Achterfeldt in Offcnbaoh a. M. St. u. E. 1916,
3. Febr., S. 120.

KI. 10 a, Nr. 252 437. Kokso/en m it senkrechten 
Ueizzilgcn, in  denen aufler der oberen oder unteren Ver-. 
brennungsstclle noch eine mittlere Vcrbrennungsstelle an
gebracht ist. E rnst Chur in Dahlhauscn, Ruhr. St. u. E.
1913, 20. Febr., S. 337.

KI. 10 a, Nr. 200 185. Verlegung der Steinfugcn bei 
dem Bau von Koksofen o. dergl. .Richard Frese in D ort
mund. St. u. E. 1914, 12. Febr., S. 293.

KI. 10 a, Nr. 275 198. Kokslóschgc/aP mit wasserdicht 
verschlicf3barer Bodeiwffmmg. Adolf Bleichort & Co. in 
Loipzig-Gohlis. St. u. E. 1915, 25. Febr., S. 220.

KI. 12 o, Nr. 287 189. Radfórmige, sich dreliende
Abschcidci'orrichtung fiir Staubteilchen aus Luft oder anderen 
Gasen. Zoitzer Eisengiellerei und Maschinenbau-Akt.-Ges. 
in Zoitz. St. u. E. 1910, 15. Jun i,1 S. 590.

KI. 18 a, Nr. 240 117. Zubringerwagen m it Dreh- 
vorrichtxmg fiir den Trichterkiibel. J .  Pohlig, Akt.-Gcs. 
in Koln-Zollstock. St. u. E. 1912, 5. Sept., S. 1500.

KI. 18 a, Nr. 205 589. Drehrohrofen zum Agglomeriercn 
von Erzen. Gewerkschaft Justinc Schottenbach in Ham- 
born. St. u. E. 1914, 22. Jan ., S. 100.

KI. 18 b, Nr. 299 439. Verfahrcn zur Desoxydation 
und Rilckkohlung des Eisens. Franz Miirtcns in Elbcr- 
feld. St. u. E. 1918, 10. Jan ., S. 41.

KI. 24 c, Nr.’211 097. Gasfeuerung f  iir Schrdgrctortcn- 
und Schrdgkamtnerófcn m it Vorwarmung des IJeizgases 
und der L u ft durch die Verbrennungsgase. Max Knoch 
in Lauban-Wiinschondorf. St. u. E. 1910, 19. Jan ., S. 132.

KI. 24 c, Nr. 279 900. Umstcucrvorrichtung fiir Re- 
gencralivófen mit zwei getrennten nebcncinandcrliegenden 
Kammem. Sipl.-.^lia. Heinrich Kiippcrs in Pcino. St. u. E. 
1915, 18. N o t., S. 1187.

KI. 24 e, Nr. 204 040. Gaserzeuger mit triclitcrstumpf- 
fórniigenn Rost. Rudolf Kirchhoff in Saarbrucken. St. u. E.
1914, 1. Jan ., S. 31.

KI. 24 e, Nr. 298 387. Vorrichtung des im  Innem  
und des im Aschenraum': eines Wassergaserzeugcrs mit 
unterer UmmanUlung hcrrschenden Druckes. Bernhard 
Spitzer in Bcrlin-Wilmersdorf. St. u. E. 1918, 7. Febr., 
S. 118.

KI. 31 a, Nr. 289 352. M it flilssigcm Brennstoff b- 
triebener Brenner zum Trocknen von Rohsandgupformen. 
Carl Axel Aahrmann in Christiania, Norwegen. St. u. E. 
1910, 27. Juli, S. 730.

Ki. 31 b , Nr. 294 508. PrefUuft- oder Prefiwasser- 
formmaschine m melireren ausschwmkbaren Formrahmen. 
Alfred Gutmunn, Act.-Ges. fur Maschinenbau in Ottensen 
b. Hamburg. St. u. E. 1917, 14. Juni, S. 577.

KI. 31 o, Nr. 249 598. V er jahren zur Herstellung von 
Mctallgupstilcketi in  F om kastcn m it einem oder mehreren 
luftdicht verschliepbaren Eingicpkandlcn unter Einfuhrung 
von Druckluft iiber dcm Metali, deren Druck durch ein 
einstellbares Sicherheitsvenlil begrenzt werden kann. Albert 
Chorley Rogerson und A rthur Fredcrik H alstead in Gorton 
Manchester, England. St. u. E. 1913, 9. Jan ., S. 73.

KI. 31 c, Nr. 303 000 m it Zusatzpat. Nr. 303 359. 
GiePforni mit. Gasauslasscn zur Herstellung eines dichten 
Gusses. mittels Pressung. Friedericko Gramuss, Metall- 
gieCerei in Charlottenburg. St. u. E. 1918, 22. Aug., S. 784.

Deutsche Patentanmeldungen1)
29. September 1919.

KI. 12 e,'G r. 2, P  37 427. Verfahron zur elektrischen 
Reinigung staubhaltiger Gase. Dr. Hermann Puning, 
Munster i. W., Neuplatzstr. 20/27.

*) Die Anmelduhgen liegen von dcm angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jederm ann zur Einsicht und 
Einsprucherhebnng im Paten tam te zu B e r lin  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
29. September 1919.

KI. 4 g , Nr. 715 353. Schneidbrenner. Rheinisoho 
Motallwaaren- und Maschinenfabrik, Dusseldorf-Derondorf.

KI. 7 c, Nr. 715 433. Hydraulischo Radsternpresse.
Rudolf Krononborg, Ohligs, Rhld.

KI. 19 a, Nr. 005 330. Grubenschiene. Fritz Bohle, 
Berlin, Taborstr. 7.
4 KI. 19 a, Nr. 715 108. Schienonbefestigungsplattc. 

Aug. Brockmann, Radbod.
KI. 19 a, Gr. 715 327. Schienennagel. Wilhelm Boli - 

hoff, H erdeckc i. W.
KI. 2 4 b, Nr. 715 354. Oelduse m it getrennter Oel- 

zerstiiubung und Mischluftzufuhrung. Maschinenbau- 
Anstalt H umboldt, Koln-Kalk.

KI. 31 a, Nr. 715 417. Scheibonrost fiir Gebldso- 
tiegolschmelzofen. E rnst Brabandt, Berlin, Wienerstr. 10.

KI. 31 c, Nr. 715 241. Formkastenfuhrung. Carl 
Erdelcn, Neviges, Rhld.

KI. 48 a, Nr. 715 500. Galvanisioryorrichtung. Fa. 
Friedr. Blasborg, Mersolieid, Kr. Solingon.

KI. 80 a, Nr. 715 300. Vorrichtung zum Ueberfuhrcn 
feuerf liissiger, ‘mittels Luft, Wassor, Dampf, brennondor 
Gase o. dgl. zerstiiubter Schlacko in dio Form kleinor, 
loser und gleichmiiBigor Sandkorner. Doutsche Abwassor- 
Reinigungs-Gcs. m. b. H ., Stadtcreinigung Wiesbaden,

Deutsche Relchspatente.
KI. 18 c, Nr. 310 595, vom 28. April 1918. F aęo n - 

o is c n -W a lz  w erk  L. M a n n s ta e d t  & Cio, A k t.-G es .
u n d  ©tyL-glig. H ugo  
B a n se n  in  T ro is-
do rf. StoPofen,

Dio Gleitscliionen 
a sind auf ‘ ihror im 

-a -L a  Hordo eingomauerten 
^ S a-lL ango massiv, da- 

gogen an don iiber 
den Rauehgasabzugs- 
kanalonoder-śehlitzen 
b liogenden Enden 
m it Kuhlraumon oder 
-kammem e vcrsehen. 

Boi Oefen m it hartetn Herd und leichtcm Einsatzm atorial. 
genugtós, nur die Rauchgasabziigo in der vcrboschriobonen 
Weise m it Sehionen^zu_uberbrUokon. g ^

KI. 49 f, N r.'311 979, vom 10. April lO lS .^ F r ie d . 
K ru p p  A k t.-G es . G ru so n w o rk  in  M ag d o b u rg - 
B uckau . Wenderorrichtung liir gro Pu Schmiedestuckc
u. dgl.

Das Gehiiuge besteht aus einor moglichst geringen 
Auzahl von Stiickon, die durch Schraubenbolzon, deren 
Lilngo annahernd gleich dor gonzon Dicke des Gehanges 
ist, m itcinander vorbunden sind. ZweekmaBig wird daB 
Gehange, insbesondere wenn es aus nur einem Stuck 
besteht, aus StahlguB hcrgostellt.
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Kl. 18 a, Nr. 310 573, vom 19. Mai 1917. Dr. W il
h e lm  S o h u m a o h e r in  B e rlin . Ofen zum Trockw n, 
Gluhen und Sintern.

Kl. 7 b, Nr. 310 591, vom 21. Marz 1918. E i t t in g s -  
w erke G e b r iid e r  In d e n  A k t.-G es . in  D usso ld o rf. 
Verfahrcn zur Herstellung nahtloser Umke.hrsiuckc fur 
Ueberhitzer u. dgl.

Ein in  einer spitzwinkligen Eorrn geproBtes Eisen- 
stiick wird derart ausgobohrt, daB die Bohrlocher sich 
Sberkrcuzcn. AIsdann werden die Enden parallel zu- 
einander gebogen und in Matrizen die auBere Umformung 
Tollendet.

Kl. 1 b, Nr. 311 587, rom 
5. Novomber 1915. D r. 
G u s ta f  G ro n d a l in D ju r s -  
ho lm , Sohw oden. Magne- 
tischer Nafischcider.

Das durch die Rihne a 
zugcfiłhrte Gut wird dor 
Einwirkung oinos durch den 
Magnoten b orregtcn trom- 
melformigen Sekundiirmag- 
neten c ausgosotzt, der aus 
radialen Lamellen d besteht, 
die gleichzeitigerregtwordon. 
AuBer den bekanntenWasser-
spritzrohren o fiir die Abfuhr 

des magnetischen Gutes sind auch senkrecht oberhalb des 
Triibestromes innerhalb des Sokundiirmagneten c Wasser- 
spritzrohre f untergebracht, dio das m it dem magnetischen 
Gute etw a mitgerissene unmagnetischo Gut in don Trtibe- 
strom zuriickspulen.

Kl. 49 e, Nr. 311250, vom
5. A pril 1918. H e n ri T h e o d o ru s  
K ie k e n s  in  A m ste rd a m . Lage
rung der Blatifed-cr von Federhdm- 
mern in  dem Stiel des Bdrs. 
fi i  Das Endo der B lattfeder a is t 
zwischen zwei Gloitstucko b ge- 
klem nit, die in  oiner Oeffnung c 
des Stieles d des Biirs e sitzen und 
von jo einer im H am m erstiel ver- 
schiebbaren, von Eedern f beein- 
fluBton Sohiebehiilse g m ittels An- 
siitze h  gehalten werden.

Kl. 18 a, Nr. 311639, vom
14. Miirz 1914. W arm e-V erw er- 
tu n g s -G e s o lls o h a f t  m. b. H. in  
S ie m e n s s ta d t  bei B o rlin . Ver. 
fahren zur Ausnutzung der Warme 
flussigcr, mittels Luft granulierter 
Schlacke i3 ■ rrh Erivdr>nung von Luft. 
;■] Die Warme von durch Luft 
granulic rto r flussigi-'  Schlacke soli 
dadurch moglichst v Ustandig aus- 
genutzt worden, dali neben der zur 
Zorstaubung diene den PreBluft 

noch zusiitzliche Luft durch die ber. its zerstaubte 
Schlacke geleite t wird. Hierdurch wird die Schlacke voll- 
standig gekuhlt. Die W. ; me dieser Zusatzluft kann 
gemeinsam m it der Warme u. r Zcrstiir jngsluft zur Be- 
tatigung ron  Koch-, Heiz- und E ner; zwecken benutzt 
werden.

Ein Eestkleben des Sintergutes an den Ofenrosten a 
soli daduroh Terhiitet worden, daB in geringem Abstand 
von oinander Rohre b senkrecht vor die R ostplatten a 
oder m it otwas iiber die Hiilfte ihres Quersohnittes in 
dieselben gestellt werden. Die Rohro werden gekuhlt.

Kl. 1 a, Nr. 311 486, vom 12. Ju li 1917. L udw ig  
G a rk is c h  in  W a ld e n b u rg  i. S ch les . Verfahren zum  
Waschen von Kohle. in  Setzapparaten m it gesteuertem 
Wasserzulauf.

Bei Setzmaschinen m it gesteuertem  Wasserzulauf, 
boi denen dor notige Auftrieb unter Eortlassen oines 
Kolbonso. dgl. duroh einon interm ittierenden Wasserstrom 
bew irkt wird, soli der W asserzulauf durch bekannte Ab- 
sperrvorrichtungen so gesteuert werden, daB er der Setz- 
arbeit angepaBt ist, und zwar soli die Umsteuerung in 
uer Woise orfolgen. daB das W asser boim Anlioben bzw. 
beim Niedersinken des Setzgutes zuflieBt, wahrend bei 
der Umkchr des StoBes der Zulauf auf oin Minimum be- 
schriinkt oaer ganz abgeschlossen wird.

Kl. 7 a, Nr. 311942, vom 7. A pril 1918. G u s ta v  
G ra f  in  G o p p in g e n , W u r t te m b e rg . Vorrichtung 
zur Anpassung der Walzgeschwindigkeit aufeinanderfolgen- 
der Walzenpaare an die Streckung des Walzgutes.

Dor A ntrieb der Walzenpaaro geht von einem zwischen 
ihnen angeordneten Differenzialgotriebo aus, das die Um- 
fangsgeschwindigkeit eines jeden Walzenpaares genau der 
Streckung des Walzgutes anpaBt.

Kl. 21 h, Nr. 311721, vom 17. Dezember 1914. 
B o sn isch e  E le c t r ic i ta t s - A c t ie n g o s e l ls c h a f t  in  
W ien. Ver fahren zum Beschicken geschlossener elektrischer 
Oefen, bei welchen das Beschickungsmaterial entlang der 
Elektrodc zugefuhrt wird.

Das Beschickungsgut wird an den Elektroden ontlang 
nich t wie bisher in G estalt einer zusammonhangenden 
Saule, sondern portionsweise zugefuhrt, und zwar derart, 
daB die jedesmal zugefiihrte Menge an der Elektrodę 
durch den freien Ofenraum auf das im Ofen bcfindliche 
Beschickungsgut herabfallt. Zur sicheren Zufuhrung des 
Gutes an die Elektroden dienen fallturartige Klappen 
oder schrage Leitflachon.
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KI. 19 a, Nr. 310 596, vom 1. Februar 1916. P e te r  
H o ffm a n n  in  M an n h eim . Einriclitung zum Befestigen 
wm Eistnbahnschienen auf Schienenstuhlen, Unterlags-

platten u. dgl. mittels 
eines Metallkeiles.

Im  Gegensatz zu 
den bisherigenEinrich- 
tungen, bei donen die 
Sehiene in dem StulUe 
oder der Unterlags- 
platto durchoinenein- 
getriebenen Metallkeil 

unter Zuhilfenahme von besonderen Fuhrungsfliichen be- 
festigt wurde, besitzt das Widorlager a  fiir den Keil b 
nur eine einzigo, ebene Anlagefliiohe.

KI. 2 4 f, Nr. 311 873, vom 28. August 1917. F. L och  
in_ jR atingen -O st. M it Drucklujt betriebener Wanderrost.

Der Luftzufiihrungs-
2 kanał a is t dureh die

Mitte dos unter dom 
W anderroste b bofind- 
liohen W indkastens e 
angeordnet, wobei die 
Luft von einem oder 
von beiden Enden in 
ihn oingefiihrt wird.
Aus dem K anał a strom t 

die L uft duroh Oeffnungeń d in  die zu beidon Soiten bo- 
findlichen, m it durohbroohener Deoke e vorsehenen Wind- 
kamm ern f.

KI. 18 a, Nr. 311 020, vom 12. Marz 1918. SDipl.-Sng. 
®C.-3ng. H e rm a n n  T h a le r  in  N io d e rd re isb a o h  bei 
B e tz d o r f  a. d. S ieg . Verjahren zur Darstellung von
kohlenstojjarmem Rokeisen im Hochojen.

Das gegonsoitige Verhiiltnis des prozentualen Silizium- 
und Mangangohaltes dos erzeugten Roheisens wird duroh 
ungefiihr lOOprozentigo Schlackenerzeugung je Einheit 
ausgebraohtes Metali und Fiihrung derselben ais Bi- oder,

Tri-Silikat groBer ais 1 gehalten, also >  1. Dadurch
Si

daB man den Siłiziumgehalt des Eisens derart oinstellt, 
daB or gegeniiber dem Mangan yorwiegt, is t man in dor 
Lago, den Kohlenstoffgehalt des Roheisens zwischen 
2,5 bis 2,8 %  zu halten.

KI. 18 b, Nr. 311989, vom 23. Mai 1916. $r.-3ng. 
Dr. Dr. F. W u st in  A achen . Verjahren zur Desoxydation 
von Flufieisen und Flufistahl.

Dic Erfindung botrifftoin Verfahren zurDesoxydatiou 
von FluBeison und FluBstahl m ittels einer Mischung von 
Mangancrzon odor anderen manganhaltigen Stoffen (z. B. 
gorostotem Spateisenstein, Misoherschlacke, Martin- 
sohlacke, Kupolofensehlacko u. dgl.) m it sehr reduktions- 
fiihigen Stoffen (wie Kalziumkarbid, Siliziumkarbid, Na- 
trium , Kalium, Kalzium, Magnesium, Aluniinium u. dgl.). 
Das Neue besteht darin, daB vor.dom Zusatz dieser Mi- 
sehung die Frischsohlaokc moglichst vollkommen ab- 
gogossen wird, so daB eino neue, das Metallbad bedeckende 
Schlacke gobildet wird, die dem Stahlbade dio orforder- 
lichen Manganmengen zur Dcsoxydation zufiihrt und dieses 
gleichzeitig vor friihzeitiger Abkiihlung schiitzt.

Die
Statistisches.

Roheisenerzeugung des Deutsehen Relches im August 1919l ).

'

E ra e u g o n g  ln  T o n n e n  za  1000 k g

H U m a tit-

elsen

G leB erei- 
R o h c lsen  

a n d  G uB - 
w a re n  

1. S ch m el- 
in n g

B e sse m e r- T h o m a a - S ta h le ise n , 
Sp iegel- 

eleen , 
P e r ro -  

m a o g a n  u . 
F e r ro -  

Blllzium

P a d d e l-
R o h s la e n

(o h n e
S p leg el-

elsen)

S o n s tlg e s

E isen

I n s g e s a m t

B o h e is e a

(sa u re s

V e rfa h re n )

R o h e ise n

(b a s is c h e s

V erfah ren ]
1919 1918

A ugust

Rheinland-W estfalen. . . . 33 420 32 003 6 882 208 846 74 048 3 575 4 696 363 470 530 847
Schlesien ................................ 2 255 5 275 — 4419 15 405 6 608 —, 33 962 61537
Siegerland und Hessen-

N assau..................... — 20 283 — — 32 699 1 193 790 54 965 85 426
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h la n d ..................... 11 478 6 550 — 19 505 7 811 — 147 45 491 70 701
Siiddeutschland..................... — 5 692 — 9 172 — — — 14 864 15 820
Saargobiet und bayerische

R h ein p fa lz ......................... — 7 000 — 48 201 1 422 — — 56 623 77 817

Insgesam t A ugust 1919 . . 47 153 76 803 6 882 290 143 131385 11376 5 633 569 375 —
„ 1918 . . 58 290 82 695 8 263 442 927 232 689 13 826 3 458 — 842 148

J a n u a r  b is  August*)

Rheinland-Wostfalen. . 237 249 280 165 34 351 1 435 403 534 310 4 958 25 823 2 552 259 4 108 228
Schlesien. . . 15 059 39 240 2 246 40 873 136 592 55 619 — 289 629 503 121
Siegerland und Hessen-

N assau................................. 3 376 131 184 1 418 — 253 066 10 617 7 705 407 366 663 494
Nord-, Ost- und Mittel-

d e u ts c h la n d ..................... 119 388 24 882 — 163 373 67 053 — 1 172 375 868 542 918
Siiddeutschland..................... — 40 847 — 63 445 — — 200 104 492 116 236
Saargebiet und bayerische

R h ein p fa lz ......................... 6 167 53 439 — 394 591 3 535 — — 457 732 570 824

Insgesam t:
Januar bis August 1919 . 381239 569 757 38 015 2097 685 994556 71 194 34 900 4187 346 —

„ 1918.
,

475 466 623 931 94 630 3 394 685 1 778 833 112 130 25 146 — 6504 821

l) Naoh dar S tatisu^ des Verein3 D jutsohar Eisen. und Stahl-Industrieller. j 
*) Teilweise beriohtigt.
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Dio FluBelson-Erzougung dos Doutsohon Rolohos Im August 1919J).

11« * Irki-

1' r i «ugunu In T onn tn  »i 1000 k c
Rohbltfcke nad

BtahlforniguU Tlogel-
ntahl

Elek
tro-
Hlulll

liingoiaint
Thomas-

ntfthl
Ilcisemcr-

Mtuhi
Murthmtuhl

1911) laisbnHlHoh mucr bftHlauh tmuor

A ug us t

R heinland mul WoBt- 
falon . . . . . .

Schlesien . . . . .
Siegorland u, Messon-

Ń n s s a u ..................
Nord-, Ost- und Mit- 

' teldeutsohland
Sachsen......................
S iiddeutsehland . . 
Saargebiet u. bayor. 

Rhoinpfalz . . .

185 595 
4 103

|  20 949 

49 445

») 3 183 305 589 
49 044

10 9 42

24 3-10 
17 309 

735

12 081

3 810 

820

12 002 
760

4.S0

2 254 
328 
196

417

7 218 
611

51

1 673 
1 129

88

01

4 110 

45

'

■ 5 801 

|. 3) 823

526 801 
50 051

17012

44 458 
23 098 

7 945

02 702

820 512 
123 080

20 005

85 042 
30 502 
20 005

108 110

Insgos. August 1919 260 092 3 183 420 046 4 030 17 106 10 801 4 155 6 714 739 387 —
Davon gesohiitzt ; ; — 3 100 _ ■ — : 50 75 510 4 055 —

Insges. A ugust 1918 428 728 12 935 011 588 15436 53 840 73 847 7 093 10 800 — 1 223 972
Anzahl der Botriobo

August 1919. . . 19 4 70 0 58 01 20 18 259 343
Davon gesohiitzt — ! — . 4 — 1 2 4 ,21 __

J a n i i a r  b is A u g u s t

R heinland und West-
f a l e n ...................... 1 313 975 *) 33 148 1 773 701 84 570 84 098 46 082 20 061 3 338 207 0 248028

S oh los ion .................. 28 216 — . 404 963 — 7 427 4 217 — 515 115 997 840
Siegorland u. Hossen- >30 149 _

N a s s a u .................. •- --- — (»G 828 — 2 410 431 — 71 213 204 367
Nord-, Ost- und M it ]

toldoutsohland > 109 459
■ _  . 171 388 3 008 14 471 11 668 387 331301 644 830

Saohsen...................... — 99 308 — 2 474 8 543 U 133 955 288 324
Siiddoutsohland . . J — 4 390 — 011 2 202 |> 54 073 151 208
Saargebiet u. bayor. , (

Rhoinpfalz . . . 410 747 , — 01 977 — 3 966 2 488 2 n 7 5 1 9 702 819 492
Insgesam t Ja n u a r  bis •

A ugust 1919. . . i 052 397 33 148 2 072 561 37 038 115 703 75 721 20 705 50 203 4 904 220 —
Davon gesohiitzt 14 000 — 28 430 — . 2 230 0 500 000 3 820 55 040 —

Insgesam t Jan u a r bis
A ugust 1918. . . 3 272 308 120 660 4 020 099 138774 410 908 575 571 64 082 150 793 — 9 354 005

Die Goschaiisorgobnlsse der doutsohon Aktlongosellsohatton 
lm Jahro 1916/17.

Nach dor von dom Statistisohon Reichsamto aeit 
dom Jahro 1907 regelmaBig voroffontliohteu Statistik 
aber die' Oeschiiftsorgohnisso der doutsohon Aktiongcsoll- 
schaften4) waron am 31. Dozombor 1918 insgesamt 
5009 Aktiengesellsohaften und Kommanditgosollsohafton 
au{ Aktien mit oinoin Aktionkapital im Nennworte von
10 743 334 000 Jt tiitig; untor Einboziohung dor am 
31. Dozombor 1918 in Liąuidation odor Konkurs bofind- 
liohon Unternelimungen waron G004 Gosollaohaftnn mit 
20 268 042 000 ,H Aktionkapital yorlmndon. Dio in den 
fruheren Statistiken aufgofiihrto Yerrechnung a l lo r  bo- 
stehemlen Aktiengesollsohafton naoh dor Zahl und dom

l) Nach dor Statistik dos Voroinos Dontsoher Eison - 
und Stabl-lndustriollor.

*) Einschl. Kord-, Ost- und Mittoldoutsohland.
s) Aussehl. Silddoutsehland.
*) Dio Geschaftsergebnisso dor doutsohon Aktion- 

gesollschaften im Jahro 1916/17. Bearbeitot im Statisti- 
schcn Rcichsainte. (Vierteljahrshofto zur Statistik  des 
Deutschon Reiches, Ergiinzungsheft zu 1918, II. Borlin : 
Puttkam m er & Miihlbrecht 1919. Einzolprois 1 .«.)

Stando vom 30. Jun i 1917 jst in dor vorliogenden Ver- 
offontliohung n io h t  onthalton, obenso sind dio in Liqui- 
dation und in Konkurs bofindlichen Gcsollsohaften auBor 
Botracht gobliobon. Abor auóh von don tiitigon Aktion- 
gosollsohaften kamen violo fiir dio S tatistik nicht in Erago. 
Eswaron dies besonders: 1. Gcsollsohafton, dio Bilanzen odor 
Gowinn- und VerluBtrechnungen im Boriohtsjahro 1916/17 
nicht voroffontlichten, woil sio noch nicht lango gcnug 
bostanden; 2. Gesellsohafton, dio zwar Bilanzon yeriiffent- 
lichton, aber in einer dorartigon Form und Anordnung, 
daB sio auoh m it Hilfo von ltuckfragen dos Statistisohon 
Reichsamtcs nicht vorwondbar gomaoht wordon konnten;
3. Gesellschafton, dio im Boriohtsjahro Sanierungon vor- 
gonominon hatton und doron Gowinno domnach ais Buch- 
gowinnoanzusohonwaron;4.Go8ollschaften,diozwangswei8o 
yorwaltot wurdon; 5. Gesellschafton, dio yonderAufstollung 
oinor Bilanz bofreit waron; fornor bliobon unborfloksich- 
tig t 103 Nobenloistungsgesollscliaftcin m it oinoin Aktion
kapital im Nonnworto von 57,il Mili. J t, sowio aolit Gesell- 
schaftcn mit rd. 3,9 Mili. Jl Aktionkapital, dio alH Kar- 
tollo oder Syndikato auszusohoiden waron. Zu diesen 
yersehiedenen Arten, dio zusammen in einor Anzahl 
von mehr ais 500 Gcsollsohafton auftraton, kanion dann 
nooh otwa 300 Unternehmungon, die aatzungsgomiUJ
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keinen Gewinnausteil vertcilen oder diesen auf einen 
Hochstsatz beschranken, ferner die Unternehmungen, 
■dereń Zwecko niehtwirtschaftlicher N atur sind. Von den 
insgesamt yorhandenen 6609 tatigen Aktiengesellschaften 
sind  nach Berucksichtigung aller Abgśingc mir 4710 Unter- 
nehmungen, die sich ais reine Erwerbsgesellschaften dar- 
stellen, in dio Statistik  aufgenommen -worden. Ih r ein- 
gezahltes A ktienkapital belief sich am 30. Jun i 1917 auf 
1S 820 884 000 J l. Davon entfielen

auf GescH-
schaften

mit elngezahltem 
Aktienkapital 

ln 1000 M

PreuBen................................. 2637 10 227 003
Sachsen ................................. 479 1 217 444
B a y e rn ................................. 388 1 0 8 0 4 6 2
Baden ................................. 187 624 952
H am burg .............................. 161 695145
W u rtte m b e rg ..................... 145 315 798
B rem en ................................. 144 250 555
ElsaB-Lothringen................. . 143 386 325
H e s s e n ................................. 72 287 629
B raunschw eig ..................... 55 137 225
Uebrige Bundesstaaten . . 299 598 346

industrie Wiohtige. mit; die eingehenden Uebersohriften 
der einzelnen Spalten in den Zahlentafeln machen weitere 
Erklarungen uberflussig.

Roheisenerzeugung der Verainigten S ta ite i.

Ueber die Leistungen der Koks- rund lA nthr azit- 
hochofen der Veroinigten Staaten im A u g u s t 1919, ver- 
glichen m it dem yorhergehenden Monate, gibt folgende 
Żusanimenstellung1) AufschluB:

August 1919 £ Juli 1919 
t ti

2 770 206 2 462 999*)1. Gesamterzeugung . . . .
Darunter Ferromangan

und Spiegeleisen. . . .
Arbeitstagliche Erzeugung

2. Anteil der Stahlwork3-
gesellschaften................  2 206 508

D arunter Ferromangan 
und Spiegeleisen. .

3. Zahl der Hochofen 
Davon im Feuer . .

In  den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden
insgesamt 21 527 8011 Roheisen erzeugt, gegen 25 156 07 4 1 
im gleichen Zeitraum des Jahres 1918 und 26 054 275 t 
in den erston acht Monaten des Jahres 1917.

18 429 
89 361

432
263

21 5101) 
79 4512)

1 940 0902) .

434
240*)

Aus den iibrigen reichhaltigen Zahlcnangaben der 
■Statistik teilen wir in den Zahlentafeln 1 und 2(S. 1221/2) das 
fur die Eisenliiittenindustrie,den Bergbau uud dicMaschinen -

l) Ir. Tr. Revr. 1919, 4. Sept., S. 622. 
1919, 11. Sept., S. 1089.

“) Endgiiltige Zahl.

■ v«i. st. u j e :

Wirtschaftliche Rundschau.
Erhohung der GUterfrachten. — Fur S te in k o h le n , 

B ra u n k o h le n  sowie G a sk o k s  ist ab 1. Oktober 1919 
ein neuer A u s n a h m e ta r i f  in K raft getreten, in don dio 
■50prozentige Erhohung1) eingerechnet ist. E r umfaBt dic 
besonderen Ausnahmetarife fur Kohlen vom Ruhrgebiet, 
von Schlesien und Mitteldeutachland sowie die Ausnahme
tarife 6 in den Ausnahmetarifheften fiir die preuBischen 
Staatsbahnen und den Wechselverkehr dieser m it den 
iibrigen deutschen Eisenbahnen.

Die noch bestehenden A u s n a h m e ta r i f e  fu r  E is e n 
e rz  u n d  M an g an e rz s in d  unter E inreehnung der Kriegs- 
zuschlage und der Verkehrssteuer ais Ausnahmetarife 7,
7 a bis 7 d in das Allgemeine Ausnahmetarifheft (C II) fur 
den Staats- und Privatbahnguterverkehr einbezogen.

Ein deutsches Tarifarchiv. — Wie das „Eeiehs- 
A rbeitsblatt“ a) berichtet, h a t sich bei dem bedeutenden 
Umfange, den das Tarifvertragswesen nach der Revolution 
genommen hat, das Bedurfnis nach einer Zentralstelle 
herausgestellt, die alle in Deutschland abgeschlossenen 
Tarifvertrage sammelt, iibersichtlich ordnet und den Be
teiligten jederzeit die Einsiehtnahme und Verwertung 
ihrer Untarlagen gestattet. Der Aufgabe, ein solches 
Archiv einzurichten, ha t sich die Abteilung fiir Arbeiter- 
statistik  des Statistischen Reichsamtes unterzogen, die 
schon iiber 2500 in  diesem Jahre  abgeschlossene Yertrage 
gesammelt hat. Da Vollstandigkeit nur erreicht werden 
kann, wenn sich das Archiv auf die Mitwirkung aller am 
Zustandekommen von Tarifvertragen beteiligten Personen 
und Verbande stutzen kann, richtet das Statistische 
Reichsamt, Abteilung fiir Arbeiterstatistik, an diese die 
dringende Aufforderung, ihm Abschriften oder Abdrucke 
der Tarifvertrage moglichst bald nach dem Abschlusse 
zu ubersenden.

Regelung der Arbeitszeit In Schweden. — Die Erste 
Kammer der schwedischen Volksvertretung nahm am 
1. Oktober d a s  G ese tz  iiber die E in fu h r u n g  d es a c h t-  
s t i in d ig e n  A rb e i t s ta g e s  an, nachdem vorher schon 
die zweite Kammer zugestimmt hatte . Das Gesetz t r i t t  
mit dem 1. Januar 1920 in K raft.

•) Vg). St. u. E. 1919, 11. Sept., S. 1090.
2) 1919, 25. Sept., S. 691.

Die festlandisehe Eisenh ttenindustrie im englischen 
Urteil. — Die englischen Fachblatf- er1) veroffentlichen 
Ausziigo aus einem Berieht, den eir. zur Untersuchung 
der Lage der Eisenliiittenindustrie in Lothringen, don be- 
setzten deutschen Gebicten, in Belgien und in  Frank- 
reich eingesetzter AusschuB ersta tte t hat. Wegen der 
GroBe des zu bereisenden Gebietos hat sich der AusschuB 
in zwoi Unterausschusse geteilt, von denen der eine 
14 Hochofonanlagen und Stahlwerke des Metz-Briey- 
Diedenhofener Bezirkes besucht h a t und der andere 
19 Werke in Koln, Crefeld, Aachen, Longwy, Liittich 
und Charleroi m it EinschluB Von Krupp-Rheinhausen 
und Feltcn & Guilleaume. Ein groBer Teil des Berichtes, 
der auBer den Zeiciinungen und K arten 75 Seiten Text 
umfaBt, enthalt eingehende Schilderungen der besiohtigten 
Werke und bietet insofern wenig Neues; daruber hinaus 
aber findet sich eine Reihe von Urteilen, die, wenn auch 
meist voreingenommen, doeh die Beachtung des deutschen 
Eisenhiittenmannes verdienen. Ebenso laBt die unvcr- 
hohlene Anerkennung, mit welcher der Berieht von der 
Anlage und Ausrustung und insbesondere auch von der 
wirtschaftlichen Ausnutzung der Brennstoffe spricht, be- 
deutsame Riickblicke darauf zu, wie dor augenblickliche 
Stand dieser Dingo in England selbst ist.

Dem AusschuB war vornehmlieh dio Priifung folgonder 
vier Fragen aufgetragen worden: 1. die technisehen und 
sonstigen Fortschritto wahrend des ICriegcs; 2. der jetzige 
Zustand der Werke und Masehinenanlagen; 3. die Aus- 
sichten der untersuchten Gobiete ais W ettbewerber oder 
ais Abnehmer fur die englischo Industrie und 4. die 
Entwicklung der Brennstoffwirtsehaft.

Der Berieht schildert zunachst die lo th r in g is c h e  
E is e n l i i i t t e n in d u s t r ie  und bemerkt, daB ihre Wieder- 
belebung dureh den augenblicklichen Mangel an Koks 
fiir die Hochofen beliindert werdo. Bei Unterzeichnung 
des Waffenstillstande3 befanden sich 60 von den 68 loth- 
ringischen Hochofen in gutem Zustande, aber nur funf 
waren in Betrieb, und beim Besuche des Ausschusses

!) VgL The Iron and Coal Trades Roview 1919,
12. Sept., S. 330/2 und 19. Sept., S. 376/7; Engineering 
19i9, 12. Sept., S. 345/6.



1224 S ta h l  u n d  E isen . Wirlschd/tlichc Rundschau. 39. J a h rg .  N r. 41.

(im Eriihjahr 1919) war nicht oin einziger voll im Gange. 
Da die Stahlwerko von den Hochofen abhiingig sind, waren 
aueh sio sam t den Walzwerken nur beschrankt betriebs- 
fahig. Die lothringisehe Eisenhuttenindustrio ist be- 
zuglich des Brennstoffes ganz auf Deutsehland angewiesen, 
insbesondero auf westfiilischc Kohlo und Koks, da die 
Saarkohlen sich nicht zum Verkoken eignen. Nach den 
Bedingungen des Waffenstillstandes muB Deutsehland 
taglich 13 700 t  Hocliofenkoks liefern, ist aber m it zwei 
D rittel dieser Menge im Ruckstand, obwohl S00 000 t  
Koks auf westfiilischen Zeehcn liegen. Der Bericht sieht 
in dieser Zuriickhaltung der Lieferungen eino wohliiber- 
legte deutsche Politik. Jedenfalls ist die Abhiingigkeit 
von der deutschen Kohlo Frankreich sehr unangenohm, 
das donn auch schon vcrschiedentlich Versucho gemacht 
hat, sich anderweitig mit Kohlen zu versorgen. Der Bezug 
aus Belgien h a t sich ais unmóglich erwiesen und je tz t 
ist Frankreich bemiiht, englischo Kohlen gegen basisches 
Roheisen einzutauschen, an dem więderum England 
Mangel hat. Wenn die Brennstoffsćhwierigkeiten be- 
lioben werden, besteht rein rechnqrisch fiir Frankreich 
die Móglichkeit, 11 Mili. t  Roheisen jahrlich herzustellen 
gegen 5 Mili. t  vor dem Kriego; es kann also ein gefahr- 
licher Wettbewerber Englands auf dem Roheisenmarkt 
werden, aber, wie der Bericht gleieh hinzufugt, nicht vor 
drei bis fiinf Jahren, und auch nach diesor Zeit schliigt 
England dio Wettbowcrbsfahigkeit seines Bundesgenossen 
anscheinend nicht hoch an. Frankreich is t allerdings 
mit 5500 Mili. t  der groBte Besitzer an Erzlagern in Europa 
und kann schiitzungsweise 41 MU1. t  Erzo fordern gegen
8 Mili. t  deutscher Fórderung, ist aber in weit hoherem 
MaBe auf deutsche Kohlen angewiesen, ais umgekehrt 
Deutsehland auf franzosische Erze.

Bei fast allen besiclitigten Werkon wird dio vorzug- 
liche Anlage und Ausstattung m it elektrischen Kranen, 
m it Maschinen fiir die versohiedensten Zweeko - nd 
m it allen erdenklichen Sicherheitsvorrichtungen botont. 
Die Werke arbeiten daher mit groBer Nutzwirkung; 
so korinen z. B. drei, vier und sogar funf Hooh- 
ofenabśticho in 24 Stunden ausgefiihrt worden. Der 
AusschuB ist ferner sehr erstaunt iiber dio groBen Kohlen- 
vorr&te bei den meisten Hochofenwerken und hebt' in 
dieser Beziehung zwei Anlagon, eine von 27 000 t  bei 
Rombach und eine von 15 000 t  bei Hagendingen, be
sonders hervor. Der wirtschaftlichen Ausnutzung der 
Brennstoffe haben die .Mitglieder des Ausschusses ihro 
bęsondere Aufmerksamkeit zugewandt und halten m it 
ihrer Anerkennung der hierin erzielten Leistungen nicht 
zuriick. Namentlich erscheint ihnen dio Verwondung 
der Giehtgase zu Heizzwecken heaehtlich. Ausdriicklieh 
wird darauf hingewiesen, daB dio Homecourt-Werke. vor 
dem Kriege wochontlieh 9000 t  Roheisen und 7000 t  Stahl 
herstellten, wobei sio nur 40 t  Kohle tiiglich verbrauchten. 
Dieses Beispiel wird ais kennżeiclmend fiir die ganze fest- 
landische Eisenindustrie hingestellt, was ohno weiteres den 
SchluB zuliifit, daB man in England von einer planmaBigen 
Ausnutzung der Hochofengase immer noch weit entfernt ist.

Den Gesamtcindruck seiner Besichtigungcn faBt der 
Bericht dahin zusammen, daB die lothringischen Werko 
fiir oino wirtschaftliche Botriebsfiihrung ausgezeichnet 
eingeriehtet sind und hierin den englischon in mancher 
Beziehung den Rang ablaufen. Dio Gestehungskosten 
sind auch auf den lothringischen Werken-auBerordentlich 
gestiegen; trotzdem konnen nach Ansicht des Ausschusses 
sowohl die Huttenwcrke ais auch die Walzwerke infolge 
ihrer weit besseren und zweckmaBiger moschinellen Aus- 
rustung ihre Erzeugnisse immer noch billiger auf den 
Markt bringen ais die englisohen Werke. F ur die Tonne 
fertigen Stahls z. B. wird die Preisuberschreitung auch 
der bestausgerusteten englischon Werke auf 10 bis 15 sh 
gegenuber den lothringischen Werkcn berechnet.

Die Betrachtungen, die von den Mitgliedern des 
Unterausschusses angestellt werden, der die b e s e tz te n  
G eb ie tó  bereist hat, śind, wenigstens vom englischen 
Standpunkte aus, nicht weniger unguhśtig. Eine besonders

technische Entwicklung der besiehtigten doutsclien Werke 
und ebenso ein ungewohnlieher woiterer Ausbau wahrend 
des Krieges ist den Eriglandern n icht aufgefallen, doch 
findet der Bericht, daB die deutschen technischen und 
mechanischen Verbesscrungen, verglichen m it denjenigen 
auf den englischen Werken, bedeutend hoher gewertet 
werden miissen. Bestiinden daher noch diesclben W ett- 
bewerbsgrundlagcn wie vor dem Kriege, so konnte Eng
land den Kampf m it den deutschen Stahlerzcugnissen 
auch heute noch nicht m it Aussicht auf Erfolg aufnehmen. 
Aber zum Gluck fur England, meint der Bóricht, wird 
diese Grundlage nicmals wieder vorhanden sein. Der 
AusschuB stellt weiter fest, daB dio Giito der deutschen 
A rbeit einen bisher unbekannt hohen Grad fcrreicht hat. 
Jedoch sind dio Lóhne bei verkiirzter Arbeitszeit ungeheuer 
gowachscn und die Erzeugung ist auf dio Halfto gesunken. 
Deutsehland h a t mehr ais England unter den Arbeiter- 
unruhen, hohen Lohnen und Mangel an Nahrung und 
Rohstoffen gelitten, hat aber anderseits den gowaltigen 
Vorteil aufzuweisen, daB seine Werke unversehrt und in 
ihrer Ausriistung und Organisation den englischen weit 
uberlegen sind. Selbst wenn dio augenblickliche Demo- 
ralisierung der deutschen Arbeiter groBer ist ais diojenige 
der Englandcr, so geben die dam it verbundenen gegen- 
wartigen Schwierigkeiten nach Ansicht des Ausschusses 
nur eino schmale Grundlago fiir dio Hoffnung auf eino 
gute zukiinftige Entwicklung der englischen Industrie, 
vorausgesetzt, daB es dieser in der Zwischenzeit nicht 
gelingt, den deutschen Vorsprung an technischer und 
mechanischer Vervollkommnung einzuholen oder zu 
iiberbieten. Auch die GroBzugigkeit der industriellen 
Wohlfahrtspflege' erscheint den Englandern beachtlich, 
und in Wiirdigung dieses Umstandes riit der Bericht dem 
englischen Unternehmer dringend, dem deutschen Vorbild 
in der Wohnungsfursorgc, in der Schaffung von Wasch- 
und Badeeinrichtungen, in der Hergabo von Gartenland 
und in anderen MaBnahmen auf sozialem Gebiet zu folgen.

Ueber L u x o m b u rg  bemerkt der Bericht, daB es 
ais neutrales Land nur wenig unter dem Krieg zu leidon 
gehabt habe. Die deutschen Werke wurden allerdings 
bei AbschluB des Waffenstillstandes gesprengt, aber die 
im franzosischen und belgischcn Besitz befindlichen Be- 
triebe stellen immer noch eine anschnliche Industrie dar 
und arbeiten m it allen K raften, soweit der Mangel an 
Koks es zuliiBt. Belgien is t ein guter Abnchmer fiir ihre 
Erzeugnisse und die Leute arbeiten m it yiel Lust und 
Licbe.

In  B e lg ie n  hingegen sind die Aussiohten schlecht. 
Dio Besitzer der zerstorten Fabriken haben kiirzlicli alle 
Anstrengung gemacht, in England oder anderswo Kon- 
struktionsstahl und Maschinen zu kaufen, aber die un- 
sinnigen Preise, die fiir alles verlangt wurden, yerhinderten 
jeden AbschluB. Es erscheint unmóglich, dio Zerstoruhgen, 
welche die Industrio durch den Krieg betroffen haben, 
in  Bśilde auszugleichen. Yon 00 Hochofen war zur Zeit 
des Besuches durch den AusschuB kein einziger in Betrieb. 
Dio Arbeitslosigkeit ist ersclireckend, 800 000 von 1200 000 
Mann sind nach Angabon des Wirtschaftsministeriums 
ohno Arbeit. Eino Reihe von Jahren wird vergehen. 
bovor die Eison- und Stahlindustrie in Belgien in der 
alten Weise arbeiten kann, zumal da die notigen Baustoffe 
zur W iederaufrichtung der W erkstiitten fehlen oder, 
soweit sie noch zu beschaffen sind, auBerordentlich hoch 
im Preise stehen. Der AusschuB is t daher der Meinung, 
daB fiir die nachsten zwei oder droi Jahre fur englisches 
Eisen, S tahl und Maschinen Belgien und Frankreich guto 
Abnehmer sein werden, falls annehmbare MaBnahmen 
in geldlicher Hinsicht getroffen werden konnen.

„Engineering“ begleitet den Bericht m it folgenden 
Bemorkungen: Wir werden nicht begeistert sein iiber die 
Feststellung, daB tro tz unserer gowaltigen Anstrengungon 
dio deutschen Werke den unseren immer noch in tech
nischer und mechanischer Hinsicht uberlegen sind, ganz 
abgesehen von  dem Vorsprung in bezug auf Gesundheits- 
wesen und Wohlfahrtspflege. Jedoch, wenn dem so is t .
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so ist es immerhin gut, daB wir es wissen. Diese Dinge 
miissen in Zukunft scliarf beaehtet werden, denn ihre 
Vernaehlassigung kann uns unsere Stellung auf dem 
W cltm arkt kosten. Drei Pflichten haben wir daher zu 
erfiillcn, welelie der Berieht uns auferlegt: erstons Koks 
fiir Lothringen zu besorgen, zweitens englisches Materiał 
fiir den Wiederaufbau der verwusteten Industriegebieto 
Belgiens und Frankreichs zu erscliwinglieben Proisen zu 
liefern, und drittens in unserem eigenen Hause Ordnung 
z.u bewahren-

Aktiengesellschaft fur Fabrikation von Eisenbahn- 
material zu Gorlitz. — Die in den Yorjahren gesehaffcnen 
Einrichtungen ermoglichten auch im abgelaufenen Gc- 
sehaftsjahre 1918/19 ein gunstiges Ergebnis. Vor allem 
kam es dem Unternehm en zu statten , daB keine Umstel- 
łung des Betriebes auf dic Friedenswirtschaft notwcndig 
war. Dank des ;Verstiindnisses, welches die Beamten und 
Arbeiter don wirtschaftlichen Yeihiiltnissen der Gesell-

scliaft entgegenbrachte, konnte der Betrieb in vollcm 
Umfange aufrechtbrhalten werden, wenn auch bei der 
Besehaffung von Rohstoffon m it Schwierigkciten zu 
kiimpfcn war. Zur Stiirkung der Bctricbsmittel schłiigt der 
Yorstand eine E rh o h u n g  d e s  A k t ic n k a p i ta l s  um 
1 500 000 Jl auf 6 000 000 .H vor. Fcrner soli eine hypo- 
thckarisch sicherzustellcnde A n le ih e  in Hohe- von
3 000 000 Jl aufgenommen werden. Dic Gewinu- und 
Yęrlustrcchnung zeigt neben 53 224,47 Jl Yortrag und 
48 J l Einnalime aus cinem yerfallenen Gowinnanteilsetiein 
einen BetriobsuberschuB von 3 501 786,20 J l. Nach 
Abzug von 1 152 391,43 J l allgemeinen Unkosten, Steuern, 
gcsetzliehon W ohlfahrtslasten usw., 406 325,92 Jl Zinseu 
und Schuldversehrcibungszinsen und 915 802,50 Jl Ab- 
schreibungen einen Reingewinn von 1 020 538,82 J l . 
Hiervon sollen 100 000 J l fur U nterstutzungen und
16 750 Jl fiir Talonstouer zuruckgestellt, 89 846,15 Jl 
Gcwinuanteil an den Aufsichtsrat gezahłt, 765 000 Jl 
Gewinn (17 %  wie i. V.) ausgeteilt und 48 942,67 Jl auf1 
neue Rechnung vorgetragcn werden.

Wirtschaftliche Mafinahmen?des englischenJJMunitionsministeriums.
I .  D ie E rz y o rs o rg u n g  d e r  o n g lis c h n n  E ise n -  recktzoitig und berióf im Marz 1916 zur Regelung dieser

\ i n d u s t r i o 1)- Fragon eino Yersamnilung der Erzhiindler oin. Diese
Die englische Eison- und Stahlindustrie dank t ihren setzte zunachst einen Fraćhtsatz von 17 3  f. d . t  von

friilizaitigen Aufschwung dem giinstig nahen Zusammcn- Bilbao nach England fest, d er don ganzen Krieg iiber
liegen \o n  Kohle und Erz. Dio Bahnwego fUr dio Boh- beibohaltcn worden ist. Diese MaBnahmc bewahrto sioh
stoffyersorgung sind dadurch nur kurz; die Uborall an sehr, sio bowirkte sofort eino Absenkung des Erzpreises
-den H auptkustcn ycrteilten Hafenpliitzo bieten den auf 34 s - Forner wurde beschlossen, die gesam te Erz-
Hiittenwerkon auch an don Saevcrkehrschnellen AnschluB. einfuhr untor Aufsicht zu haltcn und zu diesem Zweck
■So spiolte dio Yorkehrsfrage in  der englischcn Eisen- oinen besonderen M akłerposten m it dem Sitz in London
industrio von joher eino vicl untorgeordneterd Bolle ais vom M unitionsministerium einrichten zu lassen. Alle
in Djufcsohland oder gar Atnorika und ‘ennoąlichte in angemeldeton Erzdam pfer wurden von dieser Stelle aus
weit hoherom MaBa ais in diesen Liindorn die Ausnutzung den einzelnen Erzhiindlern jo nach Bedarf zugewiosen

y <lor hochwertigen iibersceischen Eisenerze an Stelle der nd dadurch den Spokulationen und Schiebungen oin 
w jniger rcichen Vorkommen im eignon Lando. Bei oiner B;ogcl vorgoschoben. Trotz steigender Frachtraum not
Gesamtmenge der 1913 in England verhutteten  Eisenerze genugte diese Regelung bis zum Beginn des Jahrcs 1917.
yon 24 337 603 t  wurden 7 561 320 t, also etw a ein D ritto l, 1)01 d'«um aber einsetzande uncingeschriinkto U-Boot-
aus dem Auslande eingofu trt. D a aber die oingefuhrten Krieg .drohto neue Storungen horbeizufiihren. Zudem
Erzo ottya 50 bis 60 %  E san onthalton gegeniiber don forderto die spanische Bsgierung ais E ntgelt fiir die
30proz. oinheimischen, so is t der Anteil des Auslandes an Erzlicferungcn, daB alle Erzdam pfer ais Riickfracht
d e r  Eisenversorgung Englands in \yirklichkcit noch be- Kohlcn nach Spanien fahren miiBten bis zum Hóckst-
•doutsamor. AuBardem sind die oingefuhrten Erzp dureh- betrago von monatlich 150 000 t. Dio Verhandlungen
weg phosphorarm, wiihrend die inliindischen zum groBten zogen sich sehr in dio Liinge und bedeuteten  eine stete

T eil phosphorreich sind: dio Hiitton- und Stahlwerke G-efahr fur dic onglischo Lidustrie, d a  Spanien m it der
hatten  sich dadurch seit Jahron auf den Bezus von Ueber- Unterbrochung d e r Erzzufuhron drohto. Zum Gliick fur
see, nam cntlich aus Spanien, eingestellt. D a kam der England is t os aber dank sainer gcschickten Behandlung
Krieg! der spanischen Behorden hierzu nicht gokommen; Mai

M iteinem  Schlago schicn die englische Erzversorgung 1918 wurde eine Linigung erzielt. Datf Munitionsministe-
in Frage gestellt, ja , dic Zukunft dorganzen Eisenindustrie rium  hat os yerstanden, drohendo Schwierigkeiton recht-
■schien zu wankon. Zunachst aber tra ten  noch keine zeitig aus dom AYcge zu raunien, so z. B. ist es in Fragen
Storungen in der Zufuhc ein. Im  Gageńteil, dio Beschlag- d e r Bezahlung, dio wiihrend des ganzen K ricges in spa-
n ahne der fur Djufcschlatid bestim mten Dainpierladungen nischer Wiihrung orfolgto, den Spaniem sehr entgegen-
braohte ein U jborangebot auf dcm  E rzm arkt und eino gokommen, ais im H erbst 1917 dor englische Sterlingkurs
■Sinkung der Preise zustande. Von Ende 1914 an aber >n don neutralen Landem  allmuhlich einen orheblichen
wuchs die łjacbfrago, dio W erke zsigten das Besfcrcben, Tiofstand erreichte.

.groBare Vorrate anzusainmoln. Der B sdarf zur Befriedi- Dureh die Ucberwachung und Yerteilung d e r ge-
gung der im mer hohar gehenden Anfordorungon an dio Samton Erzeinfuhr, das łe s th a lte n  an dem einm al go-
Kriogś natcrialharstellung stiog gewaltig und konnto bald wiihlten Fraćhtsatz, ganz besonders dureh den Anreiz
kaurn nooh geregelt werden. Der angedrohto U-Boot- zu Licferungon im K ohleaustauseh, is t es dcm Munitions-
Krieg bawirkte Oino zuneh nende Besorgnis vor'der G ofahr,' ministorium golungon, allen Kriegsgefahren zum Trotz, 
daB d"o ubersecischo Zufuhr unterbunden werden konnto. England lebonsnotige Erzeinfuhr aufrechtzucrhalteii.
A a d iu tliohsten  d ruck tc  sich die Unsiehorheit in don D<° nachstehenden Zahlen geben ein Bild der jiihrlichen
Frachtsatzen aus von Bilbao nach England, die in kurzer Einfuhrmengen, an denen Spanien m it etwa 95 %  be-
Zeit hochschnellten und bis Anfang 1916 von 4 S  auf to ilig t w ar.
'28 S  stiegen. Dio Siehjrstellung der Uberseeischen Erz- E in f u h r  an E is e n e rz :
zufuhr zu orschwinjlichan Proisen war zu einer Lebens- Jaiir t  zu 1000 kg
frage dor englischsn Eisenindustrie geworden. L lo y d  1913. . .........................  7 561 320
G eo rg e , der damalige Munitions.ninister, erkannte dies 1014..................................  5 796 024

#f f — §3— . 1915.............................. .... 6 296 309
l ) Ygl. T h j Iron and Goal Trades Review 1919, 1916..................................  7 016 431

27. Ju a i, S. 873; 4. Ju li, S. 1/2; 11. Ju li, S. 36/7; 18. Ju li, 1917..................................  6 288 089
S. 01; 2ó. Ju li, S. 103/5; 1. Aug., S. 133/4. 1918..................................  6 670 914
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Immerhin stand- die Vcrsorgung der Industrie m it 
auslandischem Erz doch auf sehr scbwachen FiiBen; 
bedrohlich war ferner der Ausfall der Zufuhr von R oh
eisen und Rohstahl, die fas t 2,5 Mili. t  jąhrlich im Erieden 
betragen hatte . Dio englische H iittenindustrie muBte 
sich m it allen M itteln unabhiingiger ais bisher von der 
unsicheren Seezufuhr zu machen suchon. D aś Munitions
ministerium entschloB sich daher, mitgroBerem Nachdruck 
die Ausbeutung der Erzgruben im Inlande zu betreiben. 
Anfang 1917 drangte der K rieg zur Entscheidung. Es 
galt, m it auBerster Anspannung aus eigner K raft den 
gewaltigen Heeresbedarf an Itriegsm ateiial fiir die bevor- 
stohandcu Offonsiven zu schaffen. Der Uebergang zur 
Bcvorzugung des basisohen Verfahrens, der dureh Ver- 
hiitten der phosphorreichen Inlanderze den Werken auf- 
gezwungen wurde, muBte groBe Umstellungen bei den 
Hochofen- und Stahlwerken zur Folgę haben, lieB sich 
aber nicht um gehen, Zur Losung der sich aus dieser 
Notlago ergebenden mannigfachen Aufgaben berief Lloyd 
Georgo im Friihjahr 1917 den G oneraldirektor der be- 
kannten Firm a Sir William Arrol & Co., Glasgow, Sir 
J o h n  H u n te r ,  in das Munitionsministerium. Eine Reihe 
anderer heryorragender Industrieller stellte sich gleich- 
falls zur VerfuguDg, um die in ers ter Linie notwendige 
Verbesserung dor Erzvorsorgung durchzufiihren. Sie 
bildeten im Rahraen dor Abteilung „S tah l und Eisen" 
des Munitionsministeriums dio , , I n la n d e r z v e r s o r -  
g u n g s s te I l e “ (Home Ore Supply Committee) un ter 
dem Vorsitz von Oberst Ch. W r ig h t ,  dem General- 
d irek to r von Baldwins L td .

England is t in der gliickliclien Lage, sowohl phosphor- 
armo Erzlager ais auch Vorkommen an phosphorreiehem 
Eisenstein zu besitzen. Die H am atiterze werden an der 
Westkusto in den Grafschaften Cumberland und Lan- 
eashiro gewonnen, sie onthalten durchschnittlich 50 % 
Eisen, 15 %  Kieśelsauro und 0,005 bis 0,02 % Phosphor. 
Die phosphorreichen Erze liegen-im  Osten und Suden, 
besondors in den Grafschaften Leicester, Cleyeland, 
Lincolnshire und N orthham ptonshire; bei durchschnitt
lich 28 % Eisengehalt besitzen sie 8 bis 12 %  Kieselsiiure 
und 0,25 bis 0,60 %  Phosphor. K urz vor dem Kriege 
hatten  neue Schiirfungen groBe Vorkommen von letzterem  , 
Eisenstein zutage gefordert, wiihrend neue Hamatiterz- 
lagerstiitten nicht entdeckt-werden konnten. Zum groBen 
Teil lag das Erz in erheblichcr Machtigkeit dicht un ter 
der Oberfliiche und gestatte te  einen leichten Tageabbau. 
Erze waren also geniigend yorhanden; die Aufgabe der 
Inlandorzversorgungsstelle war daher, die Forderung zu 
steigern. Den K ernpunkt dieses Problems bildete die 
Beschaffung der D o t i g e n  A rbeitskrafte, da  die Einberu- 
fungen zum Heeresdiem>t auchin  England groBen Arbeiter- 
mangel horbeigefiihrt hatten . Die Heranziehung yon 
Kriegsgefangenen und Ziyilintem ierten bewiihrte sich  so 
wenig, daB sie in  groBerem MaBstabe gar Dicht yersucht 
worden ist. Ihre Leistungen betrugen nur 40 bis 60 % 
von dem, was un ter gleichen Bedingungen die ein- 
heimisehen Arbeiter schafften. Es muBteu andere MaB- 
nahmen zur Losung der Arbeiterfrage ergriffen werden.

Ln Eiuyernehmen m it der ,,Arbeitei'vertei]ungsstelle‘' 
wurde un ter kion Belegschaften der Nichtkriegsindustrie 
Auslese gehalten und wurden alle entbehrlichen K rafte aus 
Ihnen zuruokgezogen. So wurde z. B. ausden Porzellanerde- 
gruben in Cornwall Arboiter herausgeholt und nach den 
Erzgruben von Lincolnshire befordert. Irisohe A rbeiter 
wurden eingestellt, auch die Heranziehung italienischer 
Borgleute wurde erwogon, aus politischen Griinden aber 
wieder aufgegeben. Die Ueborsiedelungsbemuhungen der 
Vbrsorgungsstelle stieBen bei den alteingesessenen Berg- 
leuten , namontlich im W esten, auf erb itte rten  Wider- 
stand. Die Miners Association stellte sogleich die F orde
rung nach Lohnerhohung und drohte  m it dem  Streik, 
wenn neue K rafte in die Erzbozirke horeingeholt wiirden, 
ehe allo einheimischen zu vollborechtigten Bergleuten 
befordert seien. Das im englischen Erzbergbau iibliche 
Lohnsystom kennt keine festen Satze. Diese riehten sich 
-welmehr nach den jewoiligen Preisen fiir Roheisen und 
betrugen yor dem. Kriege fiir den gclerntcn Arbeiter 6 S

fur dio achtstundige Schicht. Ala Ende 1916 nun dureh 
das Munitionsministerium Hoohstpreise fiir Roheisen fest- 
gesetzt waren, horte m it einom Schlage auch dio auto- 
matische Lohnsteigerung auf. D ieser Eingriff des Muni
tionsm inisteriums erb itterte  die A rbeiterschaft, die be- 
rc its dureh die Aufhebung der SchlichtungsausschuBse 
und die U ebertragung ih rer Befugnisse auf den Munitions 
minister s ta rk  erreg t war, und  driickte die Leistungen 
noch mehr herab. D as M inisterium sah sich daher zum 
Entgegenkommen gezwungen und setzte einen Grundlohn 
von 9% ^  fest, dazu eine woohentliche Kriegszulage von
5 8 . Die Regelung befriedigte aber nicht. Die Giirung 
erh ie lt im Ju li 1917 neue Nahrung, ais das Munitions
m inisterium unter dem Zwange der schwer bedrohten 
Uoborseezufuhrdie Westkiistengrubon in Cumberland und 
Lancashiro un ter eigene Verwaltung stellte. Sogleich 
tra ten  die Belegschaften in den Streik. Nach langen Ver- 
haudlungen bot die Regierung neben Lohnerhóhungeu 
beSondere Zulagen an yon 1 S  fiir 1000 t  Mehrleistung 
Uber den W oehendurclischnitt und yersprach weitere 
Vorgiinstigungen fiir den Fali, daB fremde A rbeiter ein- 
gefiihrt werden sollten. Auf Grund einer Einigung nach 
14 Tagen wurden etlicho hundert schottische Kohlen- 
arbeiter in  Lancashire angesiedelt; dieser Versuch erwies 
sich aber ais Fehlschlag, und im Verlaufe eines Jah res 
war der groBte Teil von ihnen wieder abgew andeit. Aus 
diesen b itteren  Erfahrungen in der kritischsten Zeit d e r 
ganzen Erzyersorgung zog das M inisterium dic Lehre, 
rechtzeitig die Lohne aufzubessern; sie betrugen Ende 1918 
fiir den gelernten A rbeiter lV / t S  und 1,5 S  Sonderzulage 
jo Schicht gegeniiber 6 S  der Friederszeit.

Ais es der InlandversorguhgsstelIe dann klar wurde, 
daB eine wesentliche Verstiirkung der Belegschaften nieht 
erreichbar war, w andte sie sich m it doppclter Tatkrcft 
der Beschaffung maschineller Einriehtungen fur den Berg
bau 'zu, um auf diesem Wege die ersehnte Leistungs- 
steigerung durehzufiihren. Mechanische A rbeitsm ittel 
sind weniger abhangig yon der W itterung und wirken 
daher vor allem auf S tetigkoit des B etriebes hin. Wo 
irgend mogiieh, yersuchte m an die H andarbeit dureb 
Masehinenbetrieb zu ersetzen, d a  die ortlichen Vor- 
bedingungen fiir dio ausgedehnte Verwendung yon Grab- 
masohinen, Trockenbaggern, Forderanlagen u. dgl. sehr 
gunstig sind. Dio Erfassung aller auch in anderen Berg- 
betrieben bereits yorhandenen Maschinen und die R e
gelung der Neuauftriige gelang ohne Schwierigkeit. Ihre 
Vorteilung behielt sich die Versorgungsstclle ausdriick- 
lich yor. In den l3/i Jah ren  ihres Bestehens riistete die 
Behordo allein dio Gruben in M ittel- und Siidostengland 
m it 51 Grabmasehinen und 13 Forderyorriohtungen aus 
und sparto dam it, wie m an zu errechnen yersucht hat, 
etwa 3000 A rbeiter. Dio Steigerung d e r Forderung 
dureh dio Einfuhrung maschineller B etriebsm ittel sprieht 
sich nochdeu tlieherin  den Leistungen je K opf aus. Diese 
erhdhte sich in den Midlands von 3,8 bis 5 t  auf rd . 15 t  
in den Gruben, wo im weiten Umfange Maschinen, Forder- 
bahnen usw. an Stelle d e r friiheren reinen H andarbeit 
yorwondet wurden. Die K ostenfrage muBte in der N ot
lago natiirlieh yollig zuriicktreten; die Selbstkosten auf 
dio Tonne Eisenstein sind im K riege sehr erheblichge- 
stiegen; im Jahre 1914 ste llten  sie sich auf 12 biB 13 S r
1918 auf 28 bis 29 S . Die Erfolge der Bemuhungon d e r  
InlandverSorgungsstelle sind aus nachstehender Zusam- 
m enstellung, welche dio Erzforderung yon 1913 bis 1918 
wiedergibt; ersichtlich.

Jahr
ErafbrdcruDg In t  zu 1000 kg

Hgmatit phoBphorreicher
Eisenstein Insgesamt

1913. . 1 795 361 14 467 924 16 253 283 '
1914. . 1 656 773 13 448 690 15 105 463
1915. . 1 682 998 12 779 774 14 462 772
1916. . 1 634 087 12 076 486 13 710 573
1917. . 1 611 812 13 656 537 15 268 349
1918. . 1 574 761 13 710 322 15 285 083 :
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Es ergibt sioh daraus, daB tro tz  aller Anstrengungen 
des M inisteriums eine Steigerung der Ertriignisse der 
Hiimatitgrubon nioht erzielt werden konnte; im Gegen- 
te ilis t die Leistung stiindig gesunken, selbst nachdem die 
Gruben un ter staatlioher Verwaltung standen. Die Ge
winnung von phosphorreiohem Eisenstein iBt seit Griin- 
dung der Versorgungsstelle dagegen um fast 1 y2 Mili. 
gestiegen. Dio geringe Leistung des Jahres 1918 is t auf 
dio Massonorkrankungen an Grippe zuruckzufiihien und 
auf dio besonders starken Einziehungen yor und naoh dem 
groBen deutschen Angriff.

Hand in H and m it diesen MaBnahmen ging eine 
Neugestaltung der Zufuhren von den Gruben naeh den 
Hochofen. Dio Befórderungsfrage erhielt plotzlich auoh 
in der onglischon Eisenindustrio eino groBe Bedeutung. 
Vor dom Kriege hatten  die englischen H iitten zum uber- 
wiegenden Teil nach dem sauren Verfahren gearboitet. 
Der erwahnte Ausfall an Boheisen und Rohstahl und die 
Vorschiebung der Erzgrundlagen zwang sie aber, zum 
basisehen Yerfahren uborzugehen. Die Umstellung der 
Eisenindustrie von der Uebersee- zur Inlandversorgung 
richteto iiberaus groBe Neuanfordorungen an die Ver- 
kehrsm ittel, die bereits durch die Heeresnachschiibę iibor- 
lasto t waren. Um hiervon ein Bild zu goben, sei erwahnt, 
daB allein nach CIoveland woehcntlieh 13 000 t  Erze 
auS den mittelenglischen Grafschaften m it der Bahn 
Versandt werden muBten. Diese zeigte sich don Aufgaben 
abor nicht gewaehsen und konnte eine regehnaBige Zu
fuhr an die H iitten nicht sicherstellen; immer wieder 
gefahrdeten Stockungen die zur Durchfiihrung der ge- 
waltigen Kriegsbedarfsauftrage unerlaBliche GleichmaBig- 
keit im Betriebe. H ier griff zunachst die Regierung cin, 
indem sie fiir die D auer des Krieges alle Eisenbahnen 
unter staatliche Verwaltung stellte. Die Hauptsehuld 
an der unregolmaBigen Abbeforderung trug  aber die 
schlechte W agenausnutzung, namentHoh dor werkseigenen 
Eisenbahnwagon. Erschwerend w irkten w eiter yor allem 
dio sehr yersehiedenen Belade- und Entladeoinriohtungen 
auf den einzelnen Gruben und Hiittenw erken. Ein Teil 
der Gruben belud yon Hand, andere m it Hilfe yon Grab- 
maschinon, auf einigen Hochofenwerken wurde der Eisen
stein unm ittelbar yor den Rostofon gefahren, auf anderen 
duroh neuzeitlich oingerichtete K ipper in Bunker ent- 
laden, noch andere muBten aus Mangel an Lagerplatzen 
das Erz gleich aus den Eisenbahnwagon yorwenden. 
Bei solchen Versohiedenheiten war oin schneller Wagen- 
umlauf nie zu erreichen; nur eine Erhohung des Wagen- 
parkes konnte Abhilfe schaffen. Die Eisenbahnen litten  
selbst soliwer unter Wagonmangel und konnten fur die 
Erzyersorgung keine neuen Wagen zur Yerfiigung stelien. 
Daher wurden unter dem Reiehsyerteidigungsgosetz yon 
der Yersorgungsstelle zunachst 2000 Wagen aus Kohlen - 
zeehen besohlagnahmt; allerdings erwies sich soglcich

ein groBer Teil davon fur die Erzyersorgung ungeeignet., 
Nunmehr erteilte das Munitionsministerium Auftriige fur 
den Bau von 3500 Sonderwagen yon 12 bis 20 t  Lade- 
fahigkeit, die deneigenartigeiiEntladeyerhaltnissen R ech
nung tragen sollten und daher zum Teil m it Bodencnt- 
ladung, Seitentiirentladung oder sehr niedrigen Seiten- 
wiinden gobaut waren. Die Anliefcrung yorzogerte sich 
aber duroh UeberlaBtung der Fabriken ; ihro Wirkung tra t 
daher wiihrend des Krieges kaum noch in Erscheinung.

Der Vollstandigkeit halbor sei noch kurz auf die 
Versórgung dor englischen Eisenindustrie m it M angan  - 
e rz e n  eingegangen. Diese wurden yor dem Kriege aus 
Indien, RuBland und  Brasilien eingefiihrt; seit 1914? 
wurdon sio fast ausschlieBlich aus Indien, im letzten 
H albjahr des Krieges wegen des kurzeren Sceweges 
in zunehmendem MaBe auch aus Sekondi an der west- 
afrikanischen Kiiste bezogon. Die Schiffsraumnot zwang 
auch hier, den Bezug yon Uebersoe aufs iiuBersto ein- 
zuschriinken und die inliindischen Vorkommen starker 
auszubeuten. Die Manganerzgruben in N ord-W ąles 
hatten im Erieden nicht 1%  des Bedarfs erbracht: 
m it ahnlichen M itteln wie im Eisensteinbergbau gelang 
es der Vorsorgungsstelle aber, das Dreifache der Erie- 
densforderung herauszuholen. Nachstehende Zahlentafel 
gibt den Yerbraueh an Manganerzen wieder:

Jahr
. Man?auerzyerbraueh in t zu 1000 kg

Einfuhr InlandfordoruDg Gesftmtverbrauch

1913 . . . 610 796 5 479 616 275
1914 . . . 487 106 3 492 490  598
1915 . . . 378 688 4  714 383 402
1916 . . . 447 710 5 222 452 932
1917 . . . 336 564 13 304 349 868
1918 . . . 371 456 15 181 386 637

Im  Ju li 1917 wurde oine SHhUche Ueborwachung 
und Verteilung der Manganerzoinfuhren eingerichtet wie- 
bei d e r Einfuhr von Eisenerzen; um zu yerhiiten, daB- 
zahlroieho kleine H andler sich desM arktes bemiichtigten 
wurden n u r dio H ersteller yon Ferromangan boi der Ver- 
toilung beruoksichtigt. Ganz bosondero Sorgfalt wurde 
bei der Ausfuhr von Ferromangan beaehtet, um keines- 
falls auf dom Umwege iiber Norwegen oder Schweden 
etw as naoh Deutschland gelangen zu lassen.

Dio vorstehenden Ausfiihrungen goben einen Aus- 
sohnitt ausderE iille  der Schwierigkeiten, m it denen auch 
die englischo Eisonindustrie im Kriege zu kśimpfon hatte.. 
Durch dio wirksamon MaBnahmen der im M unitions- 
ministerium sitzenden Industrie llen ist ihre Ueberwindung 
gelungen, ja , dariiber liinaus der im Frieden zum Still- 
stand gekommenon Industrie der AnstoB zu neuer E n t- 
wicklung gegeben worden. Otto Steinbrinck-lierlm.

Englands zukiinftige Wirtschaftspołitik.
Das W ort Sir Edward G ro y s, England werde kaum 

mehr zu leiden haben, wenn es sich am Krieg beteilige, ais 
wenn es ihiYi fernbleibe, h a t sich nicht bewahrheitet, yiel- 
mehr h a t England seine so oft yorgebrachten Redewendun- 
gen, der Krieg sei fur England ein Geschaft und das Ge- 
schaft gehe wie gewohnlich, bald fallen lassen mussen. 
Seine Industrie und rffein Handel, diese beiden Grundpfeiler 
der englischen Volkswirtschaft, haben sich genotigt ge- 
sehen, im Verlaufe des Krieges ihre K rafte unter Ver- 
nachliissigung des Auslandsgeschaftes ganz in den Dienst 
der Kriegswirtschaft zu stelien; die Heranziehung aller 
yerfugbaren Kapitaląuellen und dio Inanspruchnahme 
auslandisohen Kredits im groBen Umfange haben weiter 
dazu beigetragen, die Vormachtstellung Englands auf dem 
W eltmarkte zu beseitigen. S ta tt des einen Wettbewerbers, 
Deutschland, zu dessen Yemichtung es in den Kampf ein- 
tra t, sieht es sich je tz t nach FriedensschluB zwei Machten 
gegenuber, die ihm den W eltmarkt streitig machen, den 
Yereinigten Staaten yon Amerika und Japan, dereń

Industrien einen ungeahnten Aufschwung genommerł 
hatten, seitdem Deutschland und England ais Ausfuhr- 
lander groBen Stils ausgeschieden sind, und dereń Schiffs- 
yerkehr gleichfalls eme entsprcchende Zunahme auf- 
weisen kann. An beide Lander hat das Inselreich wićhtige 
Abnehmer yerloren oder muB sich m it ihnen in das Ge
schaft teilen. Wahrlich, Lloyd George h a t sioh ais schlechter 
Prophet erwiesen, wenn er zu Ende des Jahres 1914 aus- 
gesprochen hat, daB wahrend des Krieges und dos Zeit- 
raumes des Wiederaufbaues den Engliindem in den 
neutralen W eltmarkten tatsachlich kein Wettbewerb, mit 
Ausnahme des amerikamschen, entgegentreten werde, und 
daB England, da Amerika die Nachfrage auf keinen Fali 
werde befriedigen konnen, diese Jlarkte praktisch be- 
herrsehe. DaB es in Wirklichkeit ganz anders gekommen 
ist, erkennt je tz t in England jedermann, und nur darin 
h a t Lloyd George Recht behalten, daB unm ittelbar naob 
dem Kriege ungeheuere Anforderungen an die industriello 
Leistungsfahigkeit des Inselreiches gestellt werden wurden.



1228 Stahl und Eison. WirUchaflliche Rundschau. 39 . J a h rg . N r. 41.

Es bedarf in  Wahrlioit groBter Anstrengung fur England,
/ das Vprlorenę wieder einzuholon, utld ob das sobaki ge- 

lingen wird, erscheint um so zwoifelhafter, ais das englisoho 
Wirtschaftslebon in  ahnlieher Weise, wenn auoh nioht im 
gleichen AusmaBe wio das deutsohe, von groBen Gefahren 
bedroht ist. Dazu gohort in erster Reihe der stiindig 
waehsende Kohlenmangel, dazu gehort ferner, daB die 
Arbeiterschaft iiuBerst unruhig goworden ist und immer 
wieder ausbrechendo Streiks eine geregelte Erzeugung 
verhindern. Golingt es England nioht, seine riesenhafto 
passive Handelsbilanz zu besoitigen, indem es einerseits 
die heimische Industrie ganz allgemein zu starkster Be- 
tiitigung anregt und dadurch dio Auslandswaron vom 
inlandisohen Markte yerdriingt, und indem es anderseits 
sein Augenmork in Sonderheit auf die Herstellung aus- 
zufiihrcnder Waren riohtot, so riickt sein wirtsehaftlieher 
Zusaminenbruch in bodrohlieho Nalie. Die óffentiiohe 
Meinung in England hat sich all dieser Dinge mit groBtor 
Lebhaftigkeit bemachtigt, und die Erórterungen dariiber 
in dor Tages- und Fachpresso breohen nioht ab. Dio 
Hebung der Erzeugung und dio Ausbreitung des Handels 
sind uberall dio Hauptforderungen. Daneben wiinsoht 
man einen sohnelleren Ausbau der Handelsflotte und 
verlangt fur den heimischen Markt Sohutz gegen aus- 
liindischon Wettbewerb, insbesondere gogen die Schleudor- 
verkiiufo und dio Uoberschwemmung m it Ausfuhrwaren 
solcher Staaten, deren schleohte W ahrung oino Ausfuhr 
besonders begiinstigt. Die englische Regierung ist ilirer- 
soits eifrig bemiiht, den Neuaufbau der Industrio durch 
gesetzgeberische MaBnahmen zu fordem und dabei den 
Wunsclion von Industrie und Handel naoli Moglichkeit 
gereolit zu werdon. In  wclclier Richtung das geschehon 
soli, zoigt die groBe Rede, die Lloyd George am 18. August
1919 im Unterhause gehalt-en und in der er d ie R io h t-
li ni en  d o r k iln f t ig o n  W ii- ts o h a f ts p o li t ik  klar- 
gelegt hat. Lloyd George h a t dann in einem Schioiben 
an dio Presso seine Redo nochmals zusammengefaBt und 
in einigen Punkten erganzt. Das wiohtigste daraus geben 
wir nachstehcnd wieder.1)

Lloyd George wendet sich in seinem Briefe zunachst 
s o z ia lp o l i t is c l ie n  F ra g e n  zu. Ueber die Arbeitszeit 
und Lohne teilt er mit, daB dem Parlam ent kurzlich ein 
Gesetzentwurf vorgelegt sei, der die Lohne und Arbeits- 
stundon auf Antrag des „Jo in t Committeo of tho National 
Industriel Conferonco“ festsetze. Dio Riclitlinion des 
Gesetzentwurfes sind: 1. Einfuhrung oiner einheitlichen 
Hoehstarbeitswoche von 48 Stunden, ausgenommen fiir 
bestinunte Gewerbo m it besonderen YerhiUtnisaen, wio , 
Landwirtschaft, Handelsflotte, hiiusliehe Beschaftigung 
und Beschaftigung im Freien und 2. Einfuhrung eines 
Mindestlohnes in der gesamten Industrio. Die Regierung 
tr i t t  fiir eine weitgohondo Arbeitsgemeinsehaft zwischen 
Arbeitnehmem und Arbeitgebem bei der Festsetzung von 
Arbeitsbedingungen ein und will zu diesem Zweck die 
Entwicklung des Whitley-Systems, d. h. des yom Aus- 
schuB fiir don Wiederaufbau eingesetzten Unteraussehusses 
zur Pflege der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern fordem ; ferner wiinsoht sie weiten Kreison 
der Arbeiterschaft einen geldliehen Anteil an dem Erfolg 
der Unteruehmungen zu siehern und MaBnahmen gegen 
die: Ąrbeitslosigkeit zu treffen; auch eino Losung der 
Wohnungsfrage sucht sie durch den Hausorbau auBerhalb 
der ubervoikerten StiŁdte und durch Schaffung von Ver- 
kelirsmogliohkeiten herbeizufuhron.

Des weiteren geht Lloyd.George auf w ir t s c h a f t -  
lic lie  F ra g e n  ein und bohandelt zunachst den K o h ie n - 
b e rg b a u . E r erkliirt, daB die Regiorung m it dem Erworb 
der Bergwerksrechte durch den S taat einverstanden sei, 
wofiir sich auoh die Borichte des Kohlonausschusscs aus- 
gesprochen haben. Auf die zu bezahlende Entsehadigungs- 
summę soli oino Abgabo erhoben %verden, deren Ertrag

1) Vgl. Nachriehten fur Handel, Industrie und Land
wirtschaft 1919, 11. Sept,, S. 2/3 und Weltwirt3chaftlicho 
Nachriehten 1919, 3. Sept., S. 1434/35.

zur Bildung oines Fonds fiir dio Vorbessorung der sozialen 
Bedingungen der Bergleuto vorgesehen ist. Dio Regierung 
hat sioh durch den KohlenausschuB uber die ungesunden 
Verhaltnisse, unter denen in einzelnen Landesteilen die 
Bergleuto arboiton mussen, unterrichten lassen; sie will 
nunmohr dafiir sorgen, daS den Bergleuten und ihren 
B'ami!ien eino angemessene Lebenshaltung ormoglieht 
wird, will zu dom Zwecke eine unverźugliche Verbesserung 
in der Wohnungsfrage anstreben und uberhaupt alle An
strengungen machen, um die Arbeit in don Bergwerkon 
angenehmer zu gestalten. Auoh sollen dio Arbeitsbedin
gungen fiir Bergleute in Beruoksichtigung der Tatsache, 
daB das Leben der Bergleute von der Art, nach welcher 
die Bergwerko geloitot werdon, abhiingig ist, unter Hinzu- 
ziehung der Arbeiter festgesetzt werden; die Leitung der 
einzelnen Bergworke soli jedoch hiervon nioht beriihrt 
werdon.

Naoh sorgfiiltigor Priifung aller Berichte des Kohlen- 
ausschusses ist die Regierung zudemEntsehluB gokominen, 
daB der Aukauf oder die Leitung der Kohlenbergwerke 
duroh don S taa t nioht gereohtfertigt erschuint. Ganz ab- 
gesehon von dor Frage der ZweckmiLBigkeit oiner Ver- 
staatlichung wurden schon dio geldliehen Lasten, dio das 
Land zu tragon hat, derartige Piane aussohlioBen. D a
gegen is t os zum Wohlo der AUgemeinhoit unerlaBlich, den 
Bergbau so zu gliedern, daB die Verwaltungs- und Be- 
triebskosten auf oin MindestmaB lierabgesetzt werden. 
Zu dem Zweck soli das Land in Bezirke aufgeteilt und 
sollen innerhalb der Bezirke beuachbarte Bergwerke mit- 
einander yorschmolzen werdon; jedoch hat dio Regierung 
das Reoht, oine Verschruelzung, dio dom offentliehen 
Wohlo sohaden wurde, zu verbieten oder abzuiindern, wie 
sio auch die Yorbrauchor vor einer Ausbeutung durch die 
Kohlenindustrie schiitzen wird. Dio Regierung sehlagt 
woiter vor, allen im Kohlonbergbau beschiiftigten Ar- 
bcitern oino Stimmo in  den Korperschaften, welche die 
Poiitik in dem betreffendoii Bezirk beaulsichtigen (area 
boards) zu yerleihen; jeder A rbeitervertreter soli in dieser 
Korperschaft jodem anderen Mitglied gleiohgestellt sein. 
Endlieh bcabsiehtigt die Regiorung auf A nraten des 
Kohlenausschusses, einen AusschuB zu bilden, der den 
Forderungsruckgang in don Kohlenbergwerken untor-' 
suchen soli. Sie sehlagt zu dem Zwecke vor, oinen Plan 
auf der Grundlage der yom KohlenausschuB aufgestellten 
Richtlinien auszuarbeiten und ihn dcm Parlam ent bald- 
mogliehst vorzu!egen.

Zur Forderung des industriellen Lobens uberhaupt 
unterbreitet Lloyd George der Oeffentlichkeit oine Reihe 
yon Regierungsyorschlagen, von denen sich der wiehtigste 
m it einor Frage beschaftigt, die je tz t auch in Deutsch
land viel Beachtung findet. E s betrifft dieser Vor- 
schlag dio N o rm u n g  d e r  In d u s t r ie .  Die Erkennt- 
nis von der W iehtigkeit der Normung waclist zu- 
sehends, dooh\ ist yom Staate bisher nur wenig in  der 
Richtung getah. Es soli nun in Zukunft beim Handels- 
am t eine Normenabteilung (Departoment of Standards) 
zur Forderung und Vereinheitlichung dor Normung 
eingorichtet werden. Der Abteilung ist ferner dio Auf
gabe zugedacht, etw a erforderliche Versuohseinrichtungen 
ins Leben zu rufen und zu yerwaltcn und technische An- , 
stalten, Handelsyerbandc oder private Korperschaften 
zur Vornahme von Yersuclien zu ermachtigon und sio, 
soweit-wie notig, zu iiberwachen,

Um die Oeffentlichkeit vor sohadigenden Einwirkun- 
gen d e r  K a r te i le  u n d  T r u s t s  zu schiitzen, fordert die. 
Regiorung Befugnisse, die ihr ein rechtzeitiges Eingreifen 
gestatten, falls es ratsam  erscheinon sollte. Durch die 
sog. ,,1’rofiteering Act“ sind dem S taate zwar fur sechs 
Monate schon dementsprechende Rechte zugestanden, 
aber or beabsichtigt, im Herbste oine neue Gesetzgebung 
einzufuhren, die ihm noch weitreichendero Befugnisse 
zugesteht.

Auch die te c h n is c h e  A u s b ild u n g  u n d  F o J s c h u n g  
will sich der S taat angelegen sein lassen. Zur Erhohung 
der Leiatungsfiihigkeit sollen die leitenden Porsonlich-
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keiten und die Arboitor in  hohem MaBe technisch vor- 
gobildet und industriello Eorschungen und Erfindungen 
gofordert werden.

Entsprechend dem erwahnten Vorgehon im Bergbau, 
,wo die Grundę des Forderungsruekganges untersucht 
werden sollen, ist eino Untersuchung und Werbung zur 
Erhpliung der Erzeugung in Vorbereitung, nach welcher 
Riehtung schon im Kriege viel Arbeit geleistet worden ist. 

Auł dom G eb ie to  d o r I i a n d o ls p o l i t ik  worden 
gleichfalls beachtliche Vorsclilage gcmacht. Die bishor 
geltonden Einfuhrbesehrankungen, dio wahrend der 
Uobergangszeit eingefuhrt wordon waren, yerlieren am
1. Septomber 1919 ihro Giiltigkeit. ISobald dks Parlament 
im Herbsto wieder zusainmohtritt, sollen folgendo Gesetze 
zumSchutzo dor britischen Industrien eingebracht werden: 

r) Zum Schutzo dor Industrio GroBbritannions und Ir- 
lands gegen das „D um ping" kann der Verkauf von 
Auslandswaren in  dom veroinigten IConigreich vor- 
boten werden, wenn diese Waren unter dom Sclbst- 
kostenpreiso des 11 erstellungslandes auf don Mai®, 
gelangen.

b) Das llandelsam t ist ermilchtigt, die Einfuhr von 
W aren, z. B. aus Deutsehland, zu Yorhindorn, die 
infolge des nicdrigen ICursstandos im Ursprungslande 
zu einom billigeren Preise, ais sio in GroBbritarinien 
selbst liergestellt werden, auf den englischen Markt 
geworfen werden konnen.

c) Zum Schutzo dor noch nicht fest begrundeton 
Sclilusselindustrien wird ein Verzeichnis aufgestellt 
iibor diejonigen Industrien, die dor U nterstiitzung 
bedurfen, m it dem Zwecke, die E infuhr derjonigon 
Erzeugnisse, dio von diesen Industrien liergestellt 
werden, zu yerbieten, m it Ausnahrno von beson- 
deron Eiillen, wo Genehmigungon gewiihrt werden 
sollen. E u r jede nachgcsuchto Genehmigung ist 
eino Gobiihr zu entrichten. Industrien, dio nach- 
steliende Bedingungen erfiillen, sollen ais solche 
Schliisselindustricn-behandelt werden: 1. Dio Erzeug
nisse der Industrio sind fur den Krieg oder die Untcr- 
stiitzung des Landes wahrend dos Krieges notwendig.
2. Die Industrie muB vor dem Kriege so ycrnaohliissigt 
worden sein, daB ihre Erzeugung ungeniigend war.
3. Die Industrio muB zu denen gehoren, zu deren 
Ećhderung dio Regierung besondere MaBnahmen wah
rend des Krieges fiir nótig erachtet hat. 4. Die In 
dustrie muB so schwach begrundet sein, daB sie sich 
n icht selbst ohno staatliche Unterstiitzung auf einer 
Erzougungshohe halton kann, die fiir das Dasein des 
Landes notwendig ist.
Dio erwiihnte Genohmigungsgebuhr fiir oingefuhrtc 

Waren diesor Schliisselindustrien soli so festgesetzt werden, 
daB der Unterschied zwischen dem Preise, zu wclehom 
dio Ware eingefuhrt wird, und dom Preise, untor wolehem 
ahnliche Waren in GroBbritannien Terkauft werden, be- 
riicksiclitigt ist. Die Unterstiitzung dieser Schliissel- 
industrion durch dio Regierung is t fiir einige Jahre vor- 
gesehen, doch soli Vorsorgo getroffen worden, daB keine 
ubermaBigen Gcwinno zum Nachteilo dor Allgomeinhcit 
gemacht werden. Bis zur endgultigen Gesetzgebung 
wird eine allgemeine Genehmigung auf Grund der „Pro- 
hibition of Im port Proclamation" durch das Handels- 
am t m it Wirkung vom 1. Soptombor 1919 orteilt, wonach 
dio Einfuhr aller Waren in  das Yereinigte Konigreich 
m it Ausuahme der in einer besonderen Listo aufgcfiihrten 
W arengattungon gestattet wird. Auf diesor Einfuhr- 
YerbotsliSto stohen insbesondero allo Earbstoffe, syn- 
thetischo Arzneimittol und chomischo Erzeugnisse, op- 
tische Glaser und Instrum entc und Glas- und Porzellan- 
waron. Neue W arengattungen sollon auf dio Listo nur 
nach ParlamcntsbesekluC gesetzt werden.

Ztfr P f l o g o  d o s  H a n  d o i  s im  R e i  c h e  ist auf 
Grund einer EntschlicBung dor Reichskriegskonforenz 
oin R e i c h s f o r s c h u n g s a m t  (Imperial Investigation 
Board) oingerichtot worden, in dem die britischo Ro- 
gierung und dio Kolonion yertreten sind und dem

V crteter aus Schiffahrts- und Handolskroiscn angehoron. 
Dom Amt liogt dio Untorsuchung und B erichtorstattung 
iibor allo Eragen ob, dio Soofrachten und Yerkohrs- 
móglichkoiten betreffon odor sich mit dem Ausbau und 
der Verbosśerung der Schiffahrtslinion zwischen don 
verschiodonon Teilen des Roichs un ter besonderor Bo- 
riicksichtigung der GroBe und B auart dor Schiffe und 
der Aufnahmofiihigkoit dor HSfen boschiiftigon.

Zur Wiodcraufnahmo dqs A u s f u h r h a n d e l s  mit 
• den yorwiistetdn Gebioten von Osteuropa, z. B. Serbien, 
Rumiinien, Polon und Teilen von Oesterreich, sollen 
Vorschusse gewiihrt werden bis zur Hohe von 26 Mil- 
lionon £; dio Regierung will iibordics don gosamten 
AuBenhandel durch Konsulatsbeamto und kaufmiinnische 
„A ttaches" in jedor Hinsicht fordern helfon.

Dio lCinleittmg und Dnrchfiihrung der Regierungs- 
absichten bedarf naturgemaB besonders genauer Z ah lo n - 
u n te r la g e n  und B e ric h to . Zu dem Zweoko ist die 
Regierung bemiiht, eingehendere' (Jatorlagen ais bisher 
iibor Erzougungj Haudol, Proiso, Unkoston und Gowinna 
zu sammoln und dio hierfiir notige Vollmacht zu erlangon.

Man sieht, daB die von Lloyd Georgo aiifgestellten Leit- 
siitze nach vielen Richtungon lchrreich und boachtlich sind. 
Auf dio igoplanten MaBnahmen auf sozialpolitischom Go- 
bicto trifft dies allerdings weniger zu ais auf dio wirtschafts- 
politischen. Dio beabsichtigten Gesetze iibor Einfiihrung 
des Achtstundentages,. iiber Mindestlohno, Gewinnbcteili- 
gung der Arbeiter, Schutz gegen Arbeitslosigkeit, Vcr- 
besserung dor Arbeitsbedingungen, iiber Arboitsgemein- 
schaft zwischen Unternohmern und Arbeitern und uber 
Wohnungsfiirsorge vcrdanken ih r Entstohen wohl in der 
Hauptsache dem Bostrobon, der radikalen Arbciterbe- 
wegung den Wind aus den Segoln zu nehmen. Im  iibrigen 
enthalton sie koino neuen Gedankcn, sondern nur Be- 
stimmungen, die auch in anderen Landem erwogen werden 
odor sogar schon in die Wirklibhkcit umgesetzt sind, wio 
in Deutsehland der Achtstundentag un4 die Arbeits- 
gemeinschaft.

Yon weit groBorer Bedeutung sind dic w ir t s c h a f t s -  
und h a n d e ls p o l i t i s e h e n  P liin o , dio teils freihiind- 
lerisclien Grundsatzon angepaBt sind und teils dom Staate 
weitreiclionde Macht auf wirtschaftlichctn Gobieto ein- 
riiumen. Lloyd George will anschoinend m it diesor 
Mischung sowohl die freihandlerisch gesinnten Arbeiter- 
massen ais auch die auf den Sehutzderhcimischen Industrio 
bedachton biirgerlichon Kreise kodern. Diese Absicht 
liiBt sieli an den einzelnen Bestimmungen unschwer nach- 
woisen. So sind dio Einfuhrbesehrankungen scit dem
1. September 1919 teilweiso gefallen; aber unter Berufung 
darauf, daB Englands Industrio in verschiedenen Zweigen 
dem ausliindischen Wettbewerb nicht gewaehsen ist, 
gelangen andere Bestimmungen rein schutzzollnorischen 
Geprages zur Durchfiihrung, wie dio Gesetzgebung gegen 
das „D um ping" und gegen die ausfuhrfordernde Wirkung 
eines niedrigen Yalutastandes. Dio letztgcnannte MaB- 
nahme richtet sich ganz offen gegen Deutsehland und gibt 
die Móglichkeit, jeglicho deutsche E infuhr zu yerhindern. 
Das „A ntidum ping" hingegen, angeblioh aueh auf Deutsch- 
land gemunzt, soli in Wirklichkeit die Ver. Staaten von 
Amerika treffen. Die groBon deutscheii Verkaufsverbande 
sind boi dor wirtschaftlichen Zcrriittung Deutschlands 
heute gar nicht mehr imstande, ihre Prcispolitik der Vor- 
kriegszeit durchzafuhren, d. h. an das Ausland billigor 
zu liefern ais an daś Inland, um so die Auslandsmarkto 
z u erobern und hier eino feste K undschaft zu erwerben, 
die auoh in Zeiton ruekliiufiger K onjunktur der deutschen 
Industrio ausroichende Arbeit und dam it dem Arbi/itor 
seinon Lolm sichcrt. Die hochschutzzóllcrisehen Vcr. 
S taaten  von Amerika aber konnen und werden eine der
artige Politik yerfolgen und betreiben schon dio Grundung 
machtiger Ausfu hr.verbn.nde.

Bemerkonswert sind weiterhin dio Vorschłage uber 
den Schutz der S c h lu s s e l in d u s t r io n ,  unter welchem 
Namen Lloyd George solche Industrien zusammenfaBt, 
die fiir das Land, namentlich in Kriegszeiten, eine Lebens-
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nbtwendigkeit dairstelleh, aber ohne staatlieho Tjnter- 
sfcutzung llłcht bestehen konnen. Um den freihiindlerischen 
Teil der Boyolkerung fur die Dringlichkeit seiner Pliino 
7Ai gewmnen, beschwort Lloyd'Georgo hier das yolkischo 
Gewissen seiner Landsleute unter Hinweis auf dio ICriegs- 
crfabrungen und die gefiiiirliche Lage Englands ais Insel 
und beruhigt dio Gomuter ferner dureh das Yersprccheii, 
daB dio Schlusselindustrieii koino iibermaBigen Gowinno, 
auf Kos{.on der Allgomeinheit erzielen durfen.

Auf dio Bedeutung der Forderung Lloyd Georgos 
naoh Normierung der Industrie haben wir schon 
hingewieson. , Steigerung der Giitcrerzeugung und zwar 
schnello Steigerung is t fur England nieht minder wie 
fiir Deutschland oine-lebonswiehtige Frage, und das .Mittel 
der Typisiorung der Erzeugung, im Kriege unter dem 
Drueke der Verhiilt-nisse schon vielfaeh venvendefc, steht 
unter den wichtigen organisatorischen Mafiuahmen zur 
Erhohung der Wettbowerbsfiihigkoit m it an erster Stello.

Das Yorgehen Englands in dieser Richtung mu fi von uns 
wohl verfolgt werden, wenn wir nicht unter Umstiinden 
eine wichtige Waife England und Amerika gegeniiber 
aus der Haiid geben wolleń.

Dic Ausfuhrungen Lloyd Gęorges haben in der eng- 
lisehen Presse insofern eine geteilte Auf nahme gefunden, ais 
vielen,' und zwar gerado besonders einfluBreićheh, Zói- 
-tungen, die MaBnahmen der Regierung noch nicht weit 
■genug gehon. Namentlieh is t man m it der Aufhebung der 
Einfuhrverbote n ieht oinyerstanden, da man davon eine 
Ueborschwemmung dos hciniisclicn Marktes m it Auslands- 
ware unii die Vemiehtung' einor Reihe von lndustrio- 
zwcigen ftirchtet. Auch die Antidumping-Gesotzgebung 
und dio Bokampfung der ausfuhrbefordernden Wirkung 
einer schlechten Valuta wird in weiten Kreisen des Landes 
fur noch unzureichend crklart, so daB nioglicherweise 
hier voiń Parlam ent unter dom Druck der offentliehen. 
Meiiiuiig scharfere -Bestimmungen getroffen werden.

Bucherschau.
H andl) uch d e r E le k tr iz i i i i t  und des Magnetismus. 

In 5 Bden. Hrsg: von Prof. Dr. L. G rae tż . 
Leipzig: Johami Ambróshis Barth. . 4° (8°).

Bd. 1. Elektrizitiitserregung und Elektrostatik.
. Mit 226 Abb. im TeXt. 1918. (VIII, 760-S.) 

42,25 geb. 46,20. J L

Yon dom groflangelegtcn Untornelimon des Graetz- 
sehen Handbuehes liegt nun der erste Band fortig vor; 
es mogen deshalb ziyjrst einige allgenioine Bomerkungen 
Platz findon. Da bei der ungelienren Ausdehnung und 
Spezialisiorung dor moclernen Physik oine onzyklopiidisehe 
Darstellung oines groBercn Teilgebictes naturgoniiiB die 
K raft des .Einzelnen weit iiberschroitet, muBto eino be- 
triiehtlieho Zahl von Forsohern zur M itarbeit herangezogen 
werden. Diese richtig auszuwiihlen, war die wiohtigste 
und schwierigste Aufgabe d o s . Herausgobers, die olmo 
Zweifel sehr geschiekt geliist Worden is t; donn der Heraus- 
goboi- hat es yorstandeh, unter den Mitarboitorn nioht i w  
fast lautor bekannte und bewiihrte Forscher zu yoreinen, 
sondern — und das is t dio Hauptsache — jeden gerado 
zur Bearbeitung des ihm vertrauten  Sondergebietes z.u 
gowinnen. D am it is t natiirlich von yornherein oine recht 
groBe Gewiihr fiir die Vorziigliehkeit des Gebotonen 
gegoben. Ein zweitor Punkt betrifft das Verhaltnis dos 
yorlitgenden Handbuehes zu einom gleiehzeitig erscheinen- 
don ahnlioher A rt, niim.lich zu dem Hand buch dor R adio
logie.. von E. Marx. In  etw a domsclben Gesamtumfang 
behandelt dieses, wie schon die Titel sagen, ein wesentlich 
engeres Gebiet, aber naturgemiiB ausfiihrlicher. Eino 
Gegncrsehaft der beiden Werke wird indos kaum zu 
furchten sein, abgcsehcn yielleicht yon einigert dlcli decken- 
den K apitelu. D as Graetzschc Handbuch wendet sich 
an oinen groBeren Leserkreis; es wird insbosondere auch 
vom P rak tiker und Techniker bevorzugt werden; das 
Marxsehe Handbuch wird mohr dcm Fachgelehrten dionen. 
E in .drittor Punkt endlich betrifft die a-uBorc Ausstattung 
des' W erkes; der yorliegende Band zeigt jedenfalls das 
besonders unter den jetzigen Yerhaltnissen solir erfrcuHchc 
Biid der allen Hóhd unsoros Buchgewerbes, ein Umstand, 
der sichor besondero ruhnio.iiswert-e Erwahnung yerdient.

Im einzelnen werden nun, in weit groBerer Reich- 
haltigkeit ais die U ntertitel yeriru ten  lat sen, be- 
hanctolt: Reibungsolektrizitat yon L. G ra c tz , Elek- 
trisiermaseliineii und A pparate yon H e in r. W. S c h m id t, 
E lektrostatisehe MeBapparate und Mesśung elekt-ro- 
statiselier GroBen voń P. C erm ak , D ieloktrizitat von 
E. S o h ro d in g o r, A io malion der dielektrisehen Er- 
seheinungen von E. v. S c h w e id lo r , E lektrostriktion und 
M agnetostriktion von R. v. H irs c h , E loktrooptik von 
W. Y oig t, Pyroelektrizifiit und Piezoelektrizitiit von 
-p. R ie e k e , Galyanische Eleir.ente yon M. T ra u tz ,

und Thermoolektrizitiit. von K . B aodeko r. Dio tlicore- 
tisohe und die praktische Seite kommon in gleicher Woise 
zu r ' Geltung; insbosondere is t durchwęg W ert darauf 
•golegt, daB auch re in  oxperimcntello Fragen nioht zu 
kurz koriimon. Namentlieh die eingehendo Boschroibung 
von A pparaten, Instrum enton usw., dio in Uhnlichen 
Darstcllungen hiiufig rocht stiefniutterlich behandelt sind, 
yerdient Erwahnung; so findet man hier ausfuhrliohere 
Boschreibungen der houtigen Eloktrisiormaschinen, der 
yorscliiodonen eloktrostatisehen MeBwerkzeuge, Konden- 
satortypou.nsw. Rein wissensehaftlieh werden anderseits 
yor allein fosseln dio Absehnitto von Voigt und Kiecko 
und die von v. Sohwoidler bohandolten Anomalien der 
D ioloktrika, die zugleich fur die E lektrotechnik wichtig 
und bekanntlieh gerado von dieser Seite her theoretisch 
und experimonteli zu™ Teil erforscht \V'orden sind.

Die bohandolten Gegenstiindo sind durchweg recht 
eingehend bearbcitet; vor allem auch is t dio einsohliigige - 
L iteratur jeweils in Anmerkungen m it orsehopfender Voll- 
stiindigkoit zusammengotragon. Loider nur liegen die 
AbschluBfristen der einzelnen Beitrago — wohl infolgo 
des Kriegos — zum Teil bereits recht, weit, bis 1911, 
zuriick; es is t zu bedauorn, daB sioh nicht noch Nachtrdge 
haben ermogliehen lassen und so manches bereits etw as 
voraltet ist. Doch is t dies ein Mangel, dor zum Teil auch 
in dor N atur der Sacho liogt und unvermoidbar allen der- 
artigen Sammelworkon m it langjahrigor Erseheinungs- 
daucr anhaftet. Alles in allem kann man aber jedon- 
falls den Herausgebcr und den Leser in gleicher Weiso 
begluckwiinschen zu diesem schonen Werke.

Grcifswald. Ił. Sediger.

N a s k e ,  Carl, Zivilingenieur: Z c r k l e i n ć r u n g s -
v o r r i c h t u n g e n  und Mahlanlagen. 2., erw. 
Aufl. Mit 316 Fig. im Text. Leipzig: Otto
Spam er 1918. (X,  278 S.) 8°. 17 Jl .

(Chemische Technologie in Einzeldarstellungen 
H rsg.: Prof; F e r d i n a n d  F i s c h e r ,  Góttingen- 
Ilom burg. —  Allgemeine chemische Technologie.)

Das AVerk is t bisher an dieser Stello noch nicht 
besprochon wordon; es erseheint deshalb wohl angezeigt, 
die yorliegende zweite Auflago etwas eingehender zu 
behandeln. Denn dio Hartzorkleinerungsmaschinen und 
Mahlwerke fiir harte Stoffc spiclon in  sehr yielen Industrie- 
zwcigen, namentlieh auch im Eisonliuttenbetriebe und 
Bergbau, eine so groBe Rolle, ihro Yerwendung is t so 
yielseitig, daB os notwendig war, sowohl fiir den Kon- 
strukteur ais auch fiir den  Betriebsleiter, ein derartiges 
Werk zu schaffen. Es wird deshalb ein geschatztes Nach- 
schlagobuch und ein guter Rat-geber sein. Zwar sind die 
Zerkleinerungsniaschinen fiir b e so n d e re  Industriezwoige,
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wio Kohlen- 'und Erzaufbercitung, Zomenl- und Mortcl- 
industrie, Gipsfabrikeii, chomischo • GroBindustrio usw., 
schon des ofteron literariseh behandelt worden; das 
vorliegendo Werk umfaUt aber das G esam tgcb io t diesor 
Maśphinongattung iii ziemlieh ausf ulirliclior Behandlung, 
und darin besteht sein ilaup tw crt;

In  dor Einleitung wird die T h e o rie  der Zerkleine- 
ru n g sa rb e it entwickelt und bewiesen, in woleli erheb- 
lichem MaBe die aufzuwendendo Energie boi fortsehreiten- 
der Yerfeinerung der Stoffo;stoigt.'. In  der B ra x is  wird 
man die aufgestellten Formeln wohl nur selten verwcnden 
konnen, donn beim Entworfcn der Mąśehinen oder 
bei der Auswahl bostehender Bauarten fiir bestimmte 
Zwecke sind in der Hauptsache p ra k t is o h o  E r f a h r u n -  
gen zu beriicksichtigen.

Bei der E in to i lu n g  des Workes hat sich der Yor- 
fasser nach dem Feinhcitsgradó, auf. den die einzelnen 
Maschinenarten zerkleinern, gerichtet. E r besprieht daher 
erst dio Vorbrechor, dann dio Selirotcr und zuletzt dio 
eigcntlichcn Hartmiililen. Unmittelbaro Abarten sind hier- 
bci nicht behandelt. Der Verfassor ha t ais Fachkonstruk- 
teur und boratender Ingenieur auf dem beregtcn Gebioto 
m it guter Sachkenntnis zuniichst dio Grund bauarten 
der einzelnen Maschinongruppen in ihrer Wirkungsweiso 
beschrieben und dioso ausfuhrlich und klar durch Ab
bildungen und Zeiehnungen erlitutort, uns hierdurch also 
m it den gebraucliliehston Maschinon bekanntgemaeht.. 
Es folgen dann bei jeder Gruppe dio in dor Praxis auch 
Yorwondeten abweichenden Bauarten. H ieran schlieBen 
sioh Mitteilungen uber dio V e rw e n d b a rk e it  der M a
schinon, d. h. f i ir  w olcho S to ffo  sio in Frage kommen. 
Doch wtiro os zu bogriiBon, wenn in diesor Beziehung 
dio Angabon noch reichlichcr waren. Auch die L ci- 
s tu n g s a n g a b e n  kommen etwas zu kurz. Es wiiro abćr 
wohl nicht schwer und sehr willkommon, hierin das Werk 
erheblich zu ergiinzen, wozu dio moisten Maschinen- 
fabrikon und dio Betriebe, in denen ZcrkleinCruńgs- 
maschinen verweudet werden, sicherlich Bcitriigo liefern 
wurdon. So wiiro bei den Kreiselbrechcrn zu empfehlen, 
auch die B auart-der Maschinonbauanstalt Humboldt in 
W ort und Bild gonauer zu behandoln, ais dies je tz t der 
Eall ist, zumal da das vorgcnannto W erk bekanntlieh 
die ersten derartigen Breclier auf dom curopśiischen Pcst- 
lando gfcbaut und sio gegenuber der amerikanischen Bau
a r t  erheblich yerbessort hat.

Die A b b ild u n g e n  und S c h n il tz c ic h n u n g c n  sind 
fast durchweg sehr k lar und deutlicli. Klcinigkciten 
soheinen dom Verfasser allerdings nicht aufgefallon zu sein, 
z. B. boi dom Backenbrecher auf S. 14 und 15, der fiir 
dio Schwingo und fiir dic Zugstango Tropfoler aus Glas 
besitzt; hier konnen nur Stauffer- bzw. Ringsehmicrlagcr 
Torwendot werdon.

Dio nachston Abtoilungen des Buches bohandeln 
dio . Sicbmascliinen und Windsichter, die Entstaubung 
der Arbeitsraume, dio Lagerung und Verpackung. Der 
Verfassor biotet auoh hier in k larer Darstellung mit.zahl- 
reichon guton Abbildungen alles Wissenswerto.

Zum' Sehlusso des W orkes werdon oine Reihe von 
Zorkleinerungs- und Mahlanlagcn an Hand von iibor- 
sichtlichen Zeiehnungen ausfuhrlich beschrieben. Diese 
Abteilung des Werkes konnte ebenfalls hoch wesentlich 
erw eitert worden. Im merhin is t es dcm Ycrfasśer auch 
hier gelurigen, dio Auswahl so zu troffen, daB Anlagen, 
die ihror Einrichtung und Arbeitsweise naoh recht ver- 
schieden sind, beriicksichtigt werden, to daB auf diese 
Weise wiederum Wertvollcs geboten wird.

Zu empfehlen wiire iibrigens, daB auch dio Eorder- 
vorrichtungon, die in jeder Anlage eine wesentlicho Rollo 
spielen und dio boi harten Gesteinen und Stoffen, mehr 
oder weniger groBen, eckigen und scharfkantigcn Stuckcn 
besonders gostaltet werden miissen, noch erwahnt und 
beschrieben wurden. Aus dom gleiohen Grunde sollten 
ferner auch boi diesem wichtigen Yerbindungsglicde die 
notwendigen Aufschliisso und Anleitungen gegeben werdon, 
denn nur zu oft kranken Hartzorkloinerungs- und iihn-

licho Anlagen an zu schwach ausgefiihrten oder gar falsch 
gewahlten Eordermitteln.

Kóln-Doutz. Oberingeniour II. Lucke.
M a a s ,  G., Gchoimer Baurat, B erlin -S teg litż : E in 

B e i  t r a g  zui Verbesserung des Eisenbahnober- 
baues. M it 32 Abb. u. L Taf. Berlin: F. C. Glaser 
1918.- (44 S.) 8°.

W esentlich berichtig ter u. 'erganzter Sorider- 
abdr. a u s : Giasers Annalen fiir Gewerbe- nnd 
Bauwescn. Nr. 959 (1. Jun i 1917, S. 172/80) u. 
Nr. 980 (15. April 1918, S. 88/90).

(Die Selirift ist vom Verfasser, wohnliaft Berlin- 
Steglitz, ScliloBstraBc 881, zum Preise; von  20 M.  
zu bezielien.)

In  dieser Abhandlung liat, ’ theoretisch botraohtot, 
der Yorfassor eino Losung gesueht und auch gefunden, 
um dio im Oberbau m it Eiseńschwellen rorhandenen 
-Mangel abzuschwachen. Bei seiner B auart des Ober- 
baues goht dor Vorfasf.er von dom Grundgodanken aus, 
m r  d en  Teilen des Oberbaucs efne in  festen Gronzcti 
o.'ngeschriinkto und darin gesicheito' Bowegliohkoit zu - 
oimiigliehen, dc ren BeweguiJg theoretisch und prak- 
tiseh fiir don Querschwcllonoberbau nicht aufgelioben 
werden kann, alle ubrigon Tcilo aber iu schonon- 
der Rulio zu halten. E r  vermeidet die Sehwellen- 
lochung und beseitigt das Drehmoment der Schwello 
sowie dio dadurch bedingten schiidliohen EinflUsso auf 
dio U nterbottung, Es frag t sioh nun zuniichst, sind dio 
K onstruktionen, die yorgeschlagen werden, ausfiihrbar, 
und wonn sio das sind, orwaohsen dom Bestellor wirt- 
schaftlieho Yortoilo daraus ?

D er heutigo verbeśserto und verstiirktc Oberbau 
der Staatsbahnen zeigt nicht mehr oder doch nur wesent- 
lich abgesehwiicht jene Miiiigel, die dem Oberbau ehedem 
anhaftoten. Soniit is t schon toilweiso das erroieht, was 
dor h ie r in  Frage kommendo Oberbau bezweckt. Erreicht 
hat m an diese Yerbcsserung durcli Bcnutzung sehwererer 
Seliienen und der Rippenschwellen, durch Vorkiirzung 
der Schwellenentfernung und durch verbessertes Klein- 
eisen. Die StoBfrago is t zweckmiiBig durch dic unter 
don StoBen ange brać lite Doppclschwollo angefaBt worden. 
Begeht man derartigo Streckcn, so gewinnt man don 
Eindruck, daB dio Bottung nur wenig leidct, und daB 
soniit dio Mangel, die bei dem friiheren Oberbau stark  in 
dic Erscheinung tra tón  und'dio der Verfasser bekiimpfcn 
will, ziemlieh beseitigt sind.

DaB durch dio gestanzten Locher boi dem alten 
schwiicheren Oberbau manche Schwello ein fruhzeitigeS 
Endo fand, is t erwiosen. Ebenso is t erwiesen, daB did 
U ntcrhaltung der Bottung groBo K ostcn verursachte. 
W eitor aber durfte auch ais erwiesen gelten, daB dio 
H altbarkeit der Schwelleh und der Bettung bei dem 
jetzigcn vicl stiirkeren Oberbau besser gcworden ist. 
D as g ib t der Verfasser ja  auch selbst zu. Man darf dio 
Frage aufwerfon, ob gogon die Anwondung einer schmalon 
gewolbten U ntorlagsplatte, wodurch das Drehmoment 
beseitigt werdon soli, nicht das Bedenken erhoben werden 
kann, daB der SchiencnfuB an der Beruhrungsflacho dieser 
P iatte  angegriffen wird. Dio • P latto sehneidet in den 
Fuli ein, sie selbst wird mehr und mehr abgeflacht, wobei 
aber der Einselinitt in die FuBfliiche nicht rerh indert 
wird. Durch dieso Abflaehung . biiBt dio P iatte  ihren 
Zweck toilweiso oin. Zwar will man durch Anwendung 
breiterer SehienenfuBo diesen schiidlichen EinfluB ab- 
schwachcn, aber aufhaltcn kann man ihn dadurch nicht. 
N ur durcli eine stark  befahrone Yersuchsstrecke liiBt sich 
feststellen, ob und in welchem Umfange dieso. Yermutung 
begrundet ist.

. D a die Herstellung der Scliwellen m it sehr groBen 
Schwierigkeiten verbunden ist, diirfto sich wohl kaum 
ein Walzwerk boreitfinden lassen, doron Ausfiihrung zu 
ubernehmen. Die W irtschaftlichkeit hiingt aber m it

*
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der Ausfuhrbarkoit zusammen; wird diese zu touer, so 
sohwindon dio gewollton Yorlcile. Indessen nicht nur 
die Scliwelle, auoh das sehr komplizierto Kleineisen ver- 
teuort don Oberbau betraehtlioh. Boi der Sohwello maoht 
die einzuwalzonde ticfo Nuto die allergroBt© Schwierigkoit. 
Dazu kom m t das Umbiegon der Rippon. Werden diese 
warm im oder nach dom W alzvorgang umgobogen, so 
lassen sich boim Verlogen der Gleise Untorlągsplatton 
nicht oinlegen. Das is t nur moglich, wenn die Rippon 
geradebleiben und k a lt umgobogen werden, nachdem 
dio Untorlagsplatten dazwischonliegen.

Das sind nur einigo kurze Bemerkungcn zu der 
Abhandlung, die man im ganzen genommen ais eine 
tiichtigo, gu t durchdaohte, durch Berechnung belegt« 
Arbeit bezcichnen kann, dio theorotisch dio dom Oberbau 
anhaftenden Mangel beseitigt. Werden die Erwartungen 
des Yerfassors nicht erfullt, só liegt das in der Hauptsachs 
an den Schwierigkciten der Herstellung und den dadureJi 
bedingten sehr hohen Kosten.

Auf jeden Eall vordiont dioso Arbeit aber, daB die 
Eachleuto zu ih r Stollung nohmen und dann auch auf 
Einzollieiten niihor eingehon. F.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhattenleute.

Fiir die Vereinsbttcherel sind elngegangen:
(Die Etnsendfir von Oe^ohenken slpd inlt einem * bezełe.hnet.)

A tie rb a c h , Felix: E rnst A bbe. Sein Lebon und
Wirkon.' Hrsg. von der Siomens-Ring-Stiftung zur 
Ehrung groBer Manner dor Technik und der toch- 
nischon Wissenschaften. (Mit 16 Abb.) Loipzig: 
Akademischo Vorlagsgesellschaft m. b. H. 1919. 
(48 S.) 8°. 0,00 M (mit Borto 0,75 JC; zu beziehon 
duroh die Goschaftsstollo dos Voreinos* deutscher 
Ingenieuro, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a).

B e r ie h t  iibor dio technische A u fs ic h t  [dor] H i i t te n -  
und W a lz w erk s-B o ru fsg en o sso n sch a ft*  fiir das 
Jah r 1918 (mit 2 Abb.) Esson (1919): Graph. An-
sta lt der [Ea.] Eried. Krupp, Aktiengesollsohaft. 
(38 S.) 4°.

B o m * , W., Dr.: Dio wirfcśfchaftlicho E n tw ic k lu n g
der Saar-GroBoisonindustrio. seit der M itte den 
19. Jahrhundorts. (Mit 4 Anl.-Beil.). Borlin 1919: 
Dcutschor Proyinzverlag, G. m. b. H. (130 S.) 8°. 

C om bes, Charles, Ingenieur ot Chef des mines, P ro 
fessor d’oxploitatioh a 1’jScolo Royale des Mines: 
T r a i t ó  do I’oxploitation des mines. T. 1/3. 
Licge: Dominique Avanzo ot Cie. 8 ®.

T. 1. 1844. (VII. 400 p.) — T. 2. 1845. (366 p.)
— T. 3. 1846. (VI, 452 p.)

[Chofchemikor II. Kinder*, Duisburg-Mciderich.] 
E in s te l lu n g  und E n t la s s u n g  T o n  A c b o ite rn  und 

A n g e s tc l l te n  wiihrend der Zeit der wirtsehaft- 
lichon Demobilmachung, hrsg. von Dr. Friedrich 
S y ru p , Geheimor Rogiorungsrat und vortragender 
R a t im Ministerium fiir Handol und Goworbe, und 
Dr. Gerhard B il le rb e c k , Gerichtsassessor, Referent 
im Roichsarboitsministorium. Berlin: Carl Hoymann* 
Yerlag 1919. (2 BI., 100 S.) 8°. 5,15

An unsere Mitglieder!
Infolge der Zeitverhaltnisse sind die Verwaltungskosten des Vereins sowie 

die Kosten der Herstellung- und der Herausgabe der Zeitschrift sehr stark gestiegen. 
Der Vorstand hat daher in seiner letzten Sitzung beschlossen, zur teilweisen Deckung 
dieser gestiegenen Unkosten den M itgliedsbeitrag ab 1. Januar 1920 zu erhohen. 

Es haben zu zahlen Mitglieder in
1. D e u ts c h la n d ............................................................................................ 40 .— Mark
2. den Landern der fruheren osterreichisch-ungarischen Monarchie 50.-— Mark
3. R u B la n d ......................................................................... ............................60.-— Mark
4. Luxemburg ...... ...................................................................................  62,50 Franken
5. Belgien, Frankreich, S c h w e iz .............................................................. 75.— Franken
6. I ta lie n ................................. .. ..................................... ................................ 75.—  Lire
7. H o l la n d ............................... .............................................. ....  35.30 Gulden
8. E n g la n d ................................................................................... ....  60.— Schilling
9. A m e r ik a ....................... ..........................................................................  . 14.30 Dollar.

D ie Post-Ueberweisungsgebiihren und -Zustellungskosten fiir die Zeitschrift
sind in diesen Betragen enthalten.

Besondere Zahlungsaufforderungen gehen den Mitgliedern Mitte Oktober zu.

Die G eschaftsfiihrung.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
8 e a c h t e t  d ie  21. L istę der Ste l lung  S u c h e n d e n  auf S e i t e  125/127 d e s  A nze igen te i le s .


