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\ /  on Wa.0 s t w ald wurden in letzter Zeit in verschie- 

’ denen ZeitschriftenŁ) mehrere graphische Ver- 

fahren zur Auswertung vonVerbrennungsgasanalysen 

angegeben, teilweise jedoch ohne den rechnerischen 
Zusammenhang fiir die Entwioklung der Verfahren 

klargestellt zu haben. Da es der- Wunsch des mit 
Verbrennungsvorgangen sieh befassenden Betriebs- 

mannes sein muB, zur Untersuehimg und Bewertung 

der Abgasanalysen auf Grund der bekannten Zu

sammensetzung des Breunstoffes sieh selbst schnell 

derartige graphische Darstellungen zu sehaffen, sollen ' 

nachstehend in moglichster Kurze die rechnerischen 
Unterlagen zur Anfertigung solcher Tafeln gegeben 

werden.

I. Der Einfachheit halber soli mit der Unter

suchung reiner Kohlenstoff-Wasserstoff-Gemische 
(hierzu gehoren die meisten fliiss igen B renn 

sto ff e, ferner kann reiner Kohlenstoff dazu gerech

net werden) begonnen werden, die durch die Formel 
C2 + m Hj dargestellt sind, wenn m angibt, wieriel 

Raumteile Wasserstoff jeweils auf 1 Raumteil 
Kohlenstoff, in gasformigem Zustand gedaclrt, 

entfallen; z. B. gilt fiir reinen Kohlenstoff C2: 

m - O, fiir Benzol Cg Hg : m = 1, fur Benzin 

Ce H i4: m =■ 2,3.
Fiir die Entwicklung der Yerbrennungs- 

gleichungen sind folgende einfache Bezeichnungen 
maBgebend:

1 Eaumteil Ca, hn gasformigen Zustand ge- 
dacht, benotigt zur Yerbrennung zu KohlensSure 

2 Raumteile 03 und liefert 2 Raumteile COa.- 

1 Raumteil C3, wieder im gasformigen Zu

stand, benotigt zur Verbrennung zu Kohlenoxyd 

1 Raumteil 02 und liefert 2 Raumteile CO.
m Raumteile H2 benStigen zur Bildung ron 

Wasserdampf 0,5 m Raumteile 02 und liefern 

m Raumteile HsO.
1 Raumteil Os fiihrt durch die Verbren- 

nungsluft, von der der Sauerstoff selbst der 

eine Bestandteil ist, ais zweiten Bestandteil

‘) St. u. E. 1919, 5. Jun i, S. 625; Z. d. V. d. I . 1919, 
3. Mai, S. 411; Fouerungstechnik 1919, 1. Jan., S. C3; All- 

gcmcine Automobilzeitung 1919, Nr. 14, S 14 ff.

XVIII-™
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— =  3,762RaumteileNs ein. Die v # lls ta n d ig e
Z1
Yerbrennung mit der theoretisch notwendigen 

Luftmenge (Luftiiberschufl = 0, bzw. Luftfaktor 
L  = l 1) kann daher fiir das oben erwiihnte 
reine Kohlenstoff-Wasserstoff-Gemisch nach der 

Formel C2 + mH2 durch folgende Gleichung (1) 

dargestellt werden, in der die chemischen Zeichen 
gleichzeitig Raumteile der betreffenden Gase 

bedeuten;

C2 + m H2 + (2 + 0,5 m) 02 + 3,762 (2 + 0,5 m) N2 

- 2C02 + inHjO + 3,762 (2 + 0,5 m) N2. 
Unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB der 

Wasserdauipfgehalt niedergeschlagen wird, also 
aus den Rauchgasen verschwindet, ergibt sieh, daB

2 + 3,762 (2 + 0,5 m) - 9,524 + 1,881 m 

Raumteile Yerbreiinungsgas entstehen. Hier- 

aus folgt, daB in ihm die Kohlens&ure mit

= V24 + Raumteilen

rertreten ist.

Damit sind die ersten Grundlagen zur grą- 

pliischen Darstellung bereits gewonnen, fiir die 

zwecks Erzieluńg rolliger Einheitliclikeit fiir alle 
Brennstoffe hier ausschlieBlich die Form des 

gleichseitigen Dreiecks (sogenanntes Gibbs’sches 

Dreieck) gewahlt wurde. In dem in beliebigem 

MaBstab gezeichneten, gleichseitigen Dreieck 

A B C  (s. die Abb. 1 u. 2) wird die Hohe C E 
zur Grundlinie A B gefallt und auf ihr die Teilung 

fiir den Kohlenstturegehalt aufgetragen, mit dem 

Nullpunkt auf der Grundlinie, dem Wert maxi- 
inalen Kohlensauregehaltes im Gipfelpunkt des Drei

ecks, sodann wagerechte Linien durch die Punkte 

der Teilung iiber die Flachę des Dreiecks gelegt.
Fur die verschiedenen eingangs genannten 

Brennstoffe ergibt sieh z. B.: 

fiir Kohlenstoff: \

m 0 : X max - 21% C O i;

*) Der Luftfaktor L bczeichnct daB YoT lifiltn is : 

theorctisoJi notrweiidigo Luftmenge 

praktiBch verwendete Luftineugo
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fiir Benzol: 

ni 1=1 1 ' X mas 

fur Benzin:

Ul **2,3 : -̂niax

200
9,524 -)- 1,881

1 7,5 % C02;

200

9 ,524+ 2,3-1 ,881 ' 1 4 >4 % C 0 2‘ 

Nun wird zur Erzielung der Sauerstoffteilung 

das Lot B D vom Eckpunkt B auf die Seite A C 

gefallt, mit einer Teiiung in 21 gleiclie Ab- 

stande versehen (weil die Luft 21 Teile Sauer- 

st.off enthalt) und durch deren Teilpunkte 
Parallelen zur Seite A C iiber die Flachę des 

Dreiecks gezogen. Fiir ganz unvollkommene Yer- 

brennung bei derselben Luftmenge, d. h., wenn der 

gesamte Kohlenstoff zu Kohlenosyd verbrennt, so 
daB keine Kohlensaure entsteht, nimmt die Verbren- 

nungsgleichung folgende Gestalt an (Gleichung 2): 

Cs +mH8 + (2 + 0,5 m) 02+ 3,762(2 + 0,5m)N2 

- 2 CO + Oj + mH2O -I 3,762 (2 + 0,5)N ,.

Es werden also 2 + 1 + 3,762 (2 + 0,5 m) — 

10,524 + 1,881 m fiir die Messung in Frage 
kommende Baumteile Yerbrennungsgas eutstelien 

(der Wasserdampf verschwindet wieder), und zwar

wird in ihnen der Sauerstoff mit y ^ - - ^  ^  ^  n|%

Raumteilen yertreten sein, das Kohlenoxyd hin-
100

gegen mit z 24 + ^

genau doppelt so viel, wie der Sauerstoff.

Mithin er gibt sich z. B . : 

fur Kohlenstoff:

m " 0 : y ° 10,524 

fiir Benzol:

100 9,5% 02;z = I| | i  = 190/oC0;

m 1: y
'100

10,524 + 1,881“ 8 %

200
10,524 + 1,881

16 % CO;

fiir Benzin: 

2,3 :ym ■
100

-6 ,75% 02;
10,524 +  2,3-1,881

13,5% CO.

also unter Luftniangel, vor sich gingen, links 

dieser Linie, alle Verbrennungen hingegen, die 

bei zu magerem Gemisch, also unter Luftiiber

schuB, vor sich gingen, rechts dieser Linie zur 
Darstellung kommen. Die iibrigen Luftfaktor- 

linien fiir L = 0,1; 0,2; 0,3 usw. werden ge

funden, indem fiir sie jeweils ein Punkt auf der 
Dreieckseite C B fiir rollstandige Verbrennung, 

also nur bei C02 -Bildung und ohne CO-Bildung, 

und auf der Dreieckseite A B fiir ganz unvoll- 

kommene Verbrennung, d. h. bei Entstehung 

ausschliefllich von CO und keiner Bildung von 

C02, auf Grund foigender Ueberlegungen auf- 

gesucht wird :
Fiir den ersten Fali (Dreieckseite C B) nimmt 

die Verbrennungsgleichung (1) beim Luftiiber- 

schnfl mit dem Faktor L nach Verschwinden des 

Wasserdampfes die Form an :

N»

-% Raumteilen, also

C2 + mH3 + - 02 + (2 + 0,5m)

„2 c o s + 5*™? (2 + °.5m) N2+ 2+^ 5n- • Os

- (2 + 0,5 m) 02.

Da die rechte Seite dieser Gleichung 

2 + (2 + 0,5 m) + 2 + °’5m _  (2 + 0,5 m)

.Baumteile ais Verbrennungsprodukt aufzahlt, sich 
mithin durch Umformung dieses Ausdruckes ergibt,

daB
2 L + (2 +  0,5 m) (4,762 — L)

Baumteile

Yerbrennungsgas fiir die Analys e in Frage komm en, 

so folgt, daB die Kohlensaure daran mit einem 

Prozentgehalt yon

---- — 2 ' L. : 100------- % C03
2 L + (2 +  0,5 m) (4,762 — L)

beteiligt ist; z. B. fiir Benzol m ■
 ̂ , ~ , . , 0,8 • 100 

faktor L = 0,4 wurde sich

10,524 +  2,3 - 1,881 

Diese Ergebnisse werden wie folgt zur Dar
stellung gebracht:

Der Kohlensauregehalt ist = 0, denn es war 
ganz uiwolkommene • Yerbrennung angenommen. 

Es ist also nur zu dem gefundenen Wert des 

Sauerstoffgehaltes y (mit Hilfe der Teiiung auf 

dem Lote B D)‘ der zugeliorige Punkt F auf 
der Grundlinie A B aufzusuchen. Da dieser der 
Bedingung der Verbrennung mit LuftiiberschuB 

- 1 geniigt, teilt nunmehr die Verbindungslinie 
C F (vom Punkt vollkommener Verbrennung 

mit LuftiiberschnB — 1, namlich C, nach diesem 

Punkt F, dem Punkt ganz unvollkoBimener Yer- 

brennung mit LuftiiberschuB ~ 1, gezogen) die 

Flachę des ganzen Dreiecks in zwei Teile, derart, 
daB Yerbrennungen, die bei zu fettern Gemisch,

1 und Luft- 

- 6,84% CO,
11,705 ’ /0 ‘

ergeben. Es braucht also nur der diesem C02- 

Gehalt entsprechende Punkt auf der Dreieckseite 

C B aufgesucht zu werden, um einen Punkt der 

Luftfaktorlinie L = 0,4 zu finden.
SinngemaB nimmt fiir den anderen Fali 

(Dreieckseite A B) die Verbrennungsgleichung 
2 wieder nach Yerscliwinden des Wasserdampfes 

folgende Form an:
, T 2 4- 0,5 m ~ 8,762 N ,  T

C2 H* mH 2 + -- ----* Oj h— —— (2 + 0,5 m) N2

- 2  CO + - ±-~ - ,• 02 -  [ ( 2  + 0,5 m) 02 -  O,]

+3- ^  (2 + 0,5 m) N2,

woraus durch weitere Umformung der rechten 

Seite, ahnlich wie oben, folgt,

daB
3 L +  (2 4 - 0,5 m) (4,762 _  L)

Raumteile Yerbrennungsgas fiir die Analyse in 
Frage kommen, so daB das Kohlenoxyd an ihnen 

mit einem Prozentgehalt von

________ 2 ’ 100 ‘ Ł________ o/ Qo
3 L +  (2 +  0,5 in) (4,762 — L) /0
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beteiligt' ist, z. B. fiir Benzol m - 1 und Luft- 

faktor L = 0,4 wiirde sich Q’8-X^ °  ■= 6,6 % CO 

ergeben.
Durch Aufsuchen des diesem CO-Gehalt ent- 

sprechenden Punktes auf der Linie A B ist ein 

z weiter Punkt der Luftfaktor-Linie L = 0,4 
gefunden und diese damit hinreichend bestimmt.

B e m e rkung : Fast noch beąuemer ist die 

Auffindung der beiden Bestimmungspunkte mit 

Hilfe rder, Sauerstoffteilung moglich. Fiir den 
ersten Fali (Dreieckseite C B) wird aus der

Berrzt)/ Csttf

. J L

Abbildung 1. Verbrennungsbild fiir fliissige Brcnnstoffe.

0,3 usw. Teilungon u n g l e i c h c r  Abstande entstehen; 
oine gleichmaBige Toilung entsteht nur fiir m  =  0,
d. h. bei reinem KolilonetotF, auf der Dreiockseite B C.

Das vom Punkt F auf die Dreieckseite B 0 

gefallte Lot stellt in seiner LUnge den oben er- 
mittelteń Kohlenoxydgehalt z dar, so daB durch 

die Teilpunkte dieser Linie wiederum eine Scliar 

Linien gleichen Abstandes iiber die Fiache des 

Dreiecks, jetzt parallel zu seiner Seite B C, 
gebreitet werden konnen, die unmittelbar deri 

Kohlenoxydgehalt zur Darstellung bringen. Ueber 
F hinaus bis zur Spitze A durchgefiihrt, muB 
dies Verfabren einen Maximalwert an Kohlen- 

oxyd aufweisen, der sich zur Probe auf die 

Richtigkeit der Ableitung und Darstellung aus 

der Verbrennungsgleichung unabhiłngig, wie folgt, 

ableiten lilBt. Der erwfthnte Eckpunkt A ist 

gleichzeitig Punkt der Linie fiir den Sauerstoff
gehalt — 0. Soli nun, aber in der obengenannten 

Gleichung fiir ganz unyollkommene Yerbrennung 

beim Luftiiberschufi ■= 1, namlich (Gleichung 2)

C2 + m ą  + (2 + 0,5 m) 02 + 3,762 (2 + 0,5 m)N2

= 2 CO O2 -ł- m H jO  4- 3,i62 (2,+ 0,5 m) Ng

der Sauerstoff auf der rechten 

Seite ganz verschwinden, so 

mussen die Klammerglieder der 

linken Seite (1 + 0,5 m) lauten 

(es mufi also mit Luftmangel ver- 

brannt werden), so dafi die Glei- 
chung die Form annimmt:

C2 + mH2 + (1 + 0,5 m) Oj + 3,762 

(1 + 0,5 m) N2 =  2 CO + mHj O 

+ 3,762 (1 + 0,5 m)N2,

woraus sich sinngemiifi, iilmlich 

wie oben (bei Nichtberucksichti- 

gung des Wasserdampfes), ergibt, 
dafi der maximale Kohlenoxyd- 
gehalt

% Raumteile
Y3-

ver!inderton Gleichung 1, ahnlich wie oben der 

^C02-Gehalt, der Sauerstoffanteil zu

(2 + 0,5 m) (l -  Ł) • 100 n/ 0
2 L  +  (2 +  0,5 ni) (4,762 —  L) /o ' 1 

bestimmt (z. B. fiir m ■= 1, L  *= 0,4 zu 12,82 %) 

und ebenso aus der veranderten Gleichung 2 

fiir den zweiten Fali (Dreieckseite AB), ahnlich 

wie oben der CO-Gehalt, der Sauerstoffanteil zu 

[(1 -f 0,5 ni) (1 — L) -f 1] • 100

5,762+ 1,881 m 

ist, mitliin also fiir reinen Kohlenstoff: 

200
m = 0 : Z: 

fiir Benzol: 

m — 1 :Zjnax ~ - 

fiir Benzin:

2,8: Z nu

5,762

200

34,6%  CO;

m

5,762 +  1,881 

200

26,1%  CO;

L) %  o23 L  -f (2 +  0,5 m) (4,762 

ermittelt (z. B. fiir m - 1, L ~ 0,4 zu 15,7 %). 

Siehe die in Abbildung 1 gestrichelt eingetragenen 
Linien. t

Eu ergibt sich, daB die Luftfaktor-Linicn n i c h t  
parallel sind, sich yielmehr in einem Punkte tief unter 
der Linie A B schnoiden. Auf den Dreiecksoiten A  B 
und B C worden durch die Luftfaktor-Linion 0,1; 0,2;

5,762 +  2,3 • 1,881 ”  19>8 % CO-

Es genugt also, durch die Gasanalyse von dem 
Kohlensaure-; Kohlenoxyd- und Sauerstoffgehalt des 

Verbrennungsgases zwei dieser GroBen ermittelt zu 
haben, um daraus nicht nur die dritte, sondern im 

weiteren Zusammenhang alle iibrigen wunschens- 
werten Aufschliisse iiber den Verbronnungsvorgang 

mit Hilfe der Tafel zu finden. Liegt der einer Ver- 

brennungsgasanalyse entsprechende Punkt nicht
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S/e/nkofj/e- 
o,75C; ąwfy; ąwĄ 

{Gemińłsłeł/eJ

innerhalb des Dreieeks, so ist entweder die Analyse 
unrichtig, oder es wurde eine nicht dem betreffenden 

Brennstoff zugehorige Tafel benutzt. Liegt der 

Analysenpunkt auf der Linie B C, fand vollkommene 
Yerbrennung statt, liegt er innerhalb des Dreieeks, 

unvollkommene, und zwar niihert sieh diese um so 
mehr der vollkommenen, je dichter der Punkt an 

den Gipfel des Dreieeks C heranriickt. Liegt er dabei 
auf der Linie C F, so war die Gemischbildung riehtig 
und sind daher fiir die Behebung der mangelhaften 

Verbrennung Verbesserungen in der Yorwarmung, 

den Kontaktbroeken (bei flammenloser Verbrennung), 
der Zundeinriehtung (bei Motoren) usw. anzustreben. 

Liegt der Analysenpunkt links der Linie G F, war das 

Gemiseh zu fett, d. h. es łierrschte Luftmangel bei 
der Yerbrennung, liegt er rechts, war das Gemiseh

Abbildung 2. Yerbronnungsbild fiir festo Brennstoffe.

zu mager, also LuftiiberschuB vorhanden. .Trifft 

eines oder das andere zu, wird man sich zuerst um 

Behebung dieser Miingel bcmiihen.

II . Etwas umstandłicher gestaltet sich die 

Rechnung bei den iiblichen festenBr ennstoffen. 

Aus der Ableitung der theoretisch fur 1 kg festen 

Brennstoffes benotigten Sauerstoffmenge ergibt 

sich, daB sie (allerdings unter Yernachlttssigung 
der geringen, zur Yerbrennung des Schwefels 

benotigten Sauerstoffmenge) sich nur aus dem 

fiir die Verbrennung des Kohlenstoffes und des

„verfiigbarena Wasserstoffes II* — zusam-
vł

Abbildung 3. Vorbrcnnungsbild 

fiir gasformigo Brennstoffe.

.stoff aber nur der yerfiigbare Teil 

“  Hk — ̂  zu beriicksicbtigen ist,
o

in welchem mit anderen Worten 

auf 1,072 kg >=■ 1 m3 Kohlenstoff 

(ais Gas bei 0° und 7G0 mm 
Quecksilbersilule betrachtet) 0,09 

mkg = m cbmWasserstoff entfalleu.

Damit sind alle Unterlagen 

gegeben, um m aucli fiir diese 

Sonderfalle der festen Brennstoffe1) 
zu bestimmen, z. B. fiir eine 

Steinkohle der Zusammensetzung 

0,75 Ck , 0,06 H k, 0,08 Ok folgt: 

auf 75 Gewichtsteile Kohlenstoff kommen 6 Ge
wichtsteile Wasserstoff und 8 Gewichtsteile Sauer- 

^  g

stoff, mithin 6 — — - 5 Gewichtsteile „verfiigba-
O

rer“ Wasserstoff, oder nach Umrechnung mit 

Hilfe der oben angegebenen Zahlen: auf 70 Baum- 

teile Kohlenstoff 55,5 Rauinteilc „ verfiigbarer“ 
Wasserstoff, mithin m - 0,795. Dementsprechend 

werden alle Unterlagen zur Herstellung der 

Tafel gefunden, wie oben geschildert (s. Abb. 2).

*) Flussige Brennatoffc, die glcichzeitig "Wassorstofi 
und Sauerstoff entbalten iz. B. Teorol), werden liinsicht- 
licli dea „yerfiigbaren'- Waaserstoffs ebenso behandelt.

mensetzt, wenn mit Hk bzw. Ok die Gewichtspro- 

zente Wasserstoff und Sauerstoff des festen Brenn
stoffes bezeichnet werden. Man kann folglich die 

brennbare Substanz dieser festen Brennstoffe eben
falls alsKohlenstoff-Wasserstoff-Gemischauffassen, 

in welchem der gesamte Kohlenstoff, yomWasser-

Shhfęâ :

co - jat.
H] - 

CHf- 
*1-
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II I . Wieder etwas auders miissen dic Gase 

(Gichtgas, s. Abb. 3) behandelt werden. i  m3 Gas 
der ratunlichen Zusammensetzung:

CO + IŁ, + CH, + C2H , + C2IŁ  + 0 2 +  N2 + CO,

+ HjO =  1,

benotigt zur yollkommenen Verbrennung das 

theoretisehe Sauerstoffvolumen. 
ca j- k

S min =  - + 2 CH, + 3 C2H  + 2,5 CJŁ, —  02.

Ist nach wie vor der Luftfaktor

k  theoretisch notwendige Luftmongo 

praktisch vorwendete Luftmongo’

so folgt, da allemal die Luftmenge =  der zu-

gehorigen Sauerstoffmenge ist, daB fur 1 m* Frisch- 

gas das praktisch yerwendete Sauerstoffyolumen

S =  * min ist.
JL

Fiir den Fali yollstandiger Verbrennung, d.h., 

wenn kein Kohlenoxyd angetroffen wird, der Ana- 

lysenpunkt also auf die Linio C B fallt, ist zu beriick

sichtigen, daB ein Gas der oben genannten allgemein 
giiltigen Zusammensetzung zusainmen mit dem

berechenbaren Mindestluftbedarf =  Smin ais Be-

standteilc der Rauchgase an Yerbrennungsproduk- 

ten liefeit:

Kohlensaure: C02 + CO + CH, + 2 C2H , + 2 C2H2, 

Stickstoff: N , +

3,762; ±-Sj + 2 CH, + 3 C J I ,  +  2,5 C2H , —  O^j

Damit sind die ersten Unterlagen zur graphischen 

Darstellung gewonnen. In dem Dreieck,/das nicht 

gleichseitig zu sein braucht, wird das Lot B D und 
die Sauerstoffteilung (21 Teile), wie oben gcSchildert, 

angelegt: Das Lot CE.zur GrundlinieAB erhalt 
dio Kohlensaureteilung mit dem maximalen Kohlen- 

sauregehalt in C, der sich aus vorstehend ge

nannten 2 Gleichungen in %  errechnen liiBt. Fiir 

das im Beispiel behandelte Gichtgas der Zusam
mensetzung 0,023 H j + 0.308 CO -f 0,012 CH, + 

0,054 COj + 0,603 N, ergeben sich 

fiir L =  1,0 bei Anwendung des Mindestsauerstoff- 

bedarfs von 0,190 m3, bzw. des Mindestluftbedarfs 
von 0,905 m3, an Verbrennungsprodukten: 

Kohlensaure: 0,374 m3, Stickstoff: 1,818 m3, zu- 

sammen also 1,692 m3 Rauchgas, in denen somit 
die Kohlensaure mit 22,1 %  yertreten ist.

Fiir die Ermittlung der Teilpunkte der vcr- 
schiedenen GroBen des Luftfaktors L (0,1; 0,2;

0,3 usw.), fur, den Fali yollstandiger Verbren- 

nung ausschlieBlich auf der Linie C B liegend, ist 
zu beriicksichtigen, daB 1 m3 des genannten Gicht- 

gases theoretisch 0,190m3 Sauerstoff, bzw.0,905 cbm 
Luft, zur vollstandigen Verbrennung bedarf, und 

damit 1,692 m3 yerbranntes Gas liefert, zu dem 

der UeberschuB an Sauerstof1, bzw. Luft, hinzutritt, 
z. B, ergibt sich fur L = 0,4, daB auf 1 m* yer-

0 1‘)
branntes Gas <y~ =  0,4,75 m Sauerstoff, bzw.

U,4:

= 2,2C m3 Luft entfallen, mithin zu den Ver-
U,4.

brennungsgasen von 1,692 m3 nach Abzug der zur 

Verbrcnnung benOtigten 0,19 m3 Sauerstoff, bzw.

0,905 m3 Luft, noch 0,285 m3 Sauerstoff, bzw; 

1,36 m3 Luft hinzutreten, so daB die Gesamt-Ab- 
gasmenge durch Einbeziehung der Luft (N, + O* 

gleich 3,05 m3 wird. Es folgt somit, dafi der Tcil- 

punkt fiir den Luftfaktor L =  0,4 auf der Linie C B 
den Bedingungen geniigen muB:

Kohlonsauregelialt =  =  12,3 %  C O .,,

Sauerstoffgohalt 9,4 %  0.2,

Auch fur die LuftfaktorgroBen iiber 1 hinaus (1,1; 
1,2; 1,3 usw.) ist dieses Verfahren anwendbar, dic 

erhaltenen . Teilpunkte liegen auf der Verlangerung 

der Linie CB iiber C hinaus. Die fehlenden02% 

erscheinen dann mathematisch ais negative GroBen.

Trotz Zufiihrung des oben genannten Sauerstoff- 

volumens braucht aber n ich t vollkommene Ver- 
brennung einzutreten, es kann auch unvollkom- 

mene Verbrennung eintrćten (wobei der Analysen- 

punkt nicht auf die Linie CB, sondern innerhalb 

des Dreiecks fiillt).

Es muB nun eine Annalnne dariiber gemacht 

werden, wie die unyollkommene Verbrennung yer

lauft, d. h. zu weichen Verbindungen die einzelnen 

brennbaren Bestandteile des Gases hierbei ver- 
brennen. Wir erstrecken dabei, entsprechend der 

ublichen Untersuehung von Abgasen, unsere Be- 

trachtungen nur auf den Fali, daB in den Abgasen 

an unyollkommen yerbiannten Teilen nur CO, nicht 
aber Ha, CII, und enthaltęn ist. Diese Be- 

trachtungsweise erscheint fur Industriefeuerungen 
zulassig, da H* in industriellen Abgasen kaum 

gefunden werden durfte und CII, und C2H« selten 
und nur in yerschwindenden Mengen. Sind diese Be

standteile aber in den Abgasen yorhanden, so haben 

die Schaubilder keine Giiltigkeit.

Es Ist jedoch moglicli, die Schaubilder fiir beliebigo 
A lten der unvo11kommonen Verbronnung zu entworfen; 
sie andern sich fiir verscliiedene Yerhaltnisse der un- 
verbrannten Wasserstoffteile in der Weise, daJJ sich die zu 
den einzelnen Luftfaktoron gehorigjn Punkte dorLinio 
der unrollkommenen Yerbrennung in ihrer Lago andern.

Wir nehmen also ais ungunstigsten Fali unvoll- 

kommener Yerbrennung folgenden an:

Der freie Wasserstoff und der Wasserstoff der 
Kohlen wasserstoff-Yerbindungen (CmH„) verbrennt 

zu Wasser, das CO dagegen bleibt ganz unver- 
brannt und der Kohlenstoff der Kohlenwasserstoff- 

Verbindungen (C,nH„) wird nur zu CO verbrannt. 

Es wird dabei fiir jedes m3 Frischgas ein weit 
geringeres theoretischcs Sauerstoffyolumen erforder

lich, namlieh nur

Stn in  =  0,6 I I2 -f 1,5 CH, +  2 C2H , + 1,5 C2H2 —  0 2, 

so daB von dem . eingefiihrten Sauerstoffyolumen
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S »  —• Smin ein UeberschuB = j-  Smin— 2mln iibrig- 

bleibt.

Das Abgasvoluraen von 1 ra3 Frischgas ergibt 

sich dann fiir die unvollkommene Verbrennung mit 

einem beliebigen Luftfaktor L in Form folgender, 

nach ihren Bestandteilen angeschriebener Summę: 

cbm Kohlensaure =  C02 (imvoriindert aus dom 

Frischgas)
+  cbm Kohlenoxyd =  CO + CHj +  2 C,H4+ 2 C2H2

=  A zu r  Abk i i r z u ng  

g ese t z t  
79 1

+ cbm Stiokstoff =  N2 +  - • —  • Smin
JL

+  cbm Sauerstoff =  ~  Smia —  2mln.
Li

Hieraus ergeben sich die prozentualcn Anteile der 

einzelnen Bestandteile -wie folgt:

1. %  Kohlensaure =
100 C02

79 1 i  ’
CO t A N , -f" —  * Smin -f- j. Smin —  —miu

2. %  Sauorstoff =

Smin —  —rain  ̂ 100
_  _  ̂ )

C02 +  A +  N2 +  —  • Smin +  -j- Smin —  Smin

3. %  Kohlenoxyd =
100 A

—  - -

C02 +  A -f- No +  —  • —  Smin +  Smin —  Smin

Die CO-Teilung kann von jedem der aus Gleichung 
1 und 2 berechneten Punkte aus auf der zugehorigen 

Senkrechten zu B C aufgetragen werden, indem 

man aus Gleichung 3 den zu dem Punkt gehorigen 

CO-Gehalt ermittelt; zweckmaBig nimmt man hierzu _ 

den Schnittpunkt von B H mit der Luftfaktorlinie 

L =  1,0 und verlangert die Teilung nachtraglich 
iiber die ganze Dreiecksflache bis zum Eckpunkt H.

Will man, was zur Kontro lle sehr zu empfehlen 
ist, die GO-Teilung yon Haus vornehmen, dann setzt 

man in Gleichung 2 den Sauerstoffgehalt =  0, be- 
rechnet hieraus den zugehorigen Luftfalitor zu

L =  §—  und setzt diesen Wert in Gleichung 1
2-m in

und 3 ein. Gleichung 1 liefert den C02- Gehalt und 

damit den Punkt H, Gleichung 3 liefert den CO-Ge
halt, der der Lange des von H auf BC gefallten Lotes' 

entspriclit (s. Abb. 3). Das Zahlenbeispiel ergibt 

fiir Punkt H folgende Werte: L =  6,33, C02 =  4,9, 

CO =  29,3. Die iibrigen Werte enthalt Zahlen

tafel 1.
Bemerkt sei noch, daE vorstehendgeschildertes Yer

fahren fur Abgase alłerArt anwendbar ist, also auch 
bei Gasmaschinenuntersuchungenzur Feststellung der 

Giite der Verbrennung guteDienste zuleisten vermag.

Da im Rechnungsgang nur die geringe zur 

Verbrennung des Schwefels benotigte Sauerstoff- 
menge vernachlassigt wurde,durfte das Verfahren 

reeht genaue, jedenfalls fur den Betrieb vollig hin- 
reichende Ergebnlsse liefern.

Zahlentafel 1. Berechnungszahlen zum Ycrbrcnnungsbild fiir gasformige Brennstoffe Abbildung 3.

Teilpunkte fUr 

Luftfaktor L =
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

auf Linie CB Oi 21,0 17,4 1*1,3 11,7 9,4 7,3 5,5 3,9 2,5 1,2 0,0 —1,1 -2,05 — 2,95 -3,8 —4,55 —5,25
fiir Gehalt an

CO* 0,0 3,8 7,0 9,8 12,3 14,4 16,3 18,0 19,5 20,8 22,1 23,3 2-1 2 25,2 2GJ1 2G,9 > 27,6

auf Linie HB 

fUr Gehalt an

Ga 21,0 18,8 IG,9 15,2 13,9 12,8 11,7 10,8 10,0 9,3 8,7 8,1 7,6 7,1 6,G 6,25 5,9

OUi 0,0 0,5 0,9 1,3 1,6 1,9 ^2,1 • 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

0,0 3,2 5,9 8,1 10,0 11,6 13,1 14,3 15,4 16,4 17,3 18,1 18,8 19,5 20,1 20,6 21,1

Da in diesen Gleichungen iiberall 2min beriick- 

sichtigt ist, erhalt man durch Einsetzen der Werte
L =  0,1; 0,2; 0,3___ 1,0; 1,1 usw. in die Gleichung

1 und 2 beliebig viele Punkte der unteren Be- 

grenzungslinic B H (ś. Abb. 3), so daB hier also alle 

mogliclien Analysenpunkte auf den Raum des un- 
gleichseitigen Dreiecks G B H beschrankt sind. (Der 

Eckpunkt H  auf der Linie CA entsteht in dieser 

Weise ganz von selbst.)

Z usam m en fassung .
Auf Grund der Veroffentlichungen von Wa. Ost

wald wird ein fiir jeden Brennstoff mitgeringfiigigen 

Abweichungen anwendbares Verfahren zur graphi- 
schen Auswertung von Verbrennungsgasanalysen be

schrieben und die auf der Giundlage einfachster Yer- 
brennungsgleichungen beruhende Art der Selbst- 

anfertigung praktisch brauchbarer Tafeln zu diesem 

Zweck allgemein und an Beispielen erlautert.

Ueber die Wirtsehaftlichkeit von Gaserzeugungsanlagen bei 

Gewinnung von Urteer und schwefelsaurem Ammoniak1).
(Mittoilung aus dom StahlwerksausschuB des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.) 

(Fortsetzung von Seite 541.)

IJrofessor Dr. G. Klingenberg (Berlin): Meine 

. Herren, gestatten Sie mir zunachst, Ihrem Vor- 
stande meinen verbindlichsten Dank dafiir auszu- 

sprechen, daB’ er mir Gelegenheit gegeben hat, heute 

iiber den Yortrag, den ich seinerzeit im Yerein deut

scher Ingenieure iiber die Gewinnung von Neben- 

erzeugnissenin Kraftwerken gehalten habe, zu 
spreehen. Ich mochte mir erlauben, ganz kurz iiber 

die Entstehung des Vortrages zu berichten, weil diese 

Entstehungsgesehichte fiir das Yerstandnis dessen,
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was ich Ihnen noch mitzutcilen habe, von Be

deutung ist.

Es lagen mir schon in den Jahren 1908 bis 1910 
Projekte vor, die darauf abzielten, durch Gewinnung 

von Nebenerzeugnissen die Wirtschaftlichkeit von 
Kraftwerken zu verbessern. Das erste gro Be Projekt, 

das in dieser Richtung bearbeitet wurde, war fiir 

die. groBen Berliner Elektrizitatswerke bestimmt, die 

damals eine Jahreserzeugung von etwa 250 Mili. 
KWst hatten. Es war mir von vornherin klar, 

daB die Nebenerzeugnisanlage, die hierfiir geplant 

wurde, um so giinstiger werden wurde, je gleich- 

maBiger die Belastung war. Nun war es nicht mog

lich, eine auch nur annahernd gleichmaBige Be
lastung von irgendeiner nennenswerten Leistung aus 

dem Belastungs-Diagramm herauszusclmeiden. Die 

durchlaufende Leistung, die jahraus jahrein Yor

handen war, betrug namlicli hochstens 2000 bis 

3000 ICW. Fur eine so geringe Leistung lohnte sieh 
die Aufstellung einer Nebenerzcugnisanlage von vom- 

herein nicht. Bei einer Leistung von 10 000 KW 

hiltte der Belastungsfaktor nur noEh rd. 70 % be- 

tragen. Der damalige Entwurf hat schlagend be- 

wiesen, daB eine Wirtschaftlibhkeit nicht zu erzielen 

war. Die Griinde waren uns klar, nachdem wir die 

Einzelheiten der Berechnung gepriift hatten. Es 
lag namlich daran, daB die Kohlen im Verhaltnis 

zu dem Erl5s aus den Nebenerzeugnissen zu teuer 

waren. Aehnliche Projekte sind dann auch spater 
noch von mir gepriift worden. Das letzte war die Ge

winnung von Nebenerzeugnissen bei dem ICraftwerk 

Golpa, das eine sehr gleichmaBige Belastung hat. 

• Auch dieser Entwurf ist nicht zur Ausfuhrung ge

bracht worden, und zwar u. a. deshalb, weil im Jahre 

1915, ais er gemacht wurde, iiber Braunkohlen- 
generatoren ausreichende Erfahrungen noch nicht 

yorlagen; wenigstens waren sie uns nicht zuganglich 

geworden und Garantien waren nicht zu erhalten. — 

Das ist die Vorgeschichte.
In der Folgę sind dann neue Entwiirfe an uns 

herangetreten. Um nun fiir moglichst viele Kohlen- 

sorten und fur die verschiedensten Voraussetzuiigen 

ein Urteil zu gewinnen, habe ich die Reclmungen 

fiir samtliche Yerhiiltnisse innerhalb , bestimmter 

Grenzen durchgeftihrt. Inzwischen waren einige 

Arbeiten erschienen, die Ihnen ja wohl bekannt 

geworden sind und etwa folgenden Inhalt hatten:

Deutschland fordert etwa 180 Mili. t Kohle im 
Jahr. In jedem Kilogramm Kohlen stecken soundso 

viel Nebenerzeugnisse. Das Produkt aus beiden 
ergibt, daB bei unmittelbarer Verfeuerung der Brenn

stoffe jahrlich soundso viel' Milliarden an nationalen 

Werten Yerloren gehen, 'Werte, die so groB sind, 

daB wir unsere samtlichen Kriegskosten daraus be- 

zahlen konnten. Es sei daher kurzsichtig Yom  Reichc, 
daB es diese Werte nicht dem Nationalvermogen 

erhalte. Das Reich ist daraufhin an den Deutschen 

Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine heran

getreten und hat ihn um ein Gutachten iiber die 

Frage ersucht. Ich bemerke, daB meine vorerwiihnte

Arbeit damals schon zu vier Fiinfteln beendet war 

und fiir dieses Gutachten yerwandt werden konnte. 
Ich will jedoch ausdriicklich betonen, daB die Bc- 

arbeitung auf das Jahr 1915 zuriickreicht, im Jahre 

1916 schon zum Teil durchgefiihrt war, und daB da
her die ganze Arbeit nach dem damaligen Stande der 

Technik — der ja inzwischen durch die Urteerge- 

winnung gewisse Wandlungen erfahren hat— beurteilt 
werden muB.

Weiter moclite ich hervorheben, daB ein grund- 

satzlieher Gegensatz zwischen den Arbeiten von 

^c.^nęi. Roser und meinen eigenen nicht besteht. 

Die Zahlen, die ®r.»Sng. Roser Ihnen iiber die Wirt
schaftlichkeit bei gleichmiiBiger Belastung mit- 

geteilt Jiat, konnen Sie aus meirier Arbeit mit ge
wissen kleinen Aenderungen, die aber verhaltnismiiBig 

unbetrachtlich sind, ohne weiteres entnehmen, wenn 

Sie die in meinen Arbeiten eingesetzten Grenzen ent

sprechend erweitern. Der einzige, allerdings wesent- 

liche Unterschied liegt in den Yoraussetzungen: 

Wahrend ich den Erlos aus den Nebenerzeugnissen 

fiir 1 t vergaste Kohle zwischen 6,50 und 17,50 J l 

eingesetzt habe, geht S)r.*Sng. Roser iiber diese 
Zahlen weit hinaus und will bei einem Kohlenpreise 

von 25 J l zwischen 30 und 35 J i an Nebenerzeug

nissen herausholen. Nun, meine Herren, eine Polemik 

dariiber kann ich nicht anstellen, denn ich kann 

nicht in die Zukunft sehen; im Kriege ist alles mog
lich, aber auf Kriegsprcisen aufzubauen, erscheint 

mir wenig angebracht. Meine Arbeit soli eine weiter-; 
gehende Bedeutung haben, sie soli nicht nur fiir die 

nachste Zeit nach dem Kriege gelten. Ich habe bei 

der Beurteilung der Ertriignisse der Roser’sehen 
Arbeit die Empfindung, daB ein gewisses Yerhaltnis 

zwischen dem Kohlenpreis und dem Ertragnis an 
Nebenerzeugnissen beim Eintritt normaler Friedens- 

verhaltnisse schlechterdings nicht uberschritten wer

den kann. Ich halte es fiir unmoglich, daB einem 

Kohlenpreise von 25 J i —  - Kriegsverhaltnisse und 

ihre Nachwirkung ausgeschaltet — auf die Dauer 

ein Nebenerzeugnispreis von 35 J i gegeniiberstehcn 
kann. Das ware ein MiBYerhaltnis. Dieses Yerhalt

nis muBte bei langerem Bestehen dazu fiihren, daB 

der Preis von Kohlen, die ein so gutes Ertragnis 
geben, ganz betrachtlich steigt. Deswegen habe ich 

auch Bedcnken gegen die SchluBfolgerungen, die 

Ssr.^sng. Roser gezogen hat.
Was nun die iibrigen Preise anbelangt, so kann 

man dariiber gleiehfalls versehiedener Ansicht sein. 
Ich halte die Schwierigkeit eines zutreffenden Urteils 

iiber die zukiinftige Preislage —  die Ncbenerzeugnis- 

preislage in erster Linie, die Kohlenpreise und An- 
lagekosten in zweiter Linie — fiir sehr bedeutend. 

Am starksten wirken immer die Nebenerzeugnispreise 

auf jede Wirtschaftlichkeitsrechnung.

Ich habe iiberlegt, wie sieh beispielsweise etwa fiir 
Ammoniak die Preise nach dem Kriege gestalten wer

den, und habe mir folgendes gesagt: Die Ammoniak- 

■ gewinnung ist durch die im Kriege getroffenen Ein

richtungen jetzt nicht weit von 400 000 t( Stickstoff
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entfernt; sie war im vorigen Jahr schon auf iiber 

. 340 000 t angelangt, wahrend der Friedensverbrauch 

im Jahre 1913/14 in Deutsehland 220 000 t betragen 
hat, woyon ungefahr die Hiilfte ais Chilesalpeter ein- 

geliihrt worden ist. Wir haben nicht nur die Einfuhr 

von Chilesalpeter inzwischen ausgeglichen, sondern 

mehr ais das Dreifache der alten Erzeugung erreicht, 

so daB wir jetzt iiber dem doppelten Friedensbedarf 
stehen. Deutsehland hat nur etwa 20 000 t aus- 

gefiihrt, die bei diesen Betrachtungen gar keine Rolle 

spielen. Nun ist die inlandische Absatzmoglichkeit 
fiir Stickstoff in den niichsten Jahren nach dem Kriege 

zwar eine ziemlieh groBe, denn der stickstoffarme 

Boden kann zweifellos groBe Mengen yerschlucken. 

Aber in der Landwirtscliaft ist noch folgender Um
stand zu beachten: Am wirksamsten ist das erste 

Kilogramm Stickstoff, das auf die Aecker gebracht 

wird, das zweite Kilogramm schon weniger und das 

zdritte noch weniger. Die Abnahme der Wirkung 

steigert sich, die Aufnahmefahigkeit ist also eine be- 

grenzte, und zwar steigt die wirtschaftliche Grenze mit 

sinkendem Preise dćs Stickstoff es; je niedriger der 
Preis, desto wirtschaftlich aufnahmefahiger ist der 

Boden. Mit Stickstoff. allein darf man aber nicht 

diingen. Der Boden kann zwar eine Zeitlang allein 
Stickstoff mit guter Wirkung aufnehmen; aber wenn 

in den Boden nicht gleichzeitig Kali und vor allem 

Phosphorsaure gebracht wird, niitzt die StickstofF- 
zufiihrung bald iiichts mehr. Nach dem Kriege ist 

deshalb wohl zunachst eingroBer Absatz von Stick- 

stoff in Deutsehland zu erwarten, der aber bald ab- 

flanen wird. Wir werden zwar uber den Friedcns- 

Yerbrauch hinauskommen, aber die volle Besetzung 

der im Kriege errichteten Anlagen durch den deut- 

schen Absatz allein nicht erreichen konnen. Dem Ein- 

gewreihten diirfte bekannt sein, daB die beiden Haupt- 
Yerfahren gegenuber den Chilesalpeterpreisen des 

Jahres 1914 sehr billig arbeiten, insbesondere gilt 

dies von dem Haber’s'ehen Verfahren; ein eigenes 

Urteil habe ich zwar nicht, ich habe aber andere 

daruber gehort, die sehr niedrige Zahlen nannten. Es 
ist deshalb sehr fraglich, ob in absehbarer Zeit nach 

dem Kriege noch mit den Stickstoffpreisen gerechnet 
werden kann, die wir vor dem Kriege gewohnt- waren. 

Das bringt naturlich eine sehr grofie Unsicherheit 
in die ganze Rechnung liinein. Ich habe deswegen 
einfach die Preise. abgewandelt und meine Reeh- 

nungen fiir verschiedene Preise durchgefuhrt. Da 

nun auch andere Gro Ben auf die Wirtschaftlichkeit 

von groBem EinfluB sind, so habe ich die Wandlung 

insbesondere auch auf die mittlere Jahresbelastung 

der Kraftwerke und auf den Kohlenpreis erstreckt. 

Daraus ergibt sich eino Gruppe von Rechnungen, 
dereń Ergebnisse in Kunren zusammengestellt wor

den sind, aus denen man ‘ entnehnien kann, inner

halb welchen Geltungsbereichcs* die Gasmaschinen- 

anlage vor der Dampfturbinenanlage den Yjrzug 

verdient, ob beide mit oder ohne Nebenerzeugnis- 

gewinnung yorteilhafter arbeiten usw. Der Zweck 
dieser Arbeit — das will ich nochmals wiederholen —

war lediglich der, dem Fachmanne fiir gegebene Yer- 

haltnisse die Moglichkeit zu geben, sich sclinell selbst 
ein Urteil bilden zu konnen. Fiir bestimmte Kohlen- 
preise und fur bestimmte Einnalunen aus deii Neberi- 

erzeugnissen ergeben sich unter Zugrundelegung der 

Anlagekośten des Rechnungsbeispieles fur einen Be- 
trieb, der bei einer gewissen Hoclistleistung einen 

Belastungsfaktor von soundso viel Prozent aufweist, 
bestimmte Gesamtbetriebskosten; man kann dann 

ohne wreiteres sagen, ob die Nebenerzeugniswirtschaft 
zwecknuiBig ist oder nicht.

Nun hat ®r.*3tig. Roser darauf aufmerksam 

gemacht, in welch auBerordentlich starkem MaBe 
gerade bei der Kraftgewinnung die Betriebskosten 

der Nebenerzeugniswirtschaft von der mittleren Be- 

lastung abhangen. leli kann auch in dieser Hinsicht 

die yon Roser angegebenen Zahlen nicht
ohne weiteres annehmeh. In der Zalilentafel 6 yon 

Roser sind die Betriebskosten fiir die 

Kilowattstunde bei einer Anlage berechnet, die mit 
einer Reserve yon 25 bis 30 %  bei Gasmaschinen 

Tag und Nacht gleichmaBig belasffet lauft. Ich habe 

zunachst eine kleine Erinnerung zu machen, dereń 
Wirkung allerdings nicht sehr groB ist. Betriebe, die 

ganz gleichmiiBig belastet laufen, kennen wir in Wirk- 

lichkeit nicht. Es gibt zwar chemisehe Betriebe, die 

sehr gleichmaBige Belastungen geben sollten, aber die 

Betriebsbedingungen sind doch immer so, daB hier 

nnd da einmal.eine Storung auftritt. Ueber eine 
Durchschnittsbelastung von 90 % der Solleistung ist 

daher in Deutsehland noch kein Betrieb hinaus- 

gekommen. Das groBe Kraftwerk Golpa, dessen 

Betrieb ich gefiihrt habe, weist sogar einen wesent- 

lich. lńedrigeren Belastungsfaktor auf, obgleich die 
Leistung an sich eigentlich ganz gleichmaBig sein 

sollte, da ein elektrochemischer Ofenbetrieb versorgt 
wird. Man muB also fiir den praktischen Fali noch 

gewisse Abziige machen, die ich auf ungefahr 5 bis 

8 % schiitze. Um so viel stellt sich das Ergebnis 

ungiinstiger. Das ist jedoch keine durchschlagende 

Zahl. MaBgebend ist aber fiir die gesamte Kraft- 

wirtschaft die Tatsache, daB wir nur ganz wenige 
Betriebe in Deutsehland haben, die uberhaupt fiir 

eine gleichmaBige Belastung von annahernd 100 % 

in Frage konunen, namlich nur die elektróchemischen 

Betriebe. In dem eigentlichen Kraftwerksbetriebe 

gibt es keine Anlage in Deutsehland, die annahernd 

solehe Belastungsfaktoren aufzuweisen hatte. Wenn 

man auch dem Vorschlage, den ich selbst einmal 
gemacht habe, folgen und iiber ganz Deutsehland 

ein groBes Leitungssystem spannen wiirde, das 
durch sehr groBe I&aftwcrke gespeist wird und die 

Belastung auf die Kraftwerke so Yerteilt, daB die auf 
den Kohlengruben liegenden und mit Nebenerzeug

niswirtschaft ausgeriisteten Kraftwerke den durch- 

laufenden Teil der Belastung iibernehmen, so ist 
es doch nicht mflglieh, fur diese durchlaufenden 

Kraftwerke einen Belastungsfaktor zu erzielen, der 

wesentlieh iiber 70 % liegt. Geht man namlich 
hoher, so entfallt. auf die durchlaufenden Kraftwerke
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eiiie zu kleine Leistung und der Gesamtbetrieb wiirde 

unwirtschaftlicli werden. Also, fur die reine Kraft- 
werkswirtschaft, abgesehen von den elektrocliemi- 

schen Betrieben, kann man mit den Roser’schen 

Zahlen praktisch nicht rcchnen, sondern man muB 

hohere Werte einsetzen, wie Sie sie etwa aus meinen 
Tafeln entnehmen konnen.

Nun, meine Herren, mochte ich noch auf folgen

den Punkt eingehen, den ich in meinem Vortrage 
auch gestreift liabp. Ich habe mich dort noch mit 

einem Vorsclilage beschaftigt, der von anderer Seite 

gemacht ist und der vor kurzem wiederliolt wurde 

und. daliin ging, man solle doch dafiir sorgen, daB 

im Interesse der Nebenerzeugniswirtschaft die Ver- 
gasung auch fiir Wohnungsheizung moglichst rest- 

los durchgefiihrt werde. Es sollten in Verbindung 

mit den Gaswerken grofie Generatorcnanlagen erbaut 

werden, deren niedrigwertiges Gas den Wohnungen 

fiir die Befeuerung der Zentralhcizungen durch Rohr- 

leitungen zugefiihrt werden sollte. Diese Yorschlage 

haben auf den ersten Blick etwas Bestechendes, 

weil sie einen sehr groBen Teil der fiir Hausbrand 

yerbrauchten Kohle — und das ist in der Gesamt- 

wirtschaft ein groBer Teil — der Nebenerzeugnis- 
gewinnung zufiihren wurden. Wirtschaftlich durch- 

fiihrbar aber ist dieser Yorschlag nicht, denn wenn 
man sich iiberlegt, wie hoch die Fortleitungskosten 

eines niedrigwertigen Gases sind und welche Anlage- 
kapitalien in die Rohrleitungen hineingęsteckt werden 

muBten, ferner daB es unmoglich ist, solclies Gas iń 

Akkumulatoren zu speichern, weil sie im Verhaltnis 

zum Warmeinhalt dergespeicherten Gastnasse zu teuer 

werden, so kommt man schnell zu der Ueberzeugung, 

daB man das Gas nicht zu Preisen dem Hausbewohner 

liefern kann, zu denen er heute die Warnie erhalt. 

Warme fiir Wolmungsheizungszwecke — ich spreche 
nicht yon dem Gas fur Kochzwecke —  wird nur im 

Winter gebraucht, und auch dann noch ungleieh- 

maBig. Die Leitungsanlage wiirde also nur im Winter 
ausgenutzt und im Sommer nur durch das Kochgas 

etwas belastet werden konnen. Infolgedessen ware 
ihr Ausnutzungsfaktor ein aufierordentlich schlechter, 

und die Kosten, die fiir Kapitalzinsen, Instandhal- 

tung usw. aufzubringen sind, auBerordeiitlich hoch. 

Seibst bei iiberschlaglicher Bereclinung kommt man 

zu Werten, die dem Bezieher das Gas zu teuer machen; 

es kann mit dem Koks nicht in Wettbewerb treten, 

dtr im Gegensatz zu minderwertigem Gas sich viel 

billiger aufspeichern und zufahren laBt. Auf Grund 

dieser Ueberlegung habe ich die demnachst in Neben- 

erzeugnisanlagen zu verwertende Kohle auf etwa

11 Mili. t geschatzt. Meine Herren, diese Zahl mag 

sich ja durch die inzwischen erreichte Moglichkeit 

der Gewinnung von Urteeren, die wesentlieh hohere 

Preise erzielen, andern, aber fiir die Kraftwerke ais 

solche glaube ich nicht an eine sehr rasclie Ver- 

schiebung. Ich glaube nicht —  und das liegt liaupt- 

siichlich an den ungiinstigen Belastungsverhaltnis- 

sen — , daB wir hier auf eine sehr rasche Besserung 

der Yerhfiltnisse rechnen kflnnen, abgesehen von den

paar Einzelfiillen, von denen ich bereits gesprochen 

habe. Immerhin habe auch ich den Wunsch, daB 

diese Frago nach wie vor einem griindlichen Studium 

unterzogen werden mochte; ich habe deshalb in 

meiner Arbeit angeregt, daB Industrie und Staat 
sich yereinigen mOchten, um die Frage des wirt

schaftlichcn Generatorenbetriebes weiter zu studieren 

und dariiber moglicliste Klarheit zu erhalten.

Noch ein Punkt scheint mir in der Arbeit von 

©r.-Sng. Roser nicht riclitig zu sein. Es geht m. E. 
nicht an, daB man die im Frieden geltenden Anlage- 

kosten den Nebenerzeugnispreisen gegeniiberstellt, 

wie sie zurzeit naeh Ansicht ,von S)r.*SnQ. Roser 
erreichbar sind. Ęs ist zwar durchaus moglich 

gewesen, eine Dampfturbinenanlage.ini Frieden im 

Jahre 1913/14 zu 180 JL/KW zu erstellen; aber heute 

kostet sie je KW schon iibor 500 J l, wahrscheinlich 

liegt der Preis nalier an 600 J l ais an 500 J l. Die 
Verhaltnisse haben sich auch da maclitig yerschoben. 

Ich glaube nicht, daB die Anlagekosten sehr bald 

nach dem Kriege auf die Preise zuruckgehen werden, 
die vor dem Kriege bestanden haben. Der Grund 

liegt in den allgemeinen Steuerycrhaltnissen, die auf 

alle Erzeugnisse der Industrie verteuernd wirken 
mussen. Deswegen ist es m. E. nicht zulassig, daB 

man die Anlagekosten des Friedens den derzeitigen 
Nebenerzeugnis- und Kohlenpreisen, wie sie in der 

Arbeit des ©r.-^ng. Roser aufgefuhrt sind, gegen- 
iiberstellt. Man muB dann eben beides erhohen. 

Nun konnte mir ja eingewandt werden, daB ich 
ahnlich gehandelt habe. Ich habe aber auch die 

Anlagekosten abgewandelt. Ich habe ja iiberhaupt 

keine Eińzelarbeit, sondern mehr eine tabellarische 

Arbeit gemacht, die es dem Einzelnen ermoglichen 

soli, sich fiir seine besonderen Verhaltnisse das Rich- 

tige seibst auszurechnen. Ich habe angegeben, wie 

eine Aenderung der Anlagekosten in der Rechnung 

zu berucksiehtigen ist, und es ist dadurch jedem 
Fachmann moglich, die geiinderten Erzeugungs- 

kosten und die Wirtschaftliclikeit sich seibst auszu

rechnen. Ich habe auch angegeben, wie eine Aende

rung anderer GroBen, etwa der Arbeitslohne, in den 

Rechnungen zu berucksiehtigen ist. Ich glaube, daB 
dadurch die Frage, wie und wann Nebenerzeugnis- 

gewinnungen bei Kraftwerken zur Anwendung zu 

bringen sind, der Klarung einen kleinen Schritt 

nahergekommen ist. —

GemaB dem Yorschlage des Vorsitzenden erfolgte 

die Besprećhung nach folgenden Gesichtspunkten:

I. Verwendung des Kaltgascs im  Stahl- 

werksbetrieb.

Direktor W . E  s s e r (Duisburg-Mciderieli'): In  dor 
letzten Sitzung der Stahlwerkskommission, in der 
wir uns m it der Frage des Einflusses der Neben- 
erzeugnisgewinnung aus Generatorgas beschiiftigt haben, 
sind wir etwa bei dem Stande auseinandergegangen, daG 
dio Herren der Stahlwerke die Frage an die Vertreter 
der Gegenpartei geriehtet liaben^ wie es -wohl moglich 
sei, m it einem Gase, dem man einen betraehtlichen Tell 
seines Warmoinhaltes entzogen hat, gleich hohe Ergeb- 
nisse in den Martinofen zu erzielen. Eine ausfilhrliehe
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Antwort —  rein reohnerisch — hat Professor Fischer 
in seinom Yortrage vom 4. Miirz 1917 uns ge
geben. E r ist daboi fiir die drei verschiedenen Falle
—  wobei er den Fali 2 denjenigen nennt, in dem die 
Sehwelgase getrennt abgesaugt werden —  auf die Not- 
wendigkeit der Erhohung des Brennstoffverbrauchs um 
26 o/o gokommon, fur den Fali 3, in dem es sieh um das 

Auswaschen des Teeres aus dem Gesamtgase handelt, auf 
141/2 0/0 und im letzten Fallo bei Mondgas um 30 0/0 . 
W ir haben nun heute von Roser die Behaup-
tung wiederholen horen, daB durch eino Veriinderung der 
Kammern eino wesentliche Temperatursteigerung sieh hat 
erzielen lassen, so dafi —  wenn ich ihn richtig verstanden 
habe —  dio Erzeugung dor Oefen nicht gosunken ist. Ea 
wSre nun fiir uns, dio wir vor der Frago stehen, ob wir 
unsere bestehenden Generatorenanlagen fiir Martinworke 
weiter betreiben wie bisher, oder ob wir die Anlagen um- 
iindern sollen, um Nebenorzeugnisse zu erzielen, von 
gro Bem Belange, ob uns heuto schon oine Antwort aus 
dem Ifreise der Herren gegeben werden kann, die auf 
Erfahrungen beruht. Ich wiire den Herren sehr verbun- 
den, wenn diojenigen, dio iiber Erfahrungen \orfiigen, 
uns Ausfiihrliches dariiber erziihlen wurden.

Direktor Dr. F. S p r i n g o m  m (Dortmund): Ich 
modito dio zweito Frage des Herrn Esser nochmals 
wiederholen: Wie steht es mit dor Etóeugung der Oefen, 
die m it den enttcerten Gasen betrieben werden?

Ist die Erzeugung in der Zeiteinheit zuriiokgegangcn, 
oder ist sie infolgo des Mohraufwandes an Kohlen auf 
derselbon Ilohe gehalten .worden?

Fiir den Stahlwcrksbetrieb ist dieser Pnnkt sehr 
wesentlieh, und es wiire mir lieb, wenn ein Herr aus 
der Versammlung iiber praktische Erfahrungen berichten 
konnto.

Direktor /Br.-gng. E . E o s c r  (Miilheim-Rulir): Darf 
ich hierzu gleich das Wort nehmen? Ich mufi darauf auf« 
merksam machen, dafi ich wahrscheinlich falsch ver- 
standen worden bin. Wenn Sio in Zahlentafel 3, Spalte 27, 
die Vergleichszahlen zur Hervorbringung derselben Heiz- 
wirkung bei einfacher Fcuerung ansehen, so finden Sio, 
dafi hier bei Generatoron m it Nobenerzeugnisgewinnung 
ein Melirverbrauch an Kohlen gegeniiber Gaserzeugem 
ohne Nobenerzeugnisgewinnung —  bei Feuerungen ohno 
Yorwarmung bis zu 39 0/0 und boi Regeneratiyfeuerungen 
bis zu 26 0/0 —  angegeben worden ist. Diesor Mehrver- 
brauch ist bei oinfaehen Heizungsanlagen nicht zu um- 
gehen. Dor Hcizwort des aus der Kohle gewonnenen 
Teeres betragt fiir sieh allein etwa 16 0/0 des Heiz- 
wertes des Gases. Dieso 16 0/0 gehon bei der Neben- 
erzeugnisgewinnung der Wiirmewirtschaft aber nur tcil- 
weise vorloren. Der Kohlcnmehrverbrauch bei Heizungs
anlagen mit Nebenerzeugnisgowinnung tritt infolgo der 
bessoren Ausnutzung des Heizwertes dea Gases in dor 
Feucrungsanlage kaum iri die Erscheinung und ver- 
sehwindet nahezu vollstiindig gegeniiber Heizungsanlagen 

mit k o h l e n g e f e u o r t e n  Warmofen, ebenso auch 
bei Kraftanlagcn mit Gasmaschincnbetricb, worauf noch 
spater Gelegenheit seiu wird, zuriickzukommen. Der 
Mehryerbraueh an Kohlen wird im Geldwcrto aber aueh 
bei Heizungsanlagen durch den Ei-los aus den Neben
erzeugnissen yollstandig ausgeglichen.

Ich darf die Frago unter Hinweis auf die Tafel A 
meiner heutigen Ausfuhrungen beantworten. Sie finden 

dort dio durchschnittlichen Heizwerte angegeben. Bei 
den Heizwertanalysen finden Sio, dafi der durchschnitt- 
licho untere Heizwert 1200 bis 1220 und der bosto 
1460 WE/cbm betragt, der schlediteste ist 890. Bei 
Kaltgasanlagen ist ais durchschnittlicher Heizwert 1292 
angegeben, der bestó ist 1303 und der sclilechteste 1224 
WE/cbni. Wenn Sie diese Zahlen yergleiehen, mussen 

Sie den Eindruck gewinnen, dafi m it dem Gas nicht 
sehlecht teu arbeiten ist, weil der durchschnittliche Heiz
wert uber 1200 WE/cbm liegt. Die Erfahrungen haben 
aueh bewiesen, daG das Gas recht gut verwendbar ist. 
Es ist nur notwendig, dafi die Ofenbauer auf dio Eigen

art des Gases Riioksicht nehmen und berilcksichtigcn, dafi 
das Gas bis zu 20 0/0 Wasserstoff enthiilt. M it dem 
Gas kann gearbeitet werden, ohno dafi dio Leistung 
zuruokgeht, die Gaszufiihrung und dic Gasmischungs- 
yorhiiltnisso mussen aber entsprechond geśindert werdon. 
Es habon sieh auch bereits Ofenbauer angeboten, die zum 
Ausdruck gebracht haben, dafi sio glauben, einen Ofen 
bauen zu konnen, dossen Leistung boi Kaltgas hoher ist 
ais boi Verwcndung von normalom Generatorgas.

Direktor O. H o lz  (Oberhausen) : Ich binder Ansicht, 
dafi dio Heizworte, dio uns Herr Dr. Eoser angegeben 
dafi die Heizwerte, dio uns 3)r.»Sttg. Roser angegeben 
W ir sind im Stahlwerk immer bemiiht, den Heizwert 
nach Moglichkeit zu orhohen, sei 0 3 durch Verwendung 
bosserer Kohlen, sei es durch Zusatz von Koksgas. Ich 
selbst liabo seinerzeit m it minderwertigen Gasen unter 
Zusatz von Hochofengas in moglichst grofiem Umfango 
in Oefen, doren Kammern entsprechend umgobaut wur
den, Versucho gomacht, und ich bin zu der Ueberzeugung 
gekommen, dafi, wenn mnn im Heizwert zu sehr herunter- 
geht, dio Herstellung gleiehmaBig guten Stahls ausge- 
schlossen ist. Das, was uns 3r.*3f"8- Roser sagt, liifit 
darauf schliefien, dafi dio Ergebnisse, dio er selbst zu bc- 
obaohten Gelegenheit hatte, nicht unbodingt den Beweis 
erbracht haben, dafi unter den gegenwiir.tigon Vorhalt- 
nissen auf der Anlage, dio Sr.-Jjttg. Roser im Auge hat, 
giinstig gearbeitet wird, und es wiire sehr erfreulich, 
wenn, wio Herr Esser es vorhin wilnsohte, aueh andero 

Herren uns iiber ihre praktischen Resultate unter Be- 
tonung der Wirtschaftlichkeit und der qualitativcn Er- 
folge Auskunft geben wollten.

Dr. Fr. M u n z i n g e r  (Berlin): Ich mochto 
meinen Ausfuhrungen vorausschicken, dafi ich im Stahl- 
werksbetriebo keine Erfahrungen habe. Wenn ich 
hier trotzdem das Wort ergreife, so geschieht os, weil 
mir, wenn ich die betreffendo Stelle richtig verstanden 
habe, aufgefallen ist, dafi St.-Sttg. Bosor in seiner Arbeit 
orwiihnt, der Ofen sei boi Betrieb m it Kaltgas iiborsicht- 
lidier ais bei Verwondung nicht entteertcn Gases uud 
weil sieh hieraus vielleicht eino Folgorung fur das Aus- 
bringen des Ofens bei Kaltgasbetrieb ableiten liifit. 

Offonbar kommt die groBere Uebcrsichtlichkeit davon 
her, dafi die Kaltgasflamme nicht ‘mehr lcuchtet. Nun 
hat einer der Herren Vorredner erwahnt, es sei fiir dio 
Wirtschaft des Ofenbetriebes von grundlegendem Ein
fluB, wie grofi fiir densolben Ofen das Ausbringon an 
Stahl bei der einen und bei der anderen Gasart wird. 
Ich kSnnte m ir nun aus, gewissen Analogien des Dampf- 
kesaelbetriebos wohl denken, dafi hieruber der Heizwert 
eines Gases niclit allein entscheidet. Die vom Stahl auf- 
genonunene Warmemengo setzt sieh namlich aus der 
„Beruhrungswiirmo“ zwischen Gas und Stahl und aus den 
Betriigcn zusammen, dio dureh Strahlung vom gluhenden 
Ofcnmaucrwerk und durch Strahlung vom Gas selbst’ 
an das Stahlbad iibertragen werden. Die durch Be
riihrung ilbertrageno Warmemengo hangt, abgesehen vo/n 
Tomperaturunterschied zwischen Warmetrager und 
Warmcaufnehmer, von der Gasgeschwindigkeit und von 
der Innigkeit der Beriihrung des Gases m it dom Stahl 
ab und wird, ebenso wie die StrahlungswSrme, in  hohem 
Mafio von dor Bauart dos Ofens beeinflufit. Dio nach- 
folgenden Ueberlcgungen sollen abor fiir einen vor- 
handenon, bisher m it niehtentteertem Gase botriebenon 
Ofen angestellt werden.

Da konnte ich mir nun wohl yorstellen, daB der 
Stahl in  einer gewissen Zeit im selben Ofen yon einem 
mit niehtleuchtender Flamme brennendeu Gase weniger 
Wiirme aufnimmt, selbst wenn dieses Gas etwa einen 
etwas hoheren Heizwert haben sollto. Durch die kleinere 
Wiirmeaufnahme wiirde aber naturgemiiB das Ausbringon 
des Ofens zurtiekgehen. Bei Dampfkessem ist jedenfalls 
ein merklieher Unterschied zwischen Brennstoffen mit 
stark und m it schwach leuehtender Flamme festzustellen, 
ohne dafi meines Wissena bialang zahlenmiiBig festgestellt 
worden ware, wio grofi der Strahlungsfaktor dnes leuch-
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tenden Gases im Vergleich zu demjenigen gluhenden 
Mauerwerkea ist. Eine gewisso Vorsichfc beim Uebergang 
auf Kaltgasbetrieb diirfto daher bei Martinofen immer- 
liin geboten sein. Es ist sogar nicht ausgoschlossen, daB 
dio liohero Strahlungswiirmo eines m it leuchtender 
Flamme verbrennenden Gases selbst oinen gewissen Min- 
derbetrag an Heizwert ausgleichen konnto.

Oberingenieur H . E  i t e 1 (Rombach): E in wescnt- 
lichcr Punkt zur Bcurteilung der Wirtsehaftlichkeit der 
Gaserzeuger m it Gewinnung von Nebenerzeugnissen ist 
der, daB man zur Erzielung desselben Ileizwertes eino un
gefahr um 30 bis 40 o/o grofiero Zahl von Gaserzcugern 
aufstellen mufi (nach Angabo von Direktor Roser sind 
30 o/o mehr Kohlen erforderlieh, um den gleichen Heiz
wert gewohnliehen Luftgasc3 [Generatorgas] zu erzielen). 
Aufierdem ist naeh den Erfahrungen, dio wir gesammelt 
haben, der Durehsatz des Gaserzeugers, der bisher 12 t 
betrug, auf ungefahr 10 t  hcruntergegangen bei Saar- 
kohle; bei backcnder westfalischer Kohlo geht der Be
trieb nur sehr langsam und schwierig, da dio grofio 
Brennstoffhohe dio Stocliarbeit fast unmoglich maeht. 
W ir haben bisher dio Gaserzeuger sehr vorsichtig be
trieben und mufiten feststellen, dafi es uns bei. gleicher 
Arbeit und bei groficrer Windpressung nicht moglich 
war, dieselbe Durchsatzmenge zu erreichen, Aufierdem 
ist dio Bedionung der Gaserzeuger m it Nebencrzcugnis- 
gowinnung eino derart schwierigo, sind dio Anforderun- 
gen, die an die Arbeitskriifto gcstellt werden mussen, so 
grofi, dafi cs nicht moglich ist, bei gut gewaschcner Saar- 
kohlo m it einem Mann am Gaserzeuger auszukommen; 
wir haben uns genotigt geschcn, anstatt des einen Ar- 
beitors zwei Leute hinzustellen, und die zwei Leute sind 
kaum in  der Lago gewesen, neben der Stocharbeit, die 
an dem Gaserzeuger geleistet werden mufi, nun auch 
noch dio Bedienung der maschinellen Anlagen, dio zur 
Gewinnung der Nebencrzeugnisso notwendig sind,' voll 
und ganz zu versehen. Wenn wir dio Zahlen, dio Herr 
Professor Klingenberg zugrundo legt und dio mciner 
Meinung nach fur normale Zeiten gelten, bourteilen, so 
ist vor einer allzu optimistisehen Auffassung der Frage 
der Nebenerzcugnisgewinnung sehr zu warnen.

SDr.'S»0- H . B a n s o n (Troisdorf): Es ist bei der 
Beurteilung der VerwendungsfShigkeit des Gases falsch, 
nur den Heizwert de3 Gases heranzuziehon. Man kann 
unter Umstandcn je nach Gaszusammensetzung, Luft- 
bedarf und Rauchgasmcnge m it einem Gas von geringe- 
rem Heizwerte hoherc Temperaturen erzielen, ais m it 
einem solchen von hoherom Wert. Sehr wichtig fiir dio 
Beurteilung der Frage sind die Temperaturen, dio man 
mit einem cntteerten Gaso erzielen kann. M it dem 
Arbeiten m it enttecrten Gasen im Martinofen habe ich 
keino Erfahrungen. Aber ich kann Ihnen einigo Ver- 
suehsergebnisse mitteilen, die ich vor Jahren festgestellt 
habe, ais w ir un3 m it der Frage beschaftigteri, bei 
unserer Gaserzeugeranlago Nebenerzcugnisgewinnung ein- 
śtufiihren. Um dio Versuche durchzufiihren, wurdo ent- 
teertes Generatorgas, das wir fiir Kraftzwecke im Gaso- 
meter aufstapeln, zum Beheizen der Oefen gebraucht. 
Wahrend wir m it einem nichtentteerten Gaso, das am 
Ofen eine Temperatur von 2000 und einen Teergehalt yon 
15 g/cbm und einen Wasscrgehalt von etwa 60 g/obm 
hatte, Temperaturen von 15000 erzielton, war es nicht 
moglich, m it dem Gase der gleichen Analyse, aber ohne 
Teergehalt, das sich in  der Gasleitung auf 150 0 an- 
warmt hatte, auf Temperaturen uber 1400 0 zu kommen. 
Es ist vorhin von 2)r.-3ng. Roser darauf hingewiesen 
worden, dafi Teer an sich einen hohen Luftbedarf hat. 
Immerhin ist die erreichbare Hoehsttemperatur infolgo 
des lioheron Heizwertes grofior. Dieser Gesichtspunkt 
mufi immer bei Beurteilung der Frage mit herangezogen 
werden. *•

Weiter kann ich Ihnen mitteilen, dafi durch Aende
rung der Brenner wesentliche Fortsehritte erzielt werden 
konnen. Ich kann Ihnen einen Fali anfuhren, wonach 
man beispielsweiso m it einem ohne Dampfzusatz her

gestellten Braunkohlengeneratorgas, das einen Heizwert 
von 1300 W E  hat, m it einer Lufttemperatur von 600 
bis 700° Temperaturen von 1500 bis 1600° erzielt. Es 
ist verfehlt, wenn man bei solchen Versuchen einfach 
auf einen Ofen tibergeht, der nicht don neuen Betriebs- 
verhaltnisscn angepafit i3t. Es sind jedenfalls noch weit- 
gehendc Versucho erforderlieh, um da zum Ziele zu 
kommen. Beziiglićh der Verwendung von gereinigten 
Gasen im Kraftbetriebo ist immer wieder zu berucksicli- 
tigen, dafi der Bedarf der Gasmaschine bei geringer 
Belastung auBerordentlich hoch ist, so dafi eino Wirt- 
schaftlichkeit dann iiberhaupt nur moglich ist, wenn, 
wio von Professor Klingenberg botont wurdo, der Be- 
lastungsfaktor der Zentrale bei 70 o/o liegt. Darunter ist 
eino Wirtsehaftlichkeit ganz ausgeschlossen.

Oberingenieur H . E  i  t  e 1 (Rombach): Ich habe vor- 
liin Ycrgessen, noch zu erwiihnen, dafi dio yorgefiihrten 
Analysen sowohl fiir das normale Generatorgas wio vor 
allen Dingcn auch fiir das Gas nach Gewinnung der 
Nebenorzcugnisse nicht gerade sehr gunstig sind. Um 
auf dio Art des Gases zuriiekzukommen, so fiillt be
sonders der hoho Wasserstoffgehalt auf; diesor diirfto 
nach allen bisherigen Erfahrungen bei einem Martinofen- 
betriobe nicht gerade sehr gunstig sein. Das Gas an 
und fiir sich geht sehr leicht an das Gewolbo, weil es 

‘ yerhaltnismafiig leicht ist; aufierdem wird durch den 

hohen Wasserstoffgehalt des Gases auch sehr leicht dio 
Qualitat dos Stahles beeinflufit, weil der Wasserstoff 
leicht vom Stahl aufgenommen wird.

Von Yerschiedene^. Seiten wurde gefragt, wie dio 
Martinofen bei kaltem Gas (nach Entzichung des 
Urtcers und Ammoniaks) umzubauen seien. Nach 
meinen Erfahrungen m it kaltem Braunkohlengas (40 °) 
glaubo icli, dafi in  erster Reihe dio Kammerngrofien 
geandort werden mussen und dafi man voraussichtlich 
durch Umtausch der Luft- und Gaskammern, also Gas 
durch die Luftkaramer und umgekehrt, zu einem Erfolg 
kommen wird. Aufierdem sind dio Gas- und Luftbrenner 
entsprechend zu andern. Versucho m it Prefiluft an Stelle 
des naturlichen Zuges werden moglicherweiso yorteilhaf- 
tere Verbrcnnung und Erhohung der Temperatur bringen.

Professor Dr. G. K l i n g e n b e r g  (Berlin): Ich 
mochte an ®c.«5ng. Roser wegen einer Zahl cineAnfrago 
richten. In  der Zahlentafel 2 (St. u. E. 1920, 11. Marz,
S. 312) ist dio Ausbeuto an wasserfreiem Teer aus Stein- 
kohle m it 75 kg angegeben. Daneben steht die Ausbeute 
aus Braunkohle m it 25 kg. Eine Mischung, die aus zwei 
Teiler^Steinkohle und einem Teil Braunkohle bestand, hat 
eino Ausbeute von 75 kg ergeben. Es ware doeh sehr auf- 

fallend und von grofiter Bedeutung, wenn auch dio 
Mischung dieselbo Ausbeute wio bei reiner Steinkolile er

geben wurde, obgleieh bei Braunkohle allein der Ertrag 
an Teer nur ein Drittel von dem der Steinkohlo ist.

Direktor $r.«3ng. Roser (Miilbeim-Ruhr): Die. Ver- 
suchc m it der Steinkolile haben wir selbst durchgefiihrt, 
und zwar m it Gasflammkohlen der Gewrerkschaft Loh- 
berg. W ir haben eine durchschnittliche Teerausbeute 

von 75 kg auf dio Tonne Kohle erhalten. Die Yersuche 
m it der Braunkohle Bind mir von einer befreundeten 
Firma mitgeteilt worden; ich mufite die Werte nehmen, 
wie sie m ir bekannt geworden sind. Die Firma hatto 
noch wenig Erfahrungen gesammelt. Dio Werte sind 
niedriger ais die tatsachlich zu erreichcnde Teerausbeute, 
welche bei etwa 50 kg liegt. Ich habe dio Werte aber 
hier eingesetzt, um zu zeigen, welche Werte sich etwa 
ergeben. Bei der Misohung von Steinkohlen' m it Braun
kohlen ware zu erwarten gewesen, dafi die Teerausbeute 
etwas zuruckging. Das hat sioh aber nicht eingestellt, 
im  Gegenteil haben wir noch etwas mehr Teer bekommen. 
Das riihrt wahrscheinlich daher, daB Braunkohle von 
einer anderen Zecho yerwendet und der Entgasungs- 
rorgang der Steinkohle durch das Beimischon der in der 
Hitze zu Staub zerfallenden Braunkohle gefordert wurdo. 
Ich darf yielleicht darauf hinweisen, dafi die Braunkohle 
aus Mitteldeutschland eine Teerausbeute bis zu 24 kg
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je 100 kg Kohlo hat. Wen u Sio diese ICohlon m it dor 

Steinkohle zusammenmcngcn, steigern sich die Werte der 
Teerausboute. • Sie finden in der Zahlentafel von 
Dr. Schneider (Tafel D  meiner heutigen Ausfiihrungen) 
ahnliche Angaben.

Direktor I I .  K 1 o s t c r m a n n (Wclibneh): Nacli 
meinen Erfahrungen im Stahlwerksbetricbo werden wir 

ohne die strahlende Warnie, also olmo eine leuchtende 
Flamme, nieht weit kommen; jedenfalls wird dor Betrieb 
nicht mehr wirtschaftlich sein. Sio miissen bedenken, 
bei dem sehnellen Hiniiberstreichen der Gase iiber das 
Bad kann dureh die Beriihrung allein nieht geniigend 
Warme iibertragon werden; wir miissen die strahlende 
Warnie zu H ilfe  nehnien. Jeder Stahlwerker weiB, was 
ea lieifit, wenn eine leuchtende Flamme im  Ofen ist. 
Also, die Heizkraft des Gases allein niitzt uns niehts, 
wir miissen dio leuchtende Flamme hinzunehmen. Es 
wird meiner Meinung naeh durch dio leuchtende Flamme 
geradcsoviel und noch mehr Warme iibertragen ais durcli 
die Beriihrung. Sio miissen bedenken, dali nioht nur das 
Bad bestrahlt wird, sondern auch dio Wando des Ofens 
durch die Bestrahlung erhitzt werden; Das ist wesentlieh 
fiir eine giinstige Warmeausnutzung. Sio wordon dureh 

eine nichtleuchtendo Flamme das nieht erroiehen, was 
Sie durch eine leuchtende Flamme erzielen konnen, auch 
bei gleieher Warmeeinheitentwicklung.

Ingenicur-Chemiker J .B ro n n  (Rombach): Ich mochto 
mich yergewissern, ob ich einige Zahlen von Sr.-^ng. 
Roser riehtig yerstehe. Da ist auf Tafel D die 
Ausbeute bei der Saarkohle je tr Kohle m it nur 20 kg 
Teer angegeben, und bei der rheinisch-westfalischen Gas- 
flammkohlo sind es 65 kg. Unsere Erfahrungen liegen 
gerade umgekehrt, was auch von anderen Werken be- 
statigt wurde. Bei der Saarkohle soli man ganz gut 5 o/o 
an Teerausbeute bekommen konnen.

Was die Beheizung der Oefen anlangt, ao glaube ich, 
dafi man nioht zu selir von yorgebildeten Voraus- 
setzungen ausgehen darf. Yor allem ist zu beriicksich- 
tigen, dafi die Entstehung der strahlenden Warnie im 
gesohlossenen Raume durehaus nioht eine selbstlcuchtendo 
Flamme zur Voraussetzung zu haben braucht, namentlich 
im gesohlossenen Raume eines Martinofens nicht, wo 
leuchtende Bestandteilo aus dem Ofen selbst hinzukom- 
men konnen; ist doch dor ganze Raum m it Partikelehen 
der bei 1700 bis 18000 .sohon stark yerdampfenden 
Sohlaeke aufgefiillt. Man soli sich also nicht an der 
angeblich geringen Leuchtkraft des entteerten Gases 
stofien und nicht yon yornherein Versucho ablehnen. 
Tatsachlich sollen auch die bereits durchgefiihrten Ver- 
suche gute Ergebnisse gezeitigt haben.

Oberingenieur M a y e r  (Miilheim-Ruhr): In  bezug 
auf den praktischen Verwendungswert des Gases spielt 
es keine Rolle, ob das Gas 1220, 1240 oder 1260 W E 

hat. Wesentlieh ist nur die erzielbare und crzielte 
V e r b r c n n u n g s t e m p c r a t u r .  $r.«Sng. Roser 
bat riehtig darauf hingewiesen, dafi m it den bisher 
yerwendeten Gasen bei yollkommcner Yerbrennung bis 
24000 Verbrennungstemperatur erreicht werden, Bei 
dem in  Frage stehenden Kaltgas konnen auch 2400 ® 
Yerbrermungstemperatur erreicht werden. Es ist an sich 
gleichgiilfcig, wo man die Yerbrennungstcmperatur her- 
bekommt, ob z. B. aus Holzspanen oder aua irgend- 
einem anderen Bronn- und Heizstoff. Ea ist nur wesent- 
lieh, ob man einen Ofen bauen kann, in  dem auch mit 

Kaltgas dieselben Verbreanungstemperaturen erreicht 
werdęn wie m it don bisher yerwendeten Gasen; dann 
bat man die Warme, die erstrebt wird. Es ist Sache des 
Ofenbauers, dafi er aus einem Gas von yielleicht nur 
1200 W E  unterem Heizwert dieselbe tatsaehliche Ver- 
brennungstemperatur herausholt, wiń m it einem Heiz- 
gas von etwas hoherem Heizwert. Die Sache wird eine 
neue Aufgabe fiir den Ofenbauer sein, ahnlich wie beim 
Grofidampfkesselbau. Es war auch eine Aufgabe dea 
Feuerungsteehnikers, insbesondere bei den immer groBer 
werdenden Abniessungcn der Feuerungsgewolbe eine ssch-

gomSfio Anordnung und AusfUhrung dor Verbrennungs- 
gewSlbe und der Luftzufuhr zu finden. Vielfach sind im 
Anfang bei den neuen Abmessungcn dio Feuerungs- 
gewSlbe, die meist zu flach angegeben waren, nach ver- 
haltmsmiifiig kur zer Zcit eingofallen. Hinaichtlich der 

W  a r ni o ii b o r t r a g u n g glaube ich nicht, dafi es 
fiir die Leistung, also fur don WarmeUbergang, von er- 
liebuchom EinfluB ist, ob er dureh strahlende oder 
leitende Warme orfolgt, wosentlieher ist das yorhandene 
Temperaturgefalle, das doch dureh die Hohe der Ver- 
brennungstemperatur bedingt ist. Auch die F  a r b u n g 
d e r  F l a m m e  diirfte fiir die praktische Wirkung 
nioht so wesentlieh sein; entscheidend ist die Verbren- 
nungstemperatur, die m it dem Gase m it der betreffenden 
Feuerungseinrichtung und bei sachgemaBer Behandlung 
der Feuerung erzielt wird bzw. erzielt worden kann.

Direktor Sr.-^Jng. K, R  u m m e 1 (Dortmund.): Ich 
mochto iiber eino Frage die Erorterung erijffnen, 
die noch nieht besprochen worden ist. Es ist gesagt. 
worden, dafi das Kaltgas eine andere Zusammcn- 
aetzung hat ais Warmgas. Nun frage ieh mich, hal 
diose andere Zusammensetzung nioht doch noch eino 
Einwirkung auf den Gang des Ofens, die yon groBerer 
Bedeutung ist? Ich denko da namentlich an den Wasser-. 
dampfgehalt der Gase, dessen Einwirkungen theoretisch 
noch wenig geklSrt sind, m it Riioksicht auf den Ab- 
brand und Gang der Schmelzung. W ird der Abbrand 
in  einem Ofen nur 5 Tausendstel geringer, so konnen 
w ir ruliig 10 o/o Kohlen mehr aufwenden und wir blei
ben noch immer wirtschaftlich. Ich mochte fragen, 
ob der Abbrand bei dom Kaltgas in  Schmelz- und Warm- 
ofon ein anderer ist ais beim gewohnliehen Generatorgas.

Professor O. S i m m e r s b a c h ' (Breslau): Ich
miichte zunachst einen Punkt unterstreichen, den ®r.-Jjttg. 
Roser schon erwahnt hat, indem er darauf hinwies, 
daB bei dem gewohnliehen Generatorgas dio theoretisch 

erforderliclie Luftmenge bedeutend hoher ist ais bei dcm 
entteerten Gas: 2,3 gegen 1,19. Das bedingt natiirlich, 
wenn man yergleioliendo Yersuclie anstellen und E r
gebnisse erzielen will, die Wert haben, dafi man die Bau
art des Martinofens fiir das entteerte Gas andern muB; 
man mufi Ziige und Kammem andern.

Dann mochte ich auf eine Frage yon Herrn Direktor 
Holz eingelien. Wenn man, Hochofengas von 800 bis 
900 W E fiir den Martinofen nehnien will, geht das 
nicht, und zwar aus dem Grundo, weil man dann nur 
eino Verbrennungstemperatur yon 1650° bekommt. Das 
ist zu wenig. Im  Ural sind Vorsuche m it Hochofengas 
von Holzkohlenofen gemacht worden. Dieses Giehtgas 
hatte 1200 W E ; die Ergebnisso sind in „Stahl und 
Eisen"1) yeroffentlicht und Ihnen bekannt. Da sind 
die Martinofen m it Erfolg m it diesem Gas betrieben 
worden. Es handelt sich nioht uin die Herkunft des 
Gases, sondern um den Heizwert.

Aber auf einen Punkt mochte ich besonders cin- 
gehen, ffir.^ng. Rummeł hat ibn schon erwahnt, 
m e i n e s  E r a o h t e n s  e i n e r  d e r  w e s e n t l i o h -  
s t o n  P u n k t e ,  d i e  f i i r  d i e  w e i t e r e  G e w i n -  
ń u n g  v o n  N c b e n e r z e u g n i s s e n  i m  G a s 
e r z e u g e r  y o n  W i c h t i g k e i t  s i n d :  Das ge- 
wohnlicho Generatorgas ist feucht, wahrend das Ge
neratorgas. nach Gewinnung der Nobenerzeugnissetroeken 
ist. Wenn ich Wasscrdampf in den Martinofen bringe, 
biete ich dem Bade Gelegenlieit, mehr Sauerstoff auf- 
zunehmen, und wenn ich mehr Sauerstoff dem Metall- 

bade zufiihre, brauche ich mehr Ferromangan zur Dos- 
oxydation, und wahrend der Desosydation geht beim 
feuchten Gas immer noch Sauerstoff in das Bad hinein, 
so dafi ich trotz hoheren Ferromanganyerbrauchs zur 
Desosydation eine schlechtere QualitSt bekomme ais 
beim troekenon Gas. Erstens geht hier wahrend der 
Schmelze weniger Sauerstoff in  das Bad, zweitens wah

rend der Desoxydation. Diese Sache spielt eine Rolle

i )  1913, 4. Dez., S. 2009/12.
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besonders fiir Qualitatsstalilwerko, fiir Feinblechfabri- 
kation * usw.

Dann wurde noch erw&hnt, dafi bei den Gas- 
erzeugcrn m it Urteergewinnung —  wonn ich riehtig 
vorstanden habe —  dio Leistung eine geringero 
ist. Das erklare ich mir so: Wonn dio Ketortcn in 
dem Ofen hangen —  nehmen wir einmal an, wir hatten 
Feinkohlo — , dann ist das Verh3ltnis der Warmeiiber- 
tragung genau so wio beim Koksofen dureh Leitung 
von auCen. Ich wiirdo Gase habon, die dio Retorten 
aulłen m it 800 0 umstreichen, und wiirde dureh Wiirme- 
leltung 500 0 in  der Retorto bekommen. Im  Koksofen 
haben wir in den Hcizzugen 1000 °, und trotzdom 
schreitet dio Warme allo zwei Stunden nur 1 cm voran 
bis zur Mitte des Koksofens. Infolgedessen geht meines 
Erachtens die Gewinnung des Urteeres nicht bei 
Feinkohlo, weil dio Zeit, dio fiir dio Entschwelung 
benotigt wird, zu gro (i ist, um den Generator leistungs- 

fahig zu erhalten. Ich muli also die WSrme ander- 
weitig noch iibertragen. Das geht nur, indem ich 

stiiokigo Kohle benutze, wobei ich dann einen Teil des 
hcifien Generatorgases durchsauge. Dann habe ich aufier 
der Warmeubertragung durch Leitung auch eine un- 
mittelbare Warmeubertragung. Das ist notwendig, da

m it die Leistungsfahigkeit des Gaserzeugers nicht allzu- 
sehr heruntergeht. Je naehdem ich nun Gas sehr sehnell 
durchsauge oder viel Gas durchsauge, ist die Warme
ubertragung sohneller. Demgemafi steigt die Leistungs- 
fahigkeit des Gaserzeugers. Man soli also meines Erach
tens m it Feinkohlo keinen Versuch maehon. Es kommt 
allerdings wohl nur Oberschlesien dafiir in  Frage, weil 
nur dort Feinkohlo in der Hauptsaehe fur Gaserzeuger 
benutzt wird.

loh komme dann zuruck auf eino Aeuflerung, die 
Herr W olff am Vorabend des letzten Eisenhiittentages 
getan hat; er sagto: Die Tieftemperaturgeneratoren 

babon eine erhohto Leistungsfahigkeit von 35 o/o; er Łst 
allerdings nicht naher darauf eingegangen. Aber ich er- 
innerto mich damals gleich eines Reklameblattes fiir ein 
Reversiervcntil fiir Martinófen. Es stand darin: Kolilen- 
ersparnis 30 o/o. Das stimmte, denn der Betrieb bei 

dem Werk war friihor ein derart schlechter gowesen, 
dafi die 30 o/0 herausgekommen sind; ljei einem anderen 
Werke waren es vielleicht fiinf oder gar keine Prozent 
gewesen; man konnte aber damals nachweisen, dali tat- 
sachlieh 30 o/0 Kohlen erspart worden waren. Ais ich 

das horto, kam mir gleich dieser Gedanke: M it dem yer
fahren hangt das nicht zusammen. Es ist m ir mitgeteilt 
worden, dać tatsachlich auf einem Werk eine Erhohung 
der Leistungsfahigkeit eingetreton ist, allerdings nicht 
von 35o/o. (Zuruf W olff: Zur Berichtigupg. Ich  habe 
25 0/0 gesagt!) Jedenfalls ist eine Erhohung der Leistungs
fahigkeit auf einem m ir bekannten Werk eingetreten. 
Diese ErhShung erklare ich mir so, und so wird sie auch 
vo'n dem Werk erklart, dafi dio Kontrolle bei dem Genera
tor eine bedeutend grofiere ist ais vorher. Die Retorten 
miissen yollgelialten werden, und der Generator geht 
infolgedessen viel gleiehmafiiger wie sonst, wo man sich 
um den Gaserzeuger fast gar nicht gckiimmcrt hat. 
Auf diese Weise kann natiirlich eine Erhohung der 
Leistungsfahigkeit eintreten; aber m it dem Yerfahren 
ais solchem hat das meines Erachtens niehts zu tun.

Dann wurde noeh der Wasserstoffgehalt dos Kalt- 
gasos ais negativ horvorgehoben. Es hiefi, das wasser- 
stoffhaltige Gas wiire zu leicht, es ginge zu leicht an 
die Deeke, und dio Docke wiirde dadurch zerstort. Wenn 
das Gas kalt ist, so ist kaltes Koksofengas schwerer ais 
lieilłeLuft, trotz des 50prozentigenWassergehaltes. Wenn 
man bedenkt, daJl wir heute Martinófen haben, die mit 
Koksofengas betrieben worden, und zwar solche von 12 t, 
die nioht mehr gebrauchon ais 220 cbm gewohnliches 
Koksofengas —  das ist Koksofengas m it rd. 50 0/0 Wasser
stoff, und diese Martinófen. gehon tadellos; die geringe 
Kubikmeterzahl von 220 je t Stahl ist dafiir ein

Beweis —, so glaube ich nicht, dafi man Befurchtungen 
wegen des geringen Wasserstoffgehaltes zu hegen braucht.

Vorsitzondor Generaldirektor A. V o g 1 o r (Dort
mund) : Ich glaube, wir sind otwas von dem abgewichen, 
was wir zu besprechen yorhatten, namlieh die Yerwertung 
des Kaltgases im Martinófen.

Lassen wir uns zusammenfassen, was bisher dic 
Erorterung ergeben hat. Die Frage 1: „W ird mehr Gas 
notig sein beim entteerten Kaltgas im Martinófen ais 
beim normalen Generatorbetricb?“, ist vou 35r.»3ttg. 
Roser bejaht worden. Die Frago 2 war: „W ird dor 
Genoratorbetrieb ais soleher leiden?“ —  eino sehr wiclif- 
tige Frage! Jedenfalls wird dio Erzeugung geringer 
werden dureh die Nebenerzeugnisgewinnung. Herr Eitel- 
ist wohl einer der wenigen, dor praktischo Erfahrungen 
hat. E r hat auch diese Frago bejaht, und zwar hat er 
einen Ruckgang von 12 auf 8 t, also einen Riickgang 
von etwa 33 o/0, fostgestellt.

Die weitere wiohtigste Frage ist wohl: „Kann man 
mit einem Gas von 1200 W E  den Martinófen noch bo- 
treiben?" Es scheinfc mir fast, ais ob man die Fraga 
im allgemeinen bejahen kann. Es werden sich gewisso 
Schwierigkeiten ergeben; aber m it 1200 bis 1250 W E 
wird der Martinbetrieb noch zu fuhren sein. Ob dic 
Schmelzen nioht zu lange gehen, ist eine andere Frage.

Aus allcdem werden wir aber ersehen, dafi jedenfalls 
zunachst eine ganz erhebliche YergroBerung der Gas- 
erzeugoranlage notig ware, da, wie Herr Eitel ausfiihrt, 
die Verminderung der Durchsatzmenge feststeht.

So weit sind wir in  der Erorterung gekommen. Ich 
mochte die Herren bitten, zunachst auf die Verwendung 
de3 Kaltgases im Martinófen einzugehen. Ich mochto 
nicht, dafi wir uns jetzt zu sehr yerlieren, weil wir noch 
dio wichtigen Fragen der Qualitat des Gases, der Bauart 
des Gaserzeugers, der Qualitat der Erzeugnisse und des 
Einflusses der neuen Forschungen auf die Kraft- 
gcwinnung unbedingt kurz streifen miissen.

Dr. Fr. M u n z i n g e r  (Berlin): Ich mochte noch- * 
mals auf die Frago der Beheizung von Martinófen zuriick- 
kommen. $r.-;gng. Springorum hat angefragt, ob bei 
Kaltgasbetrieb Martinófen mit der alten Leistung weiter 
betrieben werden konnen. Die Frage, ob sich dio Ein- 
fiihrung der Kaltgas beheizung empfiehlt, hat jedenfalla 
fiir vielo Ilerren zunachst nur in der Richtung gegen- 
stiindliches Interesse, ais es sich fiir sie darum handelt, 
zu erfahren, ob sie in  y o r h a n d e n e n  Oefen mit 
armem, entteertem Gas ebenso wie bislier weiter ar
beiten konnon und auch die bisherige Leistung erziolen. 
Dic zum Teil voneinander abweiehenden Ansichten 
einiger meiner Herren Vorredner lassen sich, glaube 
ich, doch in  ihrer Mohrzahl ycreinigen, wenn man noch 

bedenkt, dali dor Unterschied im  Yerhalten zweier Gas- 
arten im Martinófen, abgesehen yon ihrer yerschiedenen 
spezifischen Warme und abgesehen von etwaigen Unter- 
schioden in der chemischen Beeinflussung des Stahles, 
die hier nicht untersucht werden sollen, auch im  Wir- 
kungsgrad ihrer Yerbrennung zum Ausdruek kommt. 
Setzt man aber einmal yoraus, dafl beide Gaso m it dem- 
selben Wirkungsgrad yerbrannt werden konnen, und dali 
beidcinal diesclbe Flammentemperatur errciclit wird (wo
bei dahingestellt bleiben mogę, in welchem Maile ein go- 
ringerer Heizwert etwa durch hohere Vorwarmung aus- 
gcgliehen wird), so muli, falls dio aus dor Warmeteehniki 
bekannten Gesetze fiir den Wiirmeubergang durch Strah
lung, dic fiir festo Korper u. a. Dr. Reutlinger bis 
rd. 1100° eingehend untersucht hat, auch nur annahernd 
fiir leuchtende Flammen golten, dio auf derselben Be- 
ruhrungsflacho zwischen Stahl und Gas ubertragene 
Warme bei einer nichtleuchtondcn Flamme unter sonst 
gleiehen Verhaltnissen merklich hinter dem Betrag zu- 
riickbleiben, der bei leuchtender Flamme friiher orreicht 
wurde. Es wurde daher meines Erachtens gewagt sein, 
beim Uebergang auf Kaltgasbetrieb obne weiteres auf 
dieselbe Leistung wie friiher zu reehnen. Bei neu zu er- 
stellenden Oefen diirfte es dagegen durch andere Be-
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mossung und andere Anordnung der Gewolbe usw. wohl 

moglich sein, der vermindcrten Stralilungswirkung der 
nichtleuchtenden Flamme Rechnung zu tragen, nieht 
immer aber ohne Umbau bei yorhandenen. Dies wiirde 
jedenfalla im  Gcgenshtz zu Erfahrungen stohen, die man 
bisher uber den EinfluB der Strahlung an anderer 
Stelle gesammolt hat.

Ingenieur J . F  a b i a n (Berlin): Ich mochte nur 
einiges von dem crwiihnen, was mir zu Ohren gckommen 
ist. Bei den Skodawerken ist in der Kanonenschmiedo 
der Versuch gemacht worden m it geteertem und ont- 
teertem Gas, und zwar an Gluhofen. Es hafr sich dabei 
ergeben, dali beim vollig geroinigten und abgekiihltcn 
Gas, bei dem der Wasserballast beseitigt ist, sich eine 
Ersp&rnis von 5 bis 6 O/o erzielon liifit. E 3 wird meines 
Eraehtens auch viel zu wenig Wert darauf gelegt, daB 
der Wasserdanipf, der in  dem Gas bleibt, oin unange- 
nehmer Ballast ist, der spater mitorhitzt werden mufi. 
E 3 ist m ir auch bekannt geworden, dali bei den 
Rimamurany-Werken in Ozd m it zufriedenstollendem Er- 
folge m it Kaltgas im Martinofen gearbeitet worden ist.

Dr. Miinzinger mochte ich erwidern, daB nicht 
ohne weiteres die Yerhaltnisse des Kesscls m it dem 
Martinofen vergliohen worden konnen. Beim Martinofen 
wird das Gas sehr hoch vororhitzt, es tritfr eino Zer- 
setzung der Kohlenwasserstoffe ein; dasselbe ist fiir 
Methan dor Pall, das beim Auftreffen auf gliiliendo - 
Flachen sioh in  RulJ nnd Wasserstoff zerlegt, so daB 
nioht der ganze Warmeinhalt, der im Teer enthalten 
ist, nutzbringend in den Martinofen gelangt, wahrend 
beim Kessel das nicht entteerte- Gas unvorgewarmt in 
den Kessel gelangt.

Geheimrat F. W iis t (Aachen): Es ist schon von ver- 
Echiedenen Rednern auf den Wasserdampfgehalt des 
Gases hingewiesen worden. Derselbe scheint 'mir des- 
lialb von Wiclitigkeit zu sein, weil boi dor Durch- 
fuhrung des Martinbetriobes eine bestimmte kritisclie 
Temperatur nicht unterschrittcn werden darf. Der 
pyrometrischo Warmeeffekt eines Gases bereclmet sich 
bekanntlich nach der Formel

T =  - W
P - S +  p ,S I ;+ p ,S J ’

wobei W  die Anzahl der bei dor Verbronnung ent- 
stehenden Warmeeinhoiten, p, px usw. dio Gewichto der 
Verbrennungsprodukte, s, sŁ usw. deren spezifisclie 

Warme bedeuten. Kohlensaure, Stickstoff, iiberschiissige 
Lu ft haben nun bedeutend niedrigere spezifischo War-' 
men ais Wasserdatnpf, und aus diesem Grunde sinkt 
die errcichbaro Temperatur m it dem Wasserdampfgehalt 
der Gase. In  diesem Umstando scheint mir auch der 
Hauptgrund zu liegen, weshalb die meisteń Stahlwcrks- 
ingenieure Wasscrstoffgehalte iiber 15 o/o in den Gasen 
fur den Martinbetrieb nicht gerno sehen. Weitorhin 
kommt noch in Betraclit, daB die Raumeinheit Wassor- 
stoff weniger Warmo bei der Vorbfennung liefert ais 
dieselbe Raumeinheit ICohlenosyd. Wenn demnach dio 
Schwelgase trooken sind, so scheint mir darin eine groBe 
Ueberlegenheit derselben gegenuber dcm gcwohnliclien 
Gas fiir den Martinbetrieb zu liegen.

Direktor O. I I  o 1 z (Oberhausen) : Die Arbeit ist 
nach Ansicht der praktischen Stahlwerker m it 1200 W E  
unter den gegenwartigen Yerhiiltnissen.fast nicht durch- 

zufiihren. Herr Gcneraldirektor Yogler hat die Frage be- 
jaht, ich mochte sagen, es geht schlecht, und wenn man 
sagt, es geht schlecht, so geht es oben nicht. Zuniichst 
sind allo Stahlwerker, die ich gesprochen habe, der 
Ansicht, daB ein Gas, welches die 1200 W E Heizwert 
hat, im Martinofen den Anforderungen, dio man gegen- 
wartig an die Wirtschaftlichkeit und die Qualitiit des 
Erzeugnisses stellt, nicht goniigt.

Was Herr Mayer Torhin sagte, mag richtig sein. 
Selbstverstiandlich geben wir gerne zu, daB ein Gas, 
welches die gewunscht© Temperatur erzeugt, ohne jen en 
Heizwert zu besitzen, von dcm wir gerade spraehen, in

einem zweckentsprecliend umgebautcn Ofon verwendet 
werden kann. Die Herren Ofenbauer liabcn uns alle 
diese Versicherung gegeben. Aber wie die Oefen um- 
gebaut werden sollen und ob es gegenwiirtig uberhaupt 
moglich ist, unsere Ofcnanlagen entsprechend umzubauen, 
haben wir nicht gehort.

Erfreulich ist es, zu erfahreu, dafi an mehroron 
Platzen sehon guto Erfolgo mit dem Kaltga3 erzielt 
worden sind. Das mag aber m it der Zusammensetzung 
der dort yerwendeten Kohle zusammenhiingen; viellcicht 
ist diese, was Herr Geheimrat Wiist ais besonders er- 
strebenswert bezeichnet hat, trockener ais anderswo. In  
Oberschlesien z. B. liegen, wie mir yielfach versichcrt 

wurde, die Verhiiltnisse anders ais liier in Rheinland 
und Westfalen. M ir ist ein Fali bekannt, daB hier cin 
gonau nach dem Sclicma eines oberschlcsischen Werks 

gebautes Stalilwcrk sich im Betriebe ganz anders ver- 
halt ais dort.

Ich mochte meincn, daB ich yorhin von Herrn Prof. 
Simmorsbach wohl miBverstanden wurde. Ich habe 
nicht m it Hochofengas allein gearbeitet, sondern mit 
einem Gemisch von Hoehofen- und Generatorgas m it 
1200 W E Heizwert. Es wiire nun sehr erwiinscht, wenn 
die Ofenbauer uns zuniichst einmal sagen wollten, wie 
die Oefen lungebaut werden sollen, und wenn jene beiden 
Werke, die ebenfalls im Westen m it Kaltgas ttr- 
beiten, Mannesmann und Volklingen, uns ihre Erfolgo 
mitteiien wurden. Yoriges Jahr haben beide Firmen 
Vertreter hierher entsandt, dio sich sehr optimistisch 
uber das Arbeiten m it Kaltgas ausgesproehen haben.

Direktor O .W o lf  f (Saarbrucken) : Ich wollte eigent- 
licli zunaehst in die Erorterung nicht eingreifen, weil 
os sich hier um eine A u s s p r a e h e  i i b o r  K a l t -  

ga.s handelt,'also uber ein Verfahren, welches wesent- 
lich verschieden ist von dem, iiber das ich seinerzeit 
in  der Staldwerkskommission berichtet habo. Einzelne 
Bemerkungen zwingen mich aber dazu. Wie gesagt, 
das Verfahrcn des 2r.-3itg. Roser zur Urteergewinnung 
ist yollstandig anders ais dasjenige, woriiber ich seiner
zeit berichtete.

Herr Professor Simmersbach warf das Wort „Re
tortę" in  dio Diskussion. Es darf nicht vergessen wer
den, daB die Betriebsweiso von ®r.»Sng. Roser nicht 
auf Retorten beruht.

Es ist selbstverstandlieh schon lange bekannt, daB 
man bei jedem Generator bei cntspreehender Betriebs
weiso einen sehr reinen, guten Teer gewinnen kann. 
Ob dieser Teer „Urteer" lieiBen soli, iiberlasso 

ich den Chemikem. Was S)r.«Sii0. Roser ais 
solchen bezeichnet, wurden wir in der Teergenossen- 
sehaft an der Saar ais einen sehr schlcchten Urteer bc- 
zeiehnen. E r enthalt 40 o/0 Pech und 11 o/0 Schmierol. 

Inzwischen sind die Zahlen wesentlieh in dio Hohe ge- 
gangen, der -Teer hat sich also offenbar verbesscrt. Nur 
ist aber eine derartige Arbeitsweise eines Gaserzeugers 
nur moglich, wenn man ilm langsam und schonend be- 
treibt. Das ist jedem Faehmann klar, Sr.-gitfl. Roser 
łiat es auch zugegeben.

Wenn aber jetzt bei Erzeugung von Urtccr 
allgemein (ron einer Verringerung dor Leistung ge- 
sprochen worden ist, so bitte ich, das nicht auf das Yer
fahren zu beziehen, welches von der A.-G, fiir Brann- 
stoff-Yergasung bzw. Ehrhardt & Sehmer betrieben wird. 
Ich halte die Behauptung auf recht, daB bei unserem 
Verfahrcn eine Steigerung dor Leistung von etwa 25 0/0 
eintritt. Wenn Professor Simmersbach das bo- 
zweifelt hat, so muB ich ihm entgegenhalten, daG dieso 
Beobaehtung schon bei mehreren Werken gemacht 
worden ist: Und diese Mehrleistung kann meines Er
aehtens sehr wohl aus dem Vcrfahren erkliirt werden. 
Das Destillieren der Kohle ist doch eino Arbeit, die ich 
dem Vergaser abnehme und don Retorten zumute, und 
es ist sehr wohl erklarlich, daB der oigentliehe Yergaser 
mit der abdestillierten, entteerten Kohle leichter und 
rasclier arbeitet. Eine andere Erklarung habe ich nicht.
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Sodann mochtc ich darauf hinweisen, daB dio Ańa- 
lyscnverandorungen, dio Sr.-Jjng. Eoser angegeben hat, 
bei unserem Verfahren nicht eintroton. Ich habe yorige 
Woche noch von einora Werk an der Saar eine Nach- 
bestellung von mehreren Gaserzeugern mit Urtcer- 
gewinnung bekommen, m it dem ausdriickliclien Hin- 
weis auf die gute Gasbeschaffenheit: 3 bis 4 O/o

Kolilensiiure, 27 bis 28 o/o Kohlenosyd. Eino derartige 
Analyse ist an der Saar jedenfalls erstklassig.

I d i  habe mich iiberhaupt gewundert, aus der 
Druckschrift von Eoser zu erschcn,. daB
bei einer Urteergewinnung allein, ohno weitere Neben- 
erzougnisgowinnung, die Ąnalysen sich so stark andern 
sollen, wio das in  dor einen Zahlentafel ausgeliihrt ist. 
Eine Erklarung dafiir ist mir eigontlich nieht gekommen. 

Der Dampfzusatz allein, der fiir gewohnlicho Drehrost- 
gaserzeuger auf 3 o/o Mehrkohle, im anderen Falle bei 
Tcergewinnung auf 6 o/0 angegeben ist, kann unmoglicli 
hervorrufen, daB der Kohlenoxydgehalt von 29 auf 18 

sinkt und der Kohlensiiuregehalt von 3 auf 10 steigt. 
Die Erklarung ist meinor Vcrmutung nach irgendwo- 
anders zu sueiion. Was den Mehraufwand bei der Urteer- 
gewinnung bctrifft, so kann ich mitteilen, dali Werke an 
der Saar auf Grund ihrer monatlichen Aufstellungen 
den Mchrverbraudi auf 10 bis 14 o/o einschiitzten.

Endlieh mochtc ich zu der yielfach besprochenen 
Frage liier noch erwahnen, dali aueh Anlagen von uns 
mit Kaltgas auf den Martinofen arbeiten. Ich bin leider 
nicht in  der Lage, genauo Ziffern dariiber bekannt- 
zugeben. Aber ich kann wohl pagon, dio Leistung des 
Ofens hat nicht abgonommon, wohl im  Anfang; aber 
nachdem der Ofen entsprechend umgebaut war, hat er 
seine normalo Zalil von Schmelzen anstandslos her- 

gegeben^
Direktor Sr.-Sug. E. E o s e r  (Miilheim-Kuhr): Auf 

zwei Punkte der Ausfuhrungen des Herrn W olff kann 
ich eingehen. E r hat angegeben, dafi nach dem ersten 
Vortrag (13. April 1918) die Pechausbeute des Miil- 
heimer Urteers 40 o/0 betrug, dali sio inzwischen auf 
20 o/0 zuriickgegangen ist. Wio ich bereits in meinem 
ersten Vortrage vom 13. April bcriohtete und wio aus 
der Zahlentafel 10 (S. 394) ersichtlich, geht der 
Pechgehalt desselben Teeres im Yakuum destilliert auf 
20 o/o zuruck. Die Sohmiorblausbcute steigt boi Vakuum- 
destillation bis zu 36 o/0', die Treibolausbeuto bis 40 o/o 
(siehe Tafel 10, S. 394) bei einer Teorausbeute von 
75 kg f. d. t  vergastor Kohle. Der Toer, den wir 
erzielon, ist ais ein reĆtit guter Urteer anzu- 
sprechen, d a ' er Naphthaline und Anthrazen nicht 
onthiilt. Der Urteer ist jedenfalls nicht verschiedon 
von dera anderen Verfahren, das Herr W olff erwahnt 
liat. Dieses Yerfahren, worauf ich mich aber nicht naher 
einlassen will, griindot sich insbesondere darauf, dali nur 
Teer erzeugt wird, wahrend hier T o e r  u n d  S a l z  
erzeugt wird, Wenn in Friedenszoiten eine gute Aus
nutzung einer Gaserzeugeranlage erzielt werden soli, mufi 
auch Salz erzeugt werden. Sie finden in Tafel E  (S. 540), 
daB der Erlos aus Salz in Friedenszeiten 5,44 J6 nach den 
Angaben von Professor Klingenberg und 3,40 J6 nach 
meinen Angaben, also etwa 50 o/0 der ganzen Teeraus- 
beute, betriigt. Wenn die Kohle rostlos ausgenutzt wer
den soli, mufi in Friedenszoiten zweifellos auch die Salż- 
gewinnung verfolgt werden. Darin liegt der Hauptunter- 
sdiiod zwisehen beiden (Ehrhardt Si Sehmer bzw. 
Thyssen) Verfahren.

Ingenieur M. H  u p f e 1 d (Yolklingen-Saar): Es 

wurde von einem dor Herren Vorredner nach den E r
fahrungen gefragt, dio wir in Volklingen gemacht habon. 
Ich mochte betonen, dali wir bei den Gaserzeugern der 
Martinofen noch oline Tcergewinnung arbeiten, wir haben 
die Anlage zunachst bei der Zentralgaserzeugung im 
Preli- und Hammerwerk eingebaut. Ioh bin gern bereit, 
den Ilerren die dort gemaohten Erfahrungen mitzuteilen. 
W ir haben dic Anlage jetzt ungefahr ein Jahr im Be
trieb. Nach unserem Yerfahren werden nur die Schwel-

gaso aus dem Gaserzeuger abgcsaugt und zur Teer- 
gewimnmg heruntergekiihlt. Das enttecrte Kaltgas wird 
der Sammelleitung zugofiihrt. W ir sind sehr vorsichtig 
vorgegangen, indem wir zunachst einen Gaserzeuger an- 
geschlossen haben, dann zwd, schlieBlich drei; jetzt sind 
von den sechs Gaserzeugorn vicr angeschlosscn, dio beiden 
letzten sind im Umbau. W ir haben dabei inancho Stó- 
rung und Scliwierigkcit im Betriebe gehabt, die ioh in 
drei Punkte zergliedorn mochte. Zunachst sind es Sto- 
rungen gewesen, die m it dem derzeitig sohr mangel- 
haften Arbcitorpersonal żu=ammcnhangen, die man aber 
naturlicli im  Anfang des Betriebes gern' auf die 
Urteorgewinnungsanlage zuruekgefiihrt hat. Zweitens 
sind es Sdiwierigkeiten yoruborgehender Natur und 
drittens Schwierigkeiten, dio dauernd bldben werden. 
Zum Punkte 2 mochte ich bemerken, daB cs sdir lango 
godauert hat, bis sioh unsere ersten ScliweiBcr an das 
neue Gas gewohnt haben. Dor erste Schweifier ist bei 
den Qualitatswcrken gewohnt, m it reduzierender Flamme 
zu arbeiten. Wenn er jetzt in seinen Ofen hinein sah 
und absolut keino Flamme cntdeckte, so war er im  An
fang sehr betroffon und versuchte, durch Aufdrehen des 
Gasventils immer melir Gas hineinzubekommen, um diesen 
„Uebelstand“ —  seiner Ansicht nach —  zu beseitigen. 
Die Folgo war, daB das iiberschiissigo Gas bei den Turon 
herausschlug und neben dem Mehrverbrauch an Brenn- 
material einen sehr groBcn Verbrauch an Ofentiiren 
herbeifiihrte. M it der Zeit habon sich die Leute aber 
daran gewohnt, und ich kann sagen, daB jetzt in unserem 
Hammerwerk und Preflwerk anstandslos m it dem Kaltgas 

goarbeitet wird. Dasselbo hat eine Temperatur von etwa 
45 bis 1000 beim E intritt in die Warmofen lind etwa 
folgende Durchschnittsanalyse:

CO, =  6—  9 %  C jII, =  0,4 %
CO = 2 4 — 2 1 %  C H ,  = 3  %.
H  = 1 1 — 16%

Heizwert 1350—1400 WE.

W ir haben festgestellt, daB der Abbrand zuruckgegangon 
ist, die Blocke yerzundern weniger ais friiher, genauo 
Zahlen liegen noch nicht vor. E in MiBstand, der sich 
herausgestellt hat und dauernd bleiben wird, ist der, 
daB trotz Verwendung yon Eekuperatoren die Tempera
tur im Ofen an der zweiten Tur hoher ist ais an der 
ersten Tur. Das liegt jedenfalls an der sehr niedrigen 
Gastemperatur, die durch die gewohnliehe Luftuber- 
hitzung nicht ausgegliehen wird. Man muBte also wahr- 
scheinlich dio Fouerbrucke des Ofens uinbauen und der 
Flamme einen gróBeren Entwicklungsraum geben, damit 
die Mischung enger wird. Die Herren Ofenbauer werden 
yielleidit Mittel und Wege angeben konnen, diesen Ucbel- 
stand zu beseitigen. 1

Einer der Herren hat nach der Ausbeute gefragt. 
Bei Saarkohle haben wir ein Ausbringen von ungefahr
5 bis 7 o/o der durchgesetzten Kohlenmenge an wasser- 
freiem Teer. Der Mehrverbrauch an Brennstoff uber- 
steigt nach unseren Feststellungon nioht 20 o/o.

Dr. Fr. Thomas (M ulheim -Huhr)A is Stahlwerker 
mochto ich zunachst grundsiitzlich den Standpunkt ver- 
treten, daB fiir den Martinofen das beste Gas gerade 

noch gut genug ist. M it Rucksicht darauf jedoch, dafi 
oine Absage, die wir heute dem Kaltgas etfalls zuteil 
werden lassen, eino aufierordentliche Folgenschwere in 
sich schlieflen wiirde, und m it Eueksicht auf die bisher 
von mir gemachtcn Erfahrungen beim Kaltgas mochto 
ich fiir die Verwendung desselben eino Lanze brechen.

Zunachst mochte ich, ehe ich praktische Daton gebe, 
auf einige theoretische Einwande eingehen, dio hier ge- 
madit wurden. Es wurde zunachst der hohe Wasserstoff- 
gehalt im Gas getadelt. Es ist berdts von anderer Seite 
darauf hingewiesen worden, dali Staldwerko, die mit 
Koksofengas arbeiten, einen sehr reichlichen Wasserstoff- 
gehalt im Gase haben und gar n id it schlecht arbeiten, 
im Gegcntcil gute Ergebnisse erzielen. Es ist ferner ge- 
sagt wordon, daB dor Wasserstoff auf dic Stahlqualitat
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einen schlcchten EinfluB ausiiben wiirde. Hieruber sind 
die Ansichtcn sehr getoilt und es ist durchaus nicht ent- 
schieden, was wirklich riolitig i3t. Jedenfalls konnte nie
mała erklart oder belegt werden, inwiofern die Qualitiit 
des Stahles durch wasserstoffreiches Gas gelitten hatte. 
Dann iat betont worden, dafi der Wasserdainpfgehalt 

eine aufierordentlicho Rollo spielt. Ich mufi das wieder
holen, om yollstandig zu sein. Dio spczifische Wanna 
des Wasserdampfes ist so grofi, dafi ein nassos Gas ganz, 
bedeutend sohlechter arbeitet ais ein trockenos. Kaltgas 
ist aber trocken, wodurch ein etwaiger niedrigerer Ileiz- 
wort gegeniiber gewohnlichem Generatorgas ganz oder 
zum Teil wettgcmacht wird.

Dann wurde yon einer Seite Wert darauf gelegt, 
dafi der Wasserstoffgehalt nicht iiber 13 o/0 betragen 
diirfe, weil sonst dio Haltbarkeit des Ofens leiden wurde. 
W ir sind allo gewohnt, m it cinera Gas zu arbeiten, das
10 bis 13 %  Wasserstoff hat, wenigstens alle, dio mit 
Generatorgas arbeiten. Ich -glaube niclit, dafi einige 
wenige Hundertteile mehr an Wasserstoffgehalt fiir *dic 
Verurteilung des Gases ausschlaggebend soin konnen, 
besonders wenn man bedenkt, dafi andore Werke, dio 
mit holiem Wasserstoffgehalt arbeiten, auch gute Ofcn- 
haltbarkeitszahlen aufweiscn.

Dann ist auf die leuchtende Flamme hingewiesen 

worden. Es wurde yon einer Seite gesagt, dafi die 
strahlendo Warmeubertragung grofier sei bei der leuch- 
tenden Flammo ais bei der nichtleuchtenden Flamme. 
Ich glaube, das ist ein TrugschluG. W ir mussen unter- 
soheiden zwischen strahlendem Licht und strahlender 
Warme. Durch einen geringen Zusatz von Rohnaphthalin 
kann die Kaltgasflamme leuchtend gemacht werden. Da
bei ist dann doeh wohl kaum anzunehmon, dafi gloich- 
zeitig die strahlende Wiirme unvorhaltnismafiig grofier 
wird. Aber selbst fiir diejenigen, die. wie ich selbst, der 
Ansioht sind, dafi eine leuchtende Flamme im Martin- 
ofen besser ist ais eine nichtleuchtende Flamme, weil 
dadurch die Bcobaehtung der Flammenfuhrung fur den 
Schmelzor eino bedeutend einfachero ist, ist zu sagen, 
dafi mit einfaehen Mittoln dic Flamme leuchtend gemacht 
werden kann, niimlich —  wie ich schon andeutete — 
durch Zusatz yon 25 bis 30 g Rohnaphthalin zum Kubik- 
meter Gas.

So weit dio theoretischo Seite der yerschiedenen Ein- 
wiindc. Ich mochto durch den Hinweis auf dio prak- 
tischen Ergebnisse dieselben dann noch widerlegcn. Dic 
Masohinenfabrik Thysson & Co. hat einen Warmofen 
in Betrieb, der eine Łeistungsfahigkoit von 50 t in 24 st 
hat. Dor Ofen hat, ais er m it Mondgas betrieben wurde, 
zunachst sohlechter gearbeitet ais friiher m it Generator
gas. Dann hat man einfach hintor die Gaseinstromung 
vor dem Herd ein kleines Gitterwerk eingesetzt, und mit 
einem Małe ging der Ofen bedeutend b e s s e r  ais vor- 
lier, wo er mit Generatorgas arbeiteta —  ein Beweis, 
dafi man durch eino Aenderung am Ofen ganz aufier- 
ordentlich yiel erzielen kann. Was bei einem Warmofen 
erreieht werden kann, wird wohl auoh bei einem Martin
ofen erreicht werden konnen. Ich will damit nicht 
sagen, dafi es erreicht werden m u f i;  aber cs ist doeh 
ein Grund, anzunehmen, dafi audi da Verbesserungcn 
erzielt werden konnen. Dann wurden dio auf Tafel A 
arigegebenen Gasanalyscn der beiden Stahlwerko ais 
nicht gut 'bezeiclinet. Ich mufi mich dem anschliefien, 
mufi aber darauf aufmcrksam machen, dafi die Analysen 
jedenfalls in der letzten Zeit gemacht wurden, wo alle 
Stahlwerko unter ungiinstigen Yerhaltnissen zu arbeiten 
haben. Aber es wird doeh gearbeitet, und ich glaube, 
dafi auch nicht gar so schleeht gearbeitet wird, dafi 
man der Saeho cinc Absago crteilen konnte. Wenn man 
nun diese Zahlen m it denen yom Kaltgas yergleicht, und 
dabei berucksichtigt, dafi boi diesem ein geringerer Luft- 
bedarf besteht, so ist beziiglieh des pyromotrischen Effck- 
tes zu sagen, dafi ancli hier wiedor dio Wagschale zu- 
gunsteu des Kaltgasos heruhtergoht.

Zuletzt mochto ioh auf dio Ergobriisso hinweisen, die 
bei den yon dor Masohinenfabrik Thyssen & Co. be- 
triebenen Martinofen erzielt wurden, dio lediglich mit 
Kaltgas arbeiten. Es stohen dort zwei Oofon, ein 5-t- 
und ein 10-t-Ofen. Dort habe ich gesehen, dafi dio Oefen 
zwar nioht gerade heryorragend gingen, aber doeh mit 
7 st bei einem Kohlenverbrauch yon 30 o/o beim 10-t-Ofen 
und 40 o/o beim 5-t-Ofen, also Zahlen, die doeh annehm- 
bar sind. (Widcrspruch.) Dabei ist zu beriicksichtigen, 
dafi dor Ofen niclit fiir Kaltgas, sondern ais Martinofen 
fiir Generatorgas gebaut ist. Wenn Sie dabei bedenken, 
dafi der Ofen fur Kaltgas ungeeignet ist und dann 
in 7 st den yerhaltmsmiifiig geringen Kohlenyerbrauch 
hat, so konnen Sio wohl m it Berechtigung daraus 
scliliefien, dafi, wenn der Ofen richtig konstruicrt wird, 
Sie dann auf eine ganz annehmbare Dauer dor Schmolzon 
kommen. Es mag yielleicht optimistisch klingen, aber ich 
bin Optimist genug, um das anzunehmen. Wenn ich 
einen kleinen Martinofen von 10 t sehe, der in 7 st 
arbeitet und sclilecht konstruiert ist, und danebon einen 
anderen Warmofen sehe, dor besser geht, nachdem er 
umgebaut wurdo, warum soli ich m ir dann nicht denken 
konnen, dafi der Martinofen auch besser arbeiten kann, 
wenn er umgebaut wird?’ DaG mein Optimismus berech- 
tigt ist, mochto ich noch ergiinzend begriinden.

Zur Sache selbst ein Beispiel aus der Praxis. Ich 
habe vier Jahre lang m it kaltem, also ziemlich trookenem, 

nahezu entteertem Gas auf Martin- und Tiegelofen ge
arbeitet • und dabei unter anderem aus 4 1/2-t-Martinofcn 
in 24 st zehn Sehmelzen herausgebraeht, und zwar nicht 
etwa wahrend kurzer Versuchsabschnitte, Bondem in aus- 
gesprochenem Dauerbetrieb. Allerdings waren bei diesen 
kleinen Oefen die Kammem 7 m hoch, so dafi eino aufier- 
ordentlich weitgohende Yorwarmung gewahrleistet war. 
Diese Erfahrungen, sowie die bereits vorhin erwahnten, 
von der Masohinenfabrik bei einem Warmofen mit 60 t 
Diirohsatz gemachten Beobachtungen beziiglieh der Durch-’ 
mischung der Gase, sowie eine ruhigo sachlicho Ueber- 
legung gibt auch Fingerzeigo zur Beantwortung der aus 
der Yersammlung gestellten Frage, wie denn nun eigent- 
lich ein Martinofen fiir Kaltgasbelieizung zu bauen ware. 
Der Umstand, dafi das enttecrto Gaa einen geringeren 
Luftbedarf hat ais das bisherigo Generatorgas, schreibt 
zunachst andero Kammerverhaltnisśo vor ais bishor. Das 
Raumverlialtnis von Gas- zu Luftkammcr mufi ganz 
wesentlieh grofier werdon. M it YergrOfierung des Qucr- 
sohnitt3 ist es jedooh nioht getan, yielmehr miissen 
wenigstens dio Gaskammern ganz bedeutend hoher go-, 
liaut werdon ais bisher, so dafi das Gas einen langcn 
Weg durch den Warmespcicher zuriickzulegen hat. Um 
hierbei zu yermeiden, dafi unerwiinscht hoho Oefen 
herauskommen, kann man sieli dadurch helfcn, dafi man 
aufier der u n t e r  dem Ofen befindlichen s t e h e n d e n  
Gaskammer noch eino l i e g p n d e  Kammer v o r dem 
Ofen anordnet. Hierbei ist noch zn beruoksichtigen, daG 
die im Kaltgas yorhandenen hohen Gehalto an Wasser

stoff und Kohlensauro bei dem aufierordeiitlich grofien 
Untorsohied der spezifischen Gowichto dieser boidon Gase 
sehr leicht zn einer Entmischung fiihren. Dio Folgo 
oinor solchen wird sein, dafi unter einer obon entlang 
streichendon brcnnstoffreichen Atmospharo eino kohlen- 
saurereiche, also triige yorbrennende Zono, in don Herd- 
raum eintritt, der unter diosen Umstanden nicht auf dio 
Temperatur kommt, die eigentlioh fur ihn bei richtiger 
Durclimischung der Gaso natiirlich ist. Um das zu er- 
reiehen, wird man dic .Gaskammer moglichst yersctzt m -  
schlichten, so dafi dio Gaso ordentlieh durchcinander- 
gewirbclt werden. Der hierbei entstehendo grofiero 
Reibungswidorstand kann durch einen erhdhten Gasdruck 

iiberwunden werden. Daą macht im Gegensatz zum go- 
wohnliehen Generatorgasbetriob keine Schwierigkeiten, 
weil ja das Gas durch einen Ventilator in dio Leitung 
gedriickt wird.

Dann wird man auch die Martinofenkopfe audors 
ausfiihren mussen ais bisher. Hierbei gilt ais leitender
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Gcdańko, dafi das unter erliohtem Druok in den Ilerd- 
rauni tretende Gas moglichst innig mit der L u ft gemischt 
wird, um eine intensivo ortliehe Ycrbrennung mit Stich- 
flamme zu ergeben. Man wird also gegenuber dem bis
herigen Gebraueh kleinere Gasziige, dafiir aber eine 
grolSere Zahl wahlen und liierbei vielleicht so weit gehen, 
daB man nicht wie bisher die .Luftausstromungen ledig
lich ii b e r dio Gasausstromungen legt, sondern auch 

■zwisehen den letzteren noch Luftausstromungen yorsieht.
Ich glaube, dafi gegen diese Schlufifolgcrungen wenig 

oder nichts einzuwenden sein wird, so dafi also Gelegen- 
heit gonug* geboten ist, ans diesen Aenderungen giin- 
stige Erfolge fiir das Gelingen zu erhoffon, da ja die bis
her erzielten Ergebnisse von 7 st Schmelzdauer bei drei- 
stiindiger Auskochzeit und hoćhlegiertem Materiał wenn 
auch nicht gerade ais gunstig, so jedoch ais den Yer- 
haltnissen entsprechend annehmbar bezeichnet werden 

konnen.
Vorsitzender Generaldirektor A. V o g 1 e r (Dort

mund) : Es haben sieli noch einige Herren zum Wort© ge- 
meldct. Ich mochte' die Debatte iiber diesen Punkt 
8chliefien; die Frago ist ja  sehr interossant, wir mussen 

aber noch dio anderen Punkte beriilircn.
Direktor Sr.«3»fl- C. C a n a r i s (Ila ttingcn): Ganz 

kurz mochte ich darauf hinweisen, dafi die Frage desWas- 
Bergehaltes des Gases von ausschlaggebender Bedeutung ist. 
Es ist meines Erachtcns den meisten Stahiwerkern noch 
nicht geniigend zum Bewufitsein gekommen, wie unge- 
heuer yorteilhaft es ist, mit eineni trockenen Gase zu 
arbeiten. Man soli gegenuber dieser guten Eigcnsehaft 

des gereinigten Gases alle 'schlechten Eigenschaften — 
z. B. das Fehlen der Eigenwarme —  gern in  Kauf 
nehmen. Gerade auf diesem Gebiete liegen geniigend Er
fahrungen yor1). Das Arbeiten m it Gcmischcn yon 
Hochofengas und Koksofengas hat gezcigt, dafi man 
aufJej-ordentlięh grofie Yorteile damit erzielen kann. 
Es ist m ir z. B. bekannt, dafi ein grofies 
westfalisches Werk m it einem Gemisch yon Hoch
ofen- und Koksofengas, also m it einem kalten, 
aber auch yollstiindig trockenen Gasgcmisch, beziiglich 

des Manganverbrauclis ganz uberraschend giinstige Żab
ien erzielt hat. Soyiel ich weil), benotigt dieses Werk 

•gar kein hoherprozentige3 Ferromangan mehr; es kann 
yielmehr alle Stahląualitaten m it Spiegeleisen herstellen. 
Das ist ein Yorteil, der m it Riicksicht auf die Mangan- 
knappheit von grofiter Bedeutung ist. Ein weiterer 
Vorteii des trockenen Gases gegenuber dem nassen ist die 
geringere Oxydation des Ofeninbaits, dic in orster Linie 
beziiglich der Qualitat des erzeugten Stahles von ganz 
gewaltiger Bedeutung ist. Es wiirde zu weit fiihren,' 
wenn ich darlegen wolite, welche Vorteilo man auf diese 
Weise erzielen kann; aueh hieriiber liegen praktische 
Erfahrungen vor.

Weitorhin hat man die Erfahrung gemacht, dafi das 
trockene-Gas dio Ofenzusteliung ganz gcwaltig schont, 
wahrend man beim nassen Gas wahrend der Zersetzung 
des Wasserdampfes in Wasserstoff und Sauerstoff mit 
sehr starken Zerstorungen dos Ofenmauerwerks zu reeh- 
nen hat. Es steht unbcdingt fest,'dafi beim Arbeiten mit 
trockcncm Gas beziiglich der Ofenhaltbarkeit yorziig- 
iiche Zahlen erreicht werden. Meines Erachtens ist das 
Problem, soweit es sich um dic Beheizung der Martin
ofen handelt, heuto schon gelost: Man kann es nicht 
mehr yerantworten, ein neues Stahlwerk zu bauen, ohne 
von yornherein die yollstimdige Reinigung und Trock- 
nung des Gases yorzusehen.

Dr. Fr. F r a n k  (Berlin): Ich will mioli ganz kurz 
fassen, nachdern dio Hauptpunkte beruhrt sind. Das 
Wichtigste ist, hier festzustellen, dafi Kaltgas und ent- 
leuchtetes Gas generell gleichzeitig behandelt ist. W ir 
konnen eigentlieh nicht die beiden Materien ohne wei-

i )  Vgl. St. u. E. 1905, 15. Juni, S. 712; 1908,
15. ApriJ, S. 537/8.

teres zusammen behandeln, obwohl ja beide fiir don 
gleichen technischen Endzweck ais Heizgas gebraucht 
werden. Das, was wir aus unseren Beobachtungen, die 
wir ja ganz unabhangig machen, festgestellt haben, ist 
folgendes: Das entleuchtete Gas (cntteertes Warmgas) 
dient im Stahlwerk sowohl im Wiirmofen ais auch bei 
einem Versueh im Martinofen, der bisher leidor nur 

qualitativ gemacht werden konnte,' yoilkommen an Stelle 
des friihcr hochleuclitendcn Gases und gab uns das 
gleiche Ergebnis wie das alte Gas. W ir konnten im 
Martinofen die Schmelze aueh o h n e Umbau des Ofens 
der Art und Menge naeh in der gleichen Zoit wic bei 
dem gewiihnlichen Gas durchsetzen. W ir haben nur noch 
nicht festgestellt, ob tatsiichlich der Kohlenverbraueh 
zur Erreiehung der gleichen Leistung so viel grofier ist, 
wie man allgemein annimmt. Yersuche sind jetzt im 
Gange, und wir hoffen, dafi sio in kurzer Zeit abgo- 
schlossen sein werden. Dadureh, dafi wir den Wasser
dampf aus dem Gase horausnehmen, erreichen wir joden- 

falls eine so orheblich gunstigere Ausnutzung des Gases, 
dafi — wie yerschiedentlich sclion heryorgehobon wordon 
ist —  dieser Umstand allein fiir die Weitcrbearbeitung 
dor Frage aussehlaggebcnd sein sollte. Wenn wir das 
Gas leuchtend machen sollen, so brauchon wir’ bei grofien 
Anlagen nur einen Gaserzeuger ohne Entteerung gehen 
lassen; dann haben wir immerhin noch eino Flamme, 
dic wir yoilkommen beobaćhten konnen. W ir werden also 
keine Schwierigkeiten haben konnen. Was den Durehsatz 
des Gaserzeugers angeht, so ist die Beobachtung grund- 

siitzlich bestatigt, dafi bei den Gaserzcugern, dio mit 
Entschwelungseinrichtungen arbeiten, der Durehsatz der 
Kohle naturgemaB grofier ist. Wer einen solchen Betrieb 
einmal geseheri hat, wird das fiir sclbstyerstandlich halten. 
Durch die angefiihrten Momentc zusammen wird auch 
ein yiel zuycrlas3igerer Betrieb erzielt.

Direktor Sr.tgng. E. R o s e r  (Mulheim-Ruhr): Ich 
glaube, dio Bcsprechung uber die Yerwendung des Kalt- 
gases im Stahlwerksbetriebo liat wohl ergeben, dafi sich 
das Ztinglein der Wage *zugunsteń des Kaltgases ncigt. 
Wenn Herr Dr. Thomas dio Dauer der Sehmelzen m it 7 st 
angegeben hat, soist zu- beriicksichtigen, dafi dio Auskoch
zeit bei diesem Materiał besonders lang ist, weil ein 
Edelstahl erzeugt wird; sie betragt 2 bis 3 st. Wenn 
Sic diese Verhaltnisso beriicksichtigen, ist wohl m it aller 
Sichcrheit anzunehmcn, wio ich bereits wiederholt an
gegeben habe, dafi das Kaltgas auch im normalen Martin- 
botrieb sehr gerno Anwcndung finden wird.

Vorsitzender Generaldirektor A. Y  o g i e r  (Dort
mund) : Damit mochte ich die Erorterung iiber Punkt 1 
schliefien. Ich glaube zusammenfassend wohl sagen zu 
konnen, dafi alle Herren, die hier sind, weitere Anrcgung 
bekommen haben, und dafi der Stand der Frage jedenfalls 
ermutigen kann, weitere Yersuche zu machen. Das KaHż- 
gas ais solehes ist im Martinbotricb nicht unbckannt; es 
sind eino ganze Reihe Herren anwc9end, dio seit langem 
mit Kaltgas arbeiten. Beziiglich der ieuchtendcn und

■ der nichtleuehtenden Flftmmo kann man, glaube ich, 
sagen, dio Erfahrungen werden sehnell ein Arbeiten mit 

niehtleuchtender Flamme ermoglichcn, 3;r.*5yn3- Sprin- 
gorum wird mir dies bestatigen, denn bei Koksofengas 
ist aueh die niehtleuchtende Flamme yorherrsehend. Ich 
mochto Sr.«Jjng. Canaris darin zustimmen, dafi man 
bei /leuen Anlagen wiihrend der ersten Zeit eino ziem- 
lichc Yerantwortung tragt, wie man sich zu der Gas- 
erzeugungsfrage steilt. Die Aussprache wird manchen 

\ angeregt haben, noch weitere Versuche zu machen. Die 
" Versuehe werden uns auch iiber die wichtigste, ausschlag- 
gebendo Frage Aufschlufi. geben: Kann man m it einem 
Kaltgas yon 1200 bis 1300 W E den Martinbetrieb 
fiihren? W ir mussen dabei unterscheiden zwisehen dem 
Gas, das an der Saar erzeugt wiird nach dem Ehrhardt- 
sehen Verfahren, das Gas hat eigene Warmo, und dem 

rollig kalten Gas.

(Fortsetzung folgt.)

X V II I 80
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Diffu-
sions-

sehiclit

Dlffu-
■ 10D8- 

schiobt

3. X 12,5

Diffuaion tou Mangan ln  Eiektrolyteisen.

Beitrag zur Kenntnis des von Oberhoffer abgeanderten 

Rosenhainschen Aetzmittels.

Von ®r.»3ng. Ad. Fry in Breslau.

(Mitteilung aus dem oisenhuttonmanniBchen Institut der Teclinischen Hochschule in Breslau.)

p i n e  Untersuehung der Diffusionserschcinungcn 
■*—11 in Eisen, deren Veróffentlichung demnachst 

erfolgen soli, gab mir Gelegenlieit, iiber die Wirkung 

des Oberhofferschen Aetzmittels neue, bemerkens- 

werte Beobachtungen anzustellen.
Es waren durch 

Diffusion Phosphor, 

bzw. Schwefel, Sili
zium, Mangan und 

Nickel in Proben 

yon reinstem Elek- 
trolyteisen eihge- 

fiihrt worden. Da 
die diffundierenden 

Stoffe ingeeigneter, 
reiner Form ange
wandt wurden und 

sehr sorgfaltige, sto- 

rungsfreie Yersuchs- 
bedingungen ge

wahlt waren, wurde 

erreicht, daB in den 
Proben Diffusions- 

schichten entstan- 

den, die auBer Eisen 
und dem zu beob- 
achtenden Element 

keine storenden Bei- 
mengungen enthiel- 

ten. In allen Fallen bestanden die Diffusions- 
schichten aus festen Losungen der zu untersuchen- 

den Elemente in Eisen.

-iona-
chlcht

Es wurde darauf versucht, die in den Diffusions- 

schichten auftretenden Konzentrationsunterschiede 
durch geeignete Aetzung sichtbar zu machen. Von 

den versuchten Aetzmitteln erwies sich hierzu das von 

Oberhoffer abgeanderte Rosenhainsche Aetzmittel

am geeignetsten. 

Bei Schwefel und 

Nickel gab das Aetz

mittel keine beson
deren Erscheinun- 

gen. Der Grund 

hierfur ist darin 
zu suchen, daB 

bei Schwefel der 

Hochstgehalt der 
festen Losung im 

Eisen 0,025 % S be

tragt. Die mogl.chen 

Konzentrationsun

terschiede.sind also 

sehrgering. Siewur- 
den daher durch die 

Aetzung nicht sicht

bar gemacht, Beim 

Nickel war die Dif- 

fusionsschicht nur 

wenige Ilundertstel 

Millimeterstarkund 

daher fiir die Be- 

handlung mit einem Aetzmittel fur makroskopisehe 

Aetzung nicht geeignet. — Dagegen erwies sich 

das Oberhoffersche Aetzmittel ausgezeiehnet brauch-

Abbildung 1.

Diffuaion Ton Phosphor in Elektrolyteiaen.

AOwi.Uwû  J. x 12,5
Diffusion vou SiUz.utn in ElektrolyteUen.
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bar, um die Konzentrationsunterschiede der festen 
Losurigen von Phosphor, Silizium und Mangan in 

Eisen herrarzuheben.

Abb. 1 zeigt in 20facher VergroBerung die Aetzung 

eines Querschliffes der Phosphordiffusion. Die Ab- 

bildungen sind im folgenden so orientiert, daB die 
Diffusion stets yon oben nach unten zu denken ist.

Nachstehend seien einige zu Abb. 1 gehiirende 

Analysen mitgeteilt, aus denen der Prozentgehalt 
an Phosphor in Abhangigkeit von der Eindringungs- 

tiefe hervorgeht.

Die an Phosphor 

angereicherte Schicht 

ist im Bild dunkel, 

da scitliche Beleuch

tung angewandt wurde. 

Das entspricht den 

Mitteilungen Oberhof-' 
fers. Nach seinen An

Schicht

Nr.

Eln- 
dringuugs- 

'' ticfc 
mm

p

%

' 1 0,14 1,17
2 0.30 0,42
3 0,38 0.17
4 0,46 0,03

gaben werden durch die Aetzung die phosphorreichen 

Zonen weniger gefarbt ais die phosphorarmen', sind 

also im Bild bei Anwendung senkrechter Beleuch

tung heli, bie sehrager Beleuchtung dunkel.

Abb. 2 zeigt entsprechend der Abb. 1 den Quer- 

schnitt einer Siliziumdiffusionsprobe, die mit dem 

Oberhofferschen Aetzmittel behandelt wurde. Die 
VergroBerung ist hier 12,5fach.

Die siliziumhaltige Zone ist im Bild heller ge- 
blieben ais das reine Elektrolyteisen. Sie hatte sich 

auf dem Schliff mit einem sehr gut kenntlichen 
grauen Schleier uberzogen. Leider ist es bisher nicht 

gelungen, diese auBerst charakteristische Erscheinung 
auf der pliotographischen Platte mit geniigender 

Deutlichkeit festzuhalten.

Die zugehórigen Analysen sind im folgenden 

angegeben:
In Abb. 3 ist die 

Aetzung einer Mangan- 

diffusionsprobe mit 
dem Oberhofferschen 

Aetzmittel veranschau- 

licht. Die YergroBe
rung ist 12,5fach.

Sohicht

Nr.

Ein-
drlngungs-

ticfe
Si

mm %

1 0.10 3,11
2 0,28 2,32
3 0,48 0.18
4 0,68 0,01

Achnlich wie bei der Phosphoratzung ist auch 
hier die manganreiche Zone hochglanzend geblieben 

und erscheint daher bei der angewandten seitlichen 
Beleuchtung im Bild dunkel. Nur der oberste Rand 

ist infolge geringer Rundung der Schlifflache durch 
Spiegelung heli.

Die zum Bilde gehorigen Analysen sind folgende:

Die Versuche be- 
statigen die Oberhoffer- 

sche Ansicht, daB durch 

das Aetzmittel im we- 
sentlichen die Konzen- 

trationsunterschiede 
des Phosphors heryor- 
gehoben werden. Man

Schicht

Nr.

Ein-
dringiings-

tleie

mm

Mn

%

1 0,025 57,5

2 0,15 39,6

3 0,475 3,4

4 0,80 0,1

beachte die Deutlichkeit der Phosphoratzung bei 
selbst geringen Phosphorgehalten, im Gegensatz zu der 

Aetzwirkung auf Mangan, die erst bei hohen Mangan- 

gehalten mit voller Klarheit hervortritt. Gleichzeitig 
ist aber aus den Ergebnissen zu erkennen, daB auch 

die Seigerung anderer Elemente ais Phosphor durch 

die Aetzung mit dęm Oberhofferschen Aetzmittel zur 

Erscheinung gebracht werden kann.
Die mitgeteilten Ergebnisse erscheinen geeignet, 

weitere Untersuchungen nach dieser Richtung hin 
ais wertvoll und aussichtsreich zu kennzeichnen.

Umschau.
Warmewirlschaft auf Htitfenwerken.

Auch im Auslande wird an der Frage der Warnie- 
wirtschaft auf Hiittenwerken eifriggearbeitet. Sipt.-gng.
E. L a v a n d i e r ,  Betriebsleitor in Differdingen, emp- 
fiehlt in einem YortrageŁ) die Errichtung von Werks- 
warmebureaus, denen er im  einzelnen alle die Auf
gaben zuweist, dio auoh die Wiirmestelle Dusseldorf 
(Ueberwachungsstelle fiir Brennstoff- und Energiewirt- 
sohaft auf Eisenwerken) ais Aufgaben dieser Bureaus 
bezeichnet (vgl. Mitteilung 1 der Warmestelle). Ob- 
wohl aus dor ganzen Arbeit ersichtlich ist, dafi 
Lavandier dio Diisseldorfcr Warmestelle nur ober- 
flachlich kennt, decken sich dio von ihm gosteckten 
Aufgaben so vollig m it don Bestrebungen der go- 
nannten Warmestelle, dalł in diesor Uebereinstimmung 
sicherlich ein Beweis fiir die Richtigkeit der ausge- 
sprochenen Gedanken liegt.

Lavandier will vor allem an Hand einer Wiirme- 
bilanz (vgl. Mitteilung- 2 der Warmestelle) oine Uober- 
sicht iiber die einzolnon Warmoverbrauchsstellcn go- 
winnen und an Hand dieser Uobersicht die einzelnen 
Stellen auf ihren Verbraueh priifon. E r errechnet an 
Hand dieser Bilanz den „Warmewirkungsgrad des Wer- 
kes", eine Zahl, dio dem thermischen Wirkungsgrad 
von Kraftmaschinon entspricht und angibt, wieviel

1) Vortrag, gehalten in  der Association des 
Ingćnieurs etlndustriels luxembourgeois am 19.0kt. 1919. 
Drnck von M. HuC, Lusemburg.

Warme von der im  ganzen eingefiilirtcn Bobgasmenge 
nutzbar gemacht wird. Fur ein von ihm untersuchtes 
Hiittenwerk von 235 000 t Boheisencrzengung in einem 
lialben Jahr ergibt. sich dabei oin derartigor Wirkungs- 
grad von 34 o/0j der sich nach seiner Ueberzeugung auf 

50 o/o wurdo steigern lassen.
Unter andere.n sieht er undidito Windleitungen beim 

Hoehofen (wo dio Verluste 15 o/o keinesfalls iibersteigen 
sollen) und beim Konverter (Windkasten!) ais wesent
liche Verlustqaollo an. Dio Gebla iemaschinen fiir den 
Hoehofen miissen m it etwa 9 o/0 de.3 Ga?es aus- 
kommen; dio Mascliinen sollou auf Sammclleitung ar
beiten, die Regelung einer bis zwei Maschinen allein 

iibertragen werden, mehrere Geblii«  \yn einem Stańde 
aus geregelt, dio Abgase in Abhitzekesseln ausgciiutzt 
werden. E r empfiehlt auch Anwendung des Spiilver- 

fahrens.
Beziiglich der HciCwindtemperatur reclmet er m it

4 bis 5 o/o Erhohung des Koksverbraucłies fiir je 
100° erniedrigto Temperatur; dem steht aber ein 
erheblich goringerer Gasverbrauci der Cowper gegen- 
iiber, zumal da der Wirkungsgrad des Cowpers mit 
abnehmbarer Temperatur des HeiCwindos steigt.

Der RollzyUnder-Lichtbogen-Ofen, System Gr ene.

Eine eigenartige AusfUlirungsform des Lichtbogen- 
Ofens1), wie aus Abb.l ersichtlich, wurde dem Ingenieur

i )  The Iron Age 1919, 17. April, S. 1005/7.
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Albert E. G r e e n  e , Seattle, Wash., der Greene-Eleo 
trio-Furnace-Company in America gesehiitzt.

Der zylindrische Mantel des Ofens besteht aus 
schweren Platten m it gew61bten Zylinderdeekeln, die 
aus Kesselboden hergestellt sind; die Achso des Zylin- 
ders liegt horizontal. Der Ofen selbst ruht , kippbar auf 
Pollen. Die Kippbewegung wird durch einen hydrau- 
lischen Zylinder bewirkt, dessen Kolben an der Mitte 
des Mantels riickwarts am Ofen angreift. Der obere 
Teil des Zylinders ist offeu, um da3 verbrauchte Ge- 
wolbo ausweehseln zu konnen. Die Elektroden sind in 
der Reilie nebeneinander angeordnet; sowohl Drciphasen- 
ófen wie Zweiphasenofeii haben 3 Ober-Elektroden. Eine 
Bodenelektrode aus Stahl, die Je naeh Wunsch in Be
trieb genommen werden kann, ist ebenfalls yorgesehen. 
Die Ausmauerung des Ofens ist in seinen mittleren 
Teilen, dort wo der Lichtbogen iiberspringt, starker.

werden aus dieser dureh Aufbringen von feingepulrer- 
tem ' Koks reduziert. Metallische Reduktionsmittel 
konnen ebenfalls rerwendet werden, sind jedoch teurer. 
Das Fortschreiten der Reduktion wird an der Sehlacken- 
farbe beobaelitet, die licht wird, wenn keine Metall- 
oxyde mehr rorhanden sind. Ist dieser Augenblick ein- 
getreten, so wird Ferromangan und Ferrosilizium zu- 
gesetzt, wobei keinerlei Abbrand durch Yerschlackung 
eintritt. E in 700-kg-0fcn, der jedoch auch 900 kg 
aufnehmen kann, arbeitet sekundarseitig m it 110 Volt 
Spannung;- der Strom wird dem Ofen durch zwei 
100-mm-Rundelektroden zugefuhrt. Dio Niederspannungs- 
seite des Transformatora ist fest m it den Elektroden 
verburiden, wahrend der Aussclinlter hochspannungs- 
seitig angeordnet ist. Abb. 1 zeigt einen Ofen ron 
2 1/2  Tonnen Einsatz im Augenblick vor dem AbgioGen 
des Ein-atzes.

Der Ofen wird neuerdings auch mit drei 
Elektroden fiir Zwei- und Dreiphasenstrom 
gebaut, wobei eine Elektrode im Boden 
angeordnet ist. Die vorgesehene Wasser- 
kiihlung der Elektroden soli sieli im Be
trieb ais iiberfliissig erwiesen haben. Die 
Spannung kann so yerteilt werden, dafi sie 
sowohl fiir beide Lichtbogen zwischen Bad 
und Elektroden je 110 Volt betragt, ais 
auch so, daB die Summę beider Spannun- 
gen 110 Volt ergibt. Letztere Spannung 
kommt in Anwendung bei niedrigeren 
Temperaturen.

Der Greone-Ofeu ist besonders fiir klei- 
ne r o GieCereien in Yerbindung init Kup
pelofen gedac-ht; er kann jedoch audi fiir 
Grau- und StahlguB je naeh Bclieben ver- 
wendet werden. K. Dornhecher.

Das Gewolbe besteht aus einer Lage Wolb3teine. Der 
Greene-Ofen, mit einem Fassung3vermogen von 250 kg 
an aufwiirts, soli in bezug auf Anlagekosten und Be
trieb eehr wirtsohaftlich sein. Er wird in zwei Aus- 
fiihrungeformen geliefert: Bei der ersten befindet sich 
die Einsatz tur an der Riickseite des Ofens, gegenuber 
der AbguGschnauze; der Strom wird in diesem Falle 
von dem Ende d$s Ofens her den Elektroden zugefilhrt. 
Bei der zweiten Ausfiihrungsform befindet sioh die Ein- 
satztiir am Ende des Ofens in einem der Zylinderdeckel; 
die Stromzuleitung geseliieht von der Riickseite des 
Ofens aus.

Der sauer zugestellte Ofen arbeitet nach dcm so- 
genannten Greene-Schlaeken-ProzeB, mit einem Schrott- 
zusatz, der ahnliclie Mengen an Sehwefel und Phosphor 
wie beim MartinprozeB enthalt. Ais Schlackenbildner 
dienen Sand und Ton in einem derartigen Mengen- 
verh51tnis zueinander, daB eino fliissige Schlaoke ent
steht. Haufig besteht dio Sęhlacke auch aus einer 
Mischung von Kalk und Sand. Die Metallosyde, die 
aus dem Einsatz in die Schlaoke eingetreten sind,

Die Lage des Graphitmarktes.

Deutsohland war bekanntlich wahrend 
des Krieges auf die bayerisehen und oster- 
reicliischen Flinzgraphite zur Herstellung 
von Sehmelztiegeln angewiesen, da infolge 
der wirtschaftlichen AbschlieBung der 
Mittelmachte die bislier benutzten Ceylon- 

und Magadaskargraphite nieht bezogen 
werden konnten. Wie die Lage des Gra
phitmarktes nun in  den Ententelandern 
wahrend der letzten Jahre gewesen ist, 
«łtnehmen wir den Ausfiihrungen von 

Charles E. P e t t i n o s 1). Demnach hat 
seit dem Waffenstillstand die Nachfrage 
nach Ceylongraphit bedeutend nachge- 
lassen, da m it dem Aufhoren der 
Kriegslieferungen auoh der Bedarf an 

Sehmelztiegeln erheblich sank. Aber schon vorher, 
und zwar vom Jahre 1917 ab, in dem die Ausfuhr 
von Ceylongraphit ihron Hohepunkt erreichte, ist ein 
bedeutendes Abflauen der. Ausfuhr feststellbar. Dies 
diirfte seinen Grund vor allem in dem Scliiffsraum- 
mangei un3 in  dem auBerordentlichen Anwachsen und 
in der Unbestandigkeit der Frachtkosten finden. Stie
gen diese doch von 33 S f. d. t vor dem Kricge 
auf 560 S  wahrend des Krieges. Die Schmelztiegel- 
werke erhielten infolgedessen immer weniger Auftrage, 
so daB die vorhandenen Lagervprrate nicht aufge- 
braucht werden konnten. Ceylongraphit fand auch aus 
dem Grundę weniger Absatz,.weil England Madagaskar- 
graphite und die Vereinigten Staaten auch inlandisclie 
Graphite Terbrauchten, wahrend Japan betriiehtlicho 
Mengen von Koreagraphiten einfiihrte. Dieser ist zwar 
dem Ceylongraphit sowohl in bezug auf seine Eigen- 
sehaften ais auoh auf seinen Kohlenstoffgehalt nieht 
gleichwertig, stellt aber doch fiir verschiedcno Zwecke,

a) Foundry 1920, 1. Febr. S. 99/100.
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die die Yerwendung von Grapiiit bedingon, ein wert- 
vollo3 Minerał dar; Ueber die Ausfuhr von Ceylon- 

graphiton naoh den . Vereinigten Staaten und nach 
England in den Jahron 1916. bis 30. Jun i 1919 gibt 
folgende Zahlentafel Aufsehluft:

Grsamtausfuhr Daron nach
in t Nordamerlka England

im Jah re 1916 33 000 24 000 7500

>} 1917 26 710 22 000 4000

i* yt 1918 16 000 8 500 6100

>> 1919 4 000 2 500 1300
(1. Hlillte).

Die Frachtkosten betrugen im Jahro 1919 im Dureh- 
schnitt 220 S  f. d. t, wahrend dio Preiso gegen
Mittc 1919 deu niedrigsten Stand Seit dem Kriege 
erroichten: sie betrugen fiir das ongluche Pfund an- 
nahornd 1300 e fiir Sriiekgraphito, 1000 o fiir Abfall- 
graphito und 700 o fiir Staubgraphite. Die entsprochen- 
den Preiso erreichten in den Jahren '1916 und ' 1917
eine Hohe von 3200 o bzw. 2500 c bzw. 1400 o.
In  don Jahren 1916 und 1917 waren auf dor Insol 
Ccylon annahernd 13 000 Gruben in Botrieb mit einor : 
Belegschaft von 20 000 Mann, wahrend 7.u Beginn des 
Jahres 1919 nur noch 6400 Arbeiter auf 263 Gruben 
be.-ohiiftigt wurden. Fiir dio Versorgung der Entente- 
landor kamen atifter Ceylortgraphiten auch die Vor- 
kommen auf Madagaskar und Nordamorika in Frage. 
Im  Jahro 1916 wurden in Madagaskar 26 000 t ge-
wonnen und der groCte Toil hiervon naoh Frankreich 
au.-geiuhrr. Von der gesamten Erzeugung von 35 000 t 
Floekengraphit auf Madagaskar im Jahro 1917 wurden 
rnnd 28 000 t ausgefiihrfc, davon jo dio Ilalfte  nach 
England und Frankreich; lctztcres versandte davon 
■witderum 8000 t nach den Vereinigten Staaten. Dor 
verhaltnismaftig geringe Versand von Madagaskar- 
graphit nach Amerika ist darauf zuriickzufuhren, daB 
Frankreich densolben wahrend der ganzen Kriegszoit 
fiir sich mit Boiohlag belegto. Aber auoh ohno diese 

. Beschlagnahme' wSre es bcinahe praktisch unmoglieh

gewosen, die Schwierigkeiten hinsichtlich des Sehiffs- 
raumos fiir dio Beforderung nach Amerika zu iiber- 
winden. Nordamorika war hauptsachlich Abnehmer von 
Ceylongraphit, wahrend Frankroioli und England ihron 
Bodarf zum gęoBten Toilo in Madagaskar dockteu. Im  
Jahro 1919 war dio Graphitgewinnung in Madagaskar 
ziomlich gering; auoh sind' dio Aussiohten fiir diosen 
Industriezweig auf der Insol fiir djie nachsten Jahre 
ihsofern zweifelhaft, ais zunachst die erhoblichen Lagor- 
bęstande, die sieli ’ teils auf der Insol selbst, teils in
l,-rankroioh befinden, aufgebraucht werden mussen.

Die amerikanischo Graphitindustrio orreiohto wah
rend dos Kriogos ihre Blutozeit. In  den Jahren 1917 
und 1918 wurdon oino Reihe von Grubon und Auf- 
bereitungsanlagcn in Betrieb genommon. ' Hanptsitz 
dieser Industrio ist Alabama; ferner befinden sieli 
Gruben in den Bozirken von Newyork, Penn3ylvanien, 
To.sa*, Kalifornien und Montana. Im  Jahre 1918 wur
don in Amerika ungofiihr 6500 t Graphit gewonnen. 
Davon waren etwa 4500 t : Flinzgraphit und 2000 t 
Staubgraphit. Da dor grolite Teil vom Handel auf
gebraucht worden war und der Bedarf an Schmelz- 
tiegeln im Jahre 1919 bedeutend sank, muBten die 
meisten Gruben stillgelegt werden. Dieso Lage ist bis 
heute- unverandert goblieben, obgleich seit kurzem eine, 
wenn auoh geringe Naehfrage oingesetzt hat und einige 
Miihlen wieder in Betrieb genommon werden konnten. 
Die Zukunft der amorikanischen Graphitindustrie ist 
hochst ungewiB. Bei guten Gęschaftsbedingungen durfte 
die Naclifrago wohl dieselbe Hohe orroichen wie vor 
dem Kriege. Benterkenswert ist, daB auf Veranlassen 
der inlandisehen Grubenbesitzor beim Abgeordnetcn- 
haus ein Gcsetzontwurf zwocks Erhohung eines Zolles 
auf auslandische Graphite eingereicht worden ist, dor 
yoraussichtlieh auf dio heimische Graphitindustrie for- 
dernd wirken durfte, wahrend er fiir dio Tiegelher- 
steller eine Bedriiekung bedeutet, da sie ihren Ilaupt- 
bedarf in Ceylongraphiten decken und diose auch 
kUriftig trotz des Zolles zweifelsohno weiter bostellen 

"werden. ‘ II. Kalper-i.

Aus Fachvereinen.

Iron and Steel Institute.

(Fortnefczung; Y O rf §elte 552.>

D. H anson  un:l J, E. Hu r s t  sprachen uber 

Verbesserungen beim E-nsstzharten1).

Der Berioht ist a!a das Ergebnis sir-?r Untersuchung 
gesclirieben worden, um das Absplittern dei; harten Schale 

bei gewissen im Einsatz gehiirteten Stucken wahrend und 
nach dem Schlcifen z,u verhindern, welches Uebel haupt
sachlich bei Getriebcradern aus 2- bis 3p:ozentigem 
Nickelstahl auftrat. Einige Urśachen zu derartigem 
AussćhuB sind:

a) uberschussiger freier Zemenfcit in der Schale, be
sonders in Form eines groben Netzwerks;

b) ein uberschussiger Betrag von nichtmetallischen 

Einscldussen im Stahl;
c) „Seigerungen** des Ferrits des Kerns und des 

Zemcntits der Schale m it dor Wirkung scharfer Unter-. 
scliięde in der Zusammensetzung nebeneirianderliegendcr 
Teile des Stahls;

d) ortliche Erwarmung des Stahls wahrend des 
Schleifens.

Yon diesen Ursaclien schienen a) und c) die wahr- 

scheinlichatcn zu sein.
Hauptsachlich im  Falle von Nickelstahl z.eigte eino 

Prufung einiger gebrochene Triebriider, dafi sogar nach 
Fntfernen der auBorstcn Haut (ctwa V( mm; dick) ein 
deutlichcs Netzwerk von Zementit zuruckgeblicbcn war. 
Wenige Yersuche genugtcn zu dem Nachweis-, daB das

*) Iron and Coal Trądem Reviow l919, 9.Mai, S.573/5.
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Entfernen dieses Netzwerks praktisch dio ganze Schwierig- 
keit hehob und daB andere Ursaclien nur wenig zu dcm 
MiBerfolg bcitrugeń.

Theorie des E in sa tzh a rtc n s . Die Yerfasser 
geben zuujichst ihre Ansioht uber die Einsatzhartungs- 
theorie, wonach das Eisen im a- (oder p-) Zustand praktisch 
keine Lósungsfahigkeit fur Zementit besitzt und daher 
bei einer Temperatur, bei welcher es sioh in diesem Zu
stand befindet, nicht im  Einsatz gehartet werdon kann. 
Der ProzeB wird erst im y-Zu3tand des Eisens moglich, 
welcher bei dera gewohnlich verwendeton Eisen mit.
0,1 %  C unmittelbar nach Ueberschreiten der Temperatur 
von Ac, (etwa 720 °) erreicht wird. Bei dieser Temjłeratur 
ist nur ein kleiner Teil des Eisens, der Perlit, umgewandelt 
in Martensit, welcher sowohl in bezug auf Ferrit ais auoh 
auf Zementit gesattigt ist, also eutektoide Zusammen- 
setzung besitzt. Beim Steigen der Temperatur imdern 
sich die Gleichgewichtsbedingungon: Das umgewandelte 

Eutektoid nimmt Ferrit auf und sein Kohlenstoffgehalt 
nimmt ab; wird also die Erhitzung in einem kohlenden 
Mittel ausgef uhrt, so sind dio Teile Martensit an der Ober- 
flacho des Stahles fahig, Kohlenstoff aus dem Mittel anf- 
zunehmen und werden in bezug auf Ferrit ungesattigt, 
was durch den nicht umgowandelten Ferrit des Stahls 
untei-stutzt wird. Dieser Kohlungsvorgang erfolgt sehr 
langsam, denn er kann nur durch Gebiete vor sich gehen, 
welcho einen kleinen Teil der Stahlmasse bilden. Wenn 
jedoch die Temperatur Bteigt, vermehrt sich dio Martensit- 
menge mit einer entsprechendcn Zunahmo der Schnellig- 

keit der Kohlung, bis bei etwa 9000 die ganze Masse aus 

Martensit besteht.
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L o sung s fah ig ke it des Ka r b i d s  in  der Sohalc. 
Der Hoclistgchalt an Kohlenstoff, welchen Stahl in fester 
Losung lialten kann, ist bei der outektoidon Temperatur 

von 720 9 0,9 % , bei S00 0 etwa 1 %  und bei 900 0 etwa 
1,2 % . Mit steigender Temperatur nimjut also auoh der 
Hoehstgehalt der Selmie an Kohlenstoff zu. Der tatsaoh- 
liehe Kohlenstoffgehalt des Martensits in irgendeinem 
Punkt der Selmie hiingt nun ab von: a) dom maximalen 
Kohlenstoffgehalt, der boi dor Zementationstemperatur 
in Losung gehalten werden kann; b) dem MaBe, in welohom 
der Kohlenstoff an der Oberflache aufgenommcn wird;
c) dem MaBe, in wclchem er in den kohlenstoffannen Kern 
diffundiert; d) der Zeitdauer dea Prozesses. Fur irgend- 

„ einen Stahl sind a) und c) Funktionen der Temperatur, 
wahrend b) abhfingig ist sowohl von der Temperatur ais 
auch dem Żementationsmittcl, d. h. von der Art und Go- 
scliwindigkeit der Reaktion, ais dereń Ergebnis dio Kohle 
in den Stahl eindringt. Der Vorgang der Diffusion fester 
Korper ist langsam und die meisten teehnischen Harte- 
mittcl sind in ihrer Wirkung stark, so daB bei den gowohn- 
lichcn Hartc.temperaturen dio Kohle das Bestreben hat, 
in groBercm MaBe in den Stahl einzudringon, ais sio durch 
Diffusion nach dem Innern gebracht werden kann. Das 
Ergebnis ist, daB dio iiuBeren Sehichton des Stahls be ld 
m it Karbid gesfittigt sind, wonaeh das MuB der Absorption 
an dor Oberflache bei weitem beherrscht wird von dem MaG, 
in wclchem eino Diffusion in das Innere des Stahls statt- 
finden kann. Andcro Hiirtcmittel jedoch, wie z. B. die 
von Giolitti empfohlencn Gasmischungen, sind weniger 
rasch in ihrer Wirkung, so daB bei Anwendung derselben 
Schnlen von sehr betriichtlicher Dicko entstehen konnen, 
in denen eine Sattigung der auBersten Schichten an Karbid 
bei der Einsatztemperatur nie erreicht wird. Die Er
klarung hierfur ist, daB der Kohlenstoff der Schale so 
rasch .in den Kern diffundiert, daB das eindringonde 
Karbid aus den auBeren Schichten entfemt wird, bovor 
diese gesattigt sind.

D io  B ild u n g  von Zem entit-N etzw erk  kann 
nur in ubereutoktoiden Stahlen erfolgen, indem sieh 

Zemcntit uber dem eutektoiden Punkt absoridert, wobei 
seine Form von der Geschwindigkeit abhangt, m it welcher 
sieh der Stahl in dem Intervall Ar3 bis Ar, abkuhlt. Wird 
der Stahl rasch abgekuhlt, wie beim Abschrecken und in 
einzelnen 'Fallen der Luftkiihlung, so kann keine Ab- 
sonderung stattfinden und die ganzo Masso bleibt in 
martensitischer Form. Ist dio Abkuhlung weniger rasch, 
go kann teilweise Absonderung des Zementits in verein- 
zelten Nadeln erfolgen, welche, obwohl unerwunscht, 
weniger sehtidlich sind ais ein zusammenhangendes Notz- 
werk. Erfolgt die Abkuhlung auBerordentlich langsam, 
so wird der Zementit in Form von groBen Kristallen ab- 
geseliieden, und dio gewohnliche Praxis des Heraus- 
nehmens der Einsatzkiisten aus dem Ofen, um sio an der 
Luft langsam abkuhlen zu lassen, wirkt gunstig auf das 
Auftre,ten eines groben Zomentit-Nctzwcrks.

H iir tu n g  des gekoh lten  Stucks. Dio lange 
Erhitzungsdauer im Gliilikasten jibt eine schadlicho 
Wirkung sowohl auf den Kern ais auch auf dio Schale 
aus, welche zur Erzielung bester Ware eino. naclifolgendo 
isorgfaltige Hitzobehandlung erforderlich macht. Hierzu ist 
■eine doppelte Abschreckung geeignet; die Stueke werden 
auf eine.Ac, wenig ubersehreitendo Temperatur erhitzt 

mnd danaeh in -einem geeigneten Mittel abgeschreekt, 
wodurch der Kem  Ycrfeinert wird. Hierauf wird auf eino 
Ac, wenig ubersteigende Temperatur erhitzt und abgc- 
echreckt. Dio Wirkung einer solchen Behandlung auf ein 
Zementit-Netzwerk der Haut ist folgendo: Durch Erhitzon 
auf Temperaturen uber den oberen kritischen Punkt und 
mindestens auf die Einsatzhartetemperatur wahrend an- 

gemessejicr Zeit wird der uberschussige Zementit in Losung 
gebracht und beim Abschrecken nicht wieder abgeschieden. 
Wenn jedoch mehr Zementit vorhanden ist, ais zur Satti

gung der Martcnsithaut notig ist; wird eine Wieder- 
erhitzung auf diese Temperatur keino vollstandigo Losung 
bewirken und freier Zementit in den abgeschreckten

Stueken zuriickbleiben. Die naehfolgondo Erhitzung 
auf niedere Temperatur hat keino Wirkung auf das Netz- 
werk, denn die Temperatur ist nicht hoch genug, um 
irgendeino merkliche Losung von ubersehussigein Karbid 
zu verursachcn.

Bo t r ach t ung  der R e ak tio n e n  beziig lieh  der 
Kohl ens tof f- u nd  Ni ekelstiŁhle. Die gewohnliche 
Praxis des EinRatzhiirtens von Kolilonstoffstiihlen ist, 
die Stueke in einem Kohlungsmittel boi otwa 900° ge- 
nugend Lange zu gluhen nnd in den Einsatzkiisten ab
kuhlen zu lassen. Die nachfolgcnden Yerfeinerungs- und 
Hiirteverfahren worden gewohnlich bei 900 “ bzw. 7600 
durehgefuhrt. Unter diesen Bedingungon sollto ein inerk- 
lichcs Notzwcrk im fertigon Stuck nur auftreton, wenn 
die Kohlungstemperatur bedeutend uber 9000 lag, was 
in modernen Werken mit Pyrometereinrichtungen seiten 
der Fali sein wird.

Bei den Nickelstiihlon werden dio kritischen Punkte 
durch die Gegenwart von Nickcl emiedrigt, dessen W ir
kung auf Aa im allgemeinen groBer ist ais auf A,. In • 
einem 3prozontigen Nickelstahl mit 0,1 %  C z. B. liegt Ac, 
bei etwa 800° —  ungefiihr 100° niedriger ais boi dem 
entspreehendon Kohlenstoffstahl — , so daB Nickolstahle 
bei betrachtlich niedrigerer Temperatur zementiort werden 
konnten, ais Kohlenstoffstiihlo. Niokel vorringert aber 
auch dio Eindringungsgesehwindigkeit, so daB, um die 
gleiche Hautdicke in gleicher Zeit zu erhalten, eino hohore 
Temperatur erforderlich ist. Diese wird gewohnlich zu 
900 0 genommen, also weit iiber der kritisehon Tomperatur, 
wodurch die Entstehung des schadlichen Zementit-Notz- 
werks in .den Nickelstahlen sehr begiinstigt wird. Die 
Vorfeinerungstemperatur liegt bei etwa 800 °, also viel 
niedriger ais dio Zementationstemperatur. Ferner wird 
haufig bei diesen Stahlen dieso einzige Vergutungsbohand- 
lung ais genugend angosehon, da ihr kritisohes Intorvall 
kurz und ein sehwaehes Erhitzon dor Haut uber Ac, nioht 
gefahrlich ist.

V orfahren , duroh welche das Z em ontit-N e tz-  
work vorm ioden  werden kann . Dieso sind: a) Ver- 
fahren, durch welche der uberschussige Zomontit, einmal. 
gebildet, durch geeignete Hitzebehandlung in oino weniger 
schadlicho Form ubergefulirt wird, und b) Vorfahren, bei 
welehon der KohlungsprozeB so gefiihrt wird, daB ein 
ernstlicher UeberschuB von Zementit nie entsteht. Die 
Vo 1 a .ren der Art a) sind:

1. Abschrecken der Stiicko direkt aus den Einsatz- 
kasten heraus mit naohfolgender Vergutung. Hierbei kann 
iiberhaupt kein freier Zementit auftreton, aber das Ver- 
faliren ist vielfach in der Praxis, besonders bei verwiekelten 
Stueken, schwiorig anzuwenden und nur in bestimmten 
Fallen nutzlieh.

2. Wiedorerhitzen des Stuckes naeh dom Abkuhlen 
auf etwa Zementationstemperatur, so daB aller Zementit 
wieder gelost wird, m it nachfolgendem Abschrecken. 
Dieses Verfahren ist liio und da besser ais das oben go: 
nannto, da es unter besseror Kontrolle steht, aber es be
darf einer erganzenden Warmebehandlung, wodurch der 
ganze ProzeB langer dauert, und auBcrdem bietet es uner- 
wunschto Gelegenheit zur Oberflaclienoxyilation und die 
Moglichkeit des Verzieheiis der Stueke.

Yerfaliren zu b, sozasagen VorbeugungsmaBregela, 
sind:

1. Benutzung eines weniger starkon Zomentations- 
mittels, z. B. Gase nach Giolitti, wio schon eingangs 
erwahnt, bei welchen das Karbid so schnell in den Kern 
diffundiert, daB die eutektoido Zusammensetzung an der 
Oberfliiche nicht uberschritten wird. Die Verfasser glaubcn, 
ein solclies Verfahren empfehlen zu konnen.

2. Temperaturregulierung wahrend des Gliihens der

art, daB ein UeberschuB an 1-uirbid nicht erhalten wird. 
Der ZementiorprczeB wird zunachst wie ublich ausgefuhrt, 
bis dio Stfieke eine Hiirteschicht mit etwas geringerer 
Dicke erhalten, ais iiii fertigen Stuck yerlangf wird, wobei 
die Halfte bis zwei Drittel der endguitigen Dicko in den 
meisten Fallen genugen. Die Gluhtemperatur des Ofens
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-yon etwa 900 0 wird nun langsam sinken gelassen —  Ober 
den Zcitraum mchrerer Stunden —  auf eino Temperatur, 
die nicht hoher ist ais die Verfeinerungstemperatur, 
wclcher die Stucko danach unterworfen werden sollen, 
pnd nicht niedriger ist, ais dio cutektoido Temperatur 
des Stahls. Die Gluhkilsten werden auf dieser Temperatur 
einige Stunden gehalten, dann aus dem Ofen entfernt 
und an der Luft abkuhlen gelassen.

Dio Wirkung der langsamen Abkuhlungsperiode ist 
die, daB dio Loslichkeit des Zementits im Martonsit all
mahlich gerijger wird und die Teile der auBeren Schalo, 
welcho bei dor Kohlungstemperatur mit Karbid ungcfiihr 
gesiittigt waren, ihren UoborschuB an Zomentit dureh 
Diffusion naeh innen abgeben, wobei dio einzige Be
dingung ist, daB die Abkuhlung geniigend langsam ver- 
lauft, um eine Uebersiittigung der Schalo in jedem Augen- 
blick zu verhindern, was durch ein odor zwei Verśuche 
leicht bestimmt werden kann. Die Endtemperatur dieser 
Bebandlung ist wiehtig, da sio don Hochstgehalt der 
Schalo an Karbid bestimmt, welcher am Endo des Ver- 
fakrens bestehen kann. Wenn der Gehalt im fertigen 
Stiick .ungefahr der des Eutoktoids sein soli, muB die 
Endtemperatur ganz naho an die Eutoktoidumwandlung 
horanreichen.

> Vorsuche und  P rak tischos. Die wahrend des 
Schleifens gesprungenen Getrieberader hatten etwa 
folgende Zusammensetzung: 0,12 %  C, 0,17 %  Si,
0,026 %  S, 0,006 %  P, 0,59 %  Mn, 2,30 %  Ni, Q ,ll %  Cr.

Dieso Rador waren in einer Mischung' von Ledor- 
kohlo m it 10 %  Bariumkarbonat zehn Stunden lang boi 
900° zementiert worden; hiornach war der ICasten horaus- 
genommen und an dor Luft abgekuhlt worden. Zur Ver- 
gutung wurden dio Stucke auf 8000 erhitzt und in Oel 
abgeschreckt. Bei dom naehfolgenden Schleifen entstand 
groBer AusschuB durch Bildung von feinen Sprungen. 
Eino sorgfiiltigo- mikroskopisehe Untersuchung der Zahne 
ergab das Vorkommen freien Zementits in Zellenform an 
don Eckcn von fast allen Zahnen, Zur weiteren Erforschung 
des Uobels stellten die Verfasser -yerschiedene Versueho 
mit 254 %igem Nickclstahl an: drei Stabe, 152 mm lang 
und von 19 mm 0 ,  wurden in der angefuhrten Mischung 
6 14  st lang bei 900 0 zementiert. Dann wurdo der Kasten 
herausgenommon, ein Stab in Oel abgeschreckt, der zweite 
an der Luft abgekuhlt und dor dritte yerblieb zum lang
samen Abkuhlen in dem Kasten. Dor erste Stab zeigte 
vóll3tandige Abwesenheit freien Zementits, dor zweite 
hatte martensitischo Haut m it Einschlussen von freiem 

Zomentit in Form langer, dtinner Nadeln. Luftkuhlung 
ist also selbst bei einem solch kleinen Stab nicht geniigend 
rasch, um den Zomentit in Losung zu halten. Der langsam 
abgekuhlte dritte Stab enthielt ein grobos, dickes Netz- 
werk von freiem Zementit.

Ferner wurden einigo Vorsuoho ausgefiihrt, um fest- 
zustellcn, m it welcher Geschwindigkeit sioh eine die 
eutektoido iiborsteigende Karbidkenzentration unter nor- 
malen Arbeitsbedingungen in der Haut bildet. Vier kleino 
Kastohen mit jo einem Stab von 38 mm 0  aus 3 %igem 
Nickelstahl wurden in einen Ofen eingesetzt und nach 
ein, zwei, drei, vior Stunden, nachdern sio die Ofontempe- 
ratur erreicht hatten, wieder herausgenommen und an 
der Luft abkuhlen gelassen. Der eine Stundo lang zomen- 
tierte Stab besaB keinen uberschussigen Zementit, dagegen 
war in dem zwei Stunden laug gegluhten Stab ein feines 
Karbidnetz Yorhanden. Die Mąnge desselbon vermehrte 
sich boi den anderen Stilben m it der Lange der Gluhdauer.

Dann -wurden Versuche unternommen, um das ein- 
gangs des Beriohtes ausgefiihrte VerfahTcn zur Vermeidung 
des Zementit-Netzwerks durch eine allmahlich sinkendo 
Zementationstcmperatur zu prufen. Stucke aus dem 
2% %igen Nickelstahl wurden 6 y2 st lang bei 900 0 zemen

tiert; dann wurde dio Temperatur allmahlich in 4%  st auf 
800° emiedrigt und weitere vier Stunden konstant ge
halten. Hiornach nahm man den Kasten aus dom Ofen 
und lipB die Stiioke darin abkiihlcn. Die mikroskopischo 
Untersuchung ergab, daB die Hauttiefe dieselbe war 
wie bei dem friiheren zehnstiindigen Zemontieron bei 900 “

und daB jedoch an keiner StoUe der Oberflaehe mehr ais 
oin ganz leichtes Zementit-Netzwerk yorhanden war. Die 
Ueberlegenheit dieser Struktur war augenscheinlich, und 
ais man den Stahl bei 800 0 abschreckte, fand man, daB 
koin Zementit ungelost geblioben war und das Gefuge 
aus einem gleichmaBig feinon Martensit bestand.

In  anderen Fallen erfolgte dio Temperaturerniedrigung 
von 900 0 langsamer; bei violen Behandlungen wurde die 
ganze Zeit von S '/2 naeh einer Arbeitstabelle fiir diese 
Erniedrigung eingenommen, bis der Kasten ohne weitere 
Bebandlung herausgenommen wurde mit vollkommen 
befriedigenden Ergebnissen.

Endlich haben die Verfasser dio Temperaturerniedri- 
gung noch etwas wcitergofiihrt. In  den erwahnten Fallen 
war die Endtemperatur dieienige der Verfeinerungs- 
behandlung. In  ihren spateren Versuchen, die m it melir 
Erfahrung und in groBerem MaBstab ausgefiihrt waren, 
ist? diese Endtemperatur zuruckgofuhrt worden auf einen 
Punkt zwisehen der Vergutungstemperatur dea Kerns 
und der Hartetemperatur der Schale. Bei Stuckon aus
3 x/i %igcm Nickelstahl ist die Behandlung bei fallender 
Temperatur von 900° auf 740° in derselben Zeit aus
gofuhrt worden, und die Ergebnisse waren yoilkommen 
befriedigend. Ein Stuck aus 3*4 %igem Niokelstahl, 
das durch e^stnndiges Zementieren boi 900° m it nach- 
folgonder Tomperaturorniedrigung von 9000 auf 7400 
wahrend S% st erhalten wurde und danach im 
Kasten abkóhlte, enthielt in den auBeren Schichten nur 
Spuren eines Zementit-Netzwerks und eino. Sohich t. von 
praktisch eutektoidem Stahl m it etwa 1,3 mm Dicke. 
AuBendem erfolgto der Uobergang von der Schalo zum 
Kern ganz allm łklich und erstreckto sich auf aino Starko 
von 0,8 mm.

Dieses Sonderverfahren des Einsatzhartens . ist in 

den yerflossenen Monaten in den Werken von I). Napier
& Sons bei allen Stahlen m it Ausnahme von 6 %igon 
Nickelslahlen angenommon worden und hat hochst erfolg- 
reiche Ergebnisse gehabt. Viele Tausendo von Stiioken 
sind behandelt und der AusschuB von wenigstens 25 %  
ist auf praktisch nichts gebracht worden.

Mit roinen Kohlenstoffstahlen hat man gleichfalls 
befriedigendo Ergebnisse zu yeraeichnen gehabt. Bei der 
Herstellung von Diumenwellen z. B. sind dio Fehler, dio 
man Beit Einfiihren des neuen Verfahrens gefunden hat. 
sehr wenig zahlreich und konnen in jedem Fali auf iiber- 
maBige nichtmetallische Einschlusso im Stahl zuriick- 
gefiihrt werden. In  jedom Fali, wo sich beim Schleifen 
Risse bildoten, - ist oin Schwefelgohalt von iiber 0,1 %  
gofundon worden und dio mikroskopisehe Untersuchung 
lieB groBe Mengen Sulfide erkennen.

Es ist sicher, daB seit Einfiihrung des geschilderten\ 
neuen Verfahrens AusschuB dureh Abblattern und Ab- 
springen der Obsrfliiche wahrend und nach dem Schleifen 
praktisch unbekannt wurde, und die ganz wenigon Falle, 
die vorkamen, konnen auf andenyeitige Materialfehler 
zuruckgefiihrt werden.

B em erkung  uber  d ie  Z e m e n ta t io n  von
5 % igem  N icke ls tah l. Bei Gegonstiinden aus 5 %igem 
Nickelstahl ist das Uebel des Abbliitterns nicht boobachtet 
worden, trotz des Umstandos, daB dio Praxis ausgeubt 
wurde, die Stahlo boi 950° zu kohlon, eine Temperatur, 
welche betrachtlich hoher ist ais irgend eine in diesem 
Berieht fur die anderen Stiihle erwahnte und etwa 150 “ 
uber dem oberon kritischen Punkt liegt. Die Verfasser 
nehmen an, daB die Erklarung wahrscheinlich in dom Um
stand gefunden werden kann, daB dieser Stahl naeh seiner 
Zementation luftgehartet wird und ein gowohnliehes 
Abkuhlen in dom Kasten genugt, um dio Ausscheidung 
dos Karbids ganz oder wenigstens in einer gefakrliehen 
Form zu verhindem/ Sio haben jedoch diesen Stahl nicht 

niihor erforscht.
Z usam m en fassung . 1. Die gewohnlićheft Ver 

fabren des Einsatzhartens bei oder Ober 900 0 neigen dazu. 
dio Bildung einer ubereutektoidsn Schicht in dor Schale 
herbeizufuhren, welohe haufig die Ursache von Abblattoro 

und Sprflngen wird.



628 Stahl und Eisen.______________________________ \ Paknliericht. 40.. Jahrg. Nr. 18.

2. Bei Kinsat7.har‘ei©von Nickelstahlen mit oinem
Niekelgehalt bis zu 3 %  pflegt dio PraKia* bei ęiner
Temperatur zu verguten, die niedriger liegt ala dio Koh- 
lungstemperatur, dieses Uebol zu Torsehlimmern.

3. Die a uh  diesen Ureachen herriihrenden Uebel 
konnen vermieden werden durch: a) Abaehreoken des 
Sta his bei einer Temperatur, bei welcher das uberschussige 
Karbid gelost ist; b) Abandern des Verfahrens wahrend 
der Kohlung derart, da(3 eine Sehalc von praktisoh eutek- 
toider Zusammensetzung erhalten wird.

4. Vou diesen Verfahren ist b) yorzuziehąn.
5. Eine oinfache Abanderung der bestohendon Praxis 

wird empfohlen, tfodurch dies bewirkt werden kann.
6. Ein Versuohsbeispiel und ein Bericht iiber die 

erfolgreiche Ausfuhrung des Yorfahrens nach einer Arbeits- 
tabelle ist gegeben worden.

7. Fur 5 %ige Nickelstahle scheint eine hohe Koh- 
lungstemperatur befriedigend zu soin.

. St..3»g. Rudolf Stotz.
(Fortietzung folgt.)

Patentbericht.

Verlangerte Schutzdauer bei Patenten 

und Gebrauchsmustern.
Durch ein G os e t z vom 27. April 19191) iiber eine 

y e r l a n g e r t e  S e h u t z d a u o r  b e i  P a t e n t e n  
u n d  G e b r a u c h s m u s t e r n  s o w i e  d i e  W  i e - 
d e r o i n s e t z u n g i n  d e n  v o r i g e n  S t a n d  i m  
y e r f a h r e n  y o r  d e m  R  o i c h s p a te  n t a m t hat 
die Reichśregierung bestimmt, dafi die gesetzliche Dauer 

: eines wahrend desKrieges nieht entsprechend ausgenutzten 
Patontes oderGebrauehsmusters unter Bcachtung besonde- 
rerVorschriften v e r l 5 n g c r t  werdon kann. E in Antrag 
hierzu ist beiPatenten oder Gebrauchsmustern, dic zurZeit 
des Inkrafttretens dieses Gesetzos erlosęhen sind, inner
halb einer Frist yon zwoi Monaten, im iibrigen inner
halb einer solohon von seelis Monaten naoh Inkraft- 
treton des Gesetzos beim RcicJispatentamt einzutóchen. 
M it dem Antrage ist eine Gebiihr von 60 M  an die 
Kasso des ReieJispatentamtes einzuzalilen. Dor Antrag 
mufi die Angabe der die Yerlangerung begriindenden 
Tatsachen und dio Mittel zu ihrer Glaubhaftmachung 
enthalten.
I

Deutsche Patentanmeldungen2).
29.’ April 1920.

Kl. 12 e, Gr. 2, M .64 624, Endloses Umlauffilter 
zur nassen Staubausscheidung aus L u ft und Gasen. 
K . & Tli, Molier, G. m, b. I I., Brackwede, Westf,

Kl. 18a, Gr. 2, St 30 477. Wassergekuhltes Werk- 
zeug fiir Schalyorricłitungen bei Agglomerierofen. Hein
rich Stiihler, NiedorschelJen a. S.

Kl. 21 h, Gr. 5, B 92113. * Elektriseher Ofen. Herbert 
Henry Borry und James Watt Reid, London.

Kl. 24c, Gr. 5, J  19276. Yorderwand fiir Rekupe- 
ratoren. K . E. Y. Johansson; Kyarnhagen, Vexio, 

Schweden,
Kl, 24e, Gr. 7, Seh 53037. Umsteuerungsdrehgloe-ke 

fiir Gasfeuerungen. Wilhelm Sehwier, Wien.
K l. 24o, Gr. 10, S 48904. Gasfeuerung mit glcich- 

zeitiger Regelung der Gas- und Lnftzufuhr. Selas.Akt.- 
Ges., Berlin,

Kl. 24 o, Gr, 4, L  45350. Vergaser m it drchbarem 
Deekel und darauf angebraehter Fiillyorrichtung. Johanu 
Lutz, Essen-Bredoney, Ilollunderweg 28.

Kl. 31 c., Gr. 22, B 89'424. Yerfahren zur Her
stellung pdroser GuBelektroden unter Verwendung von 
auf chemischem oder elektroęhemisehem Wego entfern- 
baren Kernen. „Franklin" Industrie-Gesellschaft m .b .IL , 
Charlottenburg.

Kl. 42e, Gr. 23, C 27371. Vorrichtung zum Messen 
der Geschwindigkeit von Gaseirund Fliisślgkeitcn mittels 
eines Schwitumers. Cheinisohc Fabrik Grieaheim-Elektron, 
Frankfurt a. M.

3. Mai 1920.
KI. 7 c, Gr. 30, R  47123. Yorrichtung zur Her

stellung yon Gitterrohren, „Reifi-Lufter“ G. m. b. II., 

Dusseldorf.

i )  Reiehs-Gesotzblatt 1920, Nr. 89, S. 675/7.
*) DieAnmeldungenliegeny-ondciaangegcbenen Tage 

an wahrend zweier Mouate fur jodermann ?ur Einsicht und 

Einsprucherhebung im Patontamte zu B e rlin  aus.

K l_7 f, Gr. 1, D 36870. Yorrichtung zum Einwalzen 
dos die Bandage und den Radkorper von Eisenbahn- 
riidern o. dgl. zusammenlialtenden Sprengrings mittels' 
konischer Walze. Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duis
burg.

Kl. lOa, Gr. 12, W  53931. Koksdfcntiirabdichtung 

mit oiner die Tur rahmenartig umgebenden, einen uni- 
laufenden Hohlraum abdeckenden Wandung. Rudolf 
Wilhelm, Esscn-Altcnessen.

, Kl. iOa, Gr. 15, W  54110. Eincbnungsvorrie.htung\ 
fiir Kammeriifen zur Erzeugung yon Gas und Koks mit 
Sohwinghebelantrieb. G. W olff jr., Eiscngiefierei, Ma- 
schinenfabrik und Eisenkonstruktionen, Linden-Ruhr.

Kl. -18.b, Gr. 20, R  46785. Verfahrcn zum Vcr- 
sehmelzen yon Bauxit auf Ferro-Aluminium, im elek- 
trisohen Ofen. Zus. z. Pat. 308542. Rheinische Elektro- 
werke A.-G., Kojn a. Rh.

6. Mai 1920.

K l. 4 c, Gr, 2, K  70 114. Halin fur SchweiBbrenner, 
Wilhelm Kasche, Berlin, Ani Karlsbad 1 b.

Kl. 7 b, Gr. 3, V 13 4S9. Fett- uudsaurefreies Zieli-. 

und Schniieimittel. Otto Vogol, Dusseldoi f-OberkasseL 
Wildenbruchstr. 52.

7 b, Gr. 0, C 28 001. Yeifahren zur Erhohung der 
Zugfestigkeit v<Ju Drahten. Paula Cathrein, Wilhelmine 
Cathrein und Rosa Cathrein,1 Miinrhen, Aueifeldstr. 6.

Kl. 10 b, Gr. 1, D  30 603. Yei fahren zur HerstelluDg 
fester Steinkohlebrikette ohne Zusatz fremder Bindę-: 
mittel. Otto Dobbolstein, Essen-Buhr, Richard-Wagner- 

StraSe 19.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
3. Mai 1920.

Kl. 21 h, Nr. 739649. Stauehyorrichtung an elek- 

trischon StumpfsehweiCmasehinen mittels Spindel und 
einseitigen Kniehebels. Georg Wenninger, Miinclion, 
Bree-herspitzstr. 2.

Kl. 21 h, Nr. 7396J0. Antriebsyorriehtung an elek- 
trisohen Nahtschweifimascliinen mittels mehrstufigen 
Zahnradbonus und verschiebbaren Zahnrads mit Zwi^elien- 
rad auf der Antriebswelle. Georg Wenninger, Munchen, 
Breoherspitzstr. 2.

Kl. 21h, Nr. 739686, PunktschweiCmasehine fiir 
FuB- und mechanischen Antrieb. Moll-Werke Akt.-Ges., 
Chemnitz.

Kl. 21 h, Nr. 739730. Elektriseher Ofen. Jacob 
Buchli, Herisau, Sohweiz.,

KI, 21 h, Nr. 739 791. Fassung fur Ofencloktroden. 
AlexandorOrdon, Beuthen,0.-S., TarnowitzerCliau-isee l la .

- K l. 24a, Nr. 739 284. Fcuerung fiir Dampfkessel. 
The Stirling Boiler Company Limited, London.

K l. 31 c, Nr. 739 146. Gasfeuerungsanlage fiir Pfan- 
nenbelieizuńg. Maschinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Abteilung 
Moll, Ne.ubecbum i. W.

Kl. 316, Nr. 739 809. Schraubdiibel. Wilhelm Steck, 
Freiburg i. B„ Talstr. 15.

Kl, 421, Nr. 739 240. Apparat zur Bestimmung 
der Gase im Eisen. Fa. Franz Hugershoff, Leipzig.

Kl. 49 b, Nr. 739 12S. Stab.eisonschere m it bewog- 
liehem Auflagcschlittcn, Erich Achilles, Crefeld, Bis- 
marckstrafie 38.
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Statistisches.
Die Entwicklung des Weltschiffbaues im Jahre 1919.

Angaben nach „Lloyda Register of Shipping" uber 
den Weltschiffbau haben wir in unserer Zeitschrift zu- 
lotzt fu| das Jahr 1915 gebracht1), haben dann aber 
von einer weiteren Berichtorstattung abgcsehcn, weil 

nicht mehr fur alle Liłnder genaue Zahlen angegeben 
werden konnten und insbesondere die Angaben fiir 
Deutschland und Oesterreich wegfielen. Obwohl nnsere 
damaligen Bedenken durch dio ncuerlichen Berichte 
Lloyds nicht ganz beseitigt sind, so giauben wir doch mit 
Rucksicht auf unsere Leser m it der Voroffentliehung der 
Weltsehiffbauzahlen nach der erwahnten Quelle nicht 
langcr zogern zu soilen. W ir . beschriinken uns dabei in 
dor Hauptsache auf das tfahr 1919, geben aber auch, 
soweit moglich, die Zahlen fur die Vorjahro wieder, .da
m it dio Vergleichsm6glichkcit gewahrt bleibt und Lucken 

vermieden werden.
Unsere Zahlentafel enthiilt wieder nur die im Jahre

1919 vom Stapel gelassenen Handelsschiffe iiber 100 
Registertonnen, ohne Riicksicht darauf, ob sie noch wah
rend des Jahres fertiggesteilt oder noch im Bau begriffen 
sind.- Es ergibt sich so folgendes B ild :

also seit 1914 insgesamt um 3 874 623 t oder fast das 
20faohe. Der Anteil der Vereinigten Staaten am Go- 
samtschiffbau der Weit im Jahro 1919 belief sich bei

* 1051 fertiggeśtcllten Sohiffen auf 57 o/o und nahezu
74 o/o der Gcsamtzahl der in  anderon Landern zu Wasser 
gelassenon Schiffe. —  Eine bisher noch nieht erreicht# 
Hochstziffor hatto ferner J  a p a n aufzuweiscn. Hier 
betrug dio Zunahmo 121959 t gegenuber dem Jahre 1918, 
261742 t gegen 1917 und 526022 t gegen 1914. Der 
Anteil Japans am Weltschiffbau belief sich im Berichte- 
jahre auf 8,5 o/o. Lafit man dio in ‘den - Vereinigten

■ Staaten .gebauton Schiffe unberucksiehtigt, so erhóht sich 
dio Betciligung sogar auf 42 o/0. Fertiggestellt wurden 
in Japan insgesamt 133 Sohiffe. —  Ein recht bedeuten- 
der FortscJiritt war ebenfalls in den B r i t i s c h e n  
K o l o n i o n  festzustellen. Hier stiegen die Ergebnisso 
bei 263 Neubautcn gegenuber dem Vorjaliro um 78824 t 
und gegenuber dem Jahre 1914 um 311 194 t. Der 
Tonnengehalt dor im BericJitsjahre zu Wasser gelassenen 
Sohiffe war fast der gleiche wie in den zehn Jahren 
1908 bis 1917 zusammen. — Der im Beriohtsjahro in 
H o l l a n d  vom Stapel gelassene Schiffsraum aus-

Jahr

Gesamt- 

zahl der 

Scbihe

Gesamt-

Br.-Beg.

Tonnen

Davon

Dttne-

mark

Deutsch

land

Frank-

reich

GroC-
britannien

und
Irland

Bri-
tlsclie
Ko-

lonien

Holland Itallcn Japan
Kor-

\vegen

Schwe-

den

-
Oester-

reich-

TJugarn

Yer-

einigte

Staaten

Andere

L&nder

1913 1750 3332882 40932 465226 176095 1932153 48339 104296 j>0356 64664 50637 18524 61757 276448 43455

1914 1319 285275# 32815 387192 114052 1683558 47534 118153 42981 858*> 1 54204 15163 34335 200762 36148
1916 789 1381442 45198 179804 25402 650919 2*014 113075 22132 49408 62020 20319 — 177460 13641
1916 961 1688080 35277 _ 42752 608235 31571 180197 5G6M 1*J5624 42458 26769 — 504247 14296 *

1917 2112 2937786 20445 — 18828 1162896 94471 148779 38906 350141 46103 26760 — 997919 32538
1918 1866 5447444 26150 — 13715 1348120 279904 74026 60791 4891*24 47723 39583 — 3033030 34478
1919 2483 7144549 37766 32663 1620442 358728 137086 82713 611883 .57578 50971 — 4075385 79334

Wio dio. Zahlentafel zeigt, hat der Gesamtsohiffbau 
der Weit im yerflossenen Jahre oine Zunahme um 
1 697 105 t. gegenuber 1918 und um 3 811 767 t gegen
uber der bisher crreichtęn Hochstleistung im Jahre 1913 
zu yerzeichnen. Dio groftte Zunahme haben die Ver- 
einigten Staaten, Japan und Kanada aufzuweisen. Der 
Tonnengehalt der in diesen Staaten vom Stapol ge
lassenen Sehiffo betragt nicht weniger ais 4 958 532 t 
oder rd. 69 °/o des Weltschiffbaues.

In  D e u t s c h l a n d  wurden in don letzten Jahren 
nach einer Mitteilung des „Germanisehen Lloyd” an Sce- 
sohiffen uber 100 Brutto-Register-Tonncn fertiggestellt:

Jahr Anzatal Br.-Hcg. t Jałir ADzahl Br.-ltrg.t
1914 .121 380 588 1917 02 38 221
1915 73 199 048 1918 56 15 939
1916 90 lr.0 310

Ol) und wicviel Sohiffe in O e s t e r r e i c h -  
U n g a  r n wahrend dos Krieges gebaut wurden, konnten 
wir nicht feststellen.

In  G r o G b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d  hat die 
Schiffbautatigkeit immer noch nicht die bisher liochste 
Leistung des Jahres 1913 erreicht, sondern ist um 
durchschnittlich 11,2 o/0 hinter den Ergebnissen der drei 
Vorkriegsjahre 1911 bis 1913 zuriiekgcblieben. Von 612 
im Berichtsjahre erbauten Schiffen gingen rd. 94 o/0 in 
den Besitz britisoher, die ubrigen 6 o/o - ąn auswiirtigo 
Reeder uber. Der diirchschnittliehe Tonnengehalt (es 
sind alle Sohiffe uber 500 t gereohnet) betrug 4006 t 
gegen 4593 t in 1918, 4933 t in 1917, 4080 t in 1916, 
3791 t in 1915 und 4460 t in 1914.

Dio bedoutendste Zunahme an fertiggeśtcllten 
Soiiiffen war in den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  zu 
yerzeiohnen. Schon im Jahre 1918 war dor hergestellto 
Fraehtraum groGer ais in  den Jahren 1907 bi3 1916 
zusammen. Im  Jahre 1919 stieg er weiter um 1042355 t,

! )  Ygl. St. u. E. 1917, 29. Miirz, S. 318.

schlieBlich des fiir dio Binnenschiffahrt bestimmten war 

boi insgesamt 100 fertiggeśtcllten Soiiiffen 63 060 t 
hoher ais im Yorjahre, blieb jedoch immer noch rd. 
43 000 t hinter der bisher hochsten Ziffer des Jahres 
1916 zuriick. -y Eine Aufwiirtsbewegung des Schiff- 
baues war in den letzten Jahren ebenfalls in den 
ftordisahen Staaten, namentlich in S c h w e d e n , zu 
ycrzefohnen. In  N o r w e g e n  und D a n e  m a r k  wur
den dio im Jahro 1915 erreioh.ton Ilochstzahlen bisher 
nooh nicht wieder iiberboten. —  11 a 1 i e n wies gleich
falls eine ansehnlicho Zunahme auf; as ist jedooh dabei 
zu berucksiehtigen, dali in den Zahlen des Berichtsjahres 
dic Schiffbautatigkeit des Ilafens Triest m it 23 513 t 
enthalten sind. —  In  F r a n k  r e i  oh  dauerto bis zum 
Jahre 1918 dio ruckliiufige Bewegung im Schiffbau seit 
dcm Jahro 1913 an. Erst 1919 war wieder eine lcb- 
haftere Bautiitigkeit zu yerzeichnen, allerdings blieb der 
vom Stapel gelassene Tonnengehalt noch weit hinter der 
Zahl des Jahres 1914 zuriick. — In  den unter „anderen 
Landern“ aufgefiihrtcn Zahlen ist der Schiffbau 
S p a n i e n s  m it 52 609 t einbezogen.

Von den wahrend des Jalires 1919 vom Stapel ge
lassenen Ilandolssohiffen wurden 1220 m it 4428540 t 
(483 Sohiffe m it 1407390 t in Grofibritannien und 737 
mit 3 021150 t in anderen Landern) in das Lloyds- 

Register eingetragon.

Frankreichs Eisenindustrie im 1. Halbjahr 1919.

Zum ersten Małe seit Ausbruch des Krieges ver- 

offentlicht das Comitć des Forges do France wieder 
maCgebende Zahlen uber dio Leistungen der fran- 
zosischen Eisen- und Stahlindustrie in den ersten sechs 
Monaten des yerflossenen Jahres ł ). Wahrend im Jahro 
1913 infgesamt 4686866 t G u l ł s t a h l  erzeugt wurden,

i)  The Iron Trade Review 1920, 11. Miirz, S. 769.
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betrug dio Herstellung fiir die Berichtszeit nur
1 004 518 t, davon waren 988 962 i  liohblocke und 
15 756 t SonderguB. Auf dio jahrlicho Erzeugung ura- 
gereclmet wurdo sich hier ein Riickgang von ungofiihr 
60 o/o gegeniiber den Vorkriegszahlen ergeben. Ein rieh- 
tiger Vergleich ist jedoch nicht moglich, da in den 
Ergabnissen fiir das Jahr 1919 die Leistungen der 
elsaB-lothringischen Werke eingcrechnet sind, die vorher 
in don deutschen Erzeugungsergebnissen erschienen.

Dio Erzeugung von I I  a 1 b z o u g bclief sich auf 
596 644 t, davon waren 364 570 ' t  yorgowalzte Blocke 
und 232 074 t Kniippel. An der Stahl- und Ilalb- 
zeugherstellung waren dio einzelnen Bezirke Frankreichs 
wahrend der Beriehtsaeit wie folgt beteiligt:

An F e r t i g e r z e u g a i s s e n  wurden in?ge.-amt 
655 868 t hergestellt. Davon entfiolen auf

t ' t

Schienen . . . . 60 440 Ma-*chinetutaM . . 34 349
Radrelfen . . . . 27 420 6 816

% T r a ^ r ............ 00 503 2 425
FormeUen . . . . 289 276 Sohmlede^tCie&t! . . 19 681
Bleche . . . . . 
WelCbleche. . . .

121 640 
14 562

GuBstucke . . . . 15 756

Erafugun" an

Stahl 

i t %

Halbzeug

t %

El*aB-Lothringen.............. 322 244 32,1 2łJl 538 43,9
Mittelfrankreich 283 246 28,3 114 142 19,2
Oatfrankrelch .................. i .no 524 13,0 93 267 15,6
Westfrankrelch ............... 98 568 9,7 46 197 7,7
Sudwentfrankrelch . . . . * 71 S06 7,1 25 873 4,3
Nordfrankn ich ............... 50 967 5,0 30 162 5,0
SQdoaŁfrankrcich . . . , 48 103 4,8 25 475 4,3

Roheisenerzeugung der Vereinlgten Staaten,

Ueber dio Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 
6fen der Vereinigten Staaten im Marz 1920, v0rglichen 
mit dcm vorhergehonden Monate, gibt folgende Zusam- 
menstellung l ) AufschluB:

llarz 1920 Febr. 1920 
t . t

1. Gesamterzeugung. . .. . . . . . . . . . . .
Darunter Ferromangan and Spiegeleisen 
Arbeitótttgliche Erzeugung.................. ...

2. Antell der Stalilwerksgeseliscliaften . . .
Darunter Ferromangan nnd Spiegeleisen

3. Zahl der IlochtSfcn .................................
Davon im Feuer.......................................

3 '129 5C3 
39 200 

110 630 
2 516 805

433
314

3 033 005*) 
34 007 

101 050') 
2 250 MO1)

432
305*

*) The Iron Trade Beyiew 1920, 8. April, S. 1048. 
2) Berichtigto Zahlen.

Wirtschaftliche Rundschau.

Die drohende wirtschaftliche Erdrosselung des Saargebietes.

Einsichtige Kreise verfolgen mit banger Sorge die 
wirtsohaftlichen Geschicko, denen das so bedeutungs- 
volle Saargobict auf Grund der Fricdensbedingungen 
ausgesetzt ist. Sehon wahrend des Krieges hatto das 
Wirtschaftsleben des Saargebietes unter den durch die 
yerhaltnismfiBigo Nahe der Front (dauernde Flieger- 
angriffe usw.) bedingten Einflussen erhebliclf zu leiden.

Naeh AbscliluB des Waffenstillstandes und mit der 
darauffolgendon Besetzung des Saargebietes durch fran- 
zosische Truppen war das Wirtschaftsleben an der Saar 
wiederum schworwicgenden Hemmungon der yerschieden- 
sten Art ausgosetzt. Militiirisohe Wirtschaftsbehorden. 
hatten u. a. dio Aufgabe, nach ihnen gegcTjenon Ili eh t- 
linien die Wirtschaftspolitik des Saargebietes zu be- 
einflussen. Eine besondero Behorde hatte dio Forderung 
der Saargruben und die Zutcilung der Kohlen zu iiber- 
wachen. X)ie Art und Weise und die Grundsiitze, nach 
denon diese, Zuteilung yorgenommen wurdo, war nicht iń 
Uebereiństimmung zu bringen mit den Bclangen der 

'Saarwirtsehaft. Insbesondere war es nicht zu yerstehen, 
dali dio franzósisehen 'Behorden dio Saarkohle ais poli- 
tisehcs Zwangsmittel der Saarbevolkerung, der Saar- 
induatrio gegeniiber, angewandt haben. Anderseits fchl- 
ten den wirtsohaftlichen MaBnahmen der Militiirbchordcn 
der einheitlicho Zug, dio Stetigkeit, dio gerade oiner 
Wirtschaftspolitik dann besonders yonnoten ist, wenn 
die allgemeino Wirtsohaftslage besonderen und aufier- 
gewohnliehen Sch.wierigkeiten unterworfen ist. Die 
natiirliche Folgo des Mangels einhcitłicher wirtschaft- 
liehor MaBnahmen war eine Unsichcrheit, die das sonst 
tatkriiftige Untornehmertum an der Saar in  Handel und 
Gowerbe in merklicher Weise liihmto.

Der Unterzeichnung des Friedensyertrages wurdo 
um dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten halber in den 
Wirtschaftskroiscn des Saargebietes mit besondorer Dring- 
lichkeit entgegengosehen. Dio einschlagigen Bestim- 
mungen des Fricdensyertrages geben den Verhaltnissen 
an der Saar eino neuo Ordnung. Neben einschneidenden 
Aenderungon in staats- und yerwaltungsrcchtlichcr Hin- 
sicht enthalten sie wirtschaftliche Regelungen von auBer- 
ordentlicher Bedcutung. Besonders schwer wird das Saar- 
gebiet durch dio Bestimmung des Art. 45 dos Friedens
yertrages getroffen, wonach Doutschland an Frankreich 
das yollstandigo und unbesehriinktc Eigentum an den 
Kohlcngruben im Saarbeeken abzutroten vcrpflichtet ist.

Wenn nun zunachst die Angehorigen des Wirt- 
schaftslebens der Meinung waren, daB gerado dieso Be
stimmungen zu einer ungunstigon Wendung in der bis
herigen wirtsohaftlichen Entwicklung AnlaB geben inuG- 
ten, so zeigt sieh docli in den letzten Woehen, dali 

n o c h  y e r h a n g  n i s v o 11 o r sich dio Eingliederung 
des Saargebietes i n  d a s  f r a n z o s i s c h e  Z o I I  - 
w e s e n  d a r s t e l l t .  Naeh der Unterzeichnung des 
Friedens war das Saargebiet, das mit dem deutschen 
Wirtschaftsleben in der innigsten Weise yerfiochten ist, 
mit einem Mało „Zollausland".' Diese TatsacJho bedeutete, 
daB fiir alle Sendungen aus dem Reiehe besondere Aus- 
fuhrbewilligungen notwendig wurden. Kaum war dureh 
Einscłialtung der Handelskammer zu Saarbrucken ein 
Verfahren gefunden, durch das wenigstens einigermaBen 
die Gowiihr dafiir gegeben zu sein scliion, daB sich die 
wirtschaftlichen Beziehungen zum deutschen Wirtschafts
leben fiir das Saargebiet noeli aufrcchterhalten lieBen, 
so traten wiederum die deutschen E i n f u h r y e r b o t e  
in Kraft. Noch haben dio saarlandischcn Abnehmer deut
scher Erzeugnisse, dio doch m it aller Macht an 'der 
deutschen Wiihrung festgehalten haben, einen lcbhafton, 
yielfach entmutigenden Kampf nach der Richtung zu 
fuhren, daB sie boi ihrem Warenbezug aus Deutschland 
nieht die Auslandspreiso zu beząhlon haben. Um eine 
Gewahr dafiir zu haben, daB die ins Saatgebiot zum 
deutschen Inlandspreis verschickten deutschen Erzeug- 
nisso niclit in irgend einer Form zu einer Durch- 
locherung der deutschen Wirtscliaftspolitik fuhren, hat 
die Handelskammer zu Saarbrucken durch besqndere 
Bereclrtigung3scheine sowie durch Kontingenticrung ein 
Verfahren gesehaffen, das zwar einen kummerlichen Not- 
behelf darstellt, tatsiichlich aber mit den wirklichen Be- 
diirfnissen des saarlandischen Wirtschaftslebens nicht in 
Einklang zu bringen ist. Geradezu unhaltbar aber wurde 
die Lage in dem Augonblick, in dem das saarliindischo 
Wirtschaftsleben, das doch seinerseits immer noch etwa 
60 bis 80 o/o der gesamten Erzeugung dem deutschen 
Wirtschaftsleben zur Yerfugung stcllt, nun noch be
sondero Einfuhrbewilligungen bei der Versendung dieser 
Erzeugnisse nach Deutschland beizubringen hatte. Den 
Bemuhungon der Handelskammer zu Saarbrucken ist es 
gelungen durclizusetzen, daB zunachst bis zum 10. Mai, 
neuerdinga bis zum 10. Juni, ein von der Handelskammer 
ausgestelltes Ursprimgszeugnis die Einfuhrbewilligung er-
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setzt. Im  iibrigen hat aich in zunehmcridom MaBo die 
Notwendigkeit herausgestellt, einen besonderen Delegior- 
ten dea Reichskommissars fiir Aus- und Einfuhrbewilli
gung nach dcm Saargebiet zu cntsenden und in organisehO 
Verbindung m itder Handelskammer zu bringen. Sowohl 
die deutsche Regierung wie auch dio Saarregierung 
haben auf Grund der aufierordentlichen Notlage und 
der schweren Erschiitterung der gesamten wirtsebaft- 
lichen Botatigung sich davon iiberzeugt, dali der ur- 
spriinglich vorwicgend auf politischem Gebiet liegende '
Widerstand gegen dic Zulassung eines besonderen Dele- 
gierten im Saargebiet zum Besten der F&rtfiihrung dos 
Wirtschaftslcbens unter allen Umstiinden aufgegeben 
werden mufite. Leider aber orschoincn alle Hoffnungon, 
die an dio Entsendung dieses Delcgicrtcn gckniipft wur
den, wiedorum ais reichlich verfriiht. Schon glaubten 
dio Angchorigen des Wirtschaftslebens sich gliicklieh 
dureh dio unheilvolłen Bestimmungen der deutschen Ein- 
und Ausfuhrverboto sowie uber die d a u e r n d e n  V e r - 
k e h  r s s p o r r e n ,  dio immer dann einsetzten, wenn es 
endlieh geiungen war, dio formalen Vorauasetzungen fur 
dio Versendung dor Giitcr zu schaffcn, in  entaagungs- 
vollen harten Wochen hindurchgerungen zu haben, da 
zeigt sich schon die n e u e ,  g e r a d e z u  v o r n i e h - 
t e n d o  W i r k u n g  d e r  f r a n z o s i s c h e n  E  i n - 
u n d A u s f  n h r  v ę r b o t e. W ir bcschrankcn uns dar- 
nuf, auf eino Sitzung des saarlandischen Wirtschafts- 
rates zu verwei9en, die vom Vorsitzcnden des Wirt- 
schaftsratcs, Syndikus Dr. M. S.o h l e n k e r , geleitet 
wurdo und in dor nach iiberaus ernsten und eindring- 
lichen Ausfiihrungen einer Reiho von Rcdnern aus den 
vorschicdenartigsten Erwerbs- und ’ Yerbrauchergruppen 
einmiitig die nachstehende E r  k liiru  n g Annahmo fand:

Dor Wirtschaftsrat fiir das Saarbeckcn nimmt 
einmiitig Stellung gegen dio I l a n d h a b u n g  d e r  
f r a n z o s i s c h e n  E i n  - u n d  A u s f u h r v o r -  
b o t o im Saargebiet durch die franzosische Zoll- 
verwaltung. Diese MaBnahme findet keine Stiitze 
im Friedensvertrag, der nur die Vcreinigung des 
Saargebiets m it Frankreich in bezug auf da3 Zoil- 
system, nicht aber auch iti der Wirtschaftspolitik 
ausspricht, so daB fiir das Saargebiet dio fran
zosischen Ein- und Ausfuhrverbote nicht ohne wei- 
teros in’ Kraft treten, sondern, wenn solche Verboto 
hier notwendig ersehcinon, nur eigene saarliindische, 
von dor Regierungskommission erlasscne Verbote in 

Betracht kommen konnen. Neben diesem rechtlichen . 
Gesichtspunkt betont der Wirtschaftsrat abor auch 
vor'allem die wirtschaftlichen Bedenken schwerster 
Art, die gegen die Ilandhabung der franzosischen 
Ein- und Ausfuhrverbote sprechen.

B is  j e t z t l i e g e n o r s t d i e  d u r c h  d a s  
D e k r e t  v o m 2  3. A p r i i e r l a s s e n e n  f r a n 
z o s i s c h e n  .

E i n f u h r t o r b o t o  

v o r. D i e s e  E i n f u h r  v o r b o t o  u m f a s s e n  
z u m  g r o B t e n  T e i l e  O e g c u s t i i n d o ,  d i o  
z u m L e b e n s  u n t e r  h a l t e u n b o d i n g t b o -  
n o t i g t w e r d e n .  S o s i n  d e i ń f  u h r v e r b ó - 
t e n  dio G e g e n s t a n d e  der  B e k l e i d u n g s -  
b r a n c h o  b e i n a h o  r e s t l o s ,  a u c h  s o n s t  
f a s t  a l l e  T e x t ' i  l w  a r e n ,  f a s t  a l l e  M o - 
b o 1, ’ f a s t  a l l e  H a u s h a l t u n g s g e g e n -  
s t i i n d e  u n d  L e d e r  w a r e n ,  w i c h t i g e  
L e b e n a m i t t e l  usw.

Der saarlandischo Ycrbraucher ist nahezu voll- 
' stiindig fiir den Bezug dieacr Gegenstande auf 
Deutschland angewiesen. Die Lcbensfiihrung der 
Bewohnor dc3 Saargebiets ist bei fast all diesen 
Gegenstanden auf die deutsche Produktion, nieht auf 
die besondere Eigenart der franzosischen eingeatellt. 
Frankreich kann ferner den groBten Teil der ein- 
fuhrvcrbotenen Waron wegen eigenen Mangels nieht 
liefern. Im  ubrigen trifft der saarliindische Ver-

braucher nur in Deutschland dio Preise, die er 
m it seiner Markwahrung bezahlcn kann.

D io  A b s o h n e i d u n g  v o n  d e m  L i e f e -  
r u n g s l a n d d u r c h d i e E i n f u h r v e r b o t e  
b o d e u t e t  d a l i e r  f i i r  d a s  S a a r g e b i e t  
e i n e r s e i t s M a n g o l a n d e n n o t w e n d i g -  
s t e n  B e d a r f  s a r t i k o 1 n , a n d o r s e i t s  

o i n o e r n e u t e P r o i s s t e i g o r u n g u n d a l s  
F o l g ę  U n r u h e n  i n  d o n  e r w e r b o n d e n  
S e h i e h t e n  d o r  B ev  o l k  e r u n g, u n d  d a 
rni  t s c h w e r s t e E r s c h i i t t e r u n g d e s g o -  
s a m t o n  w i r t s c h a f t l i c h e n  L e b e n s .

Fur den Handel des Saargcbiotes beJeuten (lie 
sehr umfangreichen Einfuhrverboto beinahe voll- 
kommene Lahmlcgung in allen Goschaftszwcigen und 
damit Brotlosmachung Tausender von Angestellten. 
Industrie und Ilandwerk werden durch dio Ein- 
fuhrverbote der Zufuhr wichtigcr Halbfabrikate, die 
sie nur aus Deutschland bezichen konnen, beraubt 
und damit viele Industrien zur Stillegung gezwungen.

Es ist zu bcachten, dafi Frankreich in der 
Lage ist, den Zweck der Einfuhrregelung im Tollen 
Umfange dadurch zu erreichen, dafi es die Einfuhr- 
verboto an der bereits bestehenden saarlandisch- 
franzosischen Zollgrenzo handliabt.

Dio geplanten franzosischen

A u a f u h r v e r b o t e  

werden fiir den Handel, vornehmlich aber fiir die 
gesamte Industrio dicselbon katastrophaien Wirkun- 
gen habqn. Der Handel ist in sehr groBem JlaBe 
ayf das deutsche Absatzgebict angewiesen. Dassclbe 
gilt in vermehrtem Umfange fiir dio Industrie, 
dereń Produktion zum grofiten Tcilo nur auf den 
deutschen Yerbrauch zngeschnittcn iet. Dio sehwor- 
wiegenden Folgerungen dieser Ausfuhrverboto cr- 
geben sich ohne- weiteres aus der Ueberlegung, daB 
die Ausfuhrverboto nach Bliittermeldungen. beinahe 
samtlicho Erzeugnisse dor Saarindustrie treffen 
werden. Eine sofortige Umstellung auf ein anderes ‘ 
Absatzgebict ist ausgeschlossen. Die Handhabung 
der Ausfuhrverboto wurdo daher notwendig den 
Ruin dor an sich schon hart ringenden Saarindustrie 
und damit die Entlassung oder aber doch starko 
Herabminderung ihrer Arbeiter bedeuten. Den bo- 
rechtigten Interessen Frankreichs, das kein Loch 
im Osten dulden will, wurdo vollauf dadurch gediont 
werden, dafi dio Regierungskommission des Saar
gebiets die franzosischen Ausfuhrverbote fur Waren 
franzosischer Ilerkunft auch fiir das Saargebiet 
einfiihrt.

D e r  W i r t s c h a f t s r a t  s t e l l t  d a h e r  
d i o  F o r d e r u n g ,  d i o  R e g i o r u n g s k o m -  
m i s s i o n  w o l l e ,  g o s t U t z t  a u f  d i o  i h r  
z u s t e h o n d e  S t a a t s g e w a l t  und  au f  i h r o  
B e f u g n i s  , a 11 o F r a  g o n , z u d e n e n  d i e  
A u s l e g u n g  d o r  B o s t i m m u n g e n i i b e r  
d a s  Z o l l w o s o n  A n l a f i  g i b t ,  s e l b s t  ii n- 
d i g  z u  e n t s c h o i d e n ,  d a f i i r  S o r g e  t r a-  
g e n ,  Id a fi d i e  f r a n z o s i s c h e  Z o 11 v e r - 
w a l t u n g  d i o  u n g e s o t z l i c h o  u n d  d a s  
S a a r g e b i e t  a u f s  s o h w o r s t c  s c h i i d i -  
g o n d o  H a n d h a b u n g  d e r  f r a n z ó s i -
s c h o n  E i n  - u n d  A u s f u h r v e r b o t e  h i e r  
i m  S a a r g e b i e t u n t e r l i i f i t .  D a s  W i r t -  
s c h a f t s l e b o n  d o s  S a a r g e b i e t e s ,  d a s  
s c h o n a u f s s c h w e r s t e d a r n i e d e r l i c g t ,  
v e r t r a g t  n i c h t  m e h r  d i e  g e r i n g s t e n  
E r s o h u 1 1 e r  u n g o n , so d a f i  s o f o r t i g e  
E n t s o h e i d u n g  n o t t u t .  -Der  W i r t -  
a c h a f t s r a t  v e r t r a u t  d a b e i  d a r a u f ,  
d a f i  d i e  R e g i e r u n g s k o m m i s s i o n ,  g e - 
t r e u  d o r  i h r  d u r c h  d e n  F r i e d e n s v e r -  
t r a g  S b e r t r a g c n e n  A u f g a b e ,  a l l e
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M a B n a h m e n t r e f  f  e n w i r d ,  d i e  d e n  
S c h u t z d e r  K e c h t o  u n d  d i e . W o h l l a h r t  
d e r  B e v 6 1 k e r u n g s i c h o r s t o l ł o n .

Dafi allmShlich die Untcrnehmungslust im Saar- 
gebiet volIig- sćhwindot, und daB dor wcitero Gang des

dortigen Wirtachaftsiebens m it bangcr Sorge yerfolgt . 
werden mufi, erscheint angesichts der ungliieklichon Fol- 

gurungen, dic.sieh aus don Fricdeńsbedingungen fur da& . 
saarliiudisehe Wirtschaftsgebiet ableitcn lassen, ohne woi- 
teres ais selbstverstandlich. *

Die Lage des deutschen Eisenmarktes im April 1920.

I . RHEINLAND-W ESTFALEN. —  Der allgemeine 
A r b e i t e r a u s s t a n d ,  der Endo Marz fiir das ganze 
Ruhrgebiet crldśirt wurdo und bis in die erste Aprilwoche

• hinein dauerte, muBte naturgemiiG ungiinstig auf die rhei- 
niseh-westfiilisoho Eisenindustrie einwirken, derenGesamt- 
lage denn*auoh fiir den Monat April das gewohnte uner- 
frenliehe Bild darbot. Wio immer war es der Mangel an 
Rohstoffen jeder Art, das MiBverhaltnis zwischcn Kohlen- 
forderung und Kohlen verbraueh, zwischen Roheisen
erzeugung und Roheisenbedarf, das einer Besserung der 
Verhaltnisse hindernd im Wrege stand. Solange ins- 
besondere die Kohlenforderung nioht in einem MaBe ge
steigert wird, daB eino ausreiohende Versorgung der 
Werke gewahrleistct ist, solango kann auch m it einem 
Umschwung zum besscren nicht gerechnot werden.

Das wichtigsteEreignis im abgelaufcuen Monat war diis 
Inkrafttreten der Verordnung iiber don E i s e n w i r t 
s c h a f t s b u n d ,  das den Markt sogleich erheblieh beein- 
flufitc und boi den yersehiedejien Yerbniuchorstellen eine 

starko Zuriickhaltung auslijste. Wie sieh der Eisenwirt
schaftsbund bewahren wird, muB dio nachste Zukunft leh- 
ren; daG aber das regicrungsseitigellineinreden indieWirt- 
sehaftsfragen der Eisenindustrie mehr hemmend ais for- 
dernd wirken wird, mufi nach allen bisherigen Erfah
rungen ais sicher unterstellt werden, zumal da dio»werte- 
sehaffendo Arboit uber all dem Organisicren, Yersuche- 
anstellen und Verhandeln immer mehr in den Hinter- 
grund gedrangt wird. -

Der Reiehswirtsehaftsminigter hatte sieli in der Yer- 
ordnung uber den Eisenwirtschaftsbund die AuflSsung 
des Stahlwerksverbandes zu einem bestimmten Zeitpunkt 
yorbehalten. Eine Verlangerung am 1. Mai ist nicht er
folgt und seine zwangsweise Yerlangerung aueh nicht zu 
erwarten. Der Yerband wird deshalb m it dem 30. Juni
1920 aufhcircn und die Werke haben mit Wirkung vom
1. Mai das Recht erlangt, Yerkaufe fiir Lioferungen naoh 
dem 30. Jun i selbstandig zu tatigen.

Die V o r k e h r s y e r h a l t n i s s e  wiesen im Be
richtsmonat eine kleine Besserung auf. Fiir dio Zechen, 
war die Wagengestellung, wenigstens nach Beendigung 
der Unruhen, befriedigend, dio Erzzufuhr- dagegen litt 
teilweiso noch unter Wagenmangel, namentlich im Direk- 
tionsbezirk Frankfurt am Main, Wahrend im Eisenbahn- 
direktionsbozirk Elberfeld bereits m it der Abbeforderung 
dor erheblichen Grubcnbestande begonnen werden konnte. 
Im  einzelnen gestalteto sieh die Wagengestellung im 
Ruhrkohlenbezirk folgendermaBen:

in der Zeit 

Tom 7.-8. April 
T o m  S>.—16. April 
tom  17.—-21. April 
rom 3».—30. April

.augefordert 

29 019 
111645 
124 476 
102 041

gestellt 

31 804 
128 332 
140 432 
109 9G3

Vom I. bis 6. April ruhte, infolge der politischen 

Unruhen der Gutervcrkehr yollstandig. Die Spezialwagen
gestellung war im Berichtsmonat im ganzen unzureichend. 
Dio Steilung yon HH- und HrAYagen entspraoh im all- 
gemeinon don Anforderungen, wahrend an SS- und Sml- 
Wagen groBer Mangel herrschte.

Durch die Unruhen und ihre Folgon wurde die Ver- 
kehrslage auf den WasserstraBen zunachst ungiinstig be- 
einflufit. M it der wiederkehrendon Beruhigung besserten 
sieh aber die Verhaltnisse auf dem Rhein sehr bald, nnd 
da auch der Wasserstand im weiteren Yerlauf des Monats 
sieh giinstiger gestaltete und eine gute Ausmitzung des 
Sehiffsraums zulieB, so konnte am Ende des Monats 
eine bemerkenswerto Zunahme des Verkehrs yer2eichnet 
werden. Ungunstig blieben dagegen die Verkehrsverhiilt-

nisso auf den Kaniilon, wo dor schon vorhcr horrsohendo 
Mangel an Schiffsraum infolge dor WIrren und des da
durch yorzogerten Umlaufs der Kahne bedenkliehe For
men annahm. Zum Ueberflu/i trat in den letzten Tagen- 
des Monuts April auf don Kaniiien noch ein Schiffer- 
atreik ein, welcher die Sehiffahrt yollig lahmlogte. Dureh 
alle dic3C Umstiinde konnte fiir die Aufnahme yon Erz 
in den Seehafcn, namentlich in Emden, nicht genug 
Kahnraum gestellt werden, so daB die Seedampfer zum 
Teil auf Lager losehcn muBten. Es bofinden sieh so 
seit Monaten bedeutendo Mengen Erz in Emden, und die 
Reedereien wisścn heute noeh nicht zu sagen, wann die 
Abfuhr moglich sein wird. Anerkennenswerter Weise hat 
die Eisonbahn angesichts dieses auf dio Dauor unhalt- 
baren Zustandes schon MaBnahinen getroffen, fiir die 
Erzabfuhr mehr Wagen zur Verfiigung zu stellen.

Die A r b e i t e r s c h a f t  bofand sieh in den ersten 
Tagen des April noch in lebhafter politisclier Bewegung. 
M it dem Einzug der Roiehswehr trat aber bald iiberall 
Beruhigung ein. Dio wilden Betriebsrate aus den Werken 
yersehwanden und os fanden dio ersten Wahlon nach deni 
Betriebsrategesctz statt. In  der Bcżirksarboitsgemein- 
schaft fiihrten die Verhandlungen iiber den Rahmen- 
Tarifyertrag, der die' Arbeitsyerhaltnisso der Arbeiter in 
der rhoiniseh-westfalischen Eisen- und Stahlindnstrie 
regelt, zum AbsehluB. Ferner wurde eini* Einkommen- 
regolung fiir die Angestellten getroffen, in der erst- 
malig-den Angestellten Gehalter unter Zugrundelegung- 
einer Berufsgruppeneinteilung fiir den ganzen Bezirk 
einheitlioh- gezahlt worden. Die Leistung der Arbeiter
schaft hat sieh in der letzten Zeit gehoben, insbesondere 
dort, wo die Akkordarbeit wieder' eingefiihrt wurde, 
aber auch sonst sind teHweise groBere Leistungen zu 
bemorkon, und es ware zum Wohlc unserer ganzen Volks- 
wirtschaft freudig zu begruBen, wenn dieso Besserung 
anhielte. Leider eroffnen sieh ąbor in dieser Beziehung 
nur ganz triibe Ausblicke in die Zukunft, da bei der 
unglaublichen Schwaehe, der Ilaltlosigkeit und dem teil- 
weisen Hand-in-Handgeheh der Regierung mit den Ur- 
hebern der Umtriebe vom Miirz die groBe Gefahr besteht, 
daB iiber kurz oder lang die alten, nicht niedergekampf- 
ten Gegner sieh wieder erheben und zu neuem Sehlag 
ausholen.

Die K  o h,l e n v e r s o r g u n g blieb, wie erwfihnt, 
weit hinter dem Bedarf zuriick. Die Hohe dor Kohlcn- 
fordorung litt zunachst merklich unter don Nach wirkungen 
der jiing3t yergangenen Ereignisse. In  der zweiten U alf to 
desApril niiherten sieh aber dieDurchschnitte derForder- 
leistungcn wieder den Zahlen, die der Ruhrbergbau im Fe
bruar, naeh Einlcgung dor Ueberschichten, erzielt hatte. 
Die Ueberschichten worden wieder regelmaBig- yerfahren, 
aber der vorliegendo Brcnnstoffbedarf geht iiber die 
Forderung-nach wie vor weit hinaus. Dabei beanspruchen 
die Brennstofflieferungen an den Vielvorband unbedingt 
den Vorrang. Seit dem 20. April besteht eine Anord- 
nung des Reichskommissars fiir die Kohlenyerteilung, 
daB im Landabsatz der Zechen bis auf weiteres zur 
Abfuhr nur die Iliilfte  der im Februar im Landabsatz 
ycrnbfolgten Brennstoffmengen ausgegeben werden darf.

Auf dem E r z m a r k t  kann, soweit die Versorgung 
mit inliindisehen Erzen in Frage kommt, im Monat 
April infolgo der Erhohung der Wagengestellziffern fur 
den Erzyersand oine Besserung festgestellt werden. Es 
ist zu hoffen, daB dieso Besserung anhalt und bald 
wieder die gewohnten Yerhaltnisse erreicht werden. 
Entsprechend der Erhohung des Yersandes jst auch die 
Forderung in den verscluedenen Bergbaugebieten, be-
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sonders im Siegorland und Lahn-Dillgebiet etwas in die 

ITohe gogangcti. 1
Der Ycrsand an B ii 1 t o n e r Erzen stellte sieh auf 

70 o/o des Sollyersandes. Im  S i e g o r l a u d  sowie im 
L a h n  - u n d D i 11 g e.b i e t hatten dic Gruben im April 
einen ziemlich geregelten Betrieb. Dio Forderung blieb 
zwar gegen den Vormonat zuriiek, doch war diea nicht in 
Minderleistungen, sondern in dor groGeren Anzahl Feicr- 
tage bęgriindet. Die iin Eiaenbahnbezirk Frankfurt liegen- 
denGrubenklagten noch immeriiber unzureiehendi?Wagen- 
gcstcllung und konnten infolge groGer Haldenbestiindo 
die Forderung nicht steigem. Durch die Erhohung der 
Lohno und der Preiso fiir Kohlen und Koks waren die 
Gruben gozwungen, vom 1. April einen P r e i s a  u f- 
s oh l a g  von 50 J l  fiir rohen und 75 J l  f iir ' go- 
rosteten Spat yorzunehmen. Dio Preise stellten sich 
dcmnach im April auf 262,60 J l  fiir Eohspat, und
393,50 J l  fiir Kostspat. Dieso Preise gelten auch fiir 
den Monat Mai, sofern fiir Kohlen und Koks keino 
Preiserhohungen eintreten und aueh die Lohne keine 
Aenderung erfahren. Ebenso wurden^ die Preise fiir 

Lahn- und Dillerzo heraufgesetzt, und zwar fiir Rot- 
eisenstein auf 112,18 J l  fiir 30prozcntiges Erz nnd 
266,60 J l  fiir SOprozentiges Erz. Manganarmer ober- 
hessiseher Brauneisenstcin pcostet 189 und 195 J l, 
manganhaltiger Brauneisenstcin 196 J l  fiir erste Sorfe 
und 120 J l  fiir zweito Sorto. Von den Verbrauchorn 
wird die neue Preiserhohung der Siegerlandcr und Lahn- 
und Dillerzo ais zu hoch empfunden, wcnnglcich man 
nicht verkcnnt, daG die Selbstkosten der Gruben erheb- 

licli gestiegen sind.
Die W o r s o r g u n g m i t M i n e t t e c r z e n  aus 

Lothringen war im Berichtsmonat infolge .des Ausstandes 
der Lothringer Eisenbahner und Bcrgarbeiter und der un- 
ruhigen Lage im Ruhrgebiet sehr sclilecht, der Vcrsand, 
der fast aussehlieGlich auf Luxemburg entfallt, betrug 
nur 29 o/o des. Anspruehes aus den Koksliofcrungen. 
Diese iiuGerst geringe Minettezufuhr lalSt fur die 
rheinisch-westfalischen Iluttenwerke infolge Erzmangels 
schwere Betriebsstockungen bofiirchtcn, zumal da auch 
die Frage der Weiterlieferung von Minetto noch nicht 
geklart ist. Ilieruber, sowie uber dio Preisfrago schweben 
zurzeit. noch Yerhandlungon, welcho bisher zu keinem 
Ergebnis gefiihrt haben., Frankreich betrachtet das 
Luxemburger Abkommon mit Ende April ais erlcdigt. 
Die • S c h w o d o n e r z o i ń f u h r war wie bisher 
mangels Schiffsraum unbefriedigend. Die Fraehten gin- 
gen in letzter Zeit etwas herunter, und infolgo des 
Steigcns dor Valuta stellen sieh heuto die Fraehten fiir. 
neutralc Dampfer billiger ais fiir deutsehen Schiffsraum. 
Da der Streik der Ilafcnarbeiter in Holland erst gegen 
Endo April beigelegt werden konnte, war dię Einfuhr 
von s p a n i s c h e n  E r z e n  wie im Yormonat sehr ge- 
ring. Die fiir Deutsehland unterwegs befindlichen spa
nischen Dampfer wurden, soweit es moglich war, uber 
Antwcrpen und Terneuzen nmgcleitet, teils gingen sie 
nach England. Es ist zu- erwarten, daG nach Beitcgung 
des Strcikes nunmehr eino verhiiltnismaGig bessere Yer- 
sorgung in spanischen Erzen einsetzt. Dio L a g e  d e r  
M a n g a n  e r z  v e r a  o r g u n g  ist. noch immer wenig 
geklart. Die indischcn Gruben sollen dem Vcrnehmen 
nach ihre Erze bereits verkauft haben. Es ist aber noch 
ungcwiG, ob die Erzhandelsfirmcn samtlicho Vcrkaufe 
in Manganerzon getatigt haben. Der Preis ist eine 
Kleinigk-it fester und betriigt augenblicklich etwa 55 d 
dio Einheit Mangan und 1000 kg Trockengewieht cif. 
Die E infuhr yon P o t i e r z e n  leidet noch immer unter 
den unsicheren Yerhaltnissen im Kaukasus.

"Die Preise auf dem S c h r o t t  m a r k t  haben weiter 
nachgclasscń. Kcrnsehrott kostete Ende April 1000 bis 
12Ó0 J l.  Bei dieser Lago h a t sich das Reichswirtschafts- 
ministerium ycranlaCt gesołien, von einer Hochstprei3- 

yerordnung Abstand zu nehmen.

Die R o h e i s o n v e r s o r g u n g litt weiter unter 
dem groDen Koksmangd. Die Koksversorgung blieb

durchaus ungcniigend, so daG die Hochofen fortgesetzt 
gedampft werden muGten. Solange eino Besserung in 
der Koksbelieferimg der IIo6hbfenwerke. nicht eintritt, 
ist auch fiir dio Folgo an eine starkere Belieferung der 
Roheiscnvcrbrauchor nicht zu denken* obwolil der Yer- 
band durch Einfuhr ausliindischcn Roheisens bestrebt 
ist, die bestehonde Not zu lindern. Der Auslandsmarkt 

lag sch r fest.
Auf dem I I  a 1 b z c u g m a r k t hat sich auch im 

Monat April nichts geiindert, die Lieferungen waren naeh 

wie vor unerheblicli. Der Versand in F o r m e i s e n  
weist gegenuber dem Yormonat eine Besserung auf. Neue 
Auftrago konnten nur in geringem Umfangc hin und 
wieder untergpbracht werden. In  E  i  s e n b a h n o b e r -" 
b a u z 0 u g ist die Erzeugung bis jetzt noch gering und 
es fiel deshalb schwer, allo Abnehmer zu befriedigen. 
Dor Ycrsand war etwas giinstiger ais im Vormonat. Die 
Naehfrage aus dem Auslandc blieb nach wio vor umfang- 
reich. doch mnGtc die Hcreinnahme neucr Auslandsauf- 
triige abgelehnt werdon, um den dringenden Bedarf des 
Inlandes zu dceken. Dic Ablehnung des Auslandsge- 
sehaftes in Oberbaustoffcn ist insofern bedauerlich, ais 
die auslandische Kundschaft, dio bisher deutsclies Mate- 
rial bevorzugt hat, gezwungen wird, bei auslandischon 
Wettbewcrbcrn zu kaufen.

Durch dio cingangs gesehilderten Yerhiiltnisse wurde 
auch die Erzeugung an- r o l l e n d e m  E i s e n b a h n -  
zcug nngunstigbeeinfluGt. Die Lieferungen bewcgten sich 
dahei in maGigonGrcnzen. NachdemdieimYorjahr yon den 
deutsehen S aat^eiscnbahnyorwaUungen erteilten Auftrago, 
die den Werken in dem Winterhalbjahr eine cinigermaGcn 
gcrogelto, wenn auch nicht hinreichende Bescliiiftigung 
gewahrleistoten,. an allgemeinen nahezu ihre Erledigung 
gefunden haben, werdon trotz der wiederholt vorgenom- 
mencn Yerminderung der Erzeugung weitere wesentliehe 
Einschriinkungen der Betriebe nicht zu vermeiden sein, 
wenn es nicht gelingon sollto, innerhalb kurzer Frist den 
Werkstiitten uinfangreiche Auftrage zuzufiihreh. Dio 
Naehfrage aus dem Ausland und aus dem Inlande hat 
in letzter Zeit erheblich nachgelassen. Die Auftrago bc- 
schranken sieh auf Mengen, dio durchaus nicht geeignet 
sind, die Leistungsfahigkeit der Werke aueh nur einiger- 
maGen auszunutzen.

Die Naehwirkungen der Marzunruhcn beeintriich- 
tigten besonders in der ersten lfiilfte dss Monats April 
noch stark die Erzeugung der S t a 1) e i s e n w e r k e. 
Die Betriebe konnten nur langsam und auch dann 
nur in iiuGerst- bcschriinktein MaGe dio Arbeit wieder 
aufnehmen. Der Stabeiseninlandspreis erfuhr im April 
abermals eine Erhohung, indem der Stahlbund. m it W ir
kung ab 1. April eine der Kohlenpreiserhohung ent
sprechende Steigerung von 87 J l  je Tonne yornahm. 
Auf dem Auslandsmarkt hat sich die Lage im allgemeinen 
wenig yorandert. Aus England und den nordischen 
Landern wicdcrholen sich dio Mittcilungen uber das 
Auftreten amcrikanischen WettbeWerbs. Holland meldot 
yorstiirkten Wettbewerb der belgisehen Werke, was wohl 
in  erster Linio auf den starken Kursriiekgang des bel- 
gischen Franken zuriickzufuhren ist, der don Werken die 
Ausfuhr nach Holland yorteilhaft erscheinen laGt. Das 
wicht%ste Ereignis der letzten Woćhen auf dem Aus- 
fuhrmarkt war entschieden die Kontingontierung der 
deutsehen Ausfuhrmcngen, wodurch dic deutsehen Werke 
yoriibergehend gezwungen waren, den Yerkauf einzu- 
stellen, um sich zunachst ein Bild iibor die kiinftige 
Ausfułirmogliehkeit zu machen. Es ist damit zu rechnen, 
daG das Ausfuhrgesehaft infolge dieser MaGnahmen auch 
in der nachsten Zeit noch ruhig bleiben wird.

Die Lage des G r o b - u n d  F e i n b 1 e c h m a r k - 
t o s zeigt ein im allgemeinen unverandertes Bild. Wenn 
auch die Erzeugung durch die allrt ahlich cintrotendo Be- 

ruhigung der Arbeiterschaft und die Besserung des 
Guteryerkehrs erhoht war, so genugte sie jedoch bei 
weitem nieht, auch nur den allerdringcndsten Bedarf zu 
befriedigen. Yom Ausland lagen trotz der erhohten
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Preise zahlreieho Anfragen vor, m it Riicksicht auf dio 
Ausfuhrbeschrankung war jedoch der AbschluB ncnnons- 
werter Geschafto- nicht moglich.

In . den Verhaltnisson der s c h m i o d e o i s o r n ó
I I  o h r e n herstellendcn Werko ist im April keine wesont- 
liche Aenderung eingotreten. Dió friiheren Schwierig- 
keiten in der Erzeugung bestanden unyerandert fort, 
insbesondero hatten die Betriebe weiter mit Kohlenknapp- 
heit und ais Folgo davon mit dom Fehlcn dos nótigen 
Roheisens und der sonstigen'Rohstoffnicngon zu kiimpfen. 
Dio Preise erfuliron innerhalb dea Monats April insofern 
dno  Aenderung, ais sich der Sonderzuschlag fiir Kohlon- 
vorteuerung von 215 auf 302 JO i. d. t  erhohto.

In  G u l i  r o h  r e n  waren dio GieBereien im all
gemeinen ausroichend boschiiftigfc, doeh verhielton sich 
die Yerbraucher angesichts dea hohen Preisstandea ziem- 
lieli abwartend und bostcllten nur das unbedingt Not- 
wondigsto. Der belgischo, franzosischo und englisolie 
Wottbewerb machtd sich auf dem Auslandamarkte weiter- 
hin  fiihlbar, cs konnten aber trotzdem ansehnlicho Auf
trage fiir dio Ausfulir gcbueht worden.

Den G r a u g i e B e r e i o n  lagen hinreidiende Ar- 
beitsmengen vor zu Preisen, dic den Gestehungskosten 
Rechnung trugen.

Im  vorigeu Berieht muBtcn Einzelheiten Uber dio 
Entwieklung der Vcrhaltnisso auf dcm D r a h t .  m a r k t  
zuriickgestellt worden. Inzwischen laBt sich im wesent- 
lichen iiberblicken, von welehem EinfluB dio groBo Be- 
triebsstockung aus der zweiten Ila lfto  des Miirz und der 
■ersten Woehe des April gewesen ist. Die Erzeugung der 
Walzdrahtwerko fioł m it dom Einsetzen der Unruhen 
stark und blieb im Monat Miirz gegen den Vormonat 
betrachtlich zuriick. Fiir den M onat, April liegt das 
Gcsamtergebnis dor Erzeugung noch nicht vor, dagegen 
kann hinsiditlieh der duroh die Deutsche Drahtwalzwerko 
A.-G: zugeteilten Mengen in weichem Materiał bereits 
gesagfc worden, dąB dio Licferung nur ein Drittel des 
Miirzergebnissos erreichte. Der scliwere Riickschlag, den 
dio gesamte Drahtindustrio^durch die politischen Wirren 
erlitton hat, ist demnąch unvcrkcnnbar. Dio Naćhfrage 
nach allen Erzeugnissen dor Drahtindustrio blieb drin- 
gend, insbesondero konnte der Bedarf der w.eiterverarboi- 
tenden Industrie nur unzurddiend gedeckt werden. Audi 
die Anfragen aua dem Auslande erfolgton in unvormin- 
dertor Starko. Eino gewisse Zuruckhaltung, dio im In- 
landsabsatz infolgo der ungokliirton Lago iu den letzten 
Wochen unvorkennbar war, hat sioh weniger in Ver- 
braueherkróisen ais in den Kreisen des Ilandels bemerk
bar gemacht.

Der Auftragseingang i ń S t a h l f o r m g u B  aua dem 
Inlando orfuhr im April oino Zunahme, Wahrend die Be
stellungen aus dem Auslande naehliefien. Dor Verein 
deutscher StahlformgieBereien erhohto angesichts der stei- 
genden Selbstkosten die Preise fiir den Monat April 
um 315 o/o. 1 v

Im  M a s c h i n e n b a u  waren Auftragsbestand und 
Beschaftigung dor Werke zufriodcnstellend. Bemerkons- 
wert ist' das starko Interesso besonders in don Landem 
des Viclvcrbandes fiir schwore Walz- und Stahlwerka- 
anlagen, das dem Bediirfnis entspringt, miigliclist schnell 
wieder zur Erzeugung zu kommen.

11. MIT X ELDEUT SCH LAND. — Der April stand 
noch untor don Nachwirkungen dor Jlarz-Eroignisse. In  
dem groBton Toil Mittoldoutschlands und Saohsens war 
wiedor Ruho oingokehrt. Nur noch in ortlichen Brand- 

stollon, im Chemnitzer Gebiet und im Vogtlando rumorte 
es und Koinmunismus und Bolschcwismus triebon doft 
ilir Woson. Ea muB jedoch anorkannt werden, daB der 

groBte Teil dor Arbeiterschaft Milteldoutadilands und 
Sachsons nach der zum Teil unfreiwilligen Arbeitsruhc im 
Marz sioh bodingungslos wieder an dio Arbeit begeben hat 
und daB man dabei bomuht war, das Versaumte nach- 
zuholen. Bezuglioh Bezahlung der Streiktago oinigto man 
sieh in dera Nioderlausitzor Brannkohlengebiot verlmltnis- 
maBigschnell auf Bezahlung von funf Stroiktagen. Aohn-

licho Losungen wurdon in anderon Gebioten und in andoren 
Industrien gefunden. Der Uebergang von don bisherigen 
Angestellteir- und Arboiterausschusson zum Betriebsrat 
hat sich bis jotzt noch ohne ernstero Zwistigkeiten yoll- 
zogon. Es ist allerdings yorlaufig nur oin Voifulilen, das 
sieh bemerkbar macht. — Unorwartot und fast uber Naclit 

wurdo inzwischon fur die Rege lung  dor E isonw irt-  
scha ft cin Gesetz horausgebracht, das in tief cinschnei- 
dendor Weise don Vorkehr m it Eisen regeln soli. Zwar 
wurde die auBero Form einer SelbstvorwaItung gowahlt, 
doeh ist dor EinfluB des Reicha wirtschaftsministors so 
stark, daB dieser EisenwirtschaJtsbund nichts unter- 
nehmon kann, wozu nicht auch der Minister seino Zu- 
stimmung gegeben hat. Durch die Plótzlichkoit, m it dor 

die gosetzlichen Bestimmungen herauskamen, liabon diese 
eine starko Bounruhigung lioryorgerufen, da sieh dio Eisen- 
industrio, Erzeuger wio Verbraucher, unorwartot vor ganz 
neue-Vorhaltnisso gostollt sahen. — Die infolge Valuta- 
niedergangea auslandisclicr Wcchsel in die Marktlage ge- 
tragone Unsicherlieit kam m it Bezug auf die Eiscnindustrie 
besonders darin zum Ausdruck, daB yiolfach Auftrage 
zuruckgczogon wurdon, fur dio die Industrie infolgo ihrer 
starken Beschaftigung lango Lioferfristen fordem muBte. 
Auch dio Naćhfrage nach Erzeugnissen lioB nach und es 
war zu beobachten, daB nicht mehr wio bisher m it allen 
ilitto ln  yoisucht wird, oinen Auftrag untorzubringon, ohne 
Rucksicht auf Preis und Liefeizeiten.

Im  Niedorlausitzor Braunkohlengebiot hatte die 
Fdrderung oine weitere Zunahme gegenuber don fruhe- 
ren Monaten aufzuwoisen. Gegonuber dem Monat Marz 
ist sio naturgemaB ganz orheblich groBor gewesen. Durch 
das warmo Wetter war es den Gruben moglich, untor Hint- 
anstollung des Hausbrandes der Industrie mehr Kohle zu- 
zufuhron. Loider gestattotc der Wagonmangol den Werken 
die Ausnutzung dioser giinstigon Lago nur unvollkommen. 
Das trifft besonders auf dio erste Halfto des Monats April 
zu, wahrend in dor zweiten Halfte des Monats eine Besse- 
rung cintrat, die es den Gruben moglich machte, ihre 
Brikoltorzeugung restlos abzufahron. Darunter hatte aber 
wieder dor Rohkohleiwersand zu loiden, der sieli oine 
starkę Einsclnankung gefallon lasson muBte. Die Lobn- 
taiifyoihandlungon konnten vor Ostorn nicht mehr zum 
AbschluB gobracht-vwerden. Sio wurdon im April weiter 

fortgesetzt, bewogtensioh allerdings gegonf riiher in wesont- 
lich ruhigerert Bahnen und zoitigton auoh nicht die yiclen 
Scliwiorigkoiton, an dio man bisher gewohnt war. ' Der 
Tarif wurdo infolgedosson auch vorhaltnismaBig glatt an- 

gonommen und brachto dem vorhoiratoten Arbeiter oine 
Lohncrhóhung von durchschnittlich 7 M, den Frauen eine 
solche von 3,50 ,f( die Schicht. Er soli fur dio gosamte 
Braunkohlenindustrie Mittoldoutschlands giiltig sein. In 
dor Doputatfrage konnto koine Einigung erzielt worden. 
Dio Arboitnehmer blioben boi ihrer Forderung, jahrlioh 
mindestens 100 Ztr. Brikotts zu erhalten, wahrend die 
Arbeitgeber sich nur zu einor solchen von 80 Ztr. vor- 
stohon konnten. Eine weitere Erhohung wurde von don 
Gruben ganz ontschieden abgelehnt. Die Arbeitnohmer 
habon in dieser Stroitfrage dio Entscheidung des Reiclis- 
wirtschaftsministois angerufen. Es ist aber wohl kaum 
anzunehmen, daB sioh bei dor groBon Kohlonknapphoit 
und bei dem augenschoinlich schon jotzt zu hohen Deputat 

dio Roichsregierung dazu vorstohon wird, die Menge auf 
100 Ztr. zuerhohon. Die Kohlenpreisc muBton ab 1. April 
abormal8 heraufgesctzt werden und zwar Braunkohlon- 
briketts um 40 JC, Rohkohle um 12,20 ./C und sachsische 
Steinkohlen um 30 .(( jo Tonne.

Der groBe Mangel an R o h e i s e n  liiBt oinen 
plotzlichen Umschwung in der Eiscnindustrie vor- 
liiufig nicht erwarton. Da dio Węrko mit den 
Preisen fiir ihre Erzcugnisso naeh wio vor nieht aus- 
zukommen. vermoehton, sah sich dor Roheisen-Verband 
veranlalJt, m it Wirkung ab 1. April abermals eino Er

hohung fiir samtlicho Roheisensorten yorzunohmen. Die 
Zuweisungen blieben nichtsdestoweńigcr unter der lliilft*  
dos dringendsten Bedarfes. So kamen die Stahlwerko und
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GieBereien au» ihren Koheiseniioten niclit heriiuB. Hinzu 
trat dann noch, daB dio Belieferung aus dem Ruhrgebiet 
zu Anfang dea Monats infolgo dor dort ausgobrochonen 
politisclren Unruhen fast yollkominon stockto und orst 
gegen Mitte des MonatB oino Besserung in dor Anf uhr ein- 
trat. Von Oborsohlesien Uielten sich dio Lieferungen in 
ganz besohoidenen Grenzon. Dio A lte isenpre ise  sind 
im Boriehtsmonat weitor gefallon und inzwischen auf 

einem Stand angelangt, dor untor der Hiilfto derjonigen 
Preise liegt, die noch Anfang Marz gezahlt wurden. Dio 
Folgę dieses Rucksehlages zeigte sieli darin, daB sohr viel 
Materiał an don Markt kam und dic Werke sich dadurch 
gut yersorgen konnten. Fur Ferrom angan  wurde oino 
Erhohung der Preiso durchgofuhrt, die sich auf-etwa 
10U0 M f. d. t belief. F in Mangel an  Ferromangan war 
wonigor fuhlbar. Dagegen zeigt sich boi hochprozontigem 
F e rro s iliz ium  vom Auslando fast oin Uoborangebot, 
wahrend niedrigprozentiges Ferrosilizium nur m it einiger 
Sclnyierigkeit zu boscliaffen war.

Fouorfeste B austo ffe , doron Herstellung durch 
oino ausroichendo Kohlonversorgung wesentlich bedingt 
wird, waren nach wie vor knapp und nur zu steigonden 
Proisen zu erhalten.’ Trotzdem jeder Preis fiir Magnosit 
angelegt wurde, ist die Anfuhr durchauB unzureicliend. Der 

dauorndo Kohlonmangel in Oesterreich machte eB don 
dortigon Werkon unmoglich, zu oiner einigermaBen be- 
f 1'icdigcndon Erzouguiig zu kommen. Dor Preis fiir Sinter- 
magnesit, der Endo des Monats Miirz noch 14G0 M betrug, 
ist inzwisolion auf 2100 Jl gostiegen. K a lk  hat gleioh- 
alls oino Preissteigerung durehgomaeht, bedingt durch 

dio Kohlonpreiserhohung. Dio noch Anfang des Monats 
deutlich fuhlbarenLieferungsbeschiankungen ais Folgę des 
lotzten Generalstreiks diirften inzwischen ausgeglichen 
soin. Immerhin waren die Stahlwerko boim Verbrauch von 
Kalk gozfrungen, von der Hand in don Mund z u loben. 
C hom ika lien  waren immer noch sehr knapp und kamen 
nur zu steigonden Preison horein. Boi der Versorgung 

der Werke mit elektrischem In s ta lla t io n s m a to r ia l 
machte sich eine geringe Bossorung bemorkbar. Dio 
erhobliohen Preisruckgango fiir Kupfer und sonstige Me
talle kamen in ontsprechend yormindorten Preisen noch 
niclit geniigend zum Ausdruck. Eino mertliche Erleichte- 

rung zeigte sich boi dor Beschaffung von T reibriem en 
infolge doB starken Fallens der Lcderpreise. Auch Oole 
wurden roichlioher angoboton und namontlich amerika. 

niselio Ocle sind untor gunstigeren Bedingungen zu bo- 
Bchaffen. Das ist zwar in diesem Falle mohr auf das 
Steigen dor Roichsmark zuruckzufiihren, ais auf ein 
Sinkon dor Woltmarkt-Oolproise, die elier noch angezogen 
haben. •

Ucbor W alzw orkserzeugnisso ist m it Bezug auf 
allgemeine Vorgiingc wenigNeucs zu borichten. Die Walz- 
werke waren nach wie vor auBerordentlich stark bescliaf- 
tigt und konnton don an sie gostollton Anforderungen bei 
weitem nicht gonugen. Hieran hat auch die Sperrung der 
Ausfuhr durch d ii Regierung wonig andern konnen.

Die Zuruckhaltung, die sich auf anderon Markt- 
gebieten eingestellt hatte, lieB auch den Stabeisen- 
m ark t nicht ganz unboeinfluBt. Insbesondere waren es 
Hiindterkreise, die vorsichtiger geworden waren, yielleicht 
yeranlaBt dureh dio schlechton Erfahrungen, dio sio beim 
Alteisengeschaft gomacht hatton. Vielfach war man nur 

dann gewillt, woitore Mengen zu kaufoń, wenn dio Waro 
sofort greifbar war. Ihnen kam dio Erhohung ab 1. Mai 
otwas iibarraschond; 3to hatton ohor m it oinem Fallon der 

Preise goreehnet. Dio Abrufo dor Verbraucher auf Grund 
altor Kiiufe waren dagegen nach wio vor unvermindert 
lobhaft. AUgemeinist boi Hiindlorn und Vorbrauchern die 

Beurteilung dor weiteren Entwicklung des Eisonmarktes 
nohr untorsehiedlich; Industrion, dio gerade m it dem 
Woltmarkt ongero Fuhlnng untorhalten, erwecken durch 
ilire Einkaufspolitik den Eindruck eines unboirrbaron 
Optimismus.

In G robb leohon wąron dis Anfordorungen ver- 
hiiltnismaBig noch starker, ais bei Staboisen. Sohr

dringonder Bedarf lag irnrnor nooh von den Sohiffsworftcn 
vor, ohno daB es moglioh wurde, ihn einigermaBen zu be- 
friedigen.1

Fur M itte lb lo ehe  gilt das gloioho, was fur Grob- '  
bleche gosagt ist.

In  R ohren  und R ohroncrzougn issen  ist dof Auf- 
tragsbestańd bei den Werken auBerordentlich groB. Eine 
Erzougungsstcigerung war aber bisher infolgo der yielen 
Botriebsscliwiorigkeiten nicht zu erreichen. Koukiiufen 
gegenuber beobachteten Hiindlor wio Verbraucher oino ge- 
wisBo, Zuriiekhaltung. Es gingon zwar nooh immer sehr 
viel Anfragen ,oin, doch hat das unaufhorliche Driingen 
nach Lieferung, Boi es auf schriftlichem Wege, telephoniseh 
oder durch personliche Bomuhungen, nacbgelassen. Fertig- 
gestelltes oder auf Ltfgcr bcfindliches Materiał wird den 
Worken naturgemiŁB immer noch fast aus dor Hand ge- 
risson.

Bei den K o n s tru k tio n sw e rk s ta tte n  zoigte sich 
oinfiihlbarer Mangel an Arbeit. Die Bestolier hiolton infolge 

dor allgemeinen Unsicherheit zuriick in der Hoffnung, daB 
es ihnen moglich sein wurde, uber kuiz oder lang billigor 

anzukommen. Bei don hohen Gestehungskosten und der 
Knappheit an Walzworkscrzougnissen ist abor yorlaufig 

m it oiner PreisennaBigung nicht zu rcchnen.
Eino starkere Vorflauung des Marktcs machte sich 

boi don Erzeugnissen dor G ieBereien, soweit sie Ge- 
brauohsgegenstiinde herstellten, bemerkbar. Es kam das 
besonders darin zum Ausdruck, daB man versuchtc, 
Spezifikationen zustreichen und Absohlusse zu annullieren. 
Morkwurdigerweise handolte es sich dabei yielfach um 
Firmon, die kurz vorher noch um Lieferung gedrangt 
hatton. Der Umschwung in der Beurteilung dor Lago 
seheint also sohr plotzlich gekommen zu soin. Wahrend 
sich diese Aongstlichkoit zu Anfang des Monats nooh auf 
kloinere Firmon besohrankte, traten gegen Mitto dos 
Monate auch bedeutendereFirmon m it ahnlichon Wunschen 
heryor. Es diirfte zu oiner Furchtsamkoit vorliiufig kein 
AnlaB yorliegen, woil dio Erzeugung nach wie vor gar zu 
gering und damit die Ware so auBerordontlich knapp ist, 
daB sie den Bedarf auf lango 2 oit hinaus nicht wird be- 
friedigen konnen.

Bei M aschinenguB  war ein derartiges Nachlassen 

des Bedarfs wonig odor gar nicht zu yerzeichnen.
In  S tah lfo rm guB  sind dio Worke zum Teil noch so 

stark beschaftigt, daB sio dio Annahme woitorer Auftrage 
uborhaupt ablohnon, selbst boi Bewilligung der bekannton 
Preisyorbehalto unter langon Lioferfrieten.

Boi den M asch inen fab riken  maclitensieh dio durch 
das Fallen der ausliindischen Deyisen lieryorgerufcnen 
Aendorungon in den Wottbewcrbsyerhaltnissen gegenuber 
dem Auslande starker bemorkbar. Die Preise fur manehe 
Erzeugnisse sind dadurch ubor die Weltmarfctpreise go

stiegen und diese Fabriken liegen m it Recht star kę Bo- 
furclitungon, daB ihnen die Ausfuhr yorloren gehen wird. . 
HierTiat also das plotzlieho Hcraufgelren der Mark bose 
Wirkungon ausgelost; es bleibt deshalb giinzlich unye r 
standlich, wie die Roichsregiorung heute noch m it Ausf uhrr 
abgaben auf den Plan treton kann, Ausfuhrabgaben, dio- 
yielleieht vor Monaten am Platzo gowesen waren, um der 
damaligon Vorselileuderung yorzubeugen, dio aber heute 

ontsohieden zu spat kommen und bei den voriinderten 
Vorhaltnissen auBerordentlich ungunstig wirken.

I I I .  NORDDEUTSCHLAND UND D IE  KUSTEN- 
W ERK E . — Die Lage auf dem Eisenmarkto Norddeutseli- 
lands, besondors an den Kustonplatzon, zeigt gegenuber 

dem Vormonate im allgemeinen oin nur wenig yerandertes 
Bild. Die Folgen dof duroh die politiscjien Unruhen im 
Ruhrgcbiet horyorgeruferien wirtschaftlichen Ruckschlfige 
waren noch zu fuhlbar, um oino Bossorung im April auf- 

kommen zu lassen.
Wonngloich dio B ronns to ffre rso rg ung  durch die 

in jungster Zeit im Ruhrgebiet wieder gesteigorto Kolden- 
forderung gegen Ende des Monats April auch fur Nord
deutschland etwas besser wurde, so konnto dieso doch
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nicht dio im Marz infolge Brennstoffmangel bei vielen Dic Anfuhr von Eizen aus Skandinavien war im ver-
UntOrnehmen notwendig gewoi denen Einschrankungcn in gangenen Monat nur gering und erfolgte duichweg in 
voUem Umfange aufheben. Zum groBten Teil muBten ■ kleinen Fahrzeugen, da groBe Schiffe bekanntlich wenig 
die vorgenommenen Betriebseinschrankungen bestehen żur Verfiigung stehen. Die Scefrachteufoi doi ungen sind 
blciben, weil man mangels Vorrat immer nur auf .dio be- zu verschieden, um bestimmte, ubeisichtliehe Angaben 

schi ankten Eingange angewiesen war und nach wio vor ' machen zu konnen. Einzelnc Reeder fordem Pliantasier 
von der Hand in den Mund leben muBte. siitże, wogegen man hin und'wieder m it anderen zu ge-

Die Versorgung der GieBereien mit Rohe isen  ist sundon Dampfeifrachtraten in Ordnung kommt. Schuld 
auBerordentlich mangelhaft und wird erst eino Besserung an den allzu hohen Seefj aehtraten fur Eize sind, wie fest- 
erfahfen, wenn den reinon Hochofenwcrken, insbcsondeic gestcllt werden konnte, teilweise die Abnehmer selbst, 
auch den Kustenwerken, mehr Hocliofcnkoks zugefuhrt weil die unnotige Furclit, nicht geniigend Erze heran- 
wird, damit diese ihren ganz wesentlieh cingCRchraiikten zubekommen, manche Befrachter verleitet, jede Fraclit- 
Hochofcnhetrieb besser betreiben konnen. Abrufe von forderung vorbeha!tlos anzunohmen. Ein vorsichtiges 
dor Roheisenkundschaft liegen in einem MaBe yor, dali Vorgelren soitens der Yerbraucher wurde ohno Zweifel 
sio auch nicht zu einem Drittel zur Erlodigung golangen den Frachtonmarkt beeinflussen und die Reeder zu an- 
konnen. gemessenon Ratenforderungen veranlasscn. Neutrale

Auch in W alzw erksorzougnissen ist die Ver- Dampfor stellten sich in der Fracht angcsichts der fallen- 
sorgung Norddeutschlands nach wio vor sohlecht, so daB den Auslandsyaluta sehon billiger ais die Forderungen 

dioWorfton, Maschinonfabriken und anderen Yerbraucher der deutschen Reeder; FluBfrachten steigen weiter, ob-
trbtz hinreichender Beschaftigung nieht in der I^age sind, 
ihren Auftragsbcstand zu yeningem.

Preisfestsetzungen rturch den Eis'enwirtschaftsł>und
— Voni Eisenwirtschaftsbund ist fur den \Y e i t e r v e r- 
k a n f v o n S a a r L  o t h r i n g e r u n d  L u i e m -  
b u r g e r  ( M a t e r i a ł  durcih den Handel folgende 
R e g e l u n g  festgesetzt worden: Fiir Liefcrungen iiber 
Lager dor Handler gelten fiir nadiweislich von Saar-, 
Lothrińger und Lusemburger Werken bczogenes Materiał 
folgende G r u n d  p r e i s e :  fiir Formeisen und Stab
eisen 5500 Jt, fiir Bandeisen 5860 Jt, fur Grobbleche 
blecilie 5750 J i ,  fiir Mittełblccho von 3 bis 5 mm 5775 Jt, 
fiir Feinbleche (1 nim und mehr), 6000 M, fiir Fein- 
bleche unter 1 mm 6100 J t  fiir jo 1000 kg. Den vor- 
genannten Preisen darf der niindler bis zu 20 o/o ais 
Ijagerzusclilag sowie die Fracht ab Diedonhofen zu- 
schlagen. Dio Preiso gelten bis zu einor andcrwcitigen 
Festsetzung durcih den Eiseńwiriscbaftsbund. Sie gelten 
fiir alleą Materiał, das am Tage dc3 lnkrafttrctenS 
am Handlerlager vorratig. ist, soweit es nicht bereits 
zu anderen Preisen fest verkauft war. Die'sieh aus dieser 
Preisfcstsetzung fiir S i i d d e u t s c h l a n d  ergebenden 
Zoncnprciso sind in  einer bei der. Siiddeutsehen Eisen- 
zcntralo in Mannheim auf liegenden Zonenpreislistenicder- 
gelcgt. F iir Lieferungen des Handels ab Werk unmittel
bar an die Abnehmer gelten bis auf weiteres die naeh- 
weisbaren Einkaufspreise und Bedingungen zuziiglieh 
eines Handlerzuschlages von 4 o/o. Diejenigen Firmen, 
welche mit solchem Materiał handełn, sind verpflichtet, 
Verkaufe und Lieferungen hierin jeweils alsbald naeh 
Tatigung unter Angabe ihrer Einkaufspreise dem Eisen- 
wirtscliaftsbund in Dusseldorf mitzuteilen. Dieser Be- 
schlufi dos Eisonwirtschaftsbundes tritt m it seiner Yer- 
offentlichung in Kraft.

Wagenstandgeld im Eisenbahngiiterverkehr„ —  Die 
Kisenbahndirektion Elberfeld macht darauf auimerksam, 
daB die Bestimmung des ab 1. Mai 1920 geltonden 
Nachtrages 3 zum doutśełion Eisenbalmgutortarif Abt. B, 
wonacii das Wagenstandgeld fur dio ersten 24 Stunden 
10 Jt, fiir die zweiten 24 Stunden 30 J t  und fiir jode 
weiteren 24 Stunden 50 J t  fur jeden Wagen betragt, 
vorlaufig k e i n e  Anwendung findet. Es blciben viel- 
mołir dio m it Riie-ksiehfc auf die derzeitigo ungunstige 
Yerkehrs- und Betricbsłage gemafi § 80 der Eisenbahn- 
verkehrsordnung auf

50 Ji. fiir die ersten 24 Stunden,
75 M  fur die zweiten 24 Stunden,

100 ,K> fiir jede weiteren 24 Stunden 

fcstgesetzten Standgelder his auf weitere3 noch bestehen.

Ursprungszeugnisse beim Giiterverkehr zwischen 
Deutschland und dem Saargebiet, ElsaB und Lothrłngen,
— Die franzosischc Zollrcrwaltung liat der Direktion 
der Saarhahnen in Saarbrucken mitgeteilt, daB sie vom
1. Mai 1920 ab bei den Waren deutschen Ursprungs,

gleich mangels Giiter an manchen Platzen die Fahrzeuge 

nntzlos honimlieper.

fur welche Zołlfreiheit beansprucłit wird, streng auf das 
Yorhandensein von vorsohriftsmafiig angefertigten Ur- 
sprungszeugnissen|) achten wird. Sendungen, denen 
solche Ursprungszeugnisse nicht beigegeben sind, sollen 
von dcm genannten Tage ab unnachsichtlich vorzollt 
worden. Die Direktion der Saarbahnen weist noch dar
auf hin, dafi die Ursprungszeugnisse von den Handels
kammern, Zoll- oder Polizeibchorden ausgestellt werden 
konnen; sie miissen Art, Zeichen und Gewicht der Ware 
in genauer Uebereinstimmnng mit delf Zollinhaltserkla- 
rung cnthalten sowie Unterschrift und Dienststempel der 
Ausstellenden tragen. Einen Beglaubigungsvermerk wer
den dio franzósisehen ZoUstcllon zunachst nicht fordern, 

bis franzosisebe Konsulate in Deutschland errichtet sind. 
Die franzosische Zollrerwaltung: macht jcdoch darauf 
aufmerksam, dafi dieser Vcrmerk in  Gebieten, in denon 
sich franzosische oder alłiiertc Militar- odor Zivilbeamte 
in amtlichen. geschaftłichen oder industriellen Angelegen- 
heiten aufhalten, von solchen Beamten erteilt wird; die 
Beglaubigung bbstiitigt die Nachprufung der Angaben 
des TJrsprungserzeugnisses; den m it dem Vermerk ver- 
schenen Zeugnissen wird ein besonderer Wert beige- 
messeń.

Zur Linlentiihrung des Mittellandkanals. —  Am
28. Aprił d. J . sprach sich der WasserstraCcnbeirat 
M u n s t e r  mit 22 Stimmcn fiir die Mittelliuic aus, 
wahrend 12 Stimmen fiir die Siidlinie waren. Am
30. April d. J. tagte in Berlin unter dom Vorsitz des 
Staatssekretiirs P e t e r s  der L a n d e s w a s s o r s t r a -  
f a o n b e i r a t .  Fiir die_ Mittellinie sprachon Gch. Rat 
A r n o l d ,  Berlin, Dr. S)r.>3fng. e. h. W. B e u m e r ,  
Dusseldorf, Prasident Generaldirektor v o n  S e h a e -  
w o n , Hoerde, Assessor v o n  u n d  z u  L o w e n s t e i n ,  
Essen, Kommerzienrat Gust. S t i n n e s , Miilheim-Ruhr, 
Assessor L  o e s o h o , Magdeburg, Kommerzienrat Ma-, 

n a s s e ,  Berlin, fiir die Siidlinie Schiffahrtśdirektor 
B n g b e r d i n g. In  der Abstimmung wurdo dio Mittel- 
linie mit 29 Stimmen befurwortet, wahrend nur vier 
Stimmen fiir die Siidlinie waren. Am 4. Mai d. J. 
wurde dieselbe Frago im , R  h e i n w a s s e r s t r a fi e n - 
b e i r a t zu Cnblenz unter dcm Yorsitz dos Oberpriisiden- 
ten von Grotę entschieden, indem der nachfolgende An- 
trag des Dr. St.-gng. e. h, W . Beumer angenommen 

wurde: „Der RheinwasserstraBonbeirat spricht sich e i n-  
s t i m m i g fiir die Mittęllinio aus.“ So haben die Saeb- 
verstiindigen in ganz iiberwiegender Mehrheit fiir die 
Mittellinio entschicdctf. Die Yorlage, geht nunmehr an 
die I^andesversammlung.

Ein- und Ausfuhr voh Graphit. —  F iir alle AnbiSgc 
iiber Ein- und Ausfuhr von Graphit und Rohgraphit 
in Fertigerzeugnissen ist die AuBenhandelsstelle fiir

i )  Y g l. S t. u. E . 1920, 19. Februar, S. 273.
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Steine und Erden, Charlottenburg, Kncsebeckstr. 74. zu- 
standig* Die Vorpriifurig der Antriige erfolgt dureh 
den Beauftragten, Sipr.-Siig. H . E. A x c l r a d ,  Char
lottenburg 2, Kantstr. 3, dem Bamtliehe Ein- und Aus- 
fuhrantrago zur Priifung und Weiterleitung unmittelbar 

einzyscnden sind.

Einfuhrverbote in Frankreich. — Durch eine Yer- 
ordnung der franzosischen Regierung sind fiir' eine 
grofie Anzahl von Warongattungen E  i  n f  u h r v c.r - 
b o t e nach Frankreich und Algior erlassen worden, so
weit niclit entgegenstehendo zwischenstaatlicho Verein- 
barungen oder Durehfuhrgiiter in Frage kommen. Auf 
der Yerbotsliste stehen u. a. auch Eiśen- und Stahl- 
warcn.

Die’ Stellungnahme der franzosischen Industrie zum 
Handel mit Deutschland. —  Die Klagon des Auslandes 
iiber angeblich unlauteres Geschaftsgcbahren deutscher 
Ausfulirfirmen sind an dieser Stelle schon ausfiihr- 
lich behandelt und auf das. richtige Mafi zuriick- 
gefiihrt worden1). Wenn wir hier nochmals dio 
Angelegenheit zur Śprache bringen, so gesehieht es 
aus_ dem Grunde, weil neuerdings von franzosi- 
schSi Industrieilen der Versuch gemacht wird, m it 
Rcgiorungshilfe den deutschen Handel zu einem im 
•Sinne der Franzosen „anstiindigon" Geschiiftsverkehr zu 
zwingen. Bei der in franzosischen Regicrungskreisen 
noch immer lierrschenden feindseligen Stimmung gegen 
"Deutschland erscheint es nieht ausgeschlossen, dafi den 
Yorschliigen der Industrie auf dic eine oder andere 
Weise Rechnung getragen wird, weshalb wir es ńieht 
unterlassen mochten, unsere Leser m it dem Wesen dieser 
Yorschlage bekannt zu machen.

Am 26. Miirz 1920 erkliirte der Ministcrprasidont. 

im Palais Bourbon, or wolle der bisher Deutschland 
gegeniiber befolgten n e g a t i v e n  W i r t s c h a f t s 
p o l i t i k  ein Ende machen. Am gleiehen Tage be- 
tonte der bekannte GroBindustrielle P i e r r e  A r b e l  
in einer Sitzung der „ S o c i e t ć  d ’ E n o o u r a g e -  
m e n t  ii 1’ i n d u s t r i e  r i a t i o n a l  e“, dafi man zum, 
Wohlc Frankreichs und namentlich der zerstorten Ge- 
biete liinsichtlich Deutsclilands eino kraftigere, besser 

•durehdachte und cinheitlichere Politik treiben miisse. Die 
AusfULruilgen Arbels2) untcrschieden fiieh in niehts von 
don sattsam bekannten Klagon iiber den „Bruch von 
Tren und Glauben“ durch Deutschland im  allgemeinen 
■und den deutschen Industrieilen und Kaufleuten im be
sonderen, nur daC sio <in der Form gehassiger und 
sciiroffer sind. Sie konnen daher an dieser Stelle iiber- 
gaugen werden, uns kommt es lediglich auf die auf 
Arbels Yeranlassung von det genannten Gesellschaft ein- 
miitig beschlossene Eingabe an die Regierung an, die 
in  ihrera uns hier angehenden Teil folgenden Wort- 

Jaut hat:
Da franzosische Schwerindtistriello botrachtlicho 

Auftrage an Materiał und Fertigerzeugnissen nach 
Deutschland gegeben haben und sie weiterhin geben 
konnen, da von deutscher Seite in letzter Zcit den 
franzosischen Kiiufern eine betrachtliche Steigerung 
gegenuber den Inlandspreisen (von 200 und sogar von 
500 o/o) zugemutet worden ist, wobei bei Bestellung 
50 bis 60 o/o Anzahlung auf die erhohten Preise ver- 
langt werden, da trotz der eingegangenen Yorpflich- 
tungen und geleisteten Anzahlungen die Waren aber 
oft an andere Abnchmer geliefert werden, und ferner 
unter Barucksichtigung der Tatsache, dafi die fran
zosischen Industrieilen, vor allem in den zerstorten 
Gebieten, dureh die Uhsicherheit der Lieferzeiten und 
durch die Unmogliehkeit, sieh andcrwcitig rechtzeitig 
einzudecken, stark beeintrachtigt werden, und dafi diese. 
Erschwerungon des Wiederaufbaucs der franzosischen 
Industrie dureh solehe planmiifiigen Yerzogerungen 
ebenso unertriiglicli sind, wie es eine Unterstiitzung

») Ygl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 514/20.
2) Ygl. l’Usine 1920, 1. bis 8. April, S. 4/5.

der deutschen Industrie durch Yerwendung geleisteter 
Zahlungen zugunsten- anderer Wettbowcrber ist, ver- 
langt die „Socióte d’Eoouragemcnt i  lTndustrie Na- 
tionale1', dafi die Regierung sich der hierfiir besonders 
in Betracht kommenden „Office de Restitution In- 
dustrieHo“ in Wiesbaden bediene, um durch eine Ueber- 
waehugg der Bestellung Aufschliige auf dio urspriing- 
lich vereinbarteń'Preise zu yerhindern, die ordnungś- 
mafiigon Lieferungen der Waro zu bewachen, sowie um 
an Stello der deutschen Lieferer die Anzahlungen in 
Empfang zu nehmen und sio nur entspreehend der 
Ausfuhrung dor Bestellung dem Lioferer zukommen zu 
lassen, untor ansdriicklichem Vorbehalt empfindlieher 
Strafen, falls die Anzahlungen zugunsten anderer Auf- 
traggeber verwendet werden sollten.

Sollte die franzosische- Regierung tatsachlich den 
hier geaufierten Wiinschen nachgeben, so wiirde das die 
sofortigo Unterbindung des deutsch-franzosischen Han- 

dolsvorkelirs zur Folgę haben, was beide Lauder schwer 
sehiidigen miiCte. Trotzdem mufi man damit rechnen, 
dafi die Franzosen aus Hali und Angst auch nodh zu 
diesem Mittel greifen, Deutsclilands wirtschaftlielien 
Wicdoraufstiog zu verhindern. - Wie Deutschland dann 
aber aueh nur -im entferntesten in dor Lage sein soli, 
die ungeheuerliehen Bedingungcn des Friedensvortrages 
zu erfullcn, ist eine Frage, die wir gerno von Frankreich 

beantwortet siihon.

Berlin-Anhaltische Masehinenbau-Actien-Gesellschaft, 
Berlin. —  Das Geschaftsjahr 1919 stand unter dem,Ein- 
flufi dor' immer schneller zunehrhenden Verteuerung des 

Walzmaterials. Das stete Driingon, an die Weltmarkt- 
preiso heranzuriicken, die Schwierigkoit, Rohstoffe auf 
dem iiblichen Wege dos unmittelbaren Werkbezugos zu or- 
halton, und dor fiir die Walzwerke starko Anreiz, das 
unbearboitote Walzzeug auszufuhren, brachten die weiter

• yorarbeitende Eisenindustrie allenthalbon in starkę Be- 
drangnis und steli ten dereń Leistungsfahigkeit fiir die 
Ausfuhr auf die Dauer iiberhaupt in Frage. An Arbeit 
hat as den Werken dos Unternelimons nicht gofehlt. Der 
Menge nach blieb der Umsatz allerdings hinter dem 
reichlichen Auftragseingang zuriick, was neben don 
Schwierigkeiten der Werkstoffbeschaffung auch den 
Arbeitsstorungen infolge von Streiks zuzuschreibcn" ist. 
Von Bedeutung waren liierbei ferner die Erschwernisse/ 
dio dem Kbln-Bayenthalor Work aus seiner Lage im be- 
setzten Gebiet erWuchsen. Die Dessauer Fabrik war 
haupt^aehlich m it Triebw*rksauftriigen bis an die Grenze 
der Leistungsfahigkeit besetzt; dio Fertig-stellung der 
Auftriige liofi auch dort, insbesondere wahrend der ersten 
sochs Monate dos Benchtjahres, yielfach zu wiinschen 
iibrig. Infolge der bestehenden Arbeitssehwierigkeiten 
im Zusammenhang mit dcm gleichzeitig reichlichen 
Auftragseingang konnte dio Gesellschaft den Plan der 
Stillegung des Moabiter Betriebes bisher nicht dureh- 
fiihren. In  das neue Geschaftsjahr ist dio Gesellschaft 
mit ausreichender Beschaftigung eingetfeten. '  Ebenso 
liaben die inzwischen Terflossenen Monate des neuen 
Gcsehaftsjahres einen reichlichen Eingang an Auftragen 
gebracht. Die uberaus starkę Yerteuerung auf allen Ge
bieten, insbosondore jodooh auf dem der Rohstoff beschaf
fung, machte die Zufiihrung neuer Mittel erforderlieh. 
Durch Hauptversammlungsbeschlufi vom 9. Jan.d. J.wurde 
deshalb das Aktienkapital um 6 Millionen Jt auf 
18 Millionen Jt erhoht. — Dio Gewinn- und .Verlust- 
rechnung weist neben 160 879,08 J i Yortrag einen Be- 
triebsiiberschufi von 4 449 769,83 J i aus. Nach Ah/ng 
von 1 928 788,49 J l allgemeinen Unkostcn, Steuern, Ge- 
winnantcilen usw. und 479 067,54 J t Abschreibungen ver- 
bleibt ein Reingewinn von 2 202 792,88 J i. Ilieryon 
werden 400 000 J t der Riicklage I I  und 40 000 J t der 
Zinsbogensteoer-Riicklage zugefiihrt, 77 837,85 .ti Ge
winnanteile an den Aufsichtsrat vergiitet, 1 440 000 J t 
Gewinn (12 o/o wie f. Y .) ausgeteilt und 244 955,03 J t  
auf neue Rechnung yorgetragen.
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Yereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Auszug aus der Niederschrift Uber die SItzung des 

Vorstandes am DIenstag, den 27. April 1920, vor- 

mittags 11,30 Uhr, Im Geschattshause zu Dusseldorf.

Anwesend sind: Genoraldirektor 3r.-3ng. e. li. A. 
V 5 g l e r  (Vorsitz), 3)r.'3ng. c. h. Dr. W . B e u n i c r ,  
Kommerzicnrat W . B r ii g m a n n , Direktor W . E  s-s o r, 
Genoraldirektor K. G r o s s e ,  Kommerzicnrat 

e. h. E. K l e i n ,  Kommerzicnrat ®r.«3>i8- e. h. 
P. R  e o s c h , Kommerzicnrat H . R  o c h 1 i n g , D i

rektor Fr. S a e f t e l ,  3>r.»3fng. e. li..B . S c h r ó d t e r ,  
Generaldiroktor Bergrat R. S e i d e l ,  Direktor Sr.'3ng.
e. li. K. S o r g o ,  Genoraldirektor II . V ć h 1 i n g , 
Direktor Sr.-JJng. O. W o d e m e y e r ,  Direktor 
Sr.-Jjiig. I i. W e n d t ,  Genoraldirektor A. W  i o ok  e , 
Generaldiroktor Bergrat Fr. W i n k h a u s ,  Direktor 
A. W  i r t z , Geheimrat Professor Dr. F. W  ii s t.

Ais Gas to (zur Naehmittagssitzung): Direktor C. 
G e r w i n ,  Syndikus E. I l o i n f i o n ,  Sr.*3ug. I I .  W. 
N e u f e 1 d , Dr. mont. c. li. O. V o g e 1.

Von der. Gcsohaf tsfuhrung: 3)r.«3tig. O. P o  t o r - 
s o n ,  K. B i o r b r a u e r ,  Sjr.-^ng. C. . G e i g e r ,  
Sr.-Sng. A. M e u t h  e n , Dr.-Ing. M. P h i l i p s ,  
Sr.-Jjng. IC. R  u m m c 1, Sipl.^Sng. B. W  o i  0 e ń b e r g.

T a g c a o r d n u n g :
1. Gesehaftliches. •
2. Vorlago der Abreehnung fiir 1919; Boricht iiber dic 

im Ilinblick auf die finanziello Lage des Vereins 
getroffenen Mafinahmen.

3. Festsetzung des Voranschlagos fiir 1920.
4. Boricht uber das Geschaftsjahr 1919.
5. Tag und Tagesórdnung der niichsten Hauptver- 

sammlung.
6. Beschlufifassung iiber dio Verleihung der Carl-Lueg- 

Denkmiinzo.
7. Bericht iiber den Stand der Arbeiten fiir das 

Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung:
8. Boricht iiber dio Arbeiten und finanziellen Ver- 

hiiltnisso der Warmestelle.
9. Ausspraehe iiber dio 'Forderung der Eignunga- 

priifung.
10. Ueber den. heutigen Stand der Eignungspriifung

(technische Berufsberatuftg) und ihre Anwendung 
auf Huttenbotriebe. Boriohtorstatter: Ingenieur
I l i i t i e n l i a i n ,  Gutehoffnungshutte, Oberhausen, 
und Betriebsdirektor R o s e r ,  Miilheim.

11. Der heutigo Stand der Akadomilcerbewegung. Be- 
richterstatter: SDr.'3itg. E. H . S c h u l z ,  Dortmund.

12. Ver8chiedćnes.

Yor Eintritt in die Tagesórdnung gedenkt der Vor- 

sitzende mit warmen Worten des verstorbenen Mitgliedes 
des Vorstandes Direktors F e l i s  S o h a r f .  Die Ver- 
sammlung erhobt sich zu Ehren des Yerstorbenen von 
den Pliitzen.

Es kommt sodann ein Antrag des Vcreins deutscher 
Ingenieure zur Besprcchung, der Verein deutscher Eisen- 
hiittenleute mogb zwei Mitglieder des Vorstąnde3 in 
seinen wissenschaftlichon Beirat entsenden. SJr.-Sng. W  e - 
d e m e y e r  und Sr-^ng. W o n d t erklaren sieh bereit, 
in den’ wlssonschaftliehen Beirat einzutreten.

Z u  P u n k t  1:
a) Der Deutsche AusschuB fiir technisehes Schulwescn 

ist seitens des Reichsministers de3 Innern aufge- 
fordert worden, acht Yertrotor zu der R e i c h s -  
s c h u l k o n f e r o n z  zu entsonden. Dor Yorstand 
mifit'der Angclcgonheit grofie Bedeutung bei. Kom- 
morzienrat Sr.-Sug. e. h. R e  u s e h ,  Direktor 
S a e f t e l  und Sr.-Sng. e. h. V o g i e r  erklaren

. sich nach Moglięhfceit. zur Teilnahme bereit.
b) Der Gcschaftafuhrer berichtet, dafi Genoraldirektor 

3>r--5Jng. e. h. O.-N i od t den seit mehr ais 20 Jah-

ron gefiihrton Vorsitz der E i s e n h i i t t e  O b e r -  
s c h l e s i o n  nicdcrgelegt habo und dafi an seiner 
Statt Genoraldirektor T h i o 1 e zum Vorsitóenden 
dor Eisenhiitte Oberschlesien gewahlt worden sei. Er 
hebt die unermiidliche Wirksamkeit des Herrn 
$v-Siig. Niedt fiir die Entwicklung des Zweigrer- 
eins hervor. Der Vorsitzendo sowie die Geschafts- 
fiihrung hatten schon Gelegenheit, genommen, Herrn 
Generaldiroktor 5)r.'5ng. ,Niedt don Dank des Ver- 
eins fiir seine Tiitigkeit zum Nutzon des Zweigyer- 
eins auazuspreohen. Der Yorstand schliefit sieli die
sem Dank mit besonderer Warnio an.

o) Aus der Sitzung des Vorstandsausschusses ist zu 
berichten, dafi dic E  i s e n h ii 11 o S ii d w e s t mit 
Rucksicht auf die politischen Verhaltnisse im Siid- 
weston ilire Wirksamkeit zuniichst eingostellt hat. 
Es soli angestrebt werden, den Zweigvercin fiir den 
Saarbezirk zu erhalten; entsprechcnde Seliritto sind 
eingeleitet.

d ) E in von don Kiinstlern Professor L a n g e r  und 
Architekt F a h r e n k a m p  in Dusseldorf vorgeleg- 
ter Entwurf der G e d e n k  t a f e l  f i i r  d i e  i m  
K r i e g e  g e f a l l e n e n  M i t g l i e d e r  wird be: 
sprochon. Dio Geschaftsstelle erhalt Anweisungen 
fiir die weitere Behandlung.

e) Zur Unterstiitzung der von dcm A u s a o h u f i  f i i r  

w i r t s c h a f t l i o h o  F e r t i g u n g  in Angriff 
genommenen Arbeiten wird ein Kóstenbeitrag bc- 
willigt.

f) Zu der Abanderung der Bcstimmungen iiber den. 
S c h i c h t l o h n  d e r  P r a k t i k a n t e n  in don 
Bedingungen iibor die Aufnahme Studierender ab  
Praktikanten auf Eisonhiittenwerken wird die Zu- 
stimmung erteilt. Die Festlegung eine3 bestimmten 
Satzca wird nicht fiir zweekmafiig gehalten; es 
soli den einzelnen Werken iiberlassen bleiben, je
nach den besonderen Verhaltnissen das Erforderliehe 
zu tun.

g) Ueber den T e c h n i s c h e n  Z w e o k v e r b a n d  
f i i r  A u s l a n d s f r a g e n  wird ein Bericht er- 
stattet.

Z u . P u n k t  2 wird die Abrechnung fiir das Jahr 
1919 zur Kcnntnis genommen und anerkannt. Der Be
richt des Geschaftsfiihrers beleuclitet dio schwierige- 
Finanzlage dos Yereins. Es werden entspreehende Be- 
scliliisso gefafit.

Z u  P u n k t  3 wird der Voranschlag fiir das 
Jahr 1920 genchmigt unter Anerkennung, dafi er unter 
don derzeitigon Yerhaltnissen eino auch nur einiger- 
mafien sichero Grundlago nioht bilden konne.

Z u P u n k t i  geht dor Gesohaftsfiilirer auf einige- 
Punkto des Geschaftsberichtes ein, der der niiehsten 
Hauptvcrsammlung vorgelegt werdon wird.

Boziiglich der E r l e d i g u n g  v o n  S t e l l e  n - 
g e s u . o h e n  berichtet der Geschilftsfiihrer iibor der 
Geschaftsstelle zugegangono Klagcn, dafi Fachgenosscn, 
dio sich um ausgeschriebene Stellen beworben haben, 
von den Werken oft keinerlei Antwort erhalten, und. 
dafi sogar vielfach die von den Bewerbern eingesandten 
Unterlagen nicht zuriickgegeben wurden.

Der Vorstand erkennt diese Klagen ais bereehtigt 

an und richtet an die Industrie dio dringende Bitte, 
den Bowerbern dio Besetzung der ausgesehriebenen Stel
len entweder unmittelbar odor durch eine kleine Anzeige 
in der Zeitschrift, in der die Stellen ausgesehrioben 
waren, bekanntzugeben. Ebenso sei es notwendig, den 
berechtigten Wiinschen der Bewerber um Riickgabe von. 
Zeugnisabschrifteri, Lichtbildorn usw. sofort nadi der 
Entsclieidung zu entsprechen. Falls hierbei die Werke 
auf weitere Gcheimhnltung ihres NamenS Wert legen,, 

ist die Geschaftsfiihrung deSiVereins odor der Yorlag- 
Stalilęiscn gern. bereit, die Venmttlung unter voller 
Gewahr fur sachgemiifie Erledigung zu ubernelunen.
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Ueber die seit Mai 1919 eingerichtcte S t e i l e n - 
v c r i n i t t l u n g  des Vereins fiir Fachgenossen, die 
infolge dea Krieges unvcrschuldct stellungslos geworden 
sind, wird folgendes beriohtet: Dio Stelle arbeitet in 
der Weise, daG stiindig Listen gef iihrt werden, auf denen 
dio Stellenlosen mit stiehwortartigen Angaben verzeich- 
riet sind. Diese Listen werden nach ihrem jeweiligen 
Stand in jeder Nummer von „Stahl und Bisen“ ver- 
offentlieht und auGerdem in Sondcrabziigen an alle 
Worksverwaltungen mit der Bitte um Beriicksichtigung 
versandt. Nach dem jetzigen Stand bofinden sieli auf 
der Listę noch 80 Stellenloso, darunter nicht allein die 
eigontlichen Hiittenleute, sondern auch eine groGere An- 
zahl von kaufiniinnischen Beamten. Bisher habon sich 

insgesamt etwa 250 Stellenlose an die Gcsohaftsstclle 
gowandt, so daB rund 65 o/o untergebraeht worden sind, 
wahrend jetzt noch rund 35 o/o unterzubringen sind. D  a 
b e g r e i f l i c h e r w c i s e  d i e  S c h w i o r i g k e i -  
t e n  d o s  U n t e r b r i n g e n s  i m m e r  g r o G e r  
w e r d e n ,  w o r d e n  d i e  I l e r r e n  V o r s t a n d s -  
m i t g l i e d e r  u n d  d i e  W  e r i s l e i t u n g . c n  ge- 
b e t o n ,  d i o G e s c h a f t s s t o l l o  i n  d i e s e m  Be- 
s t r o b e n  w e i  t e  r b e s t o n s  z u u n t e r s t i i t z e n .

Z u P u n k t  5 wird bcschlossen, die urspriinglieh 
fiir den 6. Jun i 1920 yorgesehene IIauptversammlung mit 
Riicksicht auf dio am gleiehon Tage stattfindenden 
Reichstagswahlen und im Hinblick auf dio allgemeine 
Lage erst auf einen -spateren Zeitpunkt einzuberufen.

Z u P u n k t 6 wird eine BeschluGfassung iiber die 
Verlcihung dor Carl-Lueg-Denkmiinze m it Riicksicht auf 
die Versehiebung der Hauptversammlung ,vertagt. Ueber 
dio V e r l o i h u n g d e r E h r e n m i t g l i e d s e h a f t  

des Yoreins wird ein BcschluG gefaGt.
Z u  P u n k t  7 herichtet Geheimrat Dr. W  >i 8 1 

an Hand von Liehtbildern iiber die baulichen 
Ausfiihrungen und die Innenpinteilung der yorliiufigen 

Heimstatto des Instituts, die in einor zweckent- 
sprechenden Halle in Dusseldorf, GerhardstraGe, gefunden 
ist. E in  groGer Teil dor fiir die Innoneinrichtung er- 
forderlichen Apparate ist bereits bestellt; der Umbau 
soli so gofordert werden, daG am 1. Oktober 1920 mit 
dor Aufnahme des Betriebes in samtliehen Abteilungen 
begonnen wordon kann.

Z u P u n k t 8  erstattet Sr.*3»g. K. R um m e l oinen 
kurzeń Bericht iiber dioTatigkeit derWarmestelle seit der 
letzten Vorstandssit'zung. Es sind noeh 17 weitere Werke 
beigetreton, hauptsaehlich im Siegerlande. Dadurch 
wurde die Griindung eińer Zwcigstelle Siegerland notig. 
Diese Stello ist am 19. April in.s Loben getreten und 
hat ein woites Feld fiir ihre Wirksamkeit. Dio Reihe 
der erstmaligen Bearbeitung samtlicher Werke ist ab- 
gesehlossen. Insbesondere wurde eine Anzahl kleinerer 
Werke ausgiobig untersucht. Die Absieht ist, zuer3t. 
hauptsaehlich die Worko genauen Untersucliungen zu 
unterziehen, auf denen am meisten gespart werden kann. 
Dio Ingenieure der groGordn Werke dagegen wurden 
mehrfach in Faehgruppen zusammengezogen, wobei .unter 
Fiihrung der Warmestello wichtige Fragon der Losung 
nahorgofiihrt wurden. Die „Mitteilungon" der Wanne- 
stclle, von denen bisher zehn crschienen sind, finden 
guton Anklang. Eine Reihe von Sonderversuchcn zur 
Klarung wesentlicher betriebstcehniseher Fragen sind 
vorbercitet. Besondere Untersuehungen wurden auf dem 
Gebiete der Rohbraunkohlenvergasung gemacht.

DerVorsitzende fiihrfc aus, daG in einer vor einiger Zeit 
unter seinem Yorsitz abgehaltenen Sitzung der Wcrkslei- 
ter eine Aussprache iiber die bisherigeTiitigkeit der Warme- 

stelle stattgofunden habe. E r konne zu seiner Freude fest- 
stellen, daG man auf der ganzen Linio nur Anerkennung 

fur die Wirksamkeit derWarmestelle gehijrt habe; es habe 
Einmiitigkeit dariiber bestanden, daG der zur Erreichung 
der Ziele beschrittene Weg der riohtige sei.

Es wird sodann die notwendige Nóu festsetzung der 
Beitrage der Werke an die Warmestelle besproehen.

Z u d o n  P u n k  t e n  9 u ń d  10 werden von 
Ingenieur H i i t t e n h a i n  und Betriebsdirektor R o s e r

wortrolle Beriehte erstattet, die demnaehst in „Stahl 
und Eisen“ veroffentlicht werdon sollen. In  der an- 
schlieGenden Aussprache besteht Einigkeit dariiber, daG 
der Eignungspriifung Aufmerksamkoit zu schenken ist. 
Dabei ist nieht zu vergessen, dali auch die Eignungs
priifung immer nur ein Ililfsmittel sein kann. Zu- 
sammenarbeit mit den Arbeitnehmern auf diesem Gebiet 
wird ais zweckmaGig angesehen. Die Werko sollen aber 
dio Eignungspriifung selbst in der Iland  behalten. Dio 
weitere Behandlung und dor Erfahrungsaustauseh in der 
Frage der Eignungspriifung soli im Masehincnau^schuG 
erfolgen.

Ź u  P u n k t  11 erstattet Sr.-JJitg. E. H . S c h u l z  
einen beacJitensworton Bericht. ,

Z u P u n k t l 2 V e r s c h i e d e n e s  ist nichts zu 
icrhandeln.

ScIiluG 6,45 Uhr.

Fiir die Vereinsbiicherei sind elngegangen:
(Die Klnscndor von Gesd enWpn sind mit firen  •  be7elohnet.)

M i i s s i g * ,  Em il: E i s e n -  u n i Kohlen-K o n j u n k - 
t u r  e n  seit 1870. Preisentwieklung in der Mpntan- 
industrie unter Einwirkung vo:i Technik, Wirtsehaft 
und Politik. Zugleich Erl. zur Konjunkturtaf. glei
chen Namens (140 X  70 cm, 20 farb. Linien). 2., erg.
u. orw. Aufl. (M it 4 Taf. in -Sehwarzdr. u. der - 
erwiilinten farb. Taf. ais Beil., sowie o. Geleitwort 
von Dr. J. R e i  eh o r t . )  Aug.iburg: Theodor Lam 
part. 1919. (362 S.) 8°. Geb. 37,50 J i.

Aenderungen in der Mltgliederliste.
Arnolda, H tujo,'ZipLĄnft., Hoide i. W., Rathaus-Str. 13. 
Bergmeier, Glistdii, Architekt u. Ing., Ehrenbreitstein, Hof- 

Str. 207.

Blasch, August, Ingenieur dor Witkowitzer Steinkchlen- 
gruLon, Miihr.-Ostrau, Tsehccho-Sloyakei.

Bussche, Johan van den, Masch.-Ingonieur d. Fa. J. A.
Henckcls-Zwillintswork, Solingen, Henekels-Str. 23. 

Christ, Christoph, S ip l^ t ig ., Betriebslciter der Maschihcnf. 
Augsbuig-Nu! nbeig, Buehholz, Kreis Dusseldoi f, Dussel
dorf er Str. 123a.

Daevers, Albert, ®ipI.*Qng.v Zivilingenieur, Diisscldoif.
Garten-Str. 105.

Dobbels'.cin, WiUw.lm, '3)ip(.«3ng., Ing. derMannesmantir 

Werko, Abt. Grillo & Funko, Gelsenkirchen.
Drenda, Franz, Ing., i. Fa. Drenda & Grabów, Beuthc:>

0.-S., Garten-Str. 19.
Emmerich, Ludwig, Huttendirektor a. D., Arnsbeig i. W. 

Konig-Str. 7.
Flender, Heinrich, Oberingenieur, Geisweid, Sohlbachor 

Str. 40
Fontius, O., Betriebsdirektor der Dęutsohen Last-Auto- 

mobilf., A.-G., Ratingen.
Froitzheim, Hubert, Obering. dor Rhein. Stahlw.

Duisburg, Heer-Str. 34.
Gasch, Hermann, Direktor des Eisenw. Herminenhiilto 

Labami, O.-S..
Henrichs, Friedrich, Direktor der GioBoreimasch.-G. m.

b. H., Dusseidoif, Gcrresheimer Str. 55.
Hinsberg, Jl., Kommerzienrat, Hiittendiiektor a. D ., Wies

baden, Frankfurter Str. 27.

Hirche, Paul, Obering., Chef des Martinw. u. der Stahlg.
der Hubertushiitte, Hohenlinde, O.-S.

Hónsch, Arpad, Bergwerksdircktor, Ólotsbanya, Ofac-i 

ungarn.
Jansen, Carl, Walzwerksingenieur der A.-G. der Dillinge- 

Huttenw., Dillingen a. d. Saar.
Jilngst, Otto, Bergrat, Weidenau a. d. Siog, Wilhelm-Str. 1 
Kastel, Emil, Ingenieur d. Fa. Haniel & Lueg, G. m. b. H 

Diisseldorf-Gerresheim, Bendcr-Str. 115.
Kellermanń, Hermann, Śip[.*Qltg., Don Hang, Holland 

Viyien-Straat 34.
Klfckner, Florian, Lottringhauscn i. W., Haus Waklhuget 
Klug, Hans, Ingenieur’, Diisseldoif, Fichten-Str. 10.
Krnet’, Gustav, Ingenieur der Sfannesmannr.-Werke, A b t 

GuBstahlw-., Saarbrucken 5.
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Kórber, Friedrich, Dr. phil., Abt.-Vorsteher am Kuiser- 
Wilhelm-Institut furEisenfoisohung, Diisśeldoif, Garten- 
Sfcr. 76.

Kolhnann, Adolf, Prokurist d. Fa. Hensehel & Sohn, Abt. 

Henrichsliutte, Hattingen a. d. Ruhr.
Kraushaar, Carl, ®ip{.«2ng., Berlin-Oborschonoweide, Wil- 

helminenhof' 69.
KreUek.Emil, Oberingenieur, Tiefenfurt i. Solił.
Jyruger, Karl, Ing.', Betriebsleiler der GieBerei der Bąyer. 

Maschinenf;, A.-G., Munelion-Frei.niaiin.
Kubasta, Josef, Oberingenieur des Guflstfthlw. der Roeh- 

Iing^chen ' łftsen- n. Stahl w., V61klingen a. d* Saar,',
. Hohenzollcm-Sfir. 32.
Laves, Ludwig, Hauptmanna. D., Neu-Rahlstćdt bei Ham

burg.
Licbe-Harkort, O. B"., FideikomiBbositzor, H ans . Har- 

korten boi. Haspe i. W.
Lóhner, Hans, '2Hp!.«Qug., Burochef der Maschinenf. der. 

Witkowitzcr Bergbau- u. Eisenh.-Gew., Witkowitz- 
Eisonwerkj Tecliccho-Slowakci.

Lohnlar, Jean, Obering., Prokurist d. Fa. Karl Gerber, 

(jrofeld, Peter-Str. 25'.
Matrz, Johamieś, Ingonieur, Gorlitz, Struwe-Str. 15.
Mann, Wolfgang, Obering., Giefiereiloiter d. Fa. Gebr. 

Sulzer, A.-G., Ludwigshafen a. Khein, Rliein-Str. 12.
Marik, Ernst, Direktor a. D., Budapest, Ungarn, Zaida 

utea 34.
Mauritz, Alfred, Botriebsingenieur d. Fa. Johs. G iim es& 

Co., mech. Wcberei, Oedt bei Crcfeld.
Meller, Andrian, Obering. u. Prokurist d. Fa. Eulonbeig, 

Moenting & Go., G. m. b. H., Schlebuśch-Manfort.
Muller, Bruno, Leiter der Japan-Filialen d> Fa. Gebr. 

Bohler & Co., A.-G., Tokyo, Japan, Aoyama, Hara- 
jiku 1-70, 25go.

Neuhaus, Robert, Ingonieur, Hohenlimburg i. W., Oeger- 

Str. .19.
Oberhoffer, Paul, ,‘3)r.*5uB-) o. Professor dei Eisenhiitten- 

kunde a. d. Teclin. Hochschule, Aachen, lutze-Str. 1.
Olilzky, Fritz, Ingenieur dor Fiat, Soc. An.-Torino Sezione 

Ferriere Piemóntesi, Turin, Italicn.
Petersen, Albert S., Oberingenieur, Stoekholm, Sehweden.
Plass, Ludolf, Direktor doi- Lurgi Apparatebau-G. m. b. If., 

Frankfurt a, M., Hanauer Łahdstr. 263/65.
Reichardt, Walter, Betriebsingeniour, Leipzig - Gohlis, 

Mookcrnsche Str. 30a.
Rosdeck, Fritz, Direktor der Mannesman nr.-Werke, Abt. 

Walzw. Rat-h, Dusseldorf-Rath.

Rottmann, Robert, Direktor, Duisbuig-Hochfeld, Worth- 

Ś tr 110.
Schimphe, Paul, 3>r.»Qng., Chemhitz, Melanehthon-Str. 2.1.

Schleimer, Otto, Slipl.-^ną,., techn. Direktor n. Vorst.-Mitgl. 
der Kisenind. zu Menden ul Schwoite, A.-G., Schwerto
i. W.

Schmitt, Franz, Ingenieur der Yerein. Huttonw. Burbach- 
Eieh-Dudelingen, Abt. Burbacli, Saarbiueken 5.

Schónnenbech, Wilhelm, Ingenieur, Kettwig a. d. Ruhr, 

Feld-Str. 34.
Schroeder, Albert H .,Ingenieur, Essen,Kronprinzen-Str, 15.

Schurmann, Walter, 3>tpl Assistent am Institu t fur
Materialpi iif-Wesen, Dresden-A. 24, Helmholtz-Str. 7.

Soest, Carl, Rheinmetall, Abt. Sommeida, Souuuerda i. Tli.
2’a/el, Armin, Oberingenieur, Beutlien O.-S., Wilhelm- 

Str. 2.
Traut, Rudolf, Botriebsdirektor d. Fa. Thyssen & Co., 

A.-G., Abt. Stahl- u. Walzw., Mullieim a. d. Ruhr,Kaisor 
Str. 60.

Weber, Ernst Karl, Ing., Huttenverwalter der Phoenix- 
Staiiiw. Joli. E. Bleckmann, Murzzusehlag, Steiejmark

Weber, Hermann, ®ipl.*3lig., Obering. der R6chling’schen 
Eisen- u. Stahlw., G. m. b. H ., Volklingen a. d. Saar, 
Riehard-Str. 1.

Wentzel, Karl, Sipl.-^ng., Hiittcning., Saarbrucken 3, 1

Goethe-Str. 3.
Wernera, P., ©i^t.*Sng.-, Direktor d. Fa. H. Biissing, 

Berlin W  8, Unter deii Linden 25.
Weydrmnn, Max, Oberingenieur der Gelsenk. Bergw.-A.-G., 

Burlin-Tempelhof, Hohenzollein-Koi so 3.
WUst„Fritz, St.»Qng. e. li., Dr. moiit. e. h., Dr., Geh. Reg.- , 

Rat, Prcf., Direktor des Kaiser-Wilhelm-liistituts fui 
Eisonfoisehung, Dusseldoif-Grafonberg, Burgmiiller- 

Str. .37.
Wurinbaeh, Moritz, 2)ipi.-Qng., Direktor d. Fa. S. Aston,' 

Kuin.-Ges., Masdliinenf. u. Eisong., Burg bei Magdeburg

Ziem, Max, D r. phil.. Buchwald, Kreis Sagan.

Neuo M itg lieder.

Aicher, Alfred, Oberingenieur d. Fa. Thyssen & Go., A.-G. 
Abt. Maschinenf., Mulheim a. d. Ruhr, Sclieffel-Str. 5,

Bauriedel, Friedrich, Dr., foiue, Gerhard-Str. 5.
Bubelweit, Wilhelm, Ing., Bcoid. Sachverst. fur Materiał- 

prilf., Dusseldorf, Pionier-Str. 41,
Hamaeher, Hubert, Ingenieur, Dusseldorf, Scheuren-Str. 57.
Ueilmann, Philipp, GioCoroi-Ingenieur d. ,1’a. Meier & 

Weichelt, Leipzig-GroUzsclioclier, Schleusigeiweg 17.
Kappdhofl, F. H. Oeorg, Oberingenieur der Gelsenk. Borgw.- 

A.-G., Diisseldoif, Ludendo)ff-£trrl4.
Regli, Hans, Ing., Betriebsassiśtent der Duisburger Kupfer - 

hutte, Duisburg-Hoehfeld, Eigen-Str. 32.
Róder, Karl, ®i.<3lig., Obering. d. Fa. Thyssen & Co., 

A.-G., Abt. Maschinenf., Mulheim a. d. Ruhr, Hoheu- 

weg 31.
Riigge, Fritz, 35ipI..Qng. Assistent der Cheni.-techn. Ver8.- 

Austalt des Eisen- u. Stahlw. Hoeseh, A.-G., Dort
mund, Brandenburger-Str. 6.

Thibaut, Rudolf, Dr.-phil., Loiter der Wiirmeiibcrw.-Stellp 

des Fassoneisonwalzw. L. Mannstaedt &■ Co., A.-G, 
Troisdorf a. d. Sieg, Sieg-Str.

Gestorben,

Brink, F. ten, Ingonieur, Godesberg, April 1920,.
Fritsch, Carl, Dr., Sehlettau. 28. 10. 1918.
Haeder, Hermann, 55ivilingenienr, Wiesbaden. 5. 1. 1920

Kefiler, Philipp, Ingenieur, Essen. 24. 3. 1920.
Klein, Robert, Direktor, Dahlbrueh. 7.4 . 1920.
Klempt, Rudolf, Sip[.«3ltg.,?Duisburg. 19.3.1920.
Luttges, Paul, Żivilingenieur, Dusseldorf. 21. 4. 1920.

Plugge, Hermami, ®il)t.*Qng., ICiel. April 1920.
Rein, Karl, Oberingenieur, Duisburg-Ruhi-ort. 30.4. 1920.(

Sixt, Anton, Hutteninspektor, Trzynietz. 16. 3.19.20.

Der Vors(and des Vereins deutscher Eisenhiittenleute hat in seiner letzten Sitzung 

beschlossen, die urspriinglich fur den 6. Jun i 1920 vorgesehene

H AU PTVER SAM M LU N G
mit Riicksicht auf die am gleichen Tage stattfindenden Reichstagswahlen und im Hinblick 

auf die.allgemeine Lage erst auf einen spateren Zeitpdnkt einzuberufen.

Unsere W  i  Kriei mitlerateimPaclieiiseolrauclBnnsae siolln!
Beachtet flie 50. Listę der Stellung Sno le len  ani Seite 118/19 4es Anzeigenteiles.


