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Die Entgasung der Kohle im Drehofen.

Die Verwertung sowie Bewertung der dabei gewonnenen Erzeugnisse.

Yon Direktor ®r.*3ng. E. Roser in Miilheim-Ruhr.

I
m April 1918 erstattete ich in einer Sitzung des 
Stahlwerksausschusses des Vereins deutscher 

Eisenhiittenleute Bericht1) iiber die Ergebnisse von 

Yersuchen, welche die Fa. Thyssen & Co., A.-G., Ab
teilung Maschiuenfabrik, seit dem Jahre 1915 an 

einer Gaserzeugungsanlage mit Gewinnung der Neben

erzeugnisse durchfiihrte. Eine Besprechung dieses 

Berichtes fańd in einer am 14. Juni 1918 in Dussel
dorf stattgehabten Sitzung des Stahlwerksaus- 

schusses in groBerem Kreise von Fachgenossen statt2).

Der genannte Bericht und die erwahnte Be

sprechung geben AufschluB iiber das Vorgetragene 
und zugleich auch die wertvollen AeuBerungen von 

Fachleuten iiber die Verwendung des Kaltgases im 

Stahlwerksbetricbc, die Bewertung des Urteeres so
wie die Anwendung des Kaltgases fiir Kraftzwecke 

wieder.
Trotz dieser Aussprachen wurde mir noch vor 

kurzem von verscliiedenen, sowohl im Gaserzeuger- 

bau ais auch auf dem Gebiete der Urteergewinnung 

und -yerwertung bekannten Fachleuten bei Unter- 
redungen mitgeteilt, daB meine Versuchsberichte uber 

die Nebenerzeugnissegewinnung bei der Vergasung 

von Steinkohlen nur noch geschichtliohes Interesse 

hatten, da feststehe, daB die Urteergewinnung un- 

wirtschaftlich sei. Aehnliche Anschauungen waren 
auch in der Sammlung von Gutachten iiber die Ver- 

gasung und Nebenerzeugnissegewinnung, heraus- 

gegeben yom Reichsschatzamt Ende Mai 1918 unter 

dem Titel: „Die rationelle Ausnutzung der Kohle“, 

enthalten.
Diese ungiinstigen Urteile hielten meine Firma 

jedoch nicht ab, auf dem einmal betretenen Wege 

fortzuschreiten und die auf dem Gebiete der Urteer
gewinnung gesammelten Erfahrungen weiter zu ver- 

werten. Das BewuBtsein, daB Nebenerzeugnisse- 

gewinnungsanlagen, an der richtigen Stelle und mit 

geeigneten Vorrichtungen ausgefuhrt, fiir unsere

*) Vgl. St. u. E. 1920, 11. Marz, S. 349; 18./25. Marz,
S. 387.

*) Vgl. St. u. E. 1920, 22. April, S. 533; 6. Mai,

S. 610; 13. Mai, S. 651; 20. Mai, S. 685.
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deutsche Volkswirtschaft von allergroBter Bedeutung 
sind, hat vor Jahresfrist die bei der Durchftihrung 

der Yersuche insbesondeie beteiligten Herren Ober- 

ingenieur Braun, Oberingenieur Holzwarth, Direktor 

Di. Heekel und den Verfasser dieses Berichtes inner

halb der Firma Thyssen & Co., A. G.,. Abt. Ma- 

schinenfabrik, zu engster Arbeitsgemeinschaft zu- 

sammengefuhrt.
Bei dem im Jahre 1918 beschriebenen Verfahren, 

bei dem die Entgasung und die Yergasung im  Gas

erzeuger in unmittelbarer Folgę stattfindet, werden 

in dem Gaserzeuger wohl Urteere gewonnen, allein 

die hochwertigen leichtcn Kohlenwasserstoffe zer- 
. setzen sich bei diesem Verfaiiren groBtenteils.

Ein erheblicher Teil der leichten Kohlenwasser- 

stoffe geht z. B. bei dem Holierwandern der Ver- 

gasungs- und Verbrennungszonen und den hierdurch 
bedingten Tempera tursteigerungen in der Entga- 

sungszone, sowie bei Randfeuer, auch infolge der 
nicht zu yermeidenden haufigen Stoeliarbeiten, bei 

welchen sich Feueikaniile bilden, im Gaserzeuger 

yerloren. Teile der Kohle gelangen auBerdem in den 

Vergasungs- und Verbrennungsraum, bcvor sie ge- 

niigend entschwelt und entgast sind (vgl. Abb. 1).

Abb. 2 zeigt die Ergebnisse von 15 Schwelyer- 

suchen, die mit derselben Kohlensorte bei yerschie- 
denen Schweltemperaturen durchgefiihrt wurden. 

Die starkę Zunahme der Teerausbeute bei niedrigeren 
Schweltemperaturen weist ebenfalls darauf hin, daB 
bei der Entgasung im Gaserzeuger die Teerausbeute 

in hohem MaBe von der Bedienung und von der in 

der Entgasungszone herrschenden Temperatur ab

hangig ist. Die Teerausbeute wird bei der Entgasung 
der Kohle im Gaserzeuger zuriickbleiben gegeniiber 

der Teerausbeute bei einem innerhalb niedriger Tem

peraturen gesondert durchgefiihrten Schwelverfahren.
Diese Erkenntnis und das Bestreben, eine mog

lichst restlose Gewinnung des in den Kohlen ent

haltenen Bitumens in seinem Urzustande zu erhalten, 
yeranlaBten den Verfasser zum Ausbau des bis- 

herigen Veifahrens, d. h. zur Trennung der E n t

gasung von der Yergasung und zur Durch -
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fiihrung der beiden Prozesse in  vollstandig 
roneinander getrenntcn Einrichtungen.

Nach einer Anzahl von Vorversuchen wurde zur 

Entgasung von Kohlen ein Schwelofen in Form eines 
Drehofens, wie bei der Zementherstellung iiblich 

(vgl. Abb. 3), aufgestellt. Ausschlaggebend fiir die 
Wahl des Drehofens waren dureh Versuche gewonnene 
Erfahrungen, wonach im Drehofen ein Halbkoks 
gewonnen werden kann, der sich vor allen Dingen 

zur Vergasung im Drehrost- Gaserzeuger gut eignet1).
Abb. 4 zeigt das Rohr eines Drehofens von 24 m 

Lange und 2% m Durchmesser. Abb. 5 gibt die Ver- 

suchsanlage, die seit Mitte 1919 im Dauerbetricbe 

ist, wieder.
Die Einfachheit des Drehofens in Bauart, Arbeits- 

weise und Bedienung hat sich bei der Losung der 

vorliegenden Aufgabe in jeder Richtung bestens be- 

wahrt. Die Verwendung des Drehofens zur Ent
gasung von kohlehaltigen Stoflen ist liingst bekannt2).

Bei der Entgasung im  Drehofen erzielte Ver- 

suchsergebnisse.

Bei der Entgasung von Gasflammforderkohlen der 

Gewerkschaft Friedrich Thyssen im Drehofen wer

den aus 1 t Rohkohlen im Durchschnitt gewonnen:

Ausbeute an wasserfreiem Teer rund 10,0 %  100 kg
„ ,, ungereinigten Leicht-

olen aus den Destillationsgasen bis
200° S iedegrenze ........................  3,0 %  =  30 „

Ausbeute an Destillationsgasen bis 
9000 W E unterem Heizwert, Mittel 

rd. 7000 W E  m it der Zusammen
setzung:

OOi Ca Hm Ch CO H« CHł Ni

6,3 10,6 2,0 4,6 0 64,6 11,9 rund =  150 cbm

*) Die Arbeiten de3 Kaiser-Wilhelm-Instituts fur 
Kohlenforsehung in Mulheim/Rulir auf diesem Gebiete 
unterstutzten den EntsehluB, m it dem Drehofen Ver- 

suche im  groBen auszufiłhren.
1) Drehofen zur Schwelung von kohlehaltigen Stoffen 

und zur Trocknung wurden u. a. patentiert: ,

D. R . P. 5 245 vom 13. Oktober 1878. Henry S. Fir- 
man, Paris. Trockenvorrichtung fur 
animalisehe und vegetabilischo Sub- 
stanzen.

„ 30 236 vom 31. Mai 1884. M. Hecking, Dort
mund. Kontinuicrlieher Darr- und 

Trockenapparat.

„  85 100 Tom 4. Januar 1895. Joseph Senior &
Co., Wakefield. Trockenvorrichtung.

„ 115 070 vom 4. Jun i 1899. Dr. Besemfelder.
Entgasung kohlehaltigen Materials.

„ 127 223 vom 25. Dezember 1900. Treber-Troek-
nungs-Ges., Kassel. Trockenvorrichtung. 

„  183 280 vom 17. Oktober 1905. Wagner, Stcttin.
„ 195 284 rom  23. Dezember 1906. ,,

Yerkokung von Bnketts.
„  303 813 vom 1. Marz 1917. Zeller & Gmelin

in  Eislingen a. F.
„  314 337 vom 2. Nov. 1917. C irl Franke, Berlin.

B r itische  P a ten te  au f D rehofen:

7 593/14 Ford O. A.
15 906/12 Bell T. L. G.
19100/12) Sehwelung von kohle-
15 964/11 > Royston E. R . halfcigen Stoffen.
-i9 101/12J

23 767/09 Oligny J . D.

Ausbeute an Halbkoks nach Abzug 
der fiir die Heizung des Drehofens 
aufzuwendenden Warmemenge . rd. 650 kg

Ueber die Warmewirtschaft der Schwelerei gibt 

Zahlentafel 1 Auskunft:

Zahlentafel 1. W arm e w ir tscha ft der Schwelerei.

1 1 der heute geforderten Gasflammfórder- 
kohle der Gewerkschaft Friedrich Thys
sen enthalt rd.....................................  ̂ W E  6 800 000

Es fuhren nach Abzug der fur die Heizung aufzu

wendenden Warmemenge in  chemiseh gobundener Form 

mit sich:
Untortr Heizwert WE

150 cbm Schwelgas ( 7 000 WE/cbm/00) rd. 1050 000 
100 kg Schweltecr ( 8 600 WE/kg ) rd. 860 000
650 kg Halbkoks ( 6 000 WE/kg ) rd. 3 900 000
30 kg Leichtól (10 000 WE/kg ) rd. 300 000

Gesamto Abfuhr an chemiseh gebundentr
Warme .........................................................rd. 6 110 000

Warmowirtschaftliclier Wirkungsgrad der Schwelerei *

. 100 =  rd. 90 %.
6 800 000 '

Abbildung 1. Gaserzeuger.

Bei wiederholt in Gegenwart eines Vertreters der 

staatliehen Braunkohlenwerke Hirschfelde in Sachsen 
durchgefuhrten langeren Entgasungsversuchen 

mit Hirschfelder Rohbraunkohlen wurden je 

Tonne Rohkohlen im Durchschnitt erhalten: 

Schwelgas rd. 150 cbm von 4000 WE unterem. 

Heizwert mit der Zusammensetzung:

COj Cnllm  Oi CO H« CHi Ni

% % % % % % %
22,9 5,4 2,6 10,7 30,7 17,1 10,6

rd. 65 kg wasserfreier Drehofenteer.
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der fiohfroh/e 
im  Gas t Senz/n im  Gas

Abbildung 2. Sch\volversuche m it Lohberg-
Kohle. Teerausbeute in Abhiingigkeit von der 

Schweltomperatur.

Der bei der Entgasung gewonnene Halbkoks laBt 
sich sowohl in Drelirost-Gaserzeugem vergasen, auf 

Treppenrosten unter Dampfkesseln yerbrennen, ais 
auch mit gutem Wir- 

kungsgrad bei der 
Dampferzeugung ver- 
werten.

Das aus Halbkoks 

hergestellte Brikett 
wird ais Hausbrand- 

kohle sehr gute Auf- 
nahme finden. Der 

Halbkoks liiBt sich gut 
brikettieren, der Pech- 

zusatz kann wesentlieh 

geringer gehalten wer

den al3 bei der Briket- 
ticrung von Steinkoh- 
lengrus USW. Abbildung 3.

Von Wirki. Geliei- 

men und Obcrbaurat

®r.=3ntj. e. h. W ittfe ld wird yorgeschlagen, die bis
her von der Eisenbahnverwaltung benotigten Kohlen- 

mengen (Kohlenverbrauch der Eisenbahn in PreuBen 
rd. 11 Mili. t jahrlich, in Deutschland im Jahre 1913

17,5 Mili. t) in stadtischen Gasanstalten zu entgasen 

und den gewonnenen Halbkoks ais Brikett zur Loko- 

motivheizung zusammen mit einem Teil des bei der 

Entgasung gewonnenen Treiboles in Oellokomotiven 
zu yerwerten. Die Warme- und Wertstoffausnutzung

der Kohle im Eisenbahnbetrieb wiirde hierdurch eine 

bedeutend bessere, die Gasversorgung der Stadte 

seibst eine weit gesichertere ais bisher, weil der 
Eisenbahnverwaltung znr Aufrechterhaltung des 

Verkehrs Kohlen stets zur Verfiigung stehen miissen. 

Bei yorheriger Entgasung samtlicher von der Eisen

bahn gebrauchten Kohlen wurde hochwertiges Leucht- 
gas fiir etwa 25 Millionen Menschen gewonnen, der 

Kohlenverbrauch der Gasanstalten dadurch seibst 

um die Kohlenmenge zur Erzeugung dieser Gasmenge 

eingeschrankt werden konnen.
Bei der Entgasung von minderwertigen Brenn- 

stoffen, Waschbergcn usw. diirfte der Drehofen eben

falls berufen sein, seiner Einfachheit in der Bedie- 

nung und groBen Betriebssicherheit wegen eine be- 

deutende Bolle zu spielen.
Der Drehofen wird auch zur Gewinnung der 

Schieferole2) die geeignete Einrichtung sein. Ver- 
Buche zur Gewinnung von Schiefer5len sind bei der 

Firma Zeller & Gmelin in Eislingen seit Dezember 

1918 unter Benutzung eines Drehofens1) in Angriff

Drehofen zur Sohwelung von 100 t  Steinkohle, Braunkohle, 

yorgepreBtem Torf in 24 st.

Die Verwertung von Halbkoks und Schwelgas im 

Hiłttenbetrieb und in der Kraftwirtschaft.

A. Halbkoks und Schwelgas im Hiitten- 

betrieb.

Der erzeugte Halbkoks (etwa 65 % des Kohlen- 

einsatzes) wird im Hiittenwerk zunachst im normalen 
Drehrost-Gaserzeuger Yerwendung finden. Die yer

wendung des Halbkokses im Gaserzeugerbetrieb hat

*) Naeh den Yeioffentlichungen von Professor Dr. A. 

Sauer in der „Schwabischen Cńronik“ und Dr. Ludwig 
D orn  im „Schwabischcn Bund" befinden sich allein im 

Schwabisohen Jura  ubor 200 Quadratkilometer verteilt 
Posidon iensch ie fer oder Oelsehiefer, wovon m in
destens 20 Quadratkilometor Sohiefer m it einem Oel- 
gehalt von 6 bis 7 %  sieh ais abbauwurdig erweisen sollen. 
Weitere namhafte Oilsehieferyorkommen sind festgestellt: 
inMessel bei Darmstadt, bei Sohandelah in Braunschweig, 

boi Fallersleben, Prov. Hannoyer, bei Bentheim usw. Der 
Jahrosbedarf des Deutsehen Reiches an Schmier- und 
Leuehtolen konnte aus dsm Schiefer Wurttembergs auf 
die Dauer von zehn Jah re n  mindestens gedeckt werden.

Aus 100 Gewiehtsteilen Schieferól werden z. B. gewonnen:
8,3 %  Benzin, 33,6 %  Gasól, 54,0 %  Leuchtol, 40,0 %  Pe- 
troloumpech. Siehe auch: Donkschrift dor Kgl. PreuBi- 
schen Gaologischen Landesanstalt Berlin, Dez. 1915: 
„Ueber die Moglichkeit und JJotwendigkeit einer Ver- 

sorgung des Deutsehen Reiches m it Mincralolen aus in- 
landischen bituminosen Gesteinen“, sowie die Arbeit: 

„D ie Eatwicklung der Schwelinduatrie zur Gewinnung 
von Teer und Oel aus bituminosen Schiefern und 
Brąunkohlen“ von Bergreferendar R . Beyschlag 1919. 

Zeitschrift f. d. Berg-, Hutten- und Salinenwesea 

1919.
2) D. B .P . 303 813.
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betriebstechnische Yorteile gegenuber der iiblichen 
Yergasung von Steinkolilen im Gaserzeuger. Diese 

sind folgende:

1. Wesentlielie Erleichterung der Stocharbeit.

2. Erhohung des Tagesdurchsatzcs im Gaserzeuger 
gegeniiber dem normalen Stein kohlen-Gas

erzeuger.

Das Halbkoks- Generatorgas kann z. B. beim 
Martinofen wie beim normalen Steinkolilen-Gas

erzeuger lieiB der Yerbrauchsstellc zugefiilirt -werden,

Durch Zusammenleiten der bei der Entgasung 

entstehenden und vonBenzin befreiten Schwelgase von 

etwa 7000 WEmitdemaus demgewonnenen Halbkoks 

erzeugten Generatorgas von etwa 1250 WE erhalt man 

ein Mischgas von etwa 1550 WE unterem Heizwert.
Besonders wertvoll erscheint die Verwendung des 

hochwertigen Schwelgases zur Erzeugung tom Koh- 
lenstoffstahlen und legierten Sonderstahlen imMaitin- 

ofen nach dem patentierten Verfahren der Dort- 

munder Union1).
Yorliandene Steinkohlenvergaser konnen 

ohne jede Betriebsstorung, nur durch Auf- 

stellung einer Drehofenanlage, die Neben- 
erzeugnissegewinnung in kiirzester Zeit auf- 

nehmen.
Das Schwelgas selbst bietet in seiner Zu

sammensetzung die Mogliehkeit vielseitiger 

Anwendung, z. B. zu SchweiBzwecken usw. 

Der ehemischcn Industrie wird es vorbehalten 

sein, aus diesem Gase mit einem Gehalt Ton 

iiber 10 %  schweren Kohlenwasserstoflen noch 

wichtige und wertvolle Anwendungsgebiete^ 
zu erschlieBen2).

Abbildung 4. Drchofen-Rohr.

Abbildung 5. Diehofen-Versucbsanlage.

eine Abkuhlung des Gases zur Teergewinnung ist 
nicht mehr erforderlieh. Das Halbkoks-Generatorgas 

zeichnct sich durch groBte GleiehmaBigkcit in seiner 

Zusammensetzung aus. Eine Durchschnittsanalyse 
des: aus Halbkoks erzeugten Gases sei nachstehend 

gegeben: CO, 2%,. CO 27%, H2 12%, CH, 1,2%, 
CnHm 0,2 %, 0 21 %, Unterer Heizwert 1265 WE.

1 kg Halbkoks gibt rd. 3,9 cbm Generatorgas. 

Das Halbkoksgas ist nahezu farblos und reiner ais 

das Steinkohlengas. Die Gaszufiihrungskanale blei
ben bis auf Spuren frei von Teer. Auch die Flug- 

aschenplage ist bei Yergasung von Halbkoks wesent- 
lich geringer.

Warmeausnutzung und Kohlenmehr- 

rerbrauch bei Entgasung der Kohle 
Tor ihrer Vergasung oder Verbrennung.

Eine * der wichtigsten Fragen fur weite 

Kreise bildet diejenige der Warmeausnutzung 
und des Kohlenmehrverbrauches. Allgemein 

herrscht die Ansicht vor, daB bei vorheiiger 

Entgasung und Gewinnung der Nebenerzeug- 

nisse zur Erzielung derselben Wiirmeeinheiten 

mehr Kohlen aufzuwenden sind ais bei di- 
rekter Feuerung.

Bei Yergleich derWarmewirtschaft.ini 

Hiittenwerk zwischen HeiBgas aus Steinkolilen 

und HeiBgas aus Halbkoks erhalt man Zah

lentafel 2 (S. 745).
Aus dieser Zahlentafel geht liervor, daB im 

Warmofen zum Anwarmen yoii 9,01 gewalz- 

tem Materiał 1 1 Steinkolilen im Gaserzeuger 

vergast werden muB, und daB man mit 

derselben Kohlenmenge bei Yergasung von

Halbkoks nur 7,6 t Materiał, d. lii. • 100

=  rd. 15 %  weniger anwarmen kann. Der

Kohlenverbrauch ist also bei Anwendung des Dreh-

ofenrerfahrens 15 %  hoher, dafiir werden aber

nebenher aus 1 t Steinkohlen noch gewonnen: 
i

*) „Uobor die Beheizung von Martinofen m it einem 
Gemiseh aus Hochofen- und Koksofengas", von Sipl.-3ng. 
Adolf Schneider. Vgl. St. u. E. 1920, 15. April, S. 501.

2) Vgl. Vortrag von Ernst B ury , gehalten vor der 
Cleveland Institution of Engineers: „D ie Gewinnung yon 

Spiritus aus dera Aethylen des Koksofengases", Journal 
fur Gasbeleuchtung und Wasseryersorgung 1920, 3. April, 

, S. 222. Der hohere Aethylengehalt des aus dem Dreh- 
ofen gewonnoaen Schwelgases bietet wesentlieh gunstigere 
Aussichten fur die Spiritusgewinnung ais die Gewinnung 
des Spiritus aus dem Koksofengas.
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Zahlentafel 2. V erw ertung  .der K oh le  in  Sohmelz- und  W a rm o fo n  der H u ttenw erke . 

In  Wiirinofen werden je kg gewalztes, geschmiedetes Materiał 570 W E zugefiihrt.

a) GeneratorheiDgas aus Steiukohlo b) Generatorheifigas aus Halbkoks und Schwelgas, er
zeugt im Drehofen

Mit 1 fc Gasflammkohle yon 7000 W E  der Friedrich-Thyssen- Go werksch af t lassen sieb anwiirmen:

1000 • 4.3 -12001)

570
=  9,0 t  gewalztes (geschm.) Materiał. 

Wertstoffe: 0.

1) Chemiseh gebundene Warme im Gas . 1035 W E

„ Teer 165 ..

1200 W  E
s. Zahlentafel A, St. u. E. 1920, 22. April, S. 533.

650 • 3.9 • 1300 + 150 • 7000 
s70

3 300 000 + 1 <150 000

670
=  7,6 t gewalztes (jeschm.)

Materiał.

Aufierdem werden an Wertstoffen frei verfugbar: 

rd. 30 kg Leichtole bis 200° iibergehend, aus-
reichend f u r ........................................ . . ‘ 75 KW st
in mobilen Leicht 61kra f tmasch incn, 

rd. 30 kg Treiboie uber 200° iibergehend, aus-
reichend fiir ................................................  67 „

in  Schwerólkraftmaschinen.

142 KWst

rd. 35 kg Pech,
,, 20 .. Schmierol und Paraffin.

rd. 30 kg Leichtole, 
„ 30 ,, Treiboie,

rd. 35 kg 'Pech,

,, 20 ,, Schm'erole.

Die Anlagekosten des einfachen Drehofens wer

den in kurzer Zeit erspart sein. Ein Zusammen- 

gehen benaclibarter Betriebe durfte bei der Auf

stellung von Entgasungsanlagen •weitere Vorteile 
bieten.

B. Halbkoks und Schwelgas in der Kraft- 

wirtschaft.

Wie aus den angefiihrten Yersuchen hervorgeht, 

ist nach dem neuen Yerfahren im GroBbetriebe die 
Ausbeute an Nebenerzeugnissen aus 1 t vergaster 

Kohle wesentlieh gróBer ais bei den bisher bekannten 

Verfahren. Auch die Bewertung der Nebenerzeug- 

nisse, insbesondere des Urteeres und Schwelgases, 

iibertrifTt die noch vor einem Jahre erzielten Werte 
bei weitem. Es mussen daher die Arbeiten und Wirt- 

, schaftlichkeitsrechnungen des Jahres 1918 eine voll- 

standige Umstellung erfahren. Noch mehr ais im 

Jahre 1918 gilt der damals ausgesprochene Satz, daB 

die Kraftmaschine ohne AnschluB an eine Neben- 
erzeugnisse-Gewinnungsanlagenachdem heuti

gen Stande der Technik nicht mehr ais die am vor- 

teilhaftesten und wirtschaftlichst arbeitende Kraft- 

inaschine angesehen werden kann1). Dazu kommt 

noch, daB wohl in kurzer Zeit die Kohle weiter im 
Preise steigen und der Gewahrung von Kohlen- 

pramien, yielleicht aueh einem NachlaB der Kohlen- 

steuer (vgl. Reichskohlensteuergesetz vom 8. April 
1917, § 5 Abs. 3, und die Bundesratsbestimmung hier

zu § 11) yon Regierungsseite aus ziTgestimmt werden 
wird, um die Aufstellung von Entgasungsanlagen in 

moglichst gro Ber Zahl in ktirzester Zeit herbeizu- 
fiihren.

Die Gestehungskosten der Kilowattstunde werden 
durch die Entgasung der Kohlen im Drehofen und

*) Vgl. St. u. E. 1920, 18/25. Marz, S. 389.

die nachtragliche Vergasung oder Yerbrennung des 

Halbkokses, auch des hieraus hergestellten Briketts 

in Gaserzeugern bzw. unter Dampfkesseln gegenuber 
den Gestehungskosten bei direkter Kohlenvergasung 

bzw. direkter Kohlenfeuerung ganz bedeutend herab- 

gesetzt werden.
Zu beachten ist auch, daB auch der kleine Indu- 

strielle wohl in der Lage ist, die von ihm verbrauchte 

Kohle vor ihrer Yerfeuerung unter dem Dampfkessel 

in einem Drehofen zu entgasen und Drehofenteer zu 

gewinnen.
Ueber den Kohlenmehrverbrauch bei der Gewin

nung der Nebenprodukte bei der

Kraftw irtschaft 

gibt Zahlentafel 3 Auskunft. Diese Tafel zeigt, daB 

bei der K raftw irtschaft im GroBbetriebe durch die 
Anwendung von Gasmaschinen bzw. Gasturbinen 

sowie der Oelmaschinen und bei vollstandiger Ver- 

wertung der Nebenerzeugnisse der Entgasung 

1392 KW gegeniiber 1280 KW bei direkter Kohlen
feuerung und Dampfturbinenbetrieb, d. s. rd. 8,5 

mehr Kilowattstunden aus 1 t Kohlen erzeugt 

werden konnen.

Werden bei Dampfkraftwerken, die Dampfkessel 
mit Gas gefeuert, das in Gaserzeugern gewonnen wird, 

und wird das entteerte Schwelgas dem Generatorgas 

zugesetzt, so ergibt sich bei dieser Anordnung, daB 
aus 1 1 Kohlen rd, 25% weniger Kilowattstunden 

erzeugt werden konnen ais bei direkter Kohlen

feuerung. Die Ausbeute an Schmierol, Paraffin, Pech 

bei Anwendung des Drehofen-Yerfahrens (s. Zahlen

tafel 3) ist jedoch dabei in beiden Fallen unbertick- 

sichtigt geblieben.
»

Die Bewertung der Erzeugnisse des Dreh

ofens.

Fiir die Wirtsehaftlichkeit des Verfahrens ist die 

Bewertung des gewonnenen Drehofenteeres, wie be-
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Zahlentafel 3. V erw ertung  der 

A. D am p f k ra ftan lag en .

Mit 1 t  Gasflammkolilc der Friedr. Thyssen-Gewerk 

sehaft konnen in neuzeitliclien Dampf tur binen-Kraft 

werken bei Vollast erzeugt werden:

a) bei direkter Yerfeuerung der Kohle 

1000. 7000
unter dem Kessel:

54501)

Aus Wertstoffen: 0.

1280 KWst

b) Gasfeucrung naeh Ent- und Verga- 
sung der Kohlo und Verfeuerung des 
go wo nnene n Ha 1 bkoksgases u. Schwel- 
gases unter dem Kessel:

650 kg Halbkoks . 3 300 000 W E  im Halbkoksgas 
150 obm Schwelgas. 1 050 000 „ „ Schwelgas

4 350 UUO

4 350 000 

5300 ̂  ~  ' ’ '

Aus fuhlbarer Abgaswarme des Vergasers .

AuBerdem werden noeh an Wert

stoffen erhalten: 

rd. 30 kg Leichtol in Leiehtolkraftmaschinen
,, 30 „ Treibol in Schwerolkraftmaschinen
„  20 ,, Schmierol und Paraffin,
„ 35 Peoh und Kohlenstaub,

820 KWst 

35 „

75
67

K ohle  in  K r a f t  werken.

U. G ask ra fta n lage n :

Ent- und Vergasung von Gasflammkohle der Friedrich 
Th yssen- Ge werkseliaf t.

Aus 1 t  Gasflammkohle von 7000 W E bleiben naeh 
Abzug der Heizung des Drehofens frei yerfugbar:

650 kg Halbkoks C000 WE. Diese geben:

3,9 X 650 =  2540 cbm Gas m it 1300 X 2540 =*
3 300 000

3 300 000 W E  in Gaskraft maschinen „ •-■z—.- =
357U')

920 KWst 

35 „
Dampf aus fuhlbarer Abgaswarme des Ver-

gasers................................................................
rd. 150 cbm Schwelgas m it ca. 7000 W E =

. 1050000
1 050 000 W E i. Gaskraftmascliin.---—— -

JóJU
rd. 30 kg Leichtole bis 200° ubergehend in mo-

30 000
, bilen Leiehtolkraftmaschinen

295

400
=  75

rd. 30 kg Treibole uber 200° ubergehend in 

, ■ 30 000
Schwerolkraitmasehinen . . . —----- =

450
67

1392 KWst

AuBerdem werden noch an Wertstoffen erhalten: 

rd. 20 kg Schmierol und Paraffin 
„ 35 ,, Pech und Kohlenstaub.

reits in meineni vor dem StahlwerksausschuB im 

Jahre 1918 erstatteten Bericht ausgefiihrt, vou aus- 
schlaggebender Bedeutung. Dazu kommen weiter 

ais wertvolle Nebenerzeugnisse das Schwelgas und 

die aus dem Schwelgas zu gewinnenden Leichtole. 

Die aus dem erzeugten Ammoniab gewonnenen Werte 
treten in den Hintergrund. Aus wirtscliaftlichen 

Griinden ist beim Drehofen auf die Ammoniakerzeu- 

gung zu verzichten. Dagegen wird bei der Vergasung 

von Halbkoks im Gaserzeuger die Ammoniakgewin- 

nung wesentlieh einfach er und ergiebiger ais bei dei 
Gewinmmg von Teer und Ammoniak in demselben 

Gaserzeuger. Ein weiteres geschatztes Nebenerzeug- 
nis bildet der Halbkoks.

Die in Zahlentafel 4 eingesetzten Werte liegen 
wesentlieh unterhalb der Marktpreise. Ausgaben fiir 

Destillation des Teeres, Handlungsunkosten, Handler- 

gewinne und Reichsabgaben sind in Abzug gebracht.

Zahlentafel 4 zeigt, daB bei den heutigen, sehr 

niedrig eingesetzten Werten die Kohlenkosten durch 

die Einnahmen aus dem Drehofenteer und den 

Leichtolen, nach Abzug der Ausgaben fur Heizung, 

Kraft und Absclireibungen usw., nahezu Deckung fin
den, und daB der Halbkoks annahernd kosten- 

frei zur w’eiteren Verwendung zur Verfii- 

gung steht. In dem Bericht des Stahlwerksaus- 
schusses vom 14. Juni 19182) habe ich, allerdings 

unter Widerspruch von verschiedenen Seiten, darauf 
hingewiesen, daB der von mir in die Wirtschaftlich- 

keitsrcchnung eingesetzte Betrag von 320 J i je

Zahlentafel 4.

Aus 1 t  Gasflammfordcrkohle Lohberg wurden in 

runden Zahlen gewonnen:

Elnhelts- 
preis 

fiir 100O kg 
iu A

Gosamt-
prela

J l

1. 100 kg Drehofenteer................ 1500 150
Wert abziiglieh Destillations- 

kosten und Reichsabgaben 
2. 30 kg leichte Treibole . . . . 2000 60

bis 200° siedend
je cbm 
in Pf.

3. 150 cbm Destillationsgas . . . 30 45

von 7000 WEn f.lOOOkp

4. 6S0 kg Halbkoks in .«

Heizwert 5400 bis 7000 WE 255

Kohlenpreffe am 1. April 1920 . . 201,70

Wiirme- und Kraftaufwand zur Scliwclung 25,-

Absclireibungen, Yerzinsungj Instandsetzung
und Bedicnung................ ... 30 ,-

*) K lingonbe rg : Die Wirtschaftlichkeit von Neben- 

produktengewinnung fiir Kraftwerke 1918.

2) St. u. E. 1920, 22. April, S. 537.

Tonne Urteer ais nicht zu gunstig angenommen 

ersclieine, und daB im Laufe der niichsten Jahre 

noch eine weitere Wertsteigerung des Urteeres zu 

erwarten sei. Meine damaligen Erwartungen sind 

weit iibertroffen worden. Heute werden fiir Urteere, 
aus Steinkohlen gewonnen, auf dem freien Markte 

3000 J i und mehr je Tonne geboten, fur Leichtole 

ist der HSchstpreis 2750 J l, im freien Handel 6000 J l 

und dariiber je Tonne.

Die Urteere und damit auch die noch hocli- 

wertigeren Drehofenteere sind auBerordentlich wert- 

yolle Rohstoffe geworden, seit unsere einheimischt
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Oelwirtscliaft in holiem MaBe auf die deutsche Tccr- 
erzeugung angewiesen ist. Der Kohlenmangel und 
die Yerkehrsnot haben in Verbindung mit der schlech- 

ten Valuta unserer Mark zur Wertsteigerung des 

Urteeres in hohem MaBe beigetragen. Amerika- 
nische Kohle, in Deutschland eingefiihrt, wird zurzeit 

mit 3000 M je Tonne und mehr bezahlt. Gutes 

amerikanisches Maschinenol ist heute nicht unter 
1000 J i je 100 kg zu haben.

Durch die starkę Vermehrung der Kraftfahrzeuge, 

der Flugzeuge, Motorschiffe sowie auch durch den in 

Aussicht zu nehmenden groBen Verbrauch an Heiz- * 

olen beim Eisenbahnbetrieb wird der Verkaufswert 
der Drehofenteere auch in den nachsten Jahren 

nicht unter den in Zahlentafel 4 genannten Wert 

sinken. Dazu kommt, daB nach dem Friedensvertrag 
Deutschland verpflichtet ist, wahrend der nachsten 

drei Jahre an Frankreich zu liefern: 

jahrlich 35 000 t Benzol,

„ 50 000 t Steinkohlenteer.

An Stelle des Steinkohlenteeres sollen nach Wahl der 
franzósisehen Regierung ganz oder zum Teil ent- 

sprechende Mengen von Destillationserzeugnissen, 

wie Leichtole, Schwerole usw. treten konnen.
Die durch Zahlentafel 4 sehon bei sehr maBigen 

Yerkaufswerten nachgewiesene W irtschaftlich- 

keit des Drehofen-Verfahrens wird also durch die 

tatsachlich vorliegenden Marktverhaltnisse weit 

iiberholt. ,

Zusammenfassung.

Die Trenhung der Entgasung der Kohle von der 

Vergasung fiihrt beim Gaserzeugerbetrieb mit Neben- 

•erzeugnis-Gewinnung zu folgenden Ergebnissen:
1. GroBte Ausbeute an Nebenerzeugnissen:

a) rd. 90 % des im Laboratorium nachgewiesenen 

Bitumens der Kohle werden ais hochwertiger 

Drehofenteer im GroBbetrieb erhalten (beim 
alten Yerfahren werden hochstens 50 % ge

wonnen);
b) bis zu 6 %  des Gewichtes der Rohkohle konnen 

ais Leichtole (bis 200° siedend) erhalten werden. 

Das spezifische Gewicht der erhaltenen Erzeug- 

nisse wurde ermittelt: unter 100° Siedepunkt 

zu 0,75, unter 200 bis 300° Siedepunkt zu 0,85;

c) betrachtliche Mengen Destillationsgas mit 7000 
bis 9000 WE unterem Heizwert "konnen ais Zu- 

satzgas zum Generatorgas bei der Erzeugung 

von .Kohlenstoffstahlen im Martinófen oder ais 

Ersatz von Azetylen zu SchweiBzwecken oder 

ais Leuchtgas, insbesondere bei Fernleitungen, 

Verw^ndung finden. Das Schwelgas liefert der 

chemischen Industrie weiter wertvolle Roh

stoffe zur Weiterverarbeitung.
2. Da aus 1 t Kohlen 150 cbm Schwelgas gewon

nen werden, bei dem alten Verfahren zur Ge

winnung yon Urteer aber 4000 cbm Gas je t 
Kohlen abzukuhlen waren, ergeben sich wesent- 

lich geringere Anlagekosten der Teerkondensation.

3. Steigerung des Tagcsdurchsatzes gegeniiber dem 

alten Verfahren beim Gaserzeugerbetrieb.

4. Einfache und wesentlich leichtere Gaserzeuger- 
bedienung.

5. Erzeugung eines hochwertigen, wenn erforderlich, 

heiBen Generatorgases.

6. Verwendung vorhandener Anlagen ohne Umbau.

7. Geringe Unterlialtungs- und Betriebskosten.

8. Unabhangigkeit des Generatorbetricbcs und Gene- 

ratorganges yon der Art der>Kohlenlieferung. Der 

Drehofen erzeugt aus Fórderkohlen ebenfalls einen 
guten brauchbaren Halbkoks.

Die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, daB die 
Nebenerzeugnissegewinnung aus Brennstoflen heute 

soweit durchgebildet ist, daB die Wirtschaftiichkeit 

iiber jeden Zweifel erhaben ist uud die Ncbenerzeug- 

nissegewinnung einsclmeidende Veriinderungen im 

Bau von industriellen Anlagen herbcifiihren wird. 
Vorhandene Steinkohlenvergaser werden wirtschaft- 

licher arbeiten, wenn sie mit Halbkoks beschickt 

werden und das entstehende Generatorgas mit ent- 

teertem Schwelgas angereichert wird.

Kolilcnfeuerungen konnen mit Mischung von 
Kohlen und Halbkoks, auch Halbkoksbriketts, be

trieben werden.

- Gaskraftmaschinen, Gasfeuerungen sind mehr ais 

bisher einzufiihren.
Durch ausgedelmte Gewiimung der Nobenerzeug- 

nisse aus Kohlen, Waschbergen, Schicfer usw. wird in 

wenigen Jahren ein groBer Teil der in Deutschland 

benotigten Leichtole, Heizóle und Schmierole aus des

sen Kolileiworraten selbst erzeugt werden. Deutsch
land wird dadurch auch auf diesem Gebiete vom Aus

lande unabhangig und Ausfuhrland werden konnen. 

Die Verwertung minderwertiger Brennstoffe ist durch 
die Einfiihrung des Drehofens gegeben. Die Fern- 

leitung der hochwertigen Schwelgase, insbesondere 

auf groBe Entfernungen, wird eine weitere Aufgabe 

der nachsten Jahre sein.
Bei Entgasung von Rohbraunkohlen am Ge- 

winnungsort entfallt der nutzlose Transport des in 

der Rohbraunkohle entlialtenen Wassers. Bei Ver- 
gasung ader Verbrennung des wasserarmen, hoch

wertigen Halbkokses oder daraus hergestellter Bri- 

ketts steigt die Leistungsfahigkeit der bisher mit 

Rohbraunkohlen gefeuerten Dampfkessel oder Gas

erzeuger in erheblichem MaBe.
Vorstehender Bericht soli einen Weg weisen fur 

den Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens. 

Weitere technische Fortschritte auf dem Gebiete der 
Entgasung der Kohle, wie aueh in der Verwertung 

der hochwertigen Erzeugnisse bei diesem Verfahren 

sind in kurzer Zeit zu erwarten. ' Ein reiches Feld 

der Forschung liegt vor uns. Mogę es deutschem FleiB 
gelingen, die Fiihrung auch auf diesem Gebiete ia 

der Weit zu behalten:

Bleibt unser das Wollen, bleibt unser die Tat, 

Ist unser der Zukunft wogende Saat.
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Zur Kaligewinnung aus Zement und Hochofenstaub1).

[VI acMern das deutsche Kali nunmehr in 

'  allen fremden Landern wieder zur Ver- 
fiigung steht, ist die Wirtschaftlichkeit aller 

dort wahrend des Krieges erdachten Yerfahren, 

Kali ais Haupterzeugnis heimischer Industrien 

zu gewinnen, stark gefahrdet. Eine Zukunft 

hat die Kaligewinnung nur, wo das Kali ein 

Nebenerzeugnis ist, also in erster Linie in den 
Zementfabriken und auf den Hochofenwerken. 

Wahrend aber die Abscheidung des Flugstaubes 

in ersteren entweder die Fabrikationskosten des 

Zementes oder die Gestehungskosten des Kali 

belastet, wird bei den,Hoehofen durch die Gas- 

reinigung noch ein weiterer Gewinn erzielt, da 

die Gasreinigung es ermoglicht, die Gichtgase 

besser auszunutzen.
In England hat man deshalb von vornherein 

yersucht, Kali aus den Gichtgasen zu gewinnen. 

DaB man in Amerika dagegen sein Hauptaugen- 

merk auf die Kaligewinnung bei der Zeinent- 

herstellung richtet2), ist darauf zuriickzufiihren, 

daB das Entstaubungsverfahren, welches dort im 

Yordergruod des Interesses steht, zuerst in der 
Zementfabrikation angewandt ist und sich vorlaufig 

nur hierfiir eignet. Wahrend namlicli die Ent- 

staubung der Zement-Brennofen durch Stofiilter3) 

oft auf Sęhwierigkejten stoBt, weil die Abgase 

schweflige Saure und Schwefelsaure enthalten, 

*) Siehe die v‘orhergehonden Aufsatze St. u. E. 
1917, 7. Jun i, S. 551/2 ; 1918, 7. Nov., S. 1029/33 ; 
1919, 14. Aug., S. 929/31.

2) Nach H j. A n d e r s o n -  To ach, welcher von 
August bis Dezember 1918 auf einer Studienreise die be- 
deutendston chemischon und metallurgischen "Werke 
Nordamerikas besucht hat und daruber im  SvonskKemisk 
Tidskrift 31, arg. 1919, Nr. 6 lf. (Meddelanden fran 
Sreriges KomiBka Industriekontor 11, arg. S. 61 ff.) 
unter besonderer Beriicksichtigung dor Kaligewinnung 
berichtet, yorteilt Bich die amerikanische Kalierzeu- 
gung dos Jahres 1917 auf dio einzelnen Industrien 
wie fo lgt:

Kali aus auorganischen RohstofTen
Anzahl 

der Fabriken

Erzeugung 
in 1000 kg 

KsO

Salzsoon ................................... 10 18731

Alunit ....................................... 3 2 179
,Z e m e n tfab r ik a tio n .................. 3 1 470
H o e h o f e n ................................... 3 168 •

Kall aus orgauischen RohstofTen

Tang . . . ■............................... 10 3 240
M e lasse .............................. 4 2 581

36 203

Zuckerraffinerien...................... 5 326
i Wollschwoifl und andereAbfallo 3 277

Sa. 77 29 175

Dagegen importierten die Vcreinigten Staaten vom
1. Ju li 1913.bis 30. Jun i 1914 Kalidunger m it insge
samt 250 000 t KsO.

3) Die Portland - Cemontworke Heidolberg teilten 
in der Frankfurter Zeitung vom 3. September 1918, 
Abendblatt, mit, dali sie in  ihrem Loimoner Werk vor 
dem Kriego taglich 4000 kg Staub mit 21 °/o KsO 
d u r c h  F i l t r a t i o n  der Abgase gowannen. (Das 
Yerfahren ist Geli. KommerzienratSr.-gitp. F r . S c h o t t

sind die elektrischen Prazipitatoren, ziemlich 

saurefest. Auf der anderen Seite spielt dieser 

Vorteil beim Hochofenbetrieb keine Rolle, da die 
Gichtgase der Eisenhochofen vollkommen frei von 

gasformigen Schwefelverbindungen sind1). Da

gegen legt man hier grofiten Wert auf eine 
vollkommene Entstaubung. Wahrend es durch 

die Stofflltration moglich ist, die Gase in einem 

Gang bis auf wenige mg Staub zu entstauben, 

ja  oft sogar bis auf Bruchteile eines mg, ist dies 
lieute beim Cottrell-Verfahrenunmbglich. Der nach 

®r.*3>ng. Durrers Bericht2) bisher erzielte Rein- 
heitgrad von 0,1 g/m3 Staub ist ganz ungenugend.

Die bisher yorliegenden Angaben iiber die 

Anlage- und Betriebskosten des neuen Verfahrens 

geniigen nicht, das bestehende Vorurteil zu be- 

seitigen, die elektrische Reinigung sei zu teuer. 

Die Anlagekosten betragen nach den Angaben 
der Research Corporation New York3) unge- 

fahr 1 § je cbm Stundenleistung und fiir einen 

200-t-Hocliofen ungefahr 50 000 $ oder einschl. 

Stromerzeuger 55000bis 60000 $ (entsprechend 

einer Stundenleistung von 50 000 cbm). Die An

lagekosten sind also hoher ais bei den altereu 

Yerfahren.
Die' Gesamtbetriebskosten sind von G r a s t y *) 

anfanglich zu 165 000 § je Jahr angegeben; 

N. H. G e lle r  t rechnetmit 42 000 $5) ; neuerdings 
behauptet Grasty0) aber, beide Betrage seien 

viel zu hoch, die Betriebskosten wurden weniger 

ais 25 000$ betragen. Die Summę hangę wesent- 

lich von der Hohe der Lizenz ab, die man ge- 

rechterweise nach der Menge des bei der Reini

gung gewinnbaren Kali abstufen miisse, um das- 

Verfahren auch bei geringem Kaligehalt der Be- 
schickung wirtschaftlich durchfiihrbar zu machen.

Zu den hohen Betriebskosten kommt die Be- 

triebsunsicherheit, die trotz der zahlreichen in 

der Patentliteratur zu fmdenden Yorschlage zur 

Yerbesserung des Verfahrens. bisher nicht be- 

hoben ist. Es ist kein Zufall, daB die Ccrtrell- 

gesellschaft die geringsten Fortschritte bei der 
Gichtgasreinigung erzielt hat, denn diese stellt 

weit hohere Anforderungen hinsichtlich des Rein- 

heitsgrades und der Betriebssicherheit ais die 
Abgasentstaubung, bei der Betriebsstorungen 

und niedrigere Reinheitsgrade belanglos sind, ja  
nicht selten die Anlage nur zur Beruliigung

in Deutschland und Amerika goschiitzt.) Der Staub 
wurde in der .eigenen Landwirtschaft des Werkes vor- 
wertet. Das Kali entstammt don verarbeiteten Kalk- 
mergeln m it 2 bis 3 °/« KsO.

l) St. u. E . 1913, 9. Jan ., S. 69.
») St. u. E. 1919, 13; Nor., S. 1377/85; 20. Nov. 

S. 1423 30; 4. Dez., S. 1511/8.
3) Chem. and Motali. Engineering 1919, 15. April, 

S. 374. >
*) Ebonda 1918, 26. Sept.,' S. 437.
5) Ebenda 1919, 1. April, S. 308/9.
•) Ebenda 1919, 15. April, S. 373.
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der Behorden und der Anlieger erbaut ist und 

rein dekorativ wirkt. Wer die Schwierigkeiten 
kennt, welche zu iiberwinden waren, um das 

.weit verbreitete und im Betriebe erprobte Luft- 
filter den Anforderungen der Gichtgasreinigung 

anzupassen, yersteht, wie schwer es ist, die 
elektrische Gasreinigung soweit auszubauen, dafi 

sie den Hochofenwerken geniigt.

Nun aber hat sich das Gottrellverfahren bei 

der Abgasentstaubung noch nicht geniigend be

wahrt, und es sind, wie Durrer bemerkt, ver- 

schiedene Anlagen wieder stillgelegt. DaB selbst 

in den Zementfabriken Amerikas noch Bedenken 

gegen das Yerfahren geliegt wrerden, zeigt die Er- 

richtung von NaBreinigungsanlagen zur Kali- 

gewinnung auf der California-Portland-CementCo., 
Santa Cruz Portland-Cement Co., Sandusky Ce

ment Co. und in Victorville (Southwestern-Port- 

land-Cement Co.)1).

Fiir die Wirtschaftlichkeit der Kaligewinnung 
ist es in erster Linie notig, das Kaliausbringen 

moglichst hoch zu gestalten. Wie bereits friiher 

berichtet, geschieht dies einerseits durch Benutzung 

kalireicher Rohrnaterialien. Die Buffalo Potash 
and Cement Co. will sogar nur Feldspat und Kalk 

verarbeiten, um moglichst viel Kali zu gewin- 

nen2). Anderseits versuclit man wie auf den eng- 

lischen Hochofenwerken die Menge des ver- 

dampften Kalis zu steigern. Man hat gefunden, 

dafi es sich hierzu empfiehlt, die Temperatur im 
Drehofen soweit wie moglich zu erholien und 

Ćhloride hinzuzusetzen.

Eigenartig ist dasKalziumfluoridverfahrender 
Reverside Cement Co.3). Dem Rohmebl wird 

FluBspat zugesetzt. Das Fluor geht ais Kalzium- 

fluorid restlos in den Flugstaub. Bei der Ex- 

traktion reagieren die loslichen Fluoride mit dem 
Kalk unter Bildung von unloslichem Kalzium- 

fluorid, das beim Abfiltrieren der Lauge im Riick- 

stand bleibt. Letzterer wandert mit der Roh- 
mischung in den Drehofen zuriick, so dafi das 

Fluor einen Kreislauf macht und nicht yerloren

ł) Dio zuletzt genannte Anlage, welche die W  aa cli- 
■wasser auf K a li zu vorarbeiten gestattet, beschreibt 
J . G. D e a n  im Chem. and Metali. Eng. 1918, 26. Sept., 
S. 439/447. Man seheint die Anlage ohne Berilcksich- 
tigung der fur Gichtgasreinigungen yorliegenden E r

fahrungen gebaut zu haben. Da der W irkungsgrad ge- 
legentlich -weit unter 90 %  liegt, Boli ein elektrischer 
Prazipitator dahintergeschaltet werden. Man erwartet 
Ton diesem einen hohen Nutzeffekt und niedrigen 

Stromyerbrauch boi kleinsten Abmessungen dos Appa- 
rates, da dio Gase schon kalt und naB sind.

2) Die Portland-Cemontwcrko Heidelberg maehten 
in der Frankfurter Zeitung bereits darauf aufmorksam, 
daB die Zomentrohmischung bei dem hohen Kiesel- 
eiiure- und Tonerdcgehalt des Feldspats nur so goringo 
Zusatze von letztereni vertragt, daB die Mischung nicht 
mehr K a li enthalt ais boi Kaikmergeln. —- Das Lind- 
blad-Yngstrom-Yerfabren zum Yerschinclzen von Feld
spat auf kalihaltige Sćlilacko und Ferrosilizium (St. u. B. 
1013, 9. Januar, S.69) zeigt, wie alt das Problem der Ge
winnung von Kali auB Feldspat im Ofenbetriebe schon ist.

a) The Journal of Ind. and Engineering Chemistry
1917, Yol. 9, Nov., S. 1097.

geht. Das Kaliausbringen der Riyerside Cement 
Co. soli dadurch von GO auf 90 %  erhóht worden 

sein. — Das Verfahren ware naturlich auch beim 

Hochofenbetrieb anwendbar.

Eine weitere fiir die Aussichten der Kali

gewinnung aus Flugstaub wichtige Frage ist die 

nach dem Werte des im Staub enthaltenen Kali. 
Auf einigen Hiittenwrerken ist der grofite Teil 

des im Zementstaub enthaltenen Kali wasser- 
loslich, wahrend in anderen Fallen nur die Halfte, 

ja  nur ein Drittel wasserloslich ist. Der Rest ist 
groBtenteils in 5 °joiger Salzsaure loslich. Die 
Unterschiede in der Wasserloslichkeit des Kali 

beobachtet man auch beim Gasfilterstaub. Da na- 

tiirlich nur das wasserlosliche Kali durch Extraktion 

gewinnbar ist und da die Landwirte nur diesem 

Diingewert zuschreiben, ist die Erscheinung auch 

fur die Hochofenwerke von Bedeutung.
Zur Erklarung hat man anfanglich ange- 

nommen, dafi nur die Chloride und Sulfate des 
Zementstaubes wasserloslich sind. Es gibt aber 

auch Staubarten, dereń Kali trotz ihres Kalium- 

karbonatgehalts fast ganz wasserloslich ist. 

Oelbefeuerte Drehofen liefern Staub, der fast 

nur wasserlosliches Kali enthalt, solche mit 
Kohlenstaubfeuerung dagegen zeigen einen gro- 

Beren Anteil an Kali; das nur in Salzsaure 

loslich ist. N. S. Porter & R. D. Cheesman1) 

nehmen an, daB letzteres nur aus der Brenn- 
ofenasche stammt. Da aber die Wasserloslichkeit 

des Kali aucli bei Hochofengichtstaub zwischen 

25 und 98 %  schwankt, algo noch mehr ais 

bei Zementstaub, obgleich die Hoehofen in allen 

Fallen niclit mit Gas, sondern mit Koks befeuert 
werden, ist diese Ansicht unzw'eifelhaft irrig. 

Porter & Cheesman entnahmen einem Drehofen 

iiber seine ganze Lilnge Materialproben und 

stellten fest, daB, -auf gesintertes Materiał be

rechnet, der Kaligehalt im Drehofen anfanglich 
zunimmt. Sie wollen diese Erscheinung auf eine 

Absorption der Brennstoffasclie durch das Ze- 

ineritmaterial zuriickfiihren. Es ist aber auch 
moglich, daB sich die in der Sinterzone ver- 

dampften Alkalien teilweise in den kalteren Zonen 

'des Ofens wieder yerdichten, so daB sie mehr-, 
mals yerdampft werden. Diese Erscheinung findet 

sich bekanntlich auch beim Hoehofen. Dort bilden 

sich besonders im Kohlensack alkalireiche Ansatze, 
die schwere Betriebsstorungen yerursachen2). Auf 

diese Wiederverdiehtung der Alkalien ist es

‘} The Journal of Ind. and Eng. Chemistry 1918, 

Yol. 10, Febr., S. 109/110.

~) Beispielsweise zeigte sich die Ausmauerung des 
Kohlensacks eines jetzt wegen ganzlicher Zeretorung 
dea Schaclites ausgeblasenen Hochofens der Halberger- 
hiitte, der 10 Jahro auf Luxemburger GieBereieisen 
gegangen war, in eine steinharte schwarze Masse Ter- 

wandelt, welche 24 o/o Si Oj, 16 %  AU O3 und 25 °/« 
KsO (davon 15 O/o wasserl. lv«0) enthielt. Das A lkali 
war nur ais Silikat, Karbonat und Zyanid Yorhanden; 

Chloride und Sulfate fehlten. Die Analyse laBtorkennen, 
daB der Schamottestoin ursprunglich etwa 40 °/o A b  O3 
enthalten hat.
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wohl zuriickzufuhren, daB es mir bei den Hoch

ofen der Halbergerhiitte bisher nicht gelungen 
ist, einen Zusammenhang zwisehen dem Ofengang 

und dem Kaligehalt der Schlacke festzustellen.
William H. RoB und Albert R. Merz1) geben 

eine andere Erklarung fur die Erscheinung. Sie 

nehmen an, daB die Loslichkeit durch Bildung von 

alkalihaltigen Silikaten zuriickgekt, und weisen 
zum Yergleich auf die Kaliadsorption im Boden hin.

Der geringe Kaligehalt des Staubes, welcher in 

verdiinnter Salzs&ure unloslich ist, riihrt unzweifel- 

haft von mechanisch mitgerissenem Gestein lier.

Es fragt sich nun, ob es moglich ist, den 

wasserlosliclien Anteil zu yergroBern. Albert 

R. Merz2) erhitzte Staub mit Kalziumkarbonat 

wahrend 40 Minuten auf 1000° und erhohte 
dadurch die Wasserloslichkeit von 60 auf 91 %. 

Bei einer Staubart stieg die Wasserloslichkeit 

auch beim bloBen Erliitzen. Bei einem kohle- 

haltigen Materiał nahm sic dagegen beim Er- 

hitzen im geschlossenen Tiegel ab, wahrend sie 

beim Rosten des Staubes bei 600° stieg.

Bekanntlich gibt Feldspat einen Teil seines 

Kaligehaltes an Wasser ab, wenn man ihn mit 
Aetzkalk und Wasser im Druckkessel erhitzt. 

Da Zementstaub freien Kalk enthalt, war an- 

zunehmen, daB das unlosliche Kali beim bloBen 

Erhitzen des Staubes mit Wasser in Losung 

geht. J . Nestell und E. Anderson3) haben im 
Laboratorium der Western Precipitation Co. fest

gestellt, daB die Wasserloslichkeit von der Dauer 
und der Temperatur der Einwirkung abhangt. 

Beim Koclien von 10 g Staub mit 100 ccm 

Wasser am RiickfluBkiihler wurden folgende 

Zahlenwerte ermittelt:

Zeitdauer •/, -wasscrlósliches 1 „"'Menge 
K«0 | KsO

V , Stunde 5,49 50,3

2 „ 6,65 60,9

4 7,68 7b,4

6 8,51 78,0 •

8 9,13 83,7

10 » 9,95, i 91,2

12 10,12 92,8
10,35 94,9

16 , 10,45 95,8
20 , 10,55 96,7

24 •
10,56 96,8

Die Association ofOfficialAgriculturalChemists 

hat dasVerfahren zur Bestimmung des wasserlos- 
lichen Kali dahin festgelegt, daB 2,5 g Substanz 

auf einem Filter von 125 mm <+) mit 200 ccm 

kochendem Wasser estrahiert werden sollen. 

Man findet nach diesem Yerfahren einen etwas 

hoheren Kaligehalt ais bei dem friiher iiblichen 

halbstiindigen Kochen. Beispielsweise ergibt die 

Yerbandsmethode fur den zu obigen Yersuchen

*) The Journal of Lid. aud Eng. Chemistry 1917, 
Yol. 9, Noy., S. 1036.

2) The Journal of Ind. and Eng. Chemistry 1918, 
Yol. 10, Febr., S. 106/9.

a) Ebenda 1918, Yol. 9, Ju li, S. 646/51.

benutzten Staub 5,84 °/o K20, wahrend nach 

der Zahlentafel in einer halben Stunde nur 5,49 °/o 
golost waren.

Die genannten Yerfasser beabsichtigen, Druck- 
kesselversuche anzustellen, weil man beim Auf- 

schluB von Feldspat mit Kalk im Druckkessel 

festgestellt hat, daB die AufschluBgeschwindigkeit 

stark mit der Temperatur wachst. Nach W . H. 

RoB1) werden beispielsweise bei einem Druck 

von 6 at (160°) in 16 Stunden nur 48,8 % 

des im Feldspat enthaltenen Kali aufgeschlossen, 

dagegen bei 300 0 (85 at) in einem gleichen 
Zeitabschnitt 98,3 %. Bei einer Uebertragung 

dieser Ergebnisse auf Flugstaub ist zu beachten, 

daB die AufschluBgeschwindigkeit beim Flugstaub 

viel groBer ist ais bei feinst gemahlenem Feldspat.

Auch in kaltem Wasser geht das gebundene 

Kali des Staubes langsam in Losung, und zwar 

sind nach 840 Stunden 75,6 %  des Gesamtge- 
haltes wasserloslich geworden, wenn das Wasser 

nicht erneuert wird, und 67,8 % bei taglicher 

Erneuerung desselben. Die Ursache fur dieses 
verschiedene Verhalten sehen die Verfasser darin, 

daB in letz terem Falle auch der geloste Kalk 

entfernt wird, der den AufschluB befordert.

Bodenversuche zeigten, daB das wasserige 

Extrakt von Flugstaub ebenso vom Boden 

adsorbiert wird wie Kalisalze. Der Gehalt der 

Fliissigkeit nahm in zwei Wochen um 13,6 % 

und in vier Wochen um 38,6 %  Ks O ab. Der 
Erdboden entzieht dem Staub aber auch das un

losliche Kali, denn der Extraktionsriickstand ver- 

lor beim Stehen mit einer Bodenprobe in zwei 

Wochen 12 %  und in vier Wochen 17 %  an 
gebundenem Kali. Die Yerfasser geben leider 

nicht an, wie diese Zahlen ermittelt sind.
Nach Versuchen im Laboratorium der Hal- 

bergerhutte sind die Ergebnisse der Zementstaub- 

versuche auch auf Gasfilterstaub iibertragbar.
Staub mit einem Gesamtgehalt von 7,77 % 

Ko0 2) ' ergab beim Erhitzen mit Wasser folgende 

Zahlen:

Gehalt aa 
wasserlóslichem 

K iO

Wasserl5slicher 
Antell des Gcs.» 

Kaligehaltes

>/» Stunde gekocht . . . 2,22 °/o 29 >

24 Stunden gekocht . . 2,77 •/, 36 >

'/s Stunde auf 215° erhitzt 
(20 at) 3,09 °/e 40 %

'/a Stunde auf 250° erhitzt *

(40 at) 4,41 °/o 57 %

In letzterem Falle war derStaub unter Abscheidung 

von Kieselsaure und Yolumzunalime schon stark

i) The Journal of Ind. and Eng. Chemistry 1917, 

Vol. 9, Mai, S. 470.
-) Da auch in der neuesten (10.) Auflage von 

Ledeburs Leitfaden fur Eisenhiittenlaboratorien fur die 

Kalibestimmung nur das schwierigo und teure Platin- 
chloridrerfahren angegeben wird, durfte es wohl ange- 
braeht sein zu betonen, daB sieh das Perchloratver- 
fahren zur Bestimmung yon K a li in allen Rohstoffen 
und Erzeugnissen des Hocliofens yorzOglieh eignet und 
hierzu, soweit mir bekannt ist, auch in England und 
Amerika allgemein benutzt wird.
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zersetzt. Die LBsung enthielt viel Kaliuni- 

aluminat.
Die AufschluBgeschwindigkeit wird durch Salze 

beschleunigt. Bei einem Zusatz von 10 % Gips waren 

nach vierstiindigem Kochen 2,98 % K20 gelost und 

bei einem Zusatz von 10 % Koclisalz 3,21 %.

Hiernach stellt fest, dati der Diingewert des 

Staubes nicht dem Gehalt an wasserioslichem Kali 
entspricht. Nur die Bestimmung des in 5 %iger 

Salzsilure loslichen Kali gibt einen MaBstab fiir 

die Bewertung des Staubes.

Otto Johannsen.

Ausfuhrabgabe.

Von ®ipt.*Sng. F. W ebe r in Berlin.

W
enn man einen Riickblick wirft auf die ver- 

schiedenen Vcrordnungcn, mit denen die Re
gierung und namentlich das Reichswirtschaftsmini- 

sterium die deutsche Wirtsehaft bedacht hat, so kann 

man fast immer ais Leitspruck dariiber schreiben 

„zu spat“ . Auf der vorjahrigen Leipziger Herbst- 

messe erklśirte der Wirts ch a f ts min i ster, der deutsche 

Kaufmann habe gelernt, im Auslande Preise zu haltcn, 

eine behordliche Preisregelung fiir die Ausfuhr sei 
nicht erforderlieh. Dieses Wort fiel zu einer Zeit, wo 

man gerade auf dem besten Wege war, deutsche Er

zeugnisse nach dem Auslande zu verschleudern. Erst 

nach langen Erwagungen, nachdem der deutsche 

Markt so ziemlich ausverkauft war, erfolgte am 

20. Dezember die Verordnung iiber die AuBenhandels- 

kontrolle. Mit ihr sollte eine Ausfuhrabgabe1) zu 

sozialen Zwecken verbunden sein, andernfalls.ware 

die Zustimmung der Regierung, oder richtiger gesagt 
der Gewerkschaften, zu dem Ausbau der Preispru- 

fung nicht zu haben gewesen. Diese gingen von der 

Auffassung aus, daB der dem Unternehmer durch die 
behordliche Festsetzung von Mindestpreisen gewahrte 

Vortcil des leichteren Valutagewinnes teilweise der 

Allgemeinheit zugute kommen miisse. Es sollte 
damit ein Fonds geschaffen werden, um kleine Rent- 

ner. die „Inyaliden der Wirtsehaft11, zu unterstiitzen. 

Dic Gewerkschaften rechneten damals mit einer Aus
fuhr von jahrlicli 10 Milliarden J l. Sie brauchten 

fiir die Erhohung ihrer Renten von 100 auf 350 J i 

den Betrag von 500 Millionen. So kam man auf die 

Erhebung der Ausfuhrabgabe in Hohe von 5% . 

Regicrungsseitig hatte man zunachst an einen all
gemeinen Ausfuhrzoll gedacht und dabei die Rech

nung etwa wie folgt gemacht:
Der im Auslande erzielbarc Preis liegt etwa um 

100% iiber dcm mit durchschnittlichem Gewinn 

berechneten Inlandpreise. Sollen sich Unternehmer 
und Staat in den erzielten Uebergewinn gleichmiiBig 

teilen, so muB die Abgabe zugunsten des Staates 

25 % vom Ausfuhrwerte betragen. Es ersehien also 

zunachst ais eine Rucksichtnahme auf die Unter
nehmer, wenn die Hohe der Abgabe nur mit durch- 

schnittlich 5%  festgesetzt wurde.
Diese bei den damaligen Valutaverhaltnissen 

maBige Abgabe berechtigte zu ihrer sofortigen Ein- 

fiihrungauch ohne yorherige Fiihlungnahme mit den 

einzelnen Fachverbanden. DaB man von einer Ver- 

standigung mit den Verbiinden abgesehen und trotz- 
dem bis zur Erhebung der Abgabe Monate hat ver-

*) Ygl. St. u. E. 1920, 22. April, S. 560.

śtreichen lassen, gereicht der Regierung zum Vor- 

wurf. Inzwischen sind Lohne sowie inlandische Roh- 

und BrennstofTpreise erheblich gestiegen, hat sich 

der Markkurs wesentlieh gebessert, und mit vielen 

unserer Erzeugnisse sind wir bereits an und iiber 
den Weltmarktpreisen. Wir kommen wieder einmal 

„zu spat“ . Wenn demgegeniiber gesagt wird, daB 

die Ausfiihrer die heutige Abgabe auf ihre friiher 

ohne Abgabe ̂ emachten Gewinne anrechnen konn

ten, so wird dabei iibersehen, daB der Unternehmer 

den Anreiz des hoheren Gewinnes haben muBte, um 

uberhaupt die heute mit jedem Auslandgeschaft ver- 

bundenc Vcrlustgefahr zu iibernehmen, daB er 
wiederholt Lolmerhohungen m it riickwirkender 

Kraft hat zugestehen miissen, die erhoffte Gewinne 
mehr oder weniger aufgezehrt haben. Es ist ferner 

zu berucksichtigen; daB sich bei dem schlechten 

Stande der deutschen Mark die Kosten fiir Ausland- 
reisen und eigene Zweigniedcrlassnngen im Aus

lande bis ins Ungemessene gesteigert haben. Was 

Yolkswirtschaftlich aber heute am verhangnisvollsten 

wirkt, ist, daB die Abgabe, yon der man nicht weiB, 
wie lange sie noch erhoben wird, den Ausfiihrer Yiel

fach zwingt, auf ein Ausfuhrgeschaft zu vcrzichten 

und es dem auslandischen Wettbewerb zu uberlassen.

Eine baldige Aenderung der am 21. April 1920 

im Reichsanzeiger veroffentlichten Yerordnung iiber 

die Ausfuhrabgabe ist daher im Interesse unsers 

AuBenhandels unbedingt erforderlieh. Dieser Not- 

wendigkeit verschlieBt sich auch die Regierung 
nicht, und die AuBenhandelsstellen sind auf Grund 

einer Besprechung mit dem Reichskommissar fur 
Aus- und Einfuhrbewilligung sofort an die zustandi- 

gen Fachverbilnde mit dem Ersuchen herangetreten, 

sie durch sachliche und moglichst zahlenmaBige Unter

lagen instandzusetzen, die Notwendigkeit einer Er- 

maBigung oder Beseitigung der Abgabe bei der Re

gierung zu begrunden. Dieser Weg diirfte jedenfalls 

eher zum Ziele fuhren, ais allgemein gehaltene Ein- 

spruche, wie sie yon yerschiedenen Seiten erhoben 

worden sind. In diesem Sinne mehren sich auch die 

Stimmen, welche die Einspruchversammlung des Ver 
eins deutscher Maschinenbau-Anstalten voml9. Mai 

1920 ais verfehlt bezeichnen, zumal da sie ohne vor- 

herige Verstandig\ing mit der Arbeitsgemeinschaft 

• erfolgte. Freunde des Gedańkens der Arbeitsgemein- 

sehaft haben sicher von dieser Kundgebung den Ein- 

druck mit nach Hause genommen, daB durch sie eine 

Verstandigung zwischen Arbeitgeber und Arbeit- 

nehmer nur erschwert wordsm sei. Nach der ur-
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sprunglichcn Zustimmung der in der Arbeitsgcmein- 

schaft vertretenen Industriellen zu dem Grund- 

gedanken einer sozialen Ausfuhrabgabe ware es 

politiśch kliigcr gewesen, sieli wieder mit den Arbeit- 

nehmern zusammenzusetzen und eine Vcrstandigung 
iiber eine praktisch notwendige Aenderung der Re- 

gierungsvcrordnung vom 8. April 1920 wenigstens in 
ihrer Form herbeizufiihren. So aber ist den AuBen- 

handelsstellen und dcm Reichskommissar ihre Auf- 
gabe einer Nach priifung der Abgabebestimmungen 

zum Nachteil der Industrie sehr erschwert worden.
Dieso Nachpriifung hat sich in erstrr Linie auf die 

Abstufung der Satze zu erstrecken. Dic Fertigindu- 

strie beniangelt, daB die Abgabe um so hoher ist, je 

hochwertiger die Yeredelungsarbeit ist, dic in dem 
auszufiihrenden Erzeugnis stcckt. Der Grundsatz, 
von dem sich das Reichswirtschaftsministcrium bei 

Festsetzung der Satze hat leiten lassen, ist aber 

vo Iks wirtschaf tli eh durchaus richtig. Er besagt, daB 

der Valutagowinn um so hoher ist, je mehr ein- 

hehnische Rohstoffe und je mehr einhcimischc Arbeit 

auf das Erzeugnis verwendet werden. Der Yaluta- 
gcwinn ist gleieh Nuli, wenn ein Rohstoff aus dem 

Auslande nach Deutschland eingefiihrt und un- 

yerarbeitot wieder ausgefiihrt wird. Er erreiclit ein 

HoehstmaB, wenn cin inlandischer Rohstoff mit deut- 

s chem Brennstoff oder deutscher "Wasser kraft vondeut- 

schen Arbeitcrn bis zumhochsten Gl adeyerfeiucrt wird. 

Aus diesem Grunde finden wir in dem Ausfiihrab- 

gabontarif fiir rohes Kupfer eine Ausfuhrabgabe von

0 %, fiir Tonwaren hingegen dic hochste Abgabe yon 

10 %. Bei Eisen hat man angenommen, daB der Roh- 

stofT, die Eisenerze, in der Hauptsache aus dem Aus
lande stamme. Daher finden wir bei Eisenerzeug- 

nissen, auch wenn sie hoch yerfeinert sind, eine ge- 

ringere Abgabe ais bei Ton-, Glas- und sonstigen 

Waren, die aus inliindischen Rohstoffen hergestellt 
werden.

DaB diese yolkswirtschaftlieh rielitige Annahme 

in Wirkliehkeit nicht immer zutrifft, muB zugegeben 

werden, namentlich fiir das hier besonders in Frage 
kommende Gebiet der Eis en erzeugnisse. Es liegt das 

daran, daB das Verfeinerungsverfahren des Eisens 

privatwirtschaftlieh nicht in einer Hand liegt und 

die Fertigindustrie das Eisenhalbzeug meist tcurer 

einkauft, ais dem Grade seiner Yerfeinerung ent- 

spricht. In diesem teuereu Preise liegt dann, schon 

ein Teil des Valutagewinnes, den die Fertigindustrie 

nach der Staffelung des Reichswirtschaftsministe- 
riums zum yollen Hundertsatz yerzollen muB, ob- 

gleich er ihr mir teilweise zuflieBt. Wenn wir mit guB- 

eiserncn Erzeugnissen heute im allgemeinen im Aus

lande noch leieliter wettbewerbsfilhig sind ais mit 
Eisenbauten, Dampfkesseln u. dgl., so liegt das 

neben der gemaBigten Preispolitik des Roheisen- , 

Yerbandes daran, daB Stabeisen, Bleche und Rohren 

meist noch an den Handler Gęwinne abgeben, bcvor. 
sie in die Hande des Fertigfabrikanten gelangen. Das 

Rciehswirtschaftsministerium hat sieh hier wohl yon 
dem Gedanken leiten lassen, daB der Eisen wirtschafts- 

bund zugunsten der Fertigindustrie regelrid,eingreifen

werde, wie es auch Sache des Eisenwirtscluiftsbundes 

ist, eine ubermaBigc Ausfuhr an Eisenhalbzeug zu 

yerhindern. Aber der Eisenwirtschaftsbund ist be
kanntlich auch „zu spiit" gekommen und wird seine 

Aufgabc nicht so bald, wenn iiberhaupt, restlos losciu 

Es ist deshalb notwendig, die zuniichst auf theo- 
retischem Wege gefundene Abstufung der Ausfuhr

abgabe den praktischcn Verhiiltnissen anzupassciu 

Industrieycrbande und AuBenhandelsstellen mussen 

hier gemeinsam schnelle und griindliche Arbeit 

leisten.
Einer Aenderung bediirfen dic Ausfiihrungs- 

bestinmningen auch beziiglich der Berechnung der 

Abgabe, wenn der Ausfuhrwert in auslandischcr 

Wiihrung angegeben ist. Soli auch schon nach den 

jetzigen Bestimmungen der Unirechnungskurs fiir den. 

Antragstellcr giinstiger ais der bei der Erteilung der 

Ausfuhrbewilligung geltende Tageskurs angenonunen. 

werden, so kann dennoch, namentlich bei langea 

Lieferzeiten, der Fali eintreten, daB bei einem Steigen 

der Mark die Abgabe yerhaltnisinaGig niclit un- 
crheblieh hoher wird, ais yorgesehrieben. Hier sollte 

der Ausfiihrer wenigstens das Reeht haben, den Zoll- 

stellen dic Abgabe iu der betreffenden Verkaufs- 

wahrung zahlen zu konnen.

Es wird ferner bemangelt, daB die Ausfuhrabgabe 

auch auf solche Geschiifte zur Anwendung kommt, 

dic schon yor dem 10. Mai abgesclilossen wurden, 

fiir die aber die Ausfuhrbewilligung erst nach diesem 

Zcitpunkt beantragt worden ist; daB ferner ganz 

unabhangig yom Tage der Bestellung und yom Tage 

der Erteilung der Ausfuhrbewilligung die Abgabe yon 

allen nach dem 1. Juli 1920 die Zollstelle beruhren- 

den Waren erhoben werden soli. Demgegenuber wird 

' regierungsseitig darauf hingewiesen, daB die Abgabe 

bereits in der Yerordnung yom 20. Dez. 1919 an- 

gekiindigt worden und daB die Abgabe anfangs hoher 

in Aussieht genommen worden sei, ais ihre durfh- 

sclmittliche Hiihe lieute betrage. Es wird aucli yicl- 
facli ubersehen, daB fii^ alle vor dcm 1. Jan. 1920 

abgeschlossenen Lieferungen die Abgabe auch naeh 

dem 1. Juli erlassen werden kann, wenn die Yer- 

kaufsbedingungen die Zahlung der Abgaben ohne 

Verlust und ihre Abwalzung auf den Kilufer nieht, 
gestatten. Ein dahingehender Antrag muB allcr- 

dings der zustandigen AuBenhandelsstelle bis zum 
1. Juli 1920 eingereieht werden. Wie yerlautet, soli 

die Frist fiir Ueberseegeschiifte noch weiter 

hinausgeschoben werden, voraussiehtlich bis zum

1. Marz.
Endlieh wird yielfaeh an der Yerordnung be- 

anstandet, daB die Abgabe zu einer Zeit —  spatestens 
bei der Zollabfertigung — erhoben wird, wo der 

Lieferer von seinem Kundcn haufig noch keine Zah- 
lung erhalten hat; denn eine Anzahlung bei Be

stellung ist auch bei den heutigen Weltmarktyerlialt- 

nissen fiir viele Waren nicht immer zu crlialtęn. 
Wollte man solchen Wunschcn Rechnung tragen und 

die Abgabe in Gestalt einer Steuer erst nach Be- 

gleichung der Rechnung erheben, so wurde damit 

eine viel umstandliehere Ueberprufung yerbunden
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sein, die sieh sicherlich nicht lolmen wiirde, zumal 

da es sieli doeh nur um eine vorub ergeben dc MaB- 

rialime handelt, die versclnvinden wird, wenn unsere 

Valutavcrhaltnisse zu einer dauernden Festigung ,ge-

langt sind.
Zusammeufasscnd, komint also fiir die Aen

derung der Abgabebestimmungen in Frage:

1. eine sofortige allgemeine Yerminderung der Ab- 

gabesatze,

2. eine Nachpriifung der einzelnen AbgabesStze 
nach den Eingaben der zustandigen Firmen 

oder Verbiinde,

3. glcitende Festsetzung der Abgabesatze, ab- 

hangig vom Kursę der Mark gegeniiber einer 

festen Yaluta, also moglichst dcm Dollar,
4. Aenderung der Bestimmung iiber die Berech- 

nung der Abgabe bei Verkaufen in auslilndischcr 
Wiihrung.

Zuschriften an die Schriftleittmg.
(FQr dli In dieser Abtellung erscheinenden Ver6ffenillchungen Obernimtnt die Schriftleltung keine Verantwortung.)

D ie Yerwendung von Koksgeneratorgas im  Martinofen.

Ueber den Ersatz von Steinkohle durch Koks 
wurde in dieser Zeitschrift vcrschiedentlick berichtet. 

Bei dem Versuche, eine wissenscliaftliche Erklarung 

dafiir zu finden, daB das Sehmelzen von Stahl im 

Martinofen mit Koks teilweisc miBlang, sind auch An- 
sicliten veroffentlicht, die einer Berichtigung bedurfen.

M  Escher fflhrt in einem Aufsatz „Ueber Ver- 

brennungsvorgange in hiittentechnischen Feuerun- 
gen1*1) aus, daB es iiberhaupt nicht moglich soi, mit 

Kolilenoxyd so hohe Temperaturen zu erreichen, 

um eine Stahlschmelzc fertig machen zu koi)nen. 
Nach ihm laBt sieli im Herdraum des Martinofens 

wohl der Einsatz mit Kolilenoxyd cinsclnnelzen, 

doeh bei Temperaturen von iiber 1300 bis 1400° 

koninie Kol)lenoxyd praktisch nicht mehr zur Yer
brennung. Eine weitere Temperaturerhohung lassc 

sieh nur mit Wasserstoff und Kohlen wasserstoff en 

hjjrbeiff.hren. Jede weitere Zufuhr von Kohlcnoxyd 

sei deshalb unnotig und bedeute eino Brennstoffyer- 
schwendUng, da das in den Heizgasen vorhandene 

Kohlenoxyd zum groBten Teil erst in den Kammern 

verbrenne. Er empfiehlt daher, im Martinofen im 
Anfang der Schmelze ein kohlenoxydreiches Gas, 

beispielsweise das Trockengas aus dem Abstichgas- 

erzeuger der Georgsmaricnhiitte, zu verwenden, 

danach aber zum Fertigmachen der Schmelze nur 

kohlenwasserstoff- und wasserstofTreiclie Gase zu be- 
nutzen. Zum Bewcise der Ilichtigkeit seiner An- 

schauungen fiihrt er verschiedene Zahlen iiber Disso- 

ziationstemperaturen an, wonach Kohlensaure bei 

den Schmelztemperaturen des Stahls nicht mehr be

stehen konne, sondern wieder in Kohlenoxyd und 

Sauerstoff zerfalle.
Escher verweehselt offenbar Dissoziations- und 

Reduktionsvorg;lnge niiteinander. Unter Dissoziation 

yerstelit man den Zerfall von Molekiilen ohne Gegen- 

wart anderer Elemente oder Verbindungen. Ein 

solcher Zerfall kann beispielsweise durch Warme 

bowirkt werden. Den Gegensatz zu Dissoziation 

bildet Polymerisation.
Nach den bekannten Yersućhen von St. Claire 

(Deville) beginnt. Kohlendióxyd sieli bei Tempera

turen von 1000 bis 12000 in Kohlenoxyd und freien 

Sauerstoff zu zerlegen. Bei 20000 dissoziieren unter 

guwóhnlichem Atmospharendruck 4%  und bei
3 0000 40 % des urspriingliclien Kohlendioxyds.

i )  Si., u. E . 1918, 24. Okt., S. 977/82.

Wasserdampf verhalt sieh, im Gegensatz zu der An

sicht Eschers, fast genau wio Kolilensiiure; er beginn 
bei 1000° zu zerfallen.

Da im Martinofen nur Temperaturen von 1800°, 

hochstens 1900 °, auftrcten, spielen jedoch die Disso- 

ziationsvorgange beim Stahlschmelzen nur eine ganz 
untergeordnete Rolle, wohl aber komint den Reduk- 

tionsvorg;ingen groBe Bedeutung zu. Schon bei ver- 
hiiltnismaBig geringen Temperaturen wird sowohl 

Kohlendioxyd ais auch Wasserdampf bei Gegenwart 

von freiein Kohlenstoff zu Kohlenoxyd bzw. Wasser

stoff reduziert. Sind geniigend Mengen an Kohlen
stoff vorliandpn, so wird die Reduktion bei Tem

peraturen von etwa 1000° vollstiindig, so daB ii ber dieso 

Temperatur hinaus weder Kohlendioxyd noch Wasser
dampf bestehen kann. Auf diesen Vorg;ingen beruht ja 

auch die Herstellung des Generator- und Wassergases.

Es ist infolgedessen nicht angangig, auf Grund vou 

Dissoziations- und Redulrtionsvorgangen einen Unter- 

Scliied in der Verwendungsm6glichkeit von Kolilen- 

oxyd und Wasserstoff zur Erzielung hoher Tempera
turen aufzustellen. Kolilenwasserstoffe konnen hier

bei nicht gesondert behandeit werden, da sie schon 

bei yerhaltnism&Big geringen Temperaturen zerfallen 

uud dieselben Yerbrennungserzeugnisse bilden wie 

, Kohlenoxyd und Wasserstoff.
Tatsfichlich bestehen in rein thermischer Be- 

ziehung nur Unterschiede zwischen Kolilenoxyd und 

Wasserstoff hinsichtlich der Verbreimungsgeschwin- 

digkeiten. Nach Angabe yon Professor Simmers- 

bacli1) betragt die Verbrennungsgeschwindigkeit von 

Kohlenoxyd 2,0 m/sek und die von Wasserstoff
4,5 m/sek. Wasserstoff verbrcnnt also mehr ais 

doppelt so schnell wie Kohlcnoxyd. Nur auf diese 
Unterschiede ist es tatsachlich zuriickzufiihrcn, daB 

ein besonders kohlenoxydreiches und wasserstoff- 

armes Gas in den Martinofen sieli anders verh&lt wie 
das gewohnliche Generatorgas. Beriicksicfitigt man 

die geringere Entzundungsgeschwindigkeit vou Koli- 
lenoxyd und richtet den Verbremiungsvorgang darauf 

ein, so eignet sieli Kohlenoxyd besser zur Stahl- 

bereitung ais Wasserstoff, vor allem, weil die Abbrand- 

verluste mit Kohlenoxyd geringer sind.

i )  „Ueber dio Zersetzungstempcratur von Koksofcn- 

gas“, St. u. E. 1913, 6. Febr., S. 239/42. „Ueber di« 
Vorwendung von Koksofengas in unvorgewnrmtem Zu

stande zur Stahlerzeugung", St. u. E . 1913, 13. Fobr., 
S. 273/6.
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Auch Brennstoffersparnisse lassen sich mit Kohlen- 

oxyd erreichen. Wasserstoff hat zwar den gleiehen 
Luftbedarf, auch haben Wasserdampf und Kohlen- 

dioxyd bei hohen Temperaturen fast gleiche spezi

fische Warmen; es werden jedoch bei der Yerbrennung 
von Kohlenoxyd 17 %  mehr Warmemengen frei ais 

bei der Oxydation von Wasserstoff. Deshalb betragt 

auch die theoretische Yerbrennungstempcratur von 
Kohlenosyd mit Sauerstoff, ohne Beriicksichtigung 

von Dissoziationsrorgangen, 2190 °, die ron Wasser

stoff nur 1990 °, also 2000 oder fast 10 % weniger. 
Welche Bedeutung aber beim Stahlschmelzen sehon 

eine rerhaltnismaBig geringe Temperaturerhohung 

besitzt, braucht nicht betont zu werden. Durch die 

Yerkiirzung der Sehmelzzeit wird in erster Linie der 
Kohlenrerbraucli giinstig beeinfluBt.

Die Nachteile, die mit der geringeren Brenn- 

geschwindigkeit von Kohlenoxyd rerbunden sind, 

lassen sich vermeiden, wenn Kohlenoxyd und Sauer

stoff bzw. Luft inniger dnrchmischt zur Yerbrennung 
kommen, ais es bei unseren heutigen Martinófen der 

Fali ist. Im allgemeinen wird das Generatorgas von 

der Yerbrennungsluft iibcrschichtet; die Luftziige 

sind deshalb iiber den Gaszugen angeordnet. Auf 

diese Weise wird der Yerbrennungsvorgang kunstlich 

in die Lange gezogen, da sich Gas und Luft erst all

mahlich mischen. Bei liohem Kohlenoxydgehalt 

miiBte das Gas durch eine ganze Reihe von Luft- 

stromen unterteilt werden, wodurch eine schnellere 

Yerbrennung zu erreichen ware.

In der neueren Zeit ist es nun auch gelungen, den 

praktischen Beweis dafur zu erbringen, daB Koks 
tatsachlich zur Stahlbereitung in Martinófen Yerwen- 

dung finden kann. In einem kleineren Martinófen 

von 11 t Ausbringen wurden wahrend einer ganzen 

Reihe von Tagen in 24 st 41 t Stahlblocke erzeugt. 

Die Blocke hatten im Durchschnitt ein Gewicht von 

550 kg. Der Abbrand betrug 7Yi % . Der Stahl be- 

saB je nach Schmelzung 50 bis 120 kg/mm1 Festig

keit. Fur 1 kg fertigen Stahl waren 2920 WE aufzu- 
wenden.

Die Gaserzeuger besaBen Polygonalroste und auf- 

ziehbare Mantel, sie muBten also in gewissen Zeit- 

abstanden von Hand aus cntschlackt werden. Das 

Reinigen ging ohne besondere Schwierigkeiten ron- 

statten. Die mittlere Beiastung betrug 75 kg Koks 

je m! Querschnitt und Stunde. Der Koks wurde in 

Stucken von 60 bis 130 mmaufgegeben, die guristigste 

Schutthohe mit 1 bis 1,2 m festgestellt.

Das Gas hatte im Mittel folgende Zusammen

setzung:.

Ersparung von Ferrorr angan

Den -Ausfuhrungen ron Oberingenieur Gold- 

mann uber Ersparung ron Ferromangan1) kann ich 
nicht rollkommen zustimmen.

Namentlich eine ganz allgemeine Anwendung von 

FluBspat kann nach den ron mir gemachten Er-

*) S t  u. E. 1919. 13. N o t S. 1385 7.

4,3 o/o CO, 10,2 o/o H s
0,0 o/o O j '  64,4 o/o N 2

30,2 o/o CÓ Unterer Heizwert 1259 WE.
/ 0,9 o/o CH*

Der Wasserdampfgehalt wurde zu 40gjem3 Gas 

bestimmt.
Aus 1 kg Koks entstanden 4,2 ni| Gas. AnDrucken 

wurden gemessen: am Yentilator 65 mmWS, in den 

Stochlochern 22 bis 24 nun, in der Gassammelleituug 
20 mm, im Gaszug des Brenncrs 14 mm; der Unter- 

druckim Gaszug bei Stellung auf Abgasbetrug 12mm, 

im Schornstein lierrschte ein Zug ron 30 mm. Die Ab- 

gase hatten im Kamin eine Temperatur ron 450°.

Die rorstehenden Yersuehe wurden an einem ge- 
wohnlichen Martinófen, der zwei Gaszuge und daruber 

einen Luftzug besitzt, angestellt. Auf einem anderen 

Hiittenwerk -wurden auch noch Versuche an einem 

Marzofen rorgenommen, bei dem die Luft zu beiden 

Seiten des Gaszuges ron unten her zugeleitet wird. 

Auch an diesem Ofen gelangen die Versuche mit Koks.
In 24 st wurden 85 t Stahl hergestellt, aus dem 

Knuppel fiir gewohnlichen Draht gewalzt wurden. 

Je kg Stahl wurden 2470 WE benotigt. Das Gas 

wurde ron Drehrostgaserzeugern geliefert; die Riick- 

stande waren praktisch frei an unrerbranntem Koks. 

Die Gaszusammensetzung war folgende:
4,1 o/o CO, 11,1 o/o H 3
0,0 o/o o ,  55,2 o/o N

2S,8 o/o CÓ Unterer Heizwert 1231 W E .
0,S o/o CH4

An Drucken wurden gemessen: in der Wind- 

leitung am Gaserzeuger 90 bis 120 mm WS, in der 

Gassamnielleitiing 70 mm, am Gasrentil 60 mm; 
am Schornstein betrug der Zug 43 mm, die Tem

peratur 410 °. Das Gas hatte in der Sammelleitung

eine Eigenwarme ron rd. 600°.
Beide Stahlwerke liaben die Yerwendung ron Koks 

auf die Dauer nicht beibehalten, hauptsachlich weil 

dieser Brennstoff auch knapp wurde. Das erste Werk 

hat jedoch lange Zeit mit einer Mischung ron 75 %  

Koks und 25% grusiger Kohle gearbeitet. Durch 

den Zusatz der Kohle wurde erreicht, daB das Gas 
bei der. Yerbrennung im Ofen besser sichtbar -wurde. 

und der Ofengang deshalb beąuemer zu leiten war.

Worauf es bei den beschriebenen Versuchen in 

erster Linie ankam, -wurde erreicht. Es lieB sich ein- 
wandfrei feststellen, daB auch Koks zur Erzeugung 

ron Martinstahl Yerwendung finden kann. Wird auf 

die besprochene Eigenart des Gases dureh ent- 

sprechende Yeranderungen an den Brennern Riick- 

sicht genommen, so laBt sich zweifellos auch der 

Brennstoffrerbrauch noch rermindem.

Essen, im Februar 1920. Sr.-^no. n. Markgraf.

durch FluDspat im Martinwerk.

fahrungen nicht immer zu einem Erfolge fuhren. 

Die erwahnten gunstigen Ergebnisse werden meines 

Erachtens nur fur die rom Yerfasser angewandte- 

Schmelzungsart zutreffen, namlieh dann, wenn durch 

die Anwendung ron FluBspat das Schlackcnziehen 

rermieden wird. Dagegen habe ich Schmelzungen,
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bei denen keine Schlacke gezogen wurde, mit und 
oime FluBspatzusatz untersucht und eine Mangan-_ 

erspamis nicht feststellen konnen.

Die Schlacken der 40-t-Schmelzungen mit einem 

Zusatz von 200 bis 250 kg FluBspat, wie im Bericht 
angegeben, haben natiirlich, das Bedurfnis, groBere 

Mengen Kalk aufzunehmen. Wird dieses Bedurfnis 

nicht durch Zuwerfen von Kalk befriedigt, so wird 

die Aufnahme aus dem Herdfutter erfolgen. Wenn 

auch die daraus entstehenden Nachteile beseitigt 

werden konnen, so tritt immerhin eine Schlackenver- 

mehrung ein. Diese Vermehrung muB aber auf die 
Ausnutzung des Einsatzmangans ungunstig wirken, 

da sie erneut zu ihrer Bildung Mangan bedarf.

Durch den FluBspatzusatz werden also zwei ent- 

gegengesetzt wirkende TJmstande bedingt. Auf der 
einen Seite wird durch die groBere Kalkaufnalnne- 

fahigkeit der Schlacke prozentual der Kalkgehalt 
steigen, und zwar groBtenteils auf Kosten der Me- 

tallosydule. Dann aber wird trotzdem auf der anderen 

Seite die Schlackenyermehrung die bereits vom F-in- 

satz abgegebenen Manganmengen im ganzen nicht 
verringern, wie ich es in einigen Schmelzungen fest

gestellt habe.
Durch Analysen und Stoffbilanzen konnte ich 

im Vergleich mit anderen gleiehartigen Schmelzungen 
ohne FluBspatzusatz folgendes ermitteln:

Die.Yorbedingungen waren fiir alle Schmelzungen 

folgende: sehr hoher Manganeinsatz, sehr hoher 

Kalkeinsatz und erforderlicher Kohlenstoffgehalt des 
Enderzeugnisses etwa 0,5 %.

Der FluBspatzusatz bewirkte nach % bis 1 st 

eine groBe prozentuale Manganabnahme in der 
Schlacke; der Mangangehalt einer Schlacke, der 150 

bis 200 kg FluBspat zugegeben wurden, nahm um 

mehrere Prozent ab. Dafiir aber stieg die Schlacken- 

menge auf 1000 kg Eisen gegenuber den Sehmel- 

zungen ohne Zusatz um 20 bis 35 kg. Ebenso war das 

Verhaltnis vcn Kalk : Kieselsaure gegenuber den 
normalen Schmelzungen erheblich gestiegen.

Dagegen war das Gesamtergebnis fur die Mangan- 

ausnutzung, die ich fiir alle Schmelzungen durch den

Mangan im Bade
Quotienten: —:----- — r ; —r- ausgedruckt habe,

Mangan i. d. Schlacke
derart, daB eine solche FluBspatschmelzung unter
ahnlichen Schmelzungen ohne Zusatz in der Mangan-
ausnutzung fast an letzter Stelle stand.

Weiter mochte ich zu der Ansicht von Oberinge

nieur Goldmann im Beispiel 1: ,,Selbstverstandlich 

kann eine Charge um so weniger Mangan im Bade 

haben, je harter sie abgefangen wird“, bemerken, daB 

ich diese Erfahrung sehr oft nicht gemacht habe. In 
iiber 50 Schmelzungen, die ich fruher daraufhin 

untersucht habe, konnte ich feststellen, daB bei fast 

allen Schmelzungen vor dem Koclien mit der Kohlen- 

stoffabnahme eine Manganabnahme stattfand, dann 
eine Manganzunahme und beim Uebersphreiten einer 

gewissen Kohlenstoffgrenze wieder eine Mangan

abnahme im Bade. Die Zeitbestimmung „je harter‘Ł 

trifft also fiir die letzte Schmelzzeit dieser Schmel

zungen nicht zu.
Nach diesen Feststellungen ist meines Erachtens 

eine Verallgemeinerung f ur diegiinstigen Erfahrungen, 

die Oberingenieur Goldmann mit FluBspat gemacht 

hat, nicht ohne weiteres angangig.

Haspe, im November 1919.
S)r.<$ng. Eńch Killing.

* ' *
*

Es war nicht meine Absicht, mit der Veroffent- 

lichung meines Aufsatzes eine wissenschaftliche Er- 
orterung hervorzurufen, sondern die Fachgenossen 

auf ein Mittel zur Ersparung von Ferromangan auf- 

merksam zu machen. Die in meinem damaligen Be

triebe gemachten Erfahrungen waren so in die Augen 

fallend, daB der Manganverbrauch auf unter 25 %, 

zuruckgegangen ist. Wenn auf anderen Werken 
andere Erfahrungen gemacht worden sind, so hangt 

dies vielleicht damit zusammen, daB die Frage iiber 

die Wirkung des FluBspats noch gar nicht geklart 

ist. Es durfte sich empfehlen, wenn die Fachleute 

sich mit dieser Frage naher beschaftigen wurden.

Friedrichsthal, im Februar 1920.
Oberingenieur E. Goldmann.

Umschau.

Die Verwendung^von Rohdolomit im Martinofenbełriebe.

Bei dem zurzeit herrschenden Mangel an Kohlen 
und Koks mag der erneute Hinweis darauf angebracht 
erscheinen, dafi es durch Yerwendung von rohem 
Dolomit an Stelle des gebrannten im Martinofenbetrieba 
moglich ist, nicht unbetrachtliche Mengen von dem 
fur das Brennen de3 Dolomits benotigten Koks bzw. 
Ton Kohlen einzu3paren. Schon fruher war die Anregung 

gegeben worden, an Stelle des gebrannten Dolomit3 rohe 
Steine zu rerwenden, und daraufhin habe ich dies im Be
triebe einer 15-t-Martinofenanlagc erprobt. Nach meinen 

. Aufschreibungen aus den Jahren 1908 und 1909 wurden 

dabei folgende Ergebnisse erzielt:
Der Yerbrauch an trockener Dolomitmasse fiir dio 

laufenden Herdausbesserungen nach dem jedesmaligen 
Abstich der Schmelzo betrug beim Einsatz von stark 
Terrostctem und verschmutztem Sehrott 25 bis 35 kg 
|'e t  StaŁlausbringen. Diese konnen dureh die doppelte

Menge roher Steine — das Ausbringen an gebranntem 
Dolomit im Kuppelofen stellte sich auf wenig iiber-
50 o/o — , al90 durch 50 bis 70 kg Bohdolomit er^etzt 
werden. Fiir den mittleren Verbrauch von 30 kg ge- 
brannter Masse bzw. 60 kg Bohdolomit berechneten sich. 

damals die Kosten wie folgt:

30 kg gebrannter Dolomit zu
24,50 M  fiir 1000 kg =  0,74 M

60 kg Bohdolomit zu 5,64 M
fur 1000 kg =  0,34 M

erzielter Gewinn — 0,40 M /t Stahl.

Bei den jetzt herrschenden Verhaltnissen durfte ńcłv 
der Untersehied zugunsten des Bohdolomits noch ganz 
wesentlieh erhohen, da sich infolge der gesteigerten 
Lohne und der hohen Brennstoffpreise die Umwand- 
lungskosten fiir gebrannten Dolomit, die damals 15 bis- 
20 M /t betrugen, heute betriiehtlich hoher stellen.
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Ebenso wio der gebrannto Dolomit ist auch der 
rohe vor der Verwondung auf Bohnen- bis Nufigrofio 
zu vormahlen und wird auch in gleicher Weise wio difc 
trockene Doiomitmasse durch Aufwcrfen m it der Schaufel 
in  den Ofen eingebracht. Zunachst ist os goraton, nur 
dio flacheren Ausfrcssungen im Herdo mit rohen Steinen 
auszubessorn; abor dio Ofonlento gewinnen raseh dio cr- 
fordcrlicho Uebung in diesem Arbcitsverfahren, so daB 
man nach kurzer Zoit ohne Bedenken auch tieforo Loehor 
in  dorsclben Weiso ausfiillon kann. Der Wiirmeaufwand 
fUr das Totbrennen dor Stolno im Martinofen ist gering 
und kommt bei dor allgemeinen durch das Abstechen 
und das Ncubeschicken horvorgorufenen Abkiihlung des 
Ofens kaum in Betraoht.

E in weiterer Vorzug des Arbeitens m it Rohdolomit 
liegt darin, dafi dieser frei bleibt von dem feinen 
Staub, der sonst aus gebranntem Dolomit boim Mah- 
len tmd bei lSngerem Lagorn durch Verwitterung ent- 
steht. Infolgedessen ontfallt auch hier dio zorstorendo 
Wirkung, die der feino basische Staub, im Ofen durch 
den abziehenden Gasstrom fortgerisson, auf das saure 

Mauorwerk des Gowolbes, dor Kopfo und Kammern 
ausUbt.

Dazu kommt, dafi dio rohen Stoino wciclier sind ais 
dio sintorgobrannten; boi ihrer Zerklcincrung sińd dio 
arbeitendon Teile dor Kollergango und Miihlen nicht 
bo starkom Verschloifi unterworfen; auch wird weniger 
K raft zum Antrieb dor Zerkleinerungsmasehinen vcr- 
braucht. Da dio Stoino wettorbestiindig sind, konnen sio 
jahrelang im Freion lagorn, ohne dafi ihro Giito Ein- 
bufio erleidet. So kann man sieh zu golegcner Zeit einen 
grofieron Vorrat hinlegen, z. B. im Herbst den gesamten 
Bedarf fiir dio Wintermonate, so dafi man unter Auf- 
reditcrhaltung eines ciscracn Bfestandes gegen unlieb- 
samc, durch Ausblcibon dor Zufuhren verursachte Sto- 
rungen stets gesohutzt ist.

Ziviiingonieur Alfred Thomas.

Ueber die Bildung von Berlinerblau bel der 
GlchtgasnaBreinigung.

Bei der Granulation von-Hochofonschlacke ist schon 
friiher, namentlich bei tonerdereichen Schlacken, dio B il
dung eines blauen Anfluges bcobachtet woiden, der eine 
dom Ultramarin ahnliche Zusammensetzung liat. Fiir dio 
Entstehung des Ultramarins ist die Gegenwart von 

Schwefel, Kalzinm bzw. daraus gebildetom Scliwefel- 
natrium ein Haupterfordornis.

Boi dor beobachteten Biidlmg von Berlinerblau spielt 
jedenfalls auch dio Gegenwart von Schwefelkalzium eino 

Rolle, indem dio im Giohtgase vorhandene Kohlensaure 
Schwefelwasserstoff frei macht, dor dann auf das im 
Gichtgas Torhandeno Eisenhydroxyd einwirkt unter B il
dung von Fe, Ss. Das im Gichtstaub vorhandene Am
moniak !)  zerlegt dann unter Schwefelabschcidung das 
Fe, S3 in Fe S. M it Zyanwasserstoff geht dann das 
Fo S in Eisenzyanid Fe(CN)2 iibor. Aufierdem kann 
aueh Eisenzyanid aus Eisonoxydul und Zyanwasserstoff 
entstehen. Eisenzyanid geht dann bei Gegenwart von 
Sauerstoff und Wasser in Berlinerblau (Fe2) 2 [Fe(CN)6]3 
iiber.

Folgende Gleichungen mogen diese Vorgange naher 
voranschaullchen:

2 Fo(OH )s +  3 H 2 S =  Fe, S3 +  6 H 2 O

Fe2 S , =  2 Fo S 4- S “
Fe S +  2 I I  OK =  Fo(CN)2 -f H , S

F e (O II) , - f 2 1 1 ®  =  Fc(CN)'» - f 2 "IT« O
9 Fo(CN)„ - f 3 0  -}■ 3 H , 0 =  (Fe ,), [Fe(CN)6] , 4-

2 Fe(OH )3
Die Gegenwart von Zyankalium beim Hochofen

betrieb ist ja  bekannt und daraus die Bildung von Zyan
wasserstoff erkliirlich.

Mitunter finden sieh zyankalium reiche Ansatze am 
Stichloch; ein solcher enthielt:

Ammoniak in Gichtstaub: Wedding, Eisenhiitten- 
kunde 1906, Bd. 3, S. 386. Gichtstaubanalyso 6.

K  CIST =  20,00 o/o S =  0,95 o/0
K„ C03 =  57,18 o/o Fo — 10,02 o/0
Na, C03 =  3,77 «/0 Ca O =  1,25 o/0
Na Cl =  0,54 o/o Mg O =  1,44 «/0

Si O , =  1,33 o/o

Auch an don Windfonnenkiihlkłisten finden sieli 
haufig Aussoheidungen ahnlicher Zusammensetzung. 
Zyankalium findet sich aber aueh im Gichtstaub, und 
dies liifit sich besonders in den Filtern bel der Trocken- 
gasreinigung fcststollen. Ein solcher Trockenfllterstaub 

hatte naohstchonde Zusammensetzung.

Fo =  8,40 of0 S == 1,50 o/o
Mn =  1,59 o/o Cu =  0,048 o/„
F „ 0 5 =  0,93 o/o Pb =  1,20 <y0
Si 0 2 =  20,61 o/o Zn =  3,93 o/0
A l, Ós =  11,00 o/o IC Cl =  7,61 o/o
Ca"0 =  16,20 o/o K  CN =  0,50 o/o

Mg O =  4,50 o/o K j C03 == 5,08 o/0
Giuhvcrlust =  11,96 o/0

Bei der Nafireinigung der Gichtgaso setzen sich nun 
mit der Zeit an den Wasoherfliigeln schwarzliche Krustcn 
|an, die beim Lagorn an der Lu ft z. T. schon dunkolblai^ 
orschctnen. Eino Durclischnittsprobo eines solehen An- 
satzes enthielt 1,96 o/o Berlinerblau.

Ist dieso Mongo aueh nicht bedeutend, so ist cs 
docli moglich, dafi dio Waschwasser bei geniigendem 
Luftzutritt in den Klarbehiiltern mehr davon fortfiihren 
bzw. ais Sehlamm absetzen, denn schon im Sehlamm 
kurz an der Gasreinigung liifit sich Berlinerblau naeh- 
woisen. II. Kinder.

Eisenerze in Nordafrika.

Die in  Algier yorhandenen E icenerzvorriite werden 
auf mehr ais 160 000 000 t geschStzt, doch wurde der 
Abban wahrend des Krieges in Nordafrika kaum 
wirtschaftliohor betrieben ais dor Erzbergbau In Frank- 
reich selbst1). Auffallcndorweise wurden diese Erze aber 
auch friiher fiir Frankreich nur wenig nutzbar gemacht.’ 
So gingen z. B. im Jahro 1913 von dor 1 356 000 t 
betragenden Go amtamfuhr nur 53 000 t nach Frank-, 
reich, wahrend 790 000 t nach Eng’and und 418 000 t 
nach Dcutsohiand vcrschifft wurden. Wahrend des j 
Krieges verringorto sich' die Ausfuhr noch ganz or- 
hoblich: 1914 betrug dio Erzausfuhr aus Algier nur 
1 247 000 t  und sank im Jahro 1915 auf 900 000 t, 
wovon nur 19 584 t nach Frankreich kamen, wahrend 
818 705 t nach anderen Landern gingen. 1916 stieg 
dio Eisenerzfordorung zwar auf 1 041 817 t, sio fiel 
aber in den Jahron 1917 und 1918 wiederum auf
917 000 t bzw. 828 000 t. An dieser Forderung 
waren auch zwei englische Gesellschaften betelligt, 
namlich die North African Mining Company, die im 
Jahre 1916 die Bćni-Felkai-Grube erworben hatte, und 
dio Firma Campbell, dio eino Grubo In Sebabna bo- 
treibt.

Neben Eisenerzon besitzt Algier Vorkommen von 
Zink, Kupfer, Bici und Phosphat, dio jetzt in grofierem 
Mafistabo ais bisher ausgebeutet werden sollen. (Im  
Jahre 1913 wurden aus Algier ausgefiihrt: 1 409 000 t 
Ei.-encrz, 438 601 t Phosphat und 82 077 t  Zinkerz). 
In  Tunis wurden 1913 gewonnen: 1984000 t Phos
phat, 589 000 t  Eisonerz, 62 810 t  Blcierz und 33 000 t 
Zinkerz.

Bericht iiber die Tatigkeit des Materialpriifungsamtes 

Berlln-Lichterfelde im  Jahre 1918 19.

(1. April 1918 bis 31. Marz 1U19.)

(SchluB von Seite (594.)

I n d o r A b t o i l u n g f U r a l l g o m o i n e  C h e 
m i e  wurden 307 Antriige mit 704 Untersuchungen er- 
ledigt.

J) The Iron and Coal Trades Review 1.920, 13. Febr.,
S. 208.
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Von den Antragen entfielen 46 m it 72 ' Unter- 
suchungen auf Behorden und 261 m it 632 Unter-
sueliungen auf Private.

E in erheblidier Teil der Antriige betraf wiederum 
die Untersuchung von Eisen und Stalil; neben Proben 
von FluBeisen, Guiieisen, TempergufS, Feilenstahl, Uhr- 
federmaterial waren auch zahlreiche Proben voń legier- 
tem. Stahl, Sehnellarbeitsstahl und Ersatzmaterial fiir 
Schnellarbeitsstahl zu untersuchen.

Von besonderen legierten Stiihlen, dio auf ihre 
chemische Zusammensetzung zu untersuchen waren, seien 
erwiihnt: eine Probe, die 2,50 o/o Cr und 0,47 o/0 V ent- 
hielt, ferner eine Probe, die neben 0,31 o/o N i und
1,16 °/o Cr noch 1,68 o/o Si enthielt.

Die untersucliten Schnellarbeitsstahlprobcn bestanden 
zum Teil aus Wolframchromst&hl der iiblichen Zu
sammensetzung (z. B. m it 17,4 o/0 W  und 2,58 oJo Cr; 

andere Proben enthielten weniger Wolfram, dafiir aber 
wesentliclie Mengen Molybdan, das ais teilweiser Ersatz 
fiir das jetzt sehwierig zu besehaffende Wolfram Ver- 
wendung gefunden hat. Eine Probe dieser Art entliielt 
z. B. 8,9 o/o W , 4,6 o/0 Cr und 1,4 o'/o Mo. Eino andere
Probe: 2,0 o/0 W , 4,4 o/0 Cr und 2,0 o/0 Mo. Auch
Silizium seheint fur Sonderstahle zu bestimmten Zwecken 

ais Legierungsbestandteil Anwendung gefunden zu haben; 
so enthielt eine Probe 2,1 o/o W , 4,4 o/0 Cr, 1,2 o/0 Mo 
und 3,9 o/0 Si.

Mehrero Wolframdrahtproben mit Grajjhituberzug1 
waren auf ihren Grapliitgehalt zu untersuchen. Da die 

Menge des auf den graphituberzogenen Proben vor- 
handenen Graphits nur gering war und mit einem 
geringen Kohlenstoffgehalt des graphitiiberzngfreien 
Drahtes gerechnet werden konnte, so blieb fiir die Er- 
mittelung der Menge des Graphitiiberzuges nur die 
Differenzmethode iibrig (Ermittelung des Gesamtkohlen- 
stoffgehaltes im iiberzugfreien Draht und Berech
nung des Unterschiedes zwischen beiden Werten).

Neben den iiblichen Prufungen an Metallen, wie 
Kupfer, Zink, Aluminium, Antimon u. a. sowie den 
yersdiiedenartigsten Metallegierungen, auf chemische Zu
sammensetzung, wurden zahlreiche Analysen von soge
nannten Ersatzmetallen —  Zinklegierungen mit bestimm- 
tem Gehalt an Kupfer. Aluminium, Blei, Zinn und 
Eisen —  ausgefiihrt.

Zwei Proben Elektrolytkupfer waren auf ihren Zinn- 
und Kupferoxydulgehalt zu untersuchen. Die eine Probe 
enthielt 0,11 o/o Sn und 0.16 o/o O, die andere 0,35 o/o Sn 
und 0,41 o/o O. Aus dem gefundenen Sauerstoff gehalt 

berechnet sich der Kupferoxydulgehalt zu 1,43 o/0 und 
3,67 o/0. Dieser Kupferoxydulgelialt ist aber insofern 

zu hoch, ais bei beiden Proben anliaftendes Kupfersulfat, 
das auf keine Weise zu\erlasslg zu entfernen war, die 
Bestimmung in dem erwahnten Sinno beeinflulJt.

E in ais Zinn bezeiehnetes Materiał erwies sich ais 

Lotmetall mit ~  29 o/o Tb.
An Yerunreinigungen wurden in einem Antimon 

etwa 4 o/o Pb und 3 o/0 As festgestellt, neben geringen 
Mengen von Kupfer und Eisen.

Zwei Feinsilberproben enthielten 99,85 o/o und
99,90 o/o Ag. Eine Probe Silbcrlot bestand aus tećli- 
nisdi reinem Zink, neben sehr geringen Mengen6 von 
Blei, Kupfer, Zinn, Kadmium, Eisen und Aluminium.

Auf dio chemische Beschaffenheit des Metalliiber- 
zuges war eino Milchkanne zu prufen und zu beurteilen, 
ob die fiir Gebrauehsgegenstande geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen erfiillt werden. Nach diesen darf die 
Innenseito nicht m it einer in hundert Gewiehtsteilen 
mehr ais einen Gewichtsteil Blei enthaltenden Metall- 
legierung verzinnt sein. Der Metalluberzug auf der 
Innenseito der Kanne cntspradi aber wegen seines Blci- 
gehaltes von 96,6 o/0 nieht den gesetzlichen An

forderungen.
In  einer ais Kupferschlacke bezeiehneten Probe 

waren nur Spuren von Kupfer naehzuweisen.
Zwei Proben Bleiasohe enthielten S6 o/o und 86,4 o/0, 

Pb. Die Untersuchung derartiger Bleiasehen und ebenso

von Zinnaschen gestaltet sich meistens wegen der un- 

gleidimaliigen und ungleidiartigen Beschaffenheit der 
Materialien und ferner der Unkenntnis hinsichtlich che- 
miseher Zusammensetzung aufierst sehwierig und zeit- _ 
raubend. Jede einzelne Probe wird gewohnlich aus zwei 
und mehr Mustern von versdiiedener KorngroGe be- 
stehend eingereieht, die in bestimmtem Gewichtsverhalt- 
nis zueinander stehen. Die yorerwshnte ungleiche Be
schaffenheit eines jeden Mustors hat aber zur Folgę, 
daG aus ihm nicht ohne weiteres die dem jeweilig 
angegebenen Gewichtsverhaltnis entsprechende Durch- 
schnittsprobe fiir die Analyse entnommen werden kann. 
In  soldien Fallen ist es nicht zu umgchen, das Muster 
weiter zu sieben, lun moglichst- einheitliehes Materiał zu 
erreichen, denn nur so laBt sich Gewahr fiir die Enfc- 
nahme einer einwandfreien Durchsdmittsprobe sehaffen, 
und auch nur dann ist der erinittelte Wert bei noch- 
maliger Ausfuhrung der Analyse zu erwarten. Haufig 
fuhrt aber auch dieser Weg nieht zum Ziel. In  solchen 
Fallen bleibt oft nichts anderes iibrig, ais das gesamte 
Materia! zu verarbeitcn, wodurch die Schwierigkeiten 
der Unte^uchung in anfanglidi nicht zu iibersehender 
Weise Lnter Umstanden erheblich gesteigert werden. 
Kurzum, der Gang der Untersuchung der erwahnten 

Materialien ist je nach dem Grade der Verscliieden- 
artigkeit der einzelnen Proben und Muster sehr ver- 
schieden, er kann yerhśiltnismaOig einfaeli, aber auch sehr 
kompliziert, und damit zeitraubend sein.

Die Untersuchung von Wasserproben, Heizmate- 
rialien, Mineralien u. dgl. wurde wio in allen Jahren 
auch in: Beriditsjahre mehrfach yerlangt. Von Heiz- 
matcrialien trat insbesondere die Untersudiung von 
Torfen mehr und mehr in den Vordergrund.

Die Zahl der Untersuchung von' Sondererzeugnissen 
der Industrie, vor allem auch die von Ersatzmitteln war 
ziemlidi erheblich. Angefiihrt scien an dieser Stelle 
die folgenden:

Eine Probe Bariumsupero.xvd war naeh dem yer
fahren, das in E. M  e r o k s „Prufung der ehemisehen 
Keagentien auf Reinheit11 angegeben ist und auf der 
Zersetzung des Bariumsuperoiyds durch Salzsaure in 
Anwesenheit von Kalziumjodid beruht, auf seinen Gehalt 
an aktirem Sauerstoff zu prufen. Die Durchfiilirung 
der Untersuchung ergab, dafi das vorgeschriebene yer
fahren unbrauehbar ist, weil ein m it den Yersuchs- 
bedingungen weehselnder Teil des Siiperosydsauerstoffs 
in Form von elcmentarem Sauerstoff aus der Losung 
entweicht und sich so der Bestimmung entzieht.

In  einer Reihe von Proben von inetallisdiem 
Magnesium war der Gehalt an Stickstoff zu bestimmen. 
Zu diesem Zwecke wurden 10 g des Magnesiums in 
100 ccm konz. Salzsaure gelost, die Losung wurdo mit 
starker ICalilauge alkaliseh gemacht, auf 100 ccm auf- 
gefiillt, das Ammoniak abdestilliert und maBanalytiseh 
bestimmt. Das Ergebnis dieser naturlich unter allen 
Yorsichtsmafiregeln durdigefiihrten Untersuchung war, 
daC der Stickstoffgehalt der einzelnen Magnesiumproben 
zwischen 0,001 und 0,012 o/o betrug;

E in groGeres Gutach ten hatte sich mit der Frage 
zu besehaftigen, ob und inwieweit die Gewinnung von 
Aetznatron oder Soda durch Umsetzung von Natrium- 
sulfat oder -bisulfat m it Kalk, Iireide oder Barium- 
oxydhvdrat. moglich und ein technisdi lohnender Prozefi 
sei. Auf Grund von theoretisdien Erwiigungeu und 
Łiteraturstudien wurde dic Frage yerncint.

E in  ais ,,Schwcfelnatriumrohsdimelze“ bezeiehnetes 
Materiał hatte dureh Selbstentzundung erhebliehen Seha- 
den yerursacht. Ais wahrsoheinliche Ursaehe fiir die 
Selbstentzundung wurde unsachgemafie Herstellung des 
^Materials —  Reduktion yon Natriumsulfat mit einem 
zu grofien UeberschuG yon Kohle —  erkannt.

I n  d e r  A b t e i l u n g  f i i r  O ć l p r i i f u n g  wur

den 381 Proben zu 257 Antriigen untersudit (gegen- 
iiber 326 Proben zu 184 Antragen im Vorjahr). Von 
den Untersucliungen ist folgendes hersorzuheben:

X X II .  0
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F l u g m o t o r e n o l o .  Die Auswahl geeignoter 
Flugmotorenijle wurdo wahrend des Krieges dadurch er- 
schwert, daB manehe dieser Oele ihro anfangliche hohe 
Zahigkeit beim Erwarmen, ja auch schon beim Lagern 
iinderten. Die Ursacho dieses Verhaltens wurde durch 
eingehonde Untersuchungen geklart und auf einen Weg 
zur Oiewimiung bestnndiger Oele hingewiesen.

M a s o h i n e n f o t t o .  Von ncun konsistenten Ma- 
schinenfetten war nur eins fast frei von nichtfett- und 
nichtseifenartigcn Stoffcn, boi den ubrigen schwankt© 
der Gehalt an solchen Stoffcn von 6 bis 40 o/o. Eine 
weitere ais Maschinenfett bezeichnete Probe enthiolt nur

9 o/0 Oel, im ubrigen aber im wcscntlichen olfrcies 

Schmiermittel (Salztosung).
Der Tropfpunkt der Sdimicrfette lag meistens auf- 

fallend niedrig (unter 27 °).
B o li r o 1. E in  wasserlosliches Boliyol enthielt ais 

Hauptbestandtcil 'Anthrazenol, das dureh Harzseife 
esiulgierbar gemacht war. Durch Zusatz von Alkohol 
war das Gemiseh gokliirt.

Eine zweite Probe, welche zu Bohrzwecken Yerwen
dung finden sollte, bestand lediglich aus einer stark 
alkaliseh gemachten Sulfitzellstofflauge. Sio hat sich 
nach Angabe des Einsenders nieht bewahrfc.

Aus Fachvereinen-

Deutscher Beton-Verein.

Die 23. Hauptversammlung dos deutschen Beton- 
Vereins fand vom 5. bis 7. Mai in Berlin unter Leitung 
des Yorsitzenden, Ingenieur Alfred I I  u s e r aus Ober- 
oassel-Bonn, statt. Von den inneren und geschiiftlidicn 
Angelegenheiten ist zu erwalinen, daB das langjalirige 
Mitglicd des Yorstandes, Kommerzienrat T o o p f f e r  iu 
Stettin, zum E h r e n m i t g l i e d  ernannt wurde.

Dem J a h r o s b e r i c h t  des Voreinsdirektors, 
Reg.-Baumeister Si>,gitg. Ęet ry,  entnehmen wir folgen- 
des1) :  ISczugiich der Arbeiten betr. Aufstellung von 
V o r s c h r i f t e n  f u r  d e n  E i s e n b e t o n -  
S c h i f f b a u  sind die Yerhandlungen m it dem Ger- 
manischen Lloyd zwar noch nicht zum AbschluB gę- 
fiihrt, doch sind die Arbeiten des gemeinsamen Ar- 
beitsanssehusses wieder aufgenommen worden, und eine 
baldige Einigung wird erhofft.

Von den Arbeiten des D e u t s c h e n  A b s - 
s c h u s s e a  f u r  E i s e n  b e t o n  inufiten die Unter
suchungen betr. Sehwinden und Qucllen des Betons, fiir 
dio ein umfangreieher Arbeitsplan aufgestellt war, einst- 
weilen unterbroelien werden, da der Wert der Yer- 
suche sehr abhangig ist von einem glcidmiafiigen Zenient. 
auf den boi den jetzigen Herstellungssdiwierigkciteii 

n id it zu reclmen ist. Jetzt festgestellte Zahlen wurden 
al90 nur geringen praktischen Wert liaben. Die Haupt- 
saehe ist, Mittel zur Ilerabdriłckung der Sehwiudungs- 
erscheinungen iiberiiaupt zu finden. Dabei tritt neben 
der besonderen Bchandlung des Betons in der ersten 
Zeit . nach der Herstellung'die Frage auf, ob dureh 
Zusatze zuin Zement nach dieser Richtung Yorteile zu 
erzielen sind. Der Yerein deutscher Eisenportland- 
Zcmentwerke und der Yerein deutscher Hochofenzement- 
werke beabsiehtigen, Yersuche in dieseui Sinne durch- 
zufnhren. Weitere Yersuche sollen zur Frage der Rifi- und 
Rostbildung durchgefiihrt werden. Fiir den Unteraus- 
schuB fiir E i s e n b e t o n s o h i f f b a u  ist kiirzlidi 
ein umfangreidier Arbeitsplan, der in der Versuchsanstalt 
Lichterfelde durehgefuhrt werden soli, genehniigt worden. 
Es sind namentlich die Eigensehaften des Leichtbetons, 
m it dessen H ilfe die wiehtige Frage einer Gewidits- 
verringerung der Eiśenbetonschiffe gelost werden mufi, 
aaher zu untersucheu. Ferner ist der Frage nachzu- 
gehen, wieweit der Portlandzement,' der bekanntlich ein 
hohes spezifisdies Gewicht aufwcist. dureh leichtere 
Bindemittel ersetzt werden kann. Der Germanische Lloyd 
verlangt jetzt -130 kg/m3 Zementzusatz. ParalleUersuehe 
mit Portland-, Eisenportland- und Hodiofenzement, m it 
TiuBzuschliigen usw, werden durdigefiihrt. Besondero 
Diehtungsmittel fur den Beton und Schutzanstriche fur 
das Eisen sollen dabei nicht venvendet werden, viel- 
mchr die Mischungen selbst wasserdidit und rost- 
schiitzend sein. Abgeschlossen sind die fiinf jahrigen Yer
suche iiber das Yerhalten dea Eisens in Sdilackenbeton, 
wobei auch die drei Zementsorten zur Anwendung ge-

')  Kiiheres vgl. Deutsche Bauzeitung 1920, 19. Mai, > 
Anlage: Mitteilungen iiber Zement, Beton und Eisen- 
betan, Nr. 6, S. 42.

kommen sind. Dio Vcroffentlichung dieser in Liclitcr- 
felde ausgefuhrten Versuche soli erst in den Mittcilun- 
gen des Amtes und dann in  denen des Ausschussfcs er- 
folgen. Dio Arbeiten des Deutschen Ausschusses, dic 
wiihrend des Krieges fast ganz ruhen muBten, werden 
also jetzt wieder in lebhafterer Weise gefordert.

Aus den zahlreichen Yortriigen seien folgendo Aus- 
ziige gegeben:

Professor ®r.»Jjiig. A. K l e i n l o g e l ,  Darmstadt, 

spracli iiber den

Bau von Eisenbahnwagen in Eisenbeton.

Der Rcdner ftthrte aus, daB der Gedanke, Eisen
bahnwagen, d. li. Kasten und Wagengestell, in  Eisen
beton auszufiihren, an sich nicht neu sei. Schon vor 

■dem Krieg seien solcho Wagen in Italien versuchsweise 
gebaut worden. Bei uns und in Oesterreich sei es der 
Mangel an Eisen und Stahl gewesen, der im Krieg zu 
solchen Yersudien gefuhrt hat. Gleichzeitig liabe man 
aber auch in Amerika, also in dem Lande, das untor 
diesem Mangel doch am wenigsten litt, solche Wagen 
hergestellt. Es seien also auch andere Griindc, die zu 
einer Verwendung des Eisenbetons auf diesem Gebiet 
fiihrcn. Diese sind neben hoher Tragfiihigkeit, Feuer- 
sieberheit, leiehter Formgebung vor allem zu suchen 
in der hohen Widerstandsfahigkcit gegen die Angriffe 
aller Art, denen Eisenbahnwagen ausgesetzt sind und 
die bei eisernen Wagen einen auBerordentlichen Grad 
von Reparaturbediirftigkeit bedingen. Namentlich sei der 
Eisenwageu starken Rostangriffen unterworfen, und die 

heftigen StoBe und Erschiitterungen, denen die Kon- 
struktion bei der Fahrt und insbesondere audi beim 
Rangieren ausgesetzt sind, konnen nach Ansidit des 
Redners zu einer starken Veranderung des Gefuges und 
des spezifischen Gewichtes fiihrcn. Diesen Angriffon 
gegeniiber zeige sidi der Eisenbetonwagen wesentlieh 
widerstandsfiihiger.

Sohwierig sei dio Frage der Dimensionieruug ge
wesen. Ein richtiges Bereehnungsvcrfahren der Eisen

bahnwagen hinsiditlich der dynamischen Angriffe sei 
bisher noch nicht aufgestellt, man habe im wesentlichen 
auf Grund yon Erfahrungen gearbeitet. Der Redner 
hat versueht, fiir die Waggonfabrik Fuchs A.-G. in 
Heidelberg audi ein Berechnungsverfahren durclizubil- 
den, das die yerschiedenen Bclastungsmoglichkeiten und 

vor allem audi die dynainische Wirkung der StoBe be- 
riioksichtigt, wobei die Wageu oinerseits im normalen 
Zustand, d. li. bei guter Wirkung beider Puffer, das 
andere Mai bei Ausschaltung eines etwas beschadigten 
Puffers untersuoht wurden. Letzterer Belastungsfall 
bringt sehr ungiinstigo Beansprudiungen. AuBerdem sind 
StoBversuoho durdigofiihrt worden m it einem mit star- 
kem Prellbodc lerbundeuen Teil des Untcrgcstclls eines 
Eisenbetonwagcns, dio namentlidi iiber die hohe Knick- 
sioherheit des Rahmcns AufschluB gaben. Auf Grund 
dieser Versuohe ist dann zunachst ein Eisenbetonwag-en 
fiir dio Portland-Ceinentwerke Heidelberg gebaut worden, 
der nooh Mangel zeigte und auch noeh zu sehwerfalłig 
ersdiien. Der dritte Versuohswagen war dagegen be
reits-so durchgcbildet, daB er in seiner auBeren Er-
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scheinung keineswegs mehr hinter eisemon Wagen zu- 
riiekstand, dagegen allo yorhor erwahnten Vorziige diesen 
gegeniiber zeigte. Ein Naohteil der Eisenbetonwagen 
ist natiirlich das hohe Gewicht. E in iiblieher Eisenbąkn- 
guterwagen wiegt in Eisenbeton etwa 35 o/o mehr. Bei 
voller Beladung ist das Mehrgewicht noeli 10 o/0. Bei 
Anwendung von Leichtbeton lassen sieh diese Yerhiiltnis- 
zahlen auf 22 und 7 ofa herabdriicken. Werden, wie das 
ja  auch aus anderen Riicksichten gefordert wird, Wagen 
hoherer Ladefiihigkeit gebaut, so verringert sich dieser 
Unterschied noch entsprechend, der Nacliteil des hoheren 
Gewichtes der Eisenbetonwagen tritt dann immer mehr 
zuruck. Was die Kosten betrifft, so erfordert der Eisen- 
betónwagon etwa 47 o/0 Gewioht an Eisen’ weniger ais der 
Eisenwagen, und zwar aussehliefilich Rundcisen an Stelle 
yon Profileisen. Werden die Wagen gleich serienweise 
hergestellt, was sich im Eisenbeton empfiehlt, so trete 
die Wirtschaftlichkeit noeh mehr in den Yordergrund. 
Der Redner glaubt, fiir den Bau von Eisenbcton-Eisen- 
bahnwagen eine giinstige Entwicklung yoraussagen zu 
diirfen.

Ueber

Neue Veifahren bei der Untersuehung von Beton und 
Eisenbeton y

sprach ®t.-Sng. E. I* r o b s t , Professor an der Tech- 
nischen Hochsehule in Karlsruhe i. B.

Ausgehcnd von dem in Deutschland herrschenden 

Baustoffruangel, insbesondere Mangel an Zement, be- 
zeiehneto er ais zukiinftiges Hauptziel der Betontechnik, 
einen Beton von hoher Elastizitat und Festigkeit bei 
aufierster Sparsamkeit an Bindemitteln herzustellen. Die 
Walii guter und geeigneter Zuschlagsstoffe wiege ein 
Uebermafi an Zementznsatz, wie es noeh yielfach in der 
Baupraxis iiblich ist, bei weitem auf. Im  Zusammenhang 
damit steho die Sieherung der Biseneinlagen vor dem 
Rosten iń belasteten Bauwcrken und Erreiehung der 
Wasserdichtigkeit des Betons fiir Wasserbauten. Zur 
Losung dieser Fragen konnen mit Erfolg neue For- 
schungsyerfahren fiir den Beton lierangezogen werden:

1. Mikrophotographio und Mikroskopie. 2. Kinemato- 
graphie, 3. Rontgenphotographie.

Die bisherigen Versuche iiber das Rosten •von Eisen 
im Beton waren naeh den Worten des Redners nicht 
einwandfrei. Der Kinematograph ermoglicht es, die Her
stellung der Yersuehskorper im  Bilde festzuhalten. Der 
Rontgenapparat gestattet, etwaige Yeriinderungen der 
Eisen im  Beton festzuatellen. Die ersten diesbeziigliehen 
Versuehe stammen von S t e t t l e r ,  die dann ron J a  - 
n u a  und R e p p c h e n  sowie von der S i e m e n s  k  
H  a 1 s k o A.-G. unter Leitung von Dr. R e s p o n d e k  
unabhangig voneinander fortgesetzt wurden und das E r
gebnis zeitigten, dafi in  den Rontgenaufnahmen die Lage 
der Eisen und starkerer Rostansatz gut zu erkennen 
waren.

Die M i k r o p h o t o g r a p h i o  und M i k r o s k o 
p i e  von Betonschliffen wurde erstmals von dem Ameri- 
kaner Nathan J o h n s o n  in den Dienst der Beton- 
forschung eingefuhrt, und es 'wurden mit deren H ilfe 
yerschiedene Fragen zu klaren gesucht, wie das Gefuge 
des Betons, Zersetzungserscheinungen desselben, Einflufi 
der Korngrofio der Zuschlagsstoffe und der Anmach- 
wassermenge, Bestimmung des Mischungsverhaltnisses in 

altem Beton usw. Der Vortragende fiihrte in Licht- 
bildern einige von J o h n s o n  yeroff entlichte Mikro- 
aufnahmen von Betonschliffen m it zum Teil 200facher 

VergroCerung vor und erlauterte die sich aus den Bil- 
dem ergebenden Sehlufifolgerungen.

Sodann wurden die an der B a u t e c h n  i s c h  e n 
V e r s u e h s a n s t a l t z u  K a r l s r u h e  fiir die Mikro- 
forschung von Beton zur Verfiigung stehenden Apparate 
besproehen. Fiir die Untersuehung von M o r t e l -  
sehliffen ist ein Mikroskop mit starker VergroGernng 
vorhanden, wahrend fiir B e t o n  schliffe die Brojektion 
mittels einer photographischen Kamera auf einer Matt-

scheibe geniigt, was bei Verwendung von kurzbrenn- 
weitigen Objektiyen yon 200 cm Balgauszug der Kamera 
ein bis aufs 80fache yergrofiertes Bild ergibt. An der 
Hand von Lichtbildern erlauterte der Vortragendo den 
fiir dieso Zwecke an der Versuchsanstalt konstruiertea 
mikrophotographischen Apparat, bei dem allo Mafi- 
nahmen getroffen sind, um ein genaues und schnelles 
x\.rbeiten zu ormoglichen. Besonderer Wert ist gelegt auf 
guto Zentrierbarkeit des Systems, die Yerwendung einer 
starken Lichtąnolle und Einfachheit der Handhabung 
der Apparatur.

Aus einer Anzahl m it oben beschriebenem Apparat 

hergestellter Mikroaufnahmen von Betonschliffen in 
Lichtbildern lieften sich wertvolle Scliliisse ziehen. Die 
mikroskopische Untersuehung der Schliffe im Zusammen
hang m it der Photographie gibt Aufschlufi iiber Ver- 
teilung und Anzahl der Hohlriiume im Beton, Yerteilung 
des Zements, Yorhandensein yon nichtabgebundenem Ze
ment, Lagerung und Verkittungsgrad der Zuschlagsstoffe 
usw. Hieraus kann auf die Elastizitat, Festigkeit und 
sonstige Eigenschaften yon Beton und Eisenbeton, wie 
Zusammcnwirken von Beton und Eisen, konstruktiy rich- 

figes Mischungsyerhiiltnis, Wasserdichtigkeit des Betons 
usw. gesehlossen werden. Um die Ailwendung der 
Kinematographie bei der Betonforschung zu zeigen, 
fiihrte Redner die kinematographischen Aufnphmen eines 
Bicgeyersuchs m it einem Balkon vor unter Hinweis auf 
dio dabei zutage tretonden Zcrstorungserscheinungen. Dio 
mikro- und rontgenphotograpliischo Untersuehung wird 
nach seiner Ansieht besonders zur Klarung der theoreti- 
schen Grundlagen des Betons’ beitragen, wahrend die 
Kinematographie yor allem bei Untersuchungen an Bau- 
werken oder deren Teilen Verwendung finden soli.

Zum Sehlusse machte der Yortragende einige Vor- 
sehlage zum A u s b a u  d e s  U n t e r r i c h t s  i m  B e 
t o n *  u n d  E i s e n  b e t o  n b a u  an den Teehnischen 
Hochschulen. <

Der Yortrag- des Regicrungsbaumeister3 T e c k 1 c n - 
b u r g , Gera-Reufi, behandelte

Eisenbahn-Kriegsbauten im Westen.

Zweck des Yortrags war, zu schildern, wie man im 
Feldeisenbahndienst allmahlich zur Ausfiihrung von Be- 
tonbauten gekommen ist, und welche gewaltigen Leistun
gen bei den Neubaulinien an der deutsch-belgischen 
Grenze von den deutschen Baufirmen yollbraeht sind.

Dazu dienten Beispiele, wie zuerst. die Truppe Not- 
briicken bauen mufi te und wie dann naeh und nach etwas 
Dauerhafteres bei dem gewaltigen Eisenbahnyerkehr ge- 
schaffen wurde unter Heranziehung der deutschen Bau- 

. industrie. Redner legto dar, wio man auf Grund in 
zwischen gesammelter Erfahrungen planmafiiger bei der 
Wiederherstellung yon Briicken yorgegangen ist, und 
zeigte yerschiedene Liehtbilder yon bemerkenswerten Bau- 
werken; dabei betpnte er, da(5 man von vornheJrein 
F r i e d e n s w e r t e  schaffon wollte, allerdings mit 
oiner kriegsmafiigen Beschleunigung, dafi man ferner 

bemiiht war, moglichst yiele leistungsfahige Firmen yer- 
schiedener Art zur Bewaltigung der grofien Arbeiten 
heranzuziehen, und dafi bo eiserne und steineme Bau- 
werke und Eisenbeton-Bauwerke zur Ausfiihrung gekom
men sind.

Naehdem er zahlreiche Beispielo hierfiir erliiutert 
hatte, streifte der Vortragendo noch m it ein%en Worten 
dio Vertragsform, den sogenannten Iiolonialvertrag. Er 
hielt diese Form fiir die einzige. damals mogliche, und 
glaubte, dafi bei richtiger Auslegung Bauherr und Unter- 
nehmor nicht zu Schaden kommen, wenn die erste Be- 
dingung: „gegensoitiges Vertrauen“ yon beiden Teilen 
erfiillt wird. Nur dureh das gute Zusammenarbeiten 
seien bei den Kriegsbahnen die hohen Leistungen erziclt 
worden, und auf die Intelligenz der deutschen Industrie 
sei die ganze Weit angewiesen, wenn sio nicht zu- 
grundegehon wolle.
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Josef B a n k ,  Munchen, hielt einen Yortrag uber: 

Neuere Kohlenlagerhauser in Eisenbeton.

t .Diese Vorlage war bereits auf der HauptYorsamm- 
lung 1914 in  einem Vortrag behandeit worden. Redner 
besprach einige nach der Bauart Gebr. Rank, Miindien, 
ausgefuhrto neuero Bauwerke, zunachst einen Neubau 
im stiidtischen Gaswerk E l b e r f e l d ,  ausgefuhrt in 
don Jahren 1913/14. Dieses Werk hatte vor dem 
Jahre 1907 einen Kohlenschuppen von etwa 70' ni Lange, 
daran ansehliefiend zwei Ofenhauser m it Horizontal-Re- 
tortonofen. Im  Jahre 1907 wurde an Stelle eines dieser 
Ofenhauser ein neues m it Dessauer Yertikalofen erstellt, 

und da der Gasverbraucli sieh weiter steigerto, ging man 
im Jahro 1913 an eine nochmalige Erweitorung der 
Anlage, die aus einem Siło in Eisenbeton mit schriigen 
Tasehen bestand und einem in unmittelbarer Yerbindung 

stehenden Ofenhaus. Die Neuanlage entstand auf der 
Grundfliiche der alten Anlage; die neuen Ofenhiiuser 
haben die vierfaelie Leistung der alten, und auch das 
Kohlenlager vennag etwa das Yierfache von dem frii- 
heren zu fassen. Der jotzige In lia lt betragt'etwa 110001.

E in weiterer Bau, ein Kolilensilo m it eingebautein 
Ofenhaus fiir  das Gaswerk S e v i 11 a in  Spanien, zeigte 
auch die Ranksche Bauart der schriigen, iibereinander- 
liegenden Boden und die enge Yerbindung m it dem 
Kesselliaus. Entsprechend den Yerłuiltnissen muBte bei 
samtlidien Bauwerken auf gute Liiftung griifiter Wert 
gelegt werden.

Bei dor Anlage auf dem Betriebsbahnhof K o l n -  
G o r e o n sind taglich etwa 300 Lokomotiven m it Brenn- 
stoffen, Wasser und Sand zu versorgen. Wegen Raum- 
mangel war es n id it moglich, an dieser Stelle ein griifieres 
Lager zu lialten, vielmehr wurde ein soldies in einer 
Entfernung von etwa 2 km erriditet und die hier er- 
stellte Anlage jeweils durd i eine Drahtseilbahn versorgt. 
Das Gebiiude enthiilt einen Kolilensilo naeli Rankscher 
Bauart, einen Wasserbehalter fiir 11 000 m5 Betriebs- 
wasser und ein Brikettlager fur etwa 2000 t. Die 
Lokomotiven konnen mit all diesen Stoffen anf ein- 

fachste Weise versorgt werden.
N ad i Schildcrungen von Neubauten fiir die Gas- 

werke in  L u d w i g s b u r g  nnd in P f o r z h e i m  
wurde ais letzter und grofiter Bau ein Siło fiir das 
Gaswerk P o s e n  besehrieben, der in den Jahren 1915 
bis 1917 entstand. M it einem Inhalt von etwa 18 000 t 
ist er an sieh schon einer der grófiten dieser Art. Durch 
dio eigenartige Stellung des Kohlenlagers iiber den Oefen 
werden die Abmessungen noeh bedeutend gesteigert.

Iron and Steel Institute.
(Forfcsetz»n£ Ton Seite 725.)

Von P  o r  t o v i  n und G a r  v i n l ) lag ein Bericht 

Tor iiber -

die experlmentelle Untersuchung des Einflusses der Ab- 
kuhlungsgeschwindlgkeit auf das Harten der Kohlenstoff- 

stahle.

Dio Absdireekversuche braditen groBe Schwierigkeiten 
m it sieh, dereń grofite darin lag, einen moglichst 
engen Zusammenhang zwischen der Probe und dem 
Thcrmoelement herzustellen. Denn einmal konnten durch 

einen unvollkommenen Zusammenhang, dann aber auch 
durch die Uebertragung der in den Driihten des Ther- 
modements aufgespeieherten Wiirme sowie durdi das 
Warmebeharrungsvennogen der Lotstelie und der not- 
wendigen Isolierung groBo Irrtumer hervorgerufen 
werden.

Deshalb verwarfen die Yerfasser die bisher iibliche 
Anordnung, wonaoh die Probe aus dom Ofen in das Ab- 
schreckbad befordert wurde, sie lieBen die Probe fest 
und entfemten den Ofen. Ferner bedienten sie sieh einer 
elektrisehen Anordnung, die es gestattet, den engen Zu-

1) The Iron and Coal Trades Beview 1919. 9. Mai,
S. 599/607.

sammenliang zwischen der Probe und dem Thcrmoelement 
zu iiborwaehen. Abb. 1 zeigt zwei Kurven, die mit 
reinein Silber aufgenommen wurden, und zwar war bei 
der einen das Thcrmoelement auf dem Boden der Probe 
(a), wahrend es im anderen Falle etwas gehoben war (b). 
Man ersidit hieraus die Notwendigkeit einer Kontrollo 
des engen Zusammenhanges zwischen Thermoelement und 
Probe.

Um den EinfluB der in den DriiŁten des Thermo- 
olomenta aufgcspeicherten Wiirme moglidist zu unter- 
driieken, die zu einem Teil iiber dio Lotstelie zu der 
Probo bclin Absehredten flieBen und dadurch eine E r
hohung der Temperatur bewirken wird, Ycrwańdten die 
Vorfasser Driihto von 0,1 mm Durclimessor. Die Lot- 

stelle selbst wurdo so kleili wie moglich gemacht.
Die Yersuchsanordnung war folgende: Der Ofen, 

der durch einen Mfiker-Geblasebrenner erhitzt wurde, 
stand auf einer Platte, die durch eino Kurbel an vier 
Stiindern auf imd ab bewegt werden konnte. Der Ab- 
schreokapparat bestand aus einem kleinen Kessel und 
•war an einem Stiinder drehbar befestigt. Er konnte 

in  die Achso des Geriistes bewegt werden, wenń der 
Ofen herabgelasseii war. Der Kessel konnte zwei aus- 

tausehbaro Biider enthalten, das eine zmn Beśprengen

in der Probe aul die Fonu der Kurre.

a) Tliermoelement in Terblndnng m it der Probe
b) Thermoelement etwas angelioben.

und das andere zum Bintauchen der Probo. E in an dem 
oberen Gestell befestigtes Kreuzungsstiiek trug den 
Probetriiger, der aus Stahl von 0,4 0;'0 C und 30 o/o N i 
bestand und in dio Probe bis zur Mitte hineingeschraubt 
wurde. Diese hatte zylindrische Form und war dreimal 
6o lang wie ihr Durchniesser. Der Probetriiger war 
achsial durdibohrt, duroh die Oeffnung ging das Thermo- 
element, das durch sein Gewieht auf dem Boden des in 
die Probo gebohrten Loches rulite. Die Dralite des 
Thennoelements waren, soweit sie nicht durch Quarz- 
riihrchen geschiitzt waren, m it GlasJaigelehen bedeekt, 
um eine zu groBe Warmeańfnahme zu verhindern. Zn 
den Ablesungen diente ein Spiegelgalv;mometer, das auf 
einem besonderen Stander stand und vor Erschutterungen. 

gesehutzt war. Der Spiegel war leicht prismatisch und 
gab ein DoppelbOd von der Yersilberten Biickseito und 
Yon der Oberflache. Dieses wurde auf dnen Sdiirm  ge- 
worfen, wahrend jenos auf den Spalt eines Kastens fiel, 
in  dem sieh eihe Trommel befand, die m it Bromsilber- 
papier bedeekt war. Die Trommel wurde dureh einen 
kleinen Elektromotor bewegt. Die Abweichung des re- 
flektierten Liohtpunktes betrug 25 cm fiir einen Tern- 
peraturbereieh Yon 0 bis 1000 0 in  einer Entfernung Yon 

einem Meter Yon dem SpiegeIgalvanometer. Der voxi 
einer Lampe auf den Spiegel des GalYanometers ge- 
worfene Lichtstralil wnrde durch ein Pendel in  regel- 
maBigen Zeitabstiinden unterbrochen.
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Abbildung 3. AbkUhlungskuryen von Zylindern m it ver- 

sehiedenenDarchmessern des Stahles g (1,07 % G, 0.08% Mn)
Wo ccorahciłyn-oftnnn

IJurchm esser der rro  cen tn mm

Abbildang 4, Abschrecknng3dauerr v von 700 200 0 in
Abhiinglgkeit yon den Durchmessern der Zylinder, Stahl g 

(1,07% C, 0,03% Mn)

t ! Iłu rcb m esser afer Zy//ncfcr /n  mrn D ouer d e r  Jbkuh/uny .v.
yon 7C 0°-Ć 00°m $e/r. 

Abbildang G. Einflafi der AbkUhlungsgeschwindigkeit auf 

die JIiłrte, Stahl g (1,08 %  C, 0,08% Mn.) '

AufschluG iibor die Tiefe der Absdireekung, da ein 
storender EinfluB von der Absclireekung an den 
Enden der Zylinder wegen der gewiihlten Form aus- 
geschlossen war. Die Durchmesser der Proben waren
8 bis 20 mm. Die Analyse ergab folgende Zusammen
setzung der Stahle:

Bezelchnung 
des Stahle %  c %MU % SI %S % p

a 0.10 0.42 0.06 0.027 0,010

b 0.19 0.15 0.01 0,027 0.011

c 0.33 0.19 0,19 0,027 0,014
d 0.50 0.13 0,09 0.019 0,015

e 0.5 (i 0,26 0.28 0.043 0,010
f 0.81 0,21 0,38 0,018 0,020

S 1.07 0,08 0,20 0,019 0.030

h 1.10 0.40 0,48 0,032 0,017
i 1.45 0,20 0,17 0.037 0.014

Die Absohrek- Temperaturbereich von 700 bis 200 0 zu durchlaufen, und 
kung von Stahlen bezeiehnoten os der Kurze halber m it v.
boruht auf folgen- Hioraus ergaben sieli nun zwei Probleme: 1. Wie
den Umstiinden : yerandert sich das Abkiihlungsgesctz oder der Wert von

70 72 73 7V- 75 78 ĆOm m

O O  O  ©  ®  ( • )
O  Marfens/t •  Troosf/t 

Ć/bereutekfoidiscfier SfaM f  7,07% C, 0,08 % Mn)

7 0  7 2  -7 ?  m

o  O  . © ( § ) ( § )
OM artens/t a  Troos/if 

Untereufektoidisctier Stah/(O JO  % C, 0,73 % Mn)

Abbildung 2. Abkllhlnugskuryen yon Zj- 

lindern mit yerschiedenen Durchmessern • 

des Stahles g 

(1,07 %  C, 0,08 % Mn) 

Anfangstempcratur 900°. Luttabkuhlung.

Abbildung 5. Schematische Darstellung makroskopischer 

Aufnahmen T o n  Proben mit yerschiedenen Durchmessern 

nach Wasserabschreckung.

a) Temperatur beim Bcginn der Absclireekung, An- 
fangsabschrecktemperatur;

b) Masse, Form und Abmessung der Probe;
c) Lago eines gcgobenen Punktes im Innern der Probe;
d) Natur dos Bades, deren Wirkung von der spe- 

zifischen Wiirmo, der Verdampfungswarmo, der 
Warnieleitfiiliigkeit und der Yiskositiit des Me
diums abhśingt;

e) Temperatur des Bades, die sieh wahrend dor Ab- 
sehreckung yeriindem kann;

f )  Bewegung des Bades zur Probe;
g) Oberflacho der Probe;
h) Temperatur am Endo der Absclireekung, End- 

absehreektemperatur.
Die Verfasser wahlten ais MatS fiir die Abkiihlungs- 

geschwindigkeit dio Zeit, dio notwendig war, um den

v mit dem Wert der von a-h aufgezahlten Vorsudis- 
bedingungen? 2. Welche Beziehung bestelit zwisdieu v 
und dom Endzustand eines gcgebenen Stahls, wobei der 
Endzustand durch die Harto und dio G efugcbeschaffen- 
lieit gekennzeichnet ist?

Dio Yorfasser beschaftigten sieli nur m it der zwei- 
ten Frage.

Die benutzten Proben, die zylindrischo Form hatten, 
und deren Liinge das Dreifacho des Durclimessers be
trug, wurden naeh der Abschrcckung in zwei Hiilftcn 
gebrochen, was ohne merkliehe Formanderung gelang, da 
rings um den Mantel eine Rinnc gesdmittcn war. Dio 
Bruchfladio wurdo dann abpoliort, so dafi es moglich 
war, den Boden des Loches, d. h. die Stelle, dic 
mit dem Thermoelement in Beriihrung stand, mikrosko- 
pisch zu untersudien. Gleichzeitig lieferte dieser Sehnitt'
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Schon Osmond hatte eine Erniodrigung der TJm- 
wandlungspankte m it steigender Abkuhlungsgeschwin- 
digkeit festgestellt. Die Yerfasser orreichten auf be- 
queme Woise eine Aenderung der AbkiihlungBgeschwin- 
digkeit der Mittelpunkte der Proben, indem sie diese 
selbst TergroCerten. So zeigt Abb. 2 Abkuhlungskurven 
eines eutektoiden Stahles, dor an der Luft abgekiihlt 
wurdo. Dio YergroBerung der AbkublungsgeBchwindig- 
keit ist durch Yorringerung dorDurchmesser der Proben 
erzielt worden. M it steigender Abkiililungsgeschwindig-

Abbildung 7. AbkUhlungskurven vou Zylindern mit ver- 
scbicdenen Durchmessero, Stahl g.

(oUó %  C, 0,13 %  Mn.) 'Wasserabschteckung.

keit fiillt der Umwandlungspunkt, wie aus folgender 
Zusammenstellung hervorgeht:

Durchmesser 
der Proben 

ram

Temperaturen (° C) 
j des Beginns der des Mfurfniums j 

Umwandlung j der Umwandlung {

20 686* 707

16 685 700

12 670 690

8 650 680

W andten die Yerfasser statt der Luftabkublung Was- 
serabschreckung an, so lag die "Warmetonung bei Benut- 
zung von stiirkoren Proben bei 650°. YergroBerte man die 
Abkiihlungsgeschwindigkeit durch Yerwendung yonkloi- 
neron Proben, so trat die Warmetonung nicht mehr 
bei 6600 auf, sondern wurde plotzlich auf 3500 er- 
niedrigt. Diose Geschwindigkeit, boi der die unregei- 

maBigo Erniodrigung der Umwandlung erzielt wurde, 
bezeichneten die Yerfasser m it „kritische Abkiihhmgs- 
geschwindigkeit“ .

In  Abb. 3 sind die typischsten lvurven wiederge- 
■geben, die fiir die Mittelpunkte Yerscliieden starker 
Proben des Stahls g (1,07 %  C und 0,08%  Mn) er
halten wurden. Die Anfangstemperaturen bei der 
Abschreckung betrugen ungefahr 750°.

In  den Kurven 8, 7, 6 und 5, entsprechend den 
Proben mit 20 bis 14 mm Durclimesser und einer 
Abschreckdauer von 10,3 bis 6,9 sek, kann mail 
in der Ifahe von 6500 eine deutliche Krummung sehon. 
In den Kurren 4, 3 und 2 ist diese UnregelmiiBigkeit 
v011ig Yerschwunden, die KurYe lauft bis 350° ganz 
regolmSBig, wie sich beim Yergleich dieser Kurven 

m it einer solehen einei Metalls ohne Umwand- 
lungen erkennen laBt, Bei 350° wird jedoch der 
Abfall der ICurYO ein wesentlich langsamerer, was 
auf ein Warmefreiwerden oder eine Umwandlung 
schlieBen laBt. Wahrend also die KurYe der Probe 
Yon 14 mm Durclimesser noch den Haltepunkt bei 
650° zeigt, liegt die Umwandlung bei der Probe Yon 

13 mm Durchmesser schon bei 350°. Der Unter- 
schied in der Abschreckdauer zwisehen beiden be-

triigt dabei nur 0,3 sek (6,9 bzw. 6,6 sek). Hier 
liegt also ein kritisches Gebiet in der Abkiihlungs- 
geschwindigkeit Yor, innerhalb desson die Umwand
lung oine UnregelmiiBigkeit ihrer Lage aufweist. 
Der Einfachlieit halber bezeichnen die Yerfasser den 
oberon Haltepunkt boi 650° m it A /  und den bei 350° 

m it A r".
Ebenso kann die Unregelmalligkeit in der Er- 

niedrigung der Umwandlung boim Yergleich der Ab- 
schreckungsdauer der einzelnen Proben festgestellt 
werden. Denn der EinfluB der Umwandlung Ar"  auf 
die Dauer der Abkiihlung ist ein Yiel groBeror ais 

der von A / . In  Abb. 4 sind die "Werte Yon v graphisch 
in Abhangigkeit Yon don DurchmesBern dargestellt. 
Man sieht, daB die'' erhaltenen Punkte der Proben 
bis zu 11 mm Durchmesser langs einor goraden Linio 
liegen, die durch don Koordinatenanfaugspunkt geht. 
Die Punkto der Probeu Yon 14 mm Durchmesser und 
mehr liegen hinge^en langs einer neuen Geraden, die 
etwas tiefer liegt. Die Dauer der Abkiihlung andert 
sich alBo proportional den DurchmesBern geometriach 
ahnlicher Proben. Jedoch tritt bei der kritisehen 
Abkiihlungsgeschwindigkeit oine Aondorung des Pro- 

portionalitatsfaktorB ein, uud zw ar wird er klo iner.
Zu densolben Ergebni&son fuhrt auch die mikro

skopiach© Unterauchung der Mittolpunkte der Proben. 
Diojenigen Proben, die den oberen Haltepunkt zeigen, 
habon im Mittelpunkte trooatitisches Gefiige,.diejenigen 
mit dem unteren Haltepunkt hingegen sind auch im 

Mittelpunkte martensitisch. Abb. 5 gibt oino- makro
skopische Aufnahme der Schnitte wieder. Man sieht, 
daB die Proben bis zu 13 mm Durchmesser ganz 
martensitisch sind, wahrend bei den Proben m it 
gróBeren DurchmesBern ein troostitischer Kern ge- 
bildet wordon ist, der proportional don Durchmossern 
wachat.

Dieselbe UnregelinaBigkeit ergibt die Betrachtung 
der Hiirte dor Mittelpunkto der Proben. In  Abb. 6 
Bind die Hiirtezahlen in Brinoll-Einheiten (Kugeldurch- 

m 0 BS0r 5 mm und 500 kg Belastung) in Abhangig- 
kcit Yon den DurchmeBSorn dpr Proben bzw. der 
Dauer der Abkiihlung, v, graphisch aufgetragon. Man 
sieht wieder bei der Probo Yon 13 mm einen plotz- 
lichen Wechsel im Yerlauf der Kurve, und zwar bo- 
triigt die Hartę bei den Proben Yon 8 bis 13 mm 
Durchmesser ungefahr 600 Brinell-Einbeiten, boi den 
iiber 13 mm aber nur ungefahr 400 Brinell-Einheiten. 
Die kritische Abkiihlungsgeschwindigkeit ist also auch 
gekennzeichnot durch einen plotzlichen Abfall dor 
Hiirte. In  der Naho der kritischon Abkuhlungsge- 
schwin’digkeii genugt eine geringe Aenderung der
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Abbildung 8. EinfluB der AbkiitalnDgsgeschwindigkcit auf 
dio IlSrte (Stahl d:0,6O% O,'0,13% Mn).

Geschwindigkeit, um betrachtliehe Unterschiede in 
dor Harto zu erzielon, wahrend bei den Goschwindig- 
keiton, die weitor Yon der kritischon ontfernt sind, 
auch groBere Aenderungen nur ganz geringfugigo 

Aenderungen in der Harto herTorrufon.
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W ir gelangen also zu der KonntniB einer unrogol- 
maBigon Erniedrigung der Umwandlung in Abhangig
keit von dor Abkiihlungsgeschwindigkeit auf ver- 
Bchiedenon Wegen:

1. durch das yollige Yerscbwinden der Warmo- 
tonung bei etwa 650

2. durch das Auftreten einer Warmetonung boi 
ungoftihr 350°;

3. durch das Auftreten yon Marteuait an Stelle 
von Trooatit in Uebereinstimmung mit den Umwand- 
lungBpunkten Ar" und A r';

4. durch eine plotzliche Aenderung der Abkuhlunga- 
dauer in Beziehung zu den Durclimoaaorn geometriach 
iihnlichor Proben;

5. durch die Aenderung der Harto in Beziehung 
zu V.

Untersucliungen deraelbon Art atellten dio Yor- 
fasser an dem Stahl m it 0 ,50%  C und 0 ,13%  Mik 
an. In  Abb. 7 sind die Kurven wiedergegeben, dio 
an Proben von 8 bia 18 mm Dnrchmeaaer erhalten 
wurden. Die Kuryen 4 bis 6 haben den oberen llalte- 
punkt bei ungąfahr 650°, boi den Kurven 1 und 2 ist 
hingegen dio Entwicklung der Umwandlungswiirmo 
ńrst boi ungefahr 350° aufgetreton. Genau dioselben

setzen, wobei k zwei Werten entsprechen kann, je 
nachdom, ob d groBor oder kleinor ist ais 12 mm. I?ur 
d =  12 mm golton boide Worto. Die mikroskopische 
Untersuchung ergibt, daB Trooatitbildung der Ano
malio Ar', Martonaitbildung der Anomalio A r"  ent- 
Bpricht, wie auch Abb. 5 zoigt.

Aua Abb. 8 geht heryor, dafi die unregelmaBige 
Aenderung dor niirte m it der kritischen Abkiihlung«- 
geschwindigkeit iibereinstimmt, und zwar ist die Hartę 
der Probon ron 8 bis I I  mm Durchmesser hoch, dio 
dor Proben yon 13 b i B  18 mm DurchmoBser wesent
lich niedriger. Die Hartę dor Probe yoii 12 mm 
Durehmeaaer liegt zwiachen don boidon Worten.

Bei dem Stahl f (0,S1 %  C und 0,21 %  Mn) ist 
selbst bei den Proben von 20 mm Durchmesser 
die kritische Abkflhlungageschwindigkoit iiberachritten. 
Samtliche Iturven weison in ihrem unteren Toile eine 
Yerzogerung in dem Abfall auf.

Die Dauer dor Abkuhlung wachat proportional 
dom DurchmoBser: v == k . d, und zwar ist k ftnniihernd

; v =  ^ ■ d sek (d in mm).

Dio kritiacho Geschwindigkeit ist also in dieaom 
Falle Viel kleinor ais in dem yorhergohenden, und die
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Abbildung 9. AbkUhIungskurven yon Zylindcrn mit 20 mm 

Durchmesser. Stahl £ (0,81 %  O, 0,20 % Mn).

Kurye 1: .LuItabkUblung,

„ 2: Wasserabschreckung, An/angstemperatur 755 °,

„ . 3: Wasserabsohreckung, Anfangstomperatur 030°.

Kuryen orhiilt man, wenn man die Proben zum zweiten 
Slalo abschreckt. Eine Ausnahme macht allein die 
Probo mit 12 mm Durchmoaaer. Die Kurve nach der 
eraten Erhitzung hat daB Aussehen der Kury© 3 (nicht 
goatrichelt). Sie weist einon Haltepunkt bei 650° auf, 
genau1 wie die Kuryon dor Probon m it groBerem 
Durehmeaaer. Nach abermaliger Erhitzung liefert 
aber diese Probe boi dor Abschreckung die Kurvó 3a 
(gestricholt), die sowohl den Haltepunkt bei hoher 
Temperatur ais auch die UnregelmiiBigkeit bei niedriger 
Temperatur aufweist. Die Anfangatemperatur ist in 

beiden Fallen gleich, 845° bzw. 843°. Die Wiirme- 
ontwicklang tritt also hier in zwoi Stufon und zwei 

Temperaturgebieten anf, genau wie os bei Sondor- 
stahlon und besonders bei Ćhrom-Nickel-StShlon der 
Fali ist. Die mikroskopische Untersuchung dor Probo 
yon 12 mm Durehmeaaer ergibt dio gleichzeitige An- 
weaonheit von ALartenait und Trooatit im Mittelpunkte 
der Probe. Bei der letzten dor Kuryen, die noch den 
Punkt A /  zoigt, betragt die Dauer dor Abkilhlung 
(v) 4,5 aek, wahrend bei dem Stahl mit 1,07 %  C und 
0,08 %  Mn unter denaelben Bedingungen die Ab- 
kuhlungsdauer 6,9 sok betragt. Dio kritische Ge- 
Bchwindigkoit liegt hier also hoher. Ftir die Werte 
yon v in Beziehung zu d ergeben sich wieder zwei 

gerade Linien, und zwar kann man wieder v =  k . d

--------->-Zęitinsek
•— <■ fsek

Abbildung 10. Abktlhlongskurycn yoh Zylindorn mit 1G mm 

Durchmesser der Stfihle c, e, f, p und i. Wasserabschreckung.

Dauer dor Abachreckung bei der kritiachon Goschwin- 
digkoit OberBteigt um mehr ais das Doppelte die Werte, 
die boi den yorhergehonden Stiihlen ermittelt sind. 
Das Gefiige besteht in allen d,iesen Proben aus rauhem 
Martcnsit in dicken Nadeln, die Yerfasser bezeichnen 

cs ais Austenit-Martonsit. Die lliirte der Mittelpunkte 
ist ziemlich konstant und hoch.

Bomerkenawerte Ergebniaao liefert auch Abb. 9, 
dio Kuryen einor Probe yon 20 mm DurchmeBser 

desselben Stahlos zeigt. Kurve 1 iat ein Bild 
der an (der Luft abgekiihlten Probe, wilhrend die 
beiden anderon Proben yon dor in Wasser abge- 
achreckten Probe stammen. Die AnfangBtemperatur 
ist bei der Kurye 2 755°, wilhrend die der Kurye 3 
unterlialb des UmwttudlnngflpunkteH.(6300) liegt. Man 

sieht beim Yergloich dieser beiden letzten Proben, daB :

1. die Abschreckgeacliwindigkeit bei der yon 755° 
abgeschreckten Probe eine geringore iat. Der Grund 
liegt in der geringeren WSrmeleitfiihigkeit der festen 

Losung (y-Bison-KohlenstolT);

2. der Abfall in dem untoren Teil der Kurve mit 
der Anfangsabschrecktomporatur yon 755 0 ein yiel 
geringorer ist ais in der Kurye 3. Der Grund ist 
hior daa Freiwerdeu dor Umwandlungawurme bei 

niedrigor Temperatur.

Weiterhin unterauchten die Yerfaaser don Einfluti 
der chemischen Zusammensetzung auf die kritische 
Abkiihlungsgeschwindigkeit. Sie benutzten zu diesen
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Yersuclien Proben von 16 mm Durchmesser von fol- 
genden Stahlen :

C Mn

% %
c . . . . . 0,33 0,19
e . . . . . 0,56 0,29
f . , . . 0,81 0,21
h . . . 1,10 0,40
i . . .. . . 1,45 0,20

Die AnfangBabschrecktemperatur betrug 750°.

GemaB Abb. 10 ergibt sich, daB

1. fur die Stahle c und i die kritisehe Abkiihlungs- 
geschwindigkoit noch nicht erreicht ist (iKurYe 1 und 5);

2. fur die Stahle f und li die kritisehe Abkiihlungs- 
geschwindigkeit iibersebritten ist (Kurve 3 und 4); 
die kritisehe Geschwindigkeit erreicht also in der 
Niihe deB Eutektikuma einen Mindestwert;

3. fiir den Stahl e die kritisehe Abkiihlungsge- 
schwindigkeit erreicht ist. Die erste Kurve zeigt A / , 
die nach nbermaliger Erhitzung anfgenommene Probe 
hiri|,-egen Ar". Dio Anfangsabschrecktemperaturen 
waren 750 bzw. 758° (Ivurven 2);

4. Mangan einen entscheidenden EinfluB auf die 
kritisehe Abkiihluugageachwindigkeit ausubt; denn 
bei der Probo von 16 mm Durchmesser des Stahls h 

war die kritisehe Abkuhlungsgeschwindigkeit iiber- 
sćhritten, wahrend gemaB den frulieren Untersuchun- 
geii an dem Stahl mit 1,07 %  C und 0,08 %  Mn die 

kritisehe Abkuhlungsgeschwindigkeit noch nicht bei 
einer Probe m it 14 mm Durchmesser erreicht war. 
Mangan erniedrigt also dio kritisehe Abkuhlungsge
schwindigkeit betrachtlich.

Die Dauer dor Abkuhlung v wachst m it dem 
Kohlenstoffgehalt, Yorauagesetzt, daB man Proben von 
demselben Typ, dio also entweder Ar' oder A r" zeigen, 
yergleicht.

SchlieBUch sei noch erwiihnt, daB die Kurven 1 
und 5 oberlialb A r' eine langsamere Abkuhlungsge
schwindigkeit haben ais die der anderen Proben. Im  
ersteren Falle betriigt sie 80 bis 85 "j/sek, im  letzteren 
Falle 100 bis 125 "/sek. Der Grund liegt nach Aj i- 
sicht der Yerfasser in der Yorausscheidung des Ferrits 
bzw. Zementits.

Der EinfluB der Anfangsabschrecktemperatur auf 
die kritisehe Abkuhlungsgeschwindigkeit erhellt aus 
zwei Tataachen, 1. aus dem EinfluB auf die Ab- 
kuhlgeschwindigkeit, 2. aus dem EinfluB auf den 
inneren Zustand der Probe, da ja  selbst nach Ueber- 
schreitung yon A C3 infolge des Beharrungsyermogens 
Kristallkeime erhalten bleiben. Dio Yersuche der Yer
fasser zeitigten folgende Ergebnisse:

1. Bei dem Stahl m it 0,33 %  C und 0,19 %  Mn 
liegt boi einer Aniangstemperatur yon 7501’ die Ab- 
sehreckgeachwindigkeit aelbst boi einem Zylinder 
Yon 8 mm Durchmesser unter der kritischen. Die 
Proben zeigen alle den Punkt A / . Ebenso yerhalt 
sich der Stahl i  m it 1,45 %  C und 0,20 %  Mn. Eine 
Erhohung der Anfangatemperatur auf 900“ bringt 
bei Proben yon 14 und 16 mm Durchmesser keine 
Yeriinderung hervor. Die Umwandlung liegt bei 650°, 
wahrend v kleiiier wird. Bei dem Stahl h mit 1,10%  G 

und 0 ,40%  Mn liegt die kritisehe Abschreckge- 
schwindigkeit bei 16 mm Durchmesser. Alle Probon 
von 8 bis 16 mm Durchmesser zeigen also den Punkt 
Ar". Eine Erhohung der Anfangatemperatur ubt hier 
keinen EinfluB aus. Das. Gefuge iat martensitisch, 
v wird kleiner. W ird  eine Probe von 1S mm Durch- 
mesaer yon 890° abgeschreckt, bo zeigt sie eben

falls den Punkt A r" , und erst, wenn die Anfaugstem- 
peratur auf 790° herabgeaetzt iat, tritt der Haltepunkt 

bei 650° auf. Gleichzeitig wird hierbei, im Gegensatz 
zu den frulieren Ergebnissen, v kleiner und zwar yon

9,4 sek auf 9,0 sek, wodurch ebenfalls eine Aende- 
rung in der Stellung der Umwandlung angezeigt wird.

Die Anfangstemperatur flbt also einen groBen EinfluB 
aus, was auch folgende Yersuche beweisen. Bei 
dem Stahl m it 0,56 %  0 und 0,26 °/° Mn stimnit 
die kritisehe Abkuhlungsgeschwindigkeit m it der Ab- 
kiihlungBgeachwindigkeit einer Probe von 16 mm 
Durchmesser uberein, wenn die Anfangatemperatur 
750“ betriigt. Werden nun Proben von 14, 16 und 
18 mm Durchmesser abgeschreckt, ao ergebon aich 
folgende Zahlen (vgl. auch Abb. 11):

Durchmesser 

der Probe

Anfan^s-

temperatur
0

sek .
Anomalie auf der 

AbkuhlungskurYe

705 6,4 . A r' (620 b is 635°)
14 m m 760 6,4 Ar"

875 5,8 Ar"

16 m m
765 7,2 A r' (635°)
880 *,2 Ar"

800 ‘ ,0 Ar' (640°)
900 7,8 Ar"

1000'

żffZęifinsek 
•—1'  -fseh

Abbildung 11. Abkllblungskurren von Zylindern mit 14,10 

und 18 mm Durchmesser de3 Stahls e (0,56% O, 0,26%

Mn) von yersohiedenen A nfan^s temperaturen. Wasser- 

abschreekung.
- /  ...

Bezuglich der Abschreckung von begrenzter Dauer 
greifen die Yerfasaer auf dio Yersuche Le Chateliers 
zuruck, der bei Proben von 18 mm []] und 0,9 %  O 
eine Erniedrigung bis 530° feststellen konnte, wobei 
das Gefuge aua Troostit bestand. Hieraus. und aus 
der bekannten Tatsache, daB der AnlaBtroostit bei 
ungefahr 400° entsteht, geht dio Mogliehkeit hervor, 
daB sich Troostit auch bei Temperaturen, die wesent- 
lich unter 600° liegen, bildet. Die Yerf*sser benutzten 
zu ihren Yerauchen Proben von 10 und 18 nim Durch- 
meBser der StSble c, e und f.

Die Geschwindigkeit, m it der die Proben Y o n  16 mm 
Durchmesser abkuhlen, ist fiir den Stahl f groBer ais 
die kritisehe, wie ,sich aus dem \rorhergehenden 
ergeben hat. Das Gefuge ist also martensitiseb. W ird 
nun die Probe nicht bis zur Yolligen Abkuhlung im 
Waaaerbade gelassen, sondern schon bei hoheren Tem
peraturen aus dem Bade entfernt, so zeigt sich, daB 
die Hartę ihre hohen Werte bis zu einer Auatauch- 
temperatur von 330 bis 350° beibehSlt. Steigt aie 

jedoch auf 450 bia 500°, so zeigt sich eine Warme- 
tonung auf der Ivurve gleich nach dem Austauchen. 
Das Gefuge ist jetzt trooatitisch, wodurch auch ein 
Abfall der. Hartę bedingt wird.

Fur Zylinder Ydn 18 mm DurchmeBBer dea Stahls c 
m it 0 ,33%  C und 0,19%  Mn ist unter den gewahlten 
Bedingungen die kritisehe AbBchreckungsgesehwindig- 
keit noch nicht erreicht. Man erhiilt also auch mit
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steigender Austauchtomperatur immer Trooatit. Steigt 
sie jedoch auf 650°, so entateht Ferrit neben weiten 
Porlitfeldern.

Bei dom Stalli o m it 0,56 %  C und 0,26 %  Mn 
liegt die Abschreckgoschwindigkeit eines Zylindors 
von 18 mm Durchmosser in dor Naho dor kritischen. 
Entfernt m iu  den Probokorper bei 3000 aus dom 
Bado, so entsteht schon Trooatit, ■wio dio mikrosko- 
pische Untersuchung lohrt, allordings in so gorin- 
gem MaBe, daB soino Entstehung von einor sichtbaren 
WSrinotonung nicht bogloitot ist. Das tritt violmehr 

erBt ein, wenn dio Austauchtomperatur 420° betragt. 
Der Haltepunkt tritt dann bei 390° auf.

W ah lt man Geachwindigkeiten, die wesentlieh groBer 
sind ais dio kritisclio, wie dies beispielsweise fiir die 
Probo ton 18 mm Durchmessor des' Stahls f m it
0,18% C und 0,20%  Mn zutriift, so bleibt die marten- 
sitische Struktur selbst bei einer Austauchtemporatur 
von 400° bestehen. Erst wenn man sio auf 580° er
hoht, tritt eine Warmetonung auf und damit die Ent
stehung Ton Troostit.

Abbildung 12. AbktihlunHSkurYen vou Zylindern mit 1S mm 

Durchmesser. Wasserabschreckung.

Kurvc 1: Stahl 4 Nr. 2 (0,21% O; 1,97% Ni)
2: „ 4 Nr. 5 (0.20% C; 4.90% Ni)

„ 3: „ 4 Nr. 2 (0,80% G; 2,30% Ni).

Der EinfluB von Kristallteilchen ist aus folgendon 
Tatsachen ersichtlich, welche dio vorhergehenden

Yersuche ergeben haben:

1. Dio kritische Abschreckgeschwindigkeit nahort 

sieh einem Mindestwert in der Nalie der eutoktoidischon 

Zusammensetzung.

2. Eine Erhohung dor Anfangstomporatur in der
Nahe der kritischen Abschreokgoschwindigkeit be-
wirkt das Yerschwindon des Ar' - Punktes.

3. Zu demselben Ergebnis fiihrt eine zweite Er- 
hitzung.

4. Bei Stahlen, dereń Prozentgehalt an Kohlen
stoff weit vom Eutektikum entfernt ist, zeigt sieh dio 
Abscheidung des iiber- oder untoreutektoiden Bestand- 

toiles oberhalb A /  dutch einen weniger steilen Ab- 
fall der Kurve.

5. Der Troostit in den nicht eutektoiden Stahlen
ist immer von Ferrit oder Zemontit bogleitet, uud
zwar sind diese Elemente vom Troostit eingeachlossen.

Hieraus ergibt sieh, daB die Gegenwart von Ferrit 
oder Zementit die Entstehung von Troostit stark be- 
gUnstigt. Diese Elemente konnen nun bestehen blei- 
ben, wenn die Dauer dor Erhitznng zu kurz oder dio 
Temperatur zu niedrig, ebenso aber auch, wenn das 
Materiał nioht yollig homogen gewesen ist. SchlieB

lich konnen auch noch Einschlusse, dio ebenfalla ais 
Keime wirken, die kritische Abschrcckgeschwindig- 

keit beeinflussen. Hieraus ergibt sieh also die Be
deutung, dio dem Yerfaliren zukommt, nach welchetn 

dor Stahl angefertigt worden ist.

X X II . . .

Aus dem Yorhorgehonden ziehen die Yerfasser 
folgendo Schlusao:

1. Die Bildńng des Troostits wahrend der Abkuh
lung ist m it einer Warmetonung boi hoherer Tempe
ratur (iibor 650°) Yerbunden; jene Yon Martensit da
gegen mit einer Umwandlung bei iingefiihr 300°, die 
wesontlioh langsamor verlauft.

2. Dioao Umwandlungon gehen sieh auf den Abkuh- 
lungakurven zu erkennen, und zwar die der Troostit- 
bildung ais Ilaltepunkt, wahrend jeno der Martensit- 
bildung eine Yerringerung im Abfall dor Kurvo her- 
Yorruft. dio beim Yergleieh dieser Kuryon m it aol- 
chen yon Metallen ohne Umwandlung doutlich zu er
kennen ist.

3. Bei Yorgrofierung der Abkuhlungageschwindig- 
keit tritt uuter denaelben SuBeron Bedingungen zu
nachst oino kontinuierliche Erniedrigung der Umwand
lung ein, die bei ungefiihr 600° ihr Ende erreicht. 
Eine weitere, geringe Yorgrofierung der Abkuhlunga- 
gcachwindigkeit hat zur Folgo, daB dio Umwandlung 
erat bei tiefen Temperaturen (ungefalir 350°) auftritt. 
Hieraua leitet sieh der Begriff der „kritischen Ah-

-------->■ Z eifinsek
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Abbildung 13. AbkUhluOL-skurrcn von Zylindern mit 18 mm 

Burcbmesaer. Wasserabsclireclraug.

* Kurvc 1: Stahl 8 W. 2 (0,80% O; 2,78% W)
„ 2: „  8 i i .  2 (0,93% C; 1.07% Mn)
„ 3: ,, 3 O. 2 (0,89% O; 2,10% Cr)

kuhlungsge8chwindigkeit“ ber, oder beaBer gesagt, 
„kritischen Zone der AbkuhlungBgeBchwindigkeit1-, wenn 
man dio Erscheinung der Yerdoppelung des Umwand- 
lungapunktes in Betracht zieht, bei. der-Bicli das gleich- 
zeitige Auftreton von Troostit und Martensit ergibt. 
Hiernaeh gibt es, ebonao wie bei den Chrom-Nickel- 
Stahlen, eine geringste Abkiihlungsgeschwindigkeit 
fur Martensitbildung und oino groBto Abkiihlungsge
schwindigkeit fiir Troostitbildung. Z wie che u diesen 
beiden Grenzen tritt oino Yerdoppelung des tJmwand- 
lungspunktes auf. Bei den Kohlonstoffstahlen ist 
diesea TntervaH sehr klein, und wegen der cxperimen- 
tellen Schwierigkeiten, die durch dio GroBo der Ab- 
kiihlungsgeschwindigkeiten bedingt siud, lieBen sieh 
die beiden Grenzen nicht genau bestimmen.

4. Die kritische Abschreckgeschwindigkeit ergibt 
sieh ferner aus der mikroskopisclien UriteTsuchung 

der Yerschieden schnell abgesehreckten Proben, aua 
der Untersuchung der Dauer der Abkuhlungen inbezng 
zu den Durchmessern geometrisch ahnlicher Proben 
und schlieBlich aus der Untersuchung der Hartę in 
Beziehung zur Abkiihlungsgeschwindigkeit.

5. Unter denaelben auBeren Bedingungen scheint 
die kritische Abkahlungsgeachwindigkeit in der NShe 
des Eutektikuma ein M inimum zu besitzen und fenier 
m it dem Gehalte an Mangan zu fallen.

6. Der Anfangszustand Yor der Abkuhlung ist in- 
sofern von Bedeutung, weil etwa Yorhandene kri- 
stalline Teilehen impfend wirken und die Entstehung 
von Troostit begiinstigeń. Diese W irkung kann auch 
noch von Teilehen ausgeiibt werden, die unter dem 
Mikroskop nicht zu sehen sind.

99
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7. Troostit stolic den Zustand dor foinsten Yer- 
teilung yon Fe, C in a-Eisen in submikroskopischer 
Form dar. In  Stalilen, dio weit yon dor eutektoidi- 
schen Zusammensetzung ontfernt sind, ist er immer 
Ton Ferrit odor Zomentit bogloitet. Er steht nicht 
m it Perlit im strukturollen Gleicbgewioht, sondern ent
halt dieselbon Gefugoolemento wio dieser.

8. Die Bildung dea Troostitś geht bei yollstiindiger 
Abschrockung und einer Geschwindigkeit, dio kleinor 
ist ais die kritische, boi mindestens 600°, yor sich. 
"Wahlt man groBere Abschrcckgeschwindigkeiton ais 
die kritische, unterbricht dann aber die Absclirek- 
kung, so ist die Bildung yon Troostit noch boi 450 
bis 400° beobaehtet worden. Hierbei tritt nach dom 
Austauclion cin deutliclier lTaltepunkt auf der Kurve 

auf.
9. Bei Kohlenstoffstiihlen ist oine Temperatur yon 

350° dio oboro Grenze fflr oino Unterbrocliung dor 
Abschreckung. Durch die folgende goriuge Ausgltt- 
hung wird keine merkliche Yerringeruug dor Hiirte 

mehr lieryorgerufen.
Bei den Proben, dio einer untorbroclienen Ab

schreckung unterworfen sind, ist haufig RiBbildung 
beobachtet worden. Ueber die Temperatur, boi welcher 
die RiBbildung auftritt, konnen jedoch keine genaueren 
Feststellungon gemacht werden, was oinerseits an der 

sehr Bchnelloa Abkiihlung, andersoits an der llnmog- 
lichkeil liegt, den genauon Moment anzugeben, bei 

dem die RiBbildung boginnt.
An diese Ycrsucho schliefien sich noch einige Un- 

tersuchungon m it Sonderstahlen yon folgender Zu- 

sammensetzung an:

No.
.

C

_ __%__

Mn

' %

Si

%

Sonder-
Element

%

4 N' 2 0,21 0,02 0,03 1,97 Ni

4 N  5 0,20 0,02 0,04 4,90 Ni

9 N  2 0,80 0,11 0,10 2,50 Ni

8 M 2 0,93 1,07 1,03 —

8 C 2 0.89 0,10 0,28 2,10 Cr

8 W  2 0,80 0,05 0,06 2,75 "W

llierzu wurden Zylinder von 18 mm Durchmesser 
yerwendet. Dio Anfangstemperatur betrug bei Stahlen 
m it niedrigen Kolilenstoffgehalten ungbfiihr 800°, bei 
den Stahlen mit ungefahr 0 ,8%  C 725 bis 750°. 

Abb. 12 und 13 gobon die Abkuhlungskuryen wieder. 
Die Stiihle 9 N 2, 8 M 2 und 8 C 2 sind marten- 
sitisch abgeschreckt uud liaben nicht den Punkt Ar'. 
Der Stahl 8 W  2 hat eino Umwandlung boi 600°. 
Ebenso zeigon die Stiihle m it niedrigen Kohlenstoff- 
gehalton den Ar'-Punkt und zwar Stahl -i N 2 bei 
650° und 4 N 5 . bei 400°. Die tiefe Lage der Um
wandlung bei letzterem Stahl ist auf den wohlbe- 
kannten EinfluB des Nickels r.uruckzufuhren.

SchlieBlich knupfen die Yerfasser noch einige Er- 
orterungen uber den EinfluB yon Spannungon auf die 
Bildung von Troostit an. Der Zerfall der festen 
Losung in Ferrit und Zomentit ist yon einem Wachsen 
des Yolumens begleitet. Ein AVachsen des Druckes 
wird nach Ansicht der Verfasser diesen Yorgang er- 
leichtern. Infolge der Zusammenziehung der Rand- 
zone wird auf don Kern gleich zu Beginn der Ab
kuhlung oin Druck ausgoiibt, wodurcli die Bildung 
von Troostit boi hohen Temperaturen orleichtert wird. 
Andersoits ist auch die Bildung yon Martensit aus 
der fosten Losung mit oinor YolumyorgroBerung yer- 
bunden. Nach Entstehung dos Troostits wird im  fort- 
geschritteneren Stadium der Abkuhlung auch auf dio 
Randzone ein Druck ausgeiibt werden, der zu der 
Bildung yon Martensit bei niedrigen Temporataron 
fuhrt. Dio Yerfasser machen jodoch m it Rocht darauf 
aufmerksam, daB os gefiihrlich ist, derartige Hypo- 
thesen aufzustellon, solange man keino Angaben iiber 
GroBc, Yertęilnng, Richtung und Aenderung der Span
nungon hat. Nichtsdostoweniger muBto nach Ansicht 
dor Yorfasser die kritische Abkiihlungsgosehwindig- 
koit in Proben mit kleinerom Durchmesser hoher sein. 
Es wiirden also Untersuchungen, die, sich auf die 
kritische Abkuhlungsgeschwindigkeit yon Proben mit 
yorschiedenom Durchmesser bezielien, woboi die Ab
kuhlungsgeschwindigkeit dureli Aenderung der auBeren 
Bedingungen yariiert werden muBte, den EinfluB des 
Druckes offenbaren.

Dieser EinfluB gibt sich beim Yergleich der yor- 
hergehenden Yersuche m it denen yon Cheyonard zu 
erkennen, ‘der Drahte yon 0,23 mm Durchmesser in 

einer Gasatmosphiire absclireckto, iędem er die Tat- 
sache bonutzte, daB 'Wasserstoff energische Abschrok- 
kung bewirkt, Stickstoff dagegen langsamo Abkuhlung. 
Durch Misclien der beiden Gase in yerscliiedenen 
Mengen konnte er also jede beliebig schnelle Abkuh
lung erzielen. Dio Umwandluugen wurdon durch Aus- 
dehnnngsmessungen festgestellt. Nach Cheyonard be
trug nun dio kritische Abkuhlungsgeschwindigkeit boi 
einem Stahl mit 0 ,6%  O und 0,15%  Mn 700° bis 
750°/sok, bei oiner Anfangstemperatur von 700°. Bei 
den yorhorgohonden Yersuchen war boi dom Stahl 
mit 0,81%  C und 0,20%  Mn und 20 mm  Durchmesser 
die kritische Abschreckgesehwindigkeit geringer ais 
110°/sek. W eńn aucli in beiden Yorsuchendio auBeren 
Bedingungen wesentlieh voneiuander yorschieden waren, 
so ist der Untersehied doeh zu groB, ais daB er nur in 
der Verschiedenheit der Yersuchśanordnung zu suchon 
sein sollte. .Man muB also hier unbedingt dem Druck 

eine entscheidende Rolle zugestehen1)-

(SchluB iolgt.)

*) Gegenuber dieseu letzten Ausfuhrungen uber den 
EinfluB der Spannungon sei auf dio Arboit vou Hauemann 
und Schulz, St. u. E. 1914, 12, M ari, S. 450, yorwiesen.

Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen.1)

25. Mai 1920.
K l. 7 a, Gr. 17, T 22 S80. Ueberhebevorriehtimg 

fiir Walzstabe. Rudolf Traut, Mulheim-Ruhr, Kaiser- 

sfccaGo 60.
ICl. 7c, Gr. 18, St 32 007. Selbsttatige Vorschub- 

yorrichtung fur Bandmaterial an' Pressen und ahnlicheu 

Masćhlnen. Fr. .Stiibgen &: Co., Erfurt.
K l. 10a, Gr. 26, T 22 519. Trommelentgascr mit 

sehraubongangformig yerlaufenden Fiihrungsrippen fiir

L) Die Amneldungen liegen von dem angegebeneo 
Tage an wahrend zweier Mona te fiir jedermann zur 
Einsieht und Einsprueherhcbung im Patentamte zu 

B e r l i n  aus.

das durchzusetzende Gut zur Destillation der Kohlo. bet 
niederer Temperatur. Thyssen & Co., Akt.-Ges., Miil- 

heim-Ruhr.
K l. 18 b, Gr. 20, A 32 450. Verfahren, kohlenstoff- 

und siliziumarmo Cliromlegieruugen oder Chrom herzu- 
stellen. Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stoekholm.

Kl. 18 b, Gr. 20, A  32 451. Yerfalircn, kohlenstoff- 
und silizimoarme Manganlegierungen odor Mangan her- 
zustellen. Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stoekholm.

ICL 24 h, Gr. 1 , Z 10 879. Regelbare Befeuchtungs- 
vorriehtung fiir Schiittgiiter, insbesondere fiir Brennstoff 
in Resehickungstrichfcem bel Feuerungen. Xaver Zoller, 

Friedenshiitte O.-S.
K l. 31 b, Gr. 2, M  65 815. Abhebeformmaschine 

mit durehbrochener Tischplatte; Zus. z. Pat. 317 007.
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Maschinen- und Werkzeugfabrik Kabel i. W., Vogol & 
Schemmanu, Kabel i. W.

Kl. dOa, Gr. 39, B 89 335. Yerfahren zur Gc- 
winnung von Zink und Eisen aus zinkhaltigen Eisen- 
erzon im  Hoehofen. Franz Burgcrs, Gelsenkirchen.

151. 40 e, Gr. 16, G 60 325. Verfeliren zur Herstellung 
von Aluminium aus Tonerde. Sr.-Sitfl. Yietor Gerber, 
Ztiricli.

K l. 49 f, Gr. 6, W  54130. Ofen zum Anwarmen 
von Rohrenden. Otto Wittkowsky, Dusseldorf, Graf- 
Adolf-Str. 15, und Karl Limburg, Miilhcim-Ruhr, Hin- 

donburgstraBe 142.
Kl. 49 f, Gr. 7, O 9229. Vorfahren zur Herstellung 

von Gesenksehmiedestueken u. dgl. Dr. Carl Octling, 
Borlin, Kaisoralleo 205.

Kl. 49 f, Gr. 18, I i  65 555. Vcrfahren zur Vereini- 
gung von Triigem, Sehienen u. dgl. Peter Kromer, Ber

lin, Barbarossastr. 60.
K l. 49h, Gr. 4, T 23 048. Yerfahren zur Herstellung' 

gegossener Ketten. Lconliard Treulieit, Elbcrfeld, Varres- 
bockerstraBe 12!).

K l. 49h, Gr. 4, T 23 805. Gesenk zum Ueber- 
schmieden gegossonor Ketton; Zus. z. A sm  23 048. Loon- 
hard Treulieit, Elberfeld, Varresbeckerstr. 129.

K l. 80e, Gr. 13, F  44 481. Entlcerungsvorridi- 
tung fiir Schachtofen zum Brennen von Zemont, Kalk, 
Mxignesit u. dgl. Felis Fuclis, Wien.

K l. 80 c, Gr. 13, T 23 153. Staubdichto Austrage- 
Yorriehtung fiir Schachtofen. Rudolf Tliiele, IIoxter a. d. 

Wescr.

27. Mai 1920.

Kl. la ,  Gr. 11, W  53 899. Waschvorriehtung zur 
Gewinnung von Koks aus Abfilllen und Ruckstiinden. 
\V. Weber & Co., Geselischaft fiir Bergbau, Industrie 

und Bahubau, Wiesbaden.
K l. la ,  Gr. 23, B 8S 397. Schcideapparat fiir kor- 

nige und schlammige Massen. 3 ; ng. Dr. Adolf Barfch, 
Frankfurt a. M., Darmstadter Landstr. 6.

Kl. 7a, Gr. 15, D 35 690. Befestigung von Walzen- 
zapfen in Ballen boi gesondert eingesetzten Zapfen. Leo 

Dostał, Kladno, Bohmen.

Kl. 7a, Gr. 15, D 35 707. Wellenanordnung an 
Walzworksballen. Leo Dostał, Kladno, Bohmen.

K l. ,7a| Gr. 15, K  67 868. GuBeiserne Walzo von 
holicr Bruchfestigkeit. Hugo Keitel, Dusseldorf, HarleB- 
straBe 6.

K l. 21 h, Gr. 12, Seh 52 915. Verfaliren zum Sdiwei- 
lien von Metallen und Legierungen, welche boi Erhitzung 
und unter gerhigem Druek sprode und briichig werden, 
mittels der WiderstandsschweiBung. Edmund Schroder, 
Borlin, Maybachufer 48/51.

K l. 31 b, Gr. 2, M  66 689. Riittelforrmnaschine m it 
durch ein Druckmittel betriebenem und durch ein be
sonderes Ventil gesteuertem Ruttelventil. John Mae- 
donald & Son, Limited, und John Birch Ncesham, Glas
gow, Schottlaud.

Kl. 48b, Gr. 1, K  72 002. Yon-ichtung zum Reini- 
gen von Arbeitsstiicken. Richard Kellendorfer, Munchen, 
Adlzreiterstr. 10.

K l. 49g, Gr. 10, O 11 429. Verfahren und Gesenk 
zur Herstellung von m it iiufiercn Ansatzen versehenen 

Hohlkiirpem. Obersehlesische Eisenbahn-Bedarfs-Akt.- 
Ges., Gleiwitz.

Deutsche Gebrauchsirtustereintragungen.

25. Mai 1920.

Kl. 4g, Nr. 741 416. Reinigungs-, zugleicli Ool- 
verteilungsvorriclitung fur Tcerolbrcnncr. Hermann Sc 
Sohne, Frankfurt a. M.

K l. 13 b, Nr. 741 385. Automatische Dampfkessel- 
speiseeinriditung. Bemh. Kruyer, Duisburg-Meideridi, 
Borkhoferstr. 43 b.

K l. 13d, Nr. 741 707. Anordnung zum Entwassem 
von Dampfleitungen u. dgl. Ilu lin  & Flammorsfeld,
G. m. b. I I . ,  Berlin.

Kl. 19a, Nr. 741 734, Sdiienenbofestigungslasche. 
Syring ifc van gen Hąssend, G. m. b. H ., Essen.

K l. 24a, Nr. 741 588. Unterwiiidfetierung. J. A. 

Topf & Sohne, Erfurt.
Kl. 31 o, Nr. 741 608. GieBform fiir Pfannenstiele 

Fa. Carl Feldhaus, Liidenschoid i. W.

Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinlgten Staaten.

Ueber die Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 
ofen dor Vereinigten Staaten im  A p r i l  1920, ver- 
gliclien m it dem yorhergehenden Moiute, gibt folgendo 

Zusammenstellung1) AufschluC:

April 1920 Marz 1920 

t t

1. Gesaniterzeugung . . . .  2 796351 3 429 7802)

darunter Ferromangan und
Spiegele isen .............................................  33 329 39 200

arbeitstiiglicho Erzeugung . 93 212 110 (1372)
2. Anteil der Stahlwerksgesoli-

s c h a f t e n ...........................  1 993 680 2 513 6022)

darunter Ferromangan und

S p iege le isen .....................  —• —
3. Zahl der Hoehofen . . . 433 433

davon im Feuer . . . .  278 315 2)

Der starko Riiekgang der monatlichen Erzeugung 
ist namentlich auf den Eisonbahnerstreik und die da
mit verbundeno geringoro Zufuhr an Erzen und Brenn- 
stoffen zuriickzufiihren. In  den ersten vier Monaten 
des laufenden Jahres wurden i u den Kokas- und 
Anthmzithodiofen insgesamt 12 318 707 t Roheisen hen- 
gestellt, gegen 16 294 596 t in der gleichen Zeit des 
Vorjahres und 18 260 418 t  in den ersten vier Monaten 

des Jahres 1918.

Die Schienenerzeugung der Vereinigten Staaten 

Im Jahre 1919.

Dio Herstellung von Stahlschienen in den Verv 
einigten Staaten betrug naeh den Fcststellungen dea 

,American Iron and Steel Institute"1) im Jahre 1919 
2 239 105 t ‘ (zu 1000 kg), sie hat sich somit gegeniibor 
einer Erzeugung von 2 581 546 t  iin Yorjahre einen 
Riiekgang um 342 441 t  oder 13,26 o/o aufzuweisen. Naeh 
den einzelnen zur Schienenerzeugung verwendeten Roh- 

cisensorten gestalteto sich die Herstellung wie folgt:

1 1 1 
1019 i 1918 1

t i %  i t i %

Slemens-Martin-Stablschieiien . 
Bessemer-Stalilschlcnen . . . 

j Altmaterial, neu rcrwalzt . .

1 923 542! 85,9ljl 976 570 76,57 
217 547; 9,71 i 502 100 19,45 
»)98 016: 4,38; 102 876 3,98

Insgesamt 2 239105! 100,00*2 581 54G 100,00

An BreitfuB- und StraBenbahnschienen wurden im 
Beriditsjalire 114 515 t gegen 21167 t  im  Yorjahre, 
an Sonderstahlschienen 6580 (i. V. 3161) t  hergestellt. 
N adi Gewicht getrennt verteilto sieh die Schienen- 
erzcugung der beiden letzten Jahro folgendermaBen:

1919 1918

unter 22,3 kg f. d. Ifd. m . . . . 
von 22,3 bis 42,1 kg f. d. ifd. m , 
vnn 42,1 bis 49,5 kg f-d. Ifd. m . 
v<m 49,5 und mehr kg f. d. ifd. ra

268 024 401 446
503 506 675 80S 
981 020 902 851 
486 554 601 941

1) The Iron Trade Review 1920, 6. Mai. S. 1313. — 

Vgl. St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 630.
2) Beriehtigto Zahlen.

1) The Iron Trade Review 1920, 6. Mai, S. 1347. — 
Ygl. St. u. E. 1919, 19. Juni, S. 698.

s) EinschlieBlich 50 t Elektrostahlschieneu.
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Wirtschaftliche Rundschau.

Die Lage des englischen Eisenmarktes im April 1920.

u Beginń des Monats yorlief das Geschaft am eng- 
lischen Eisenmarkt infolge der Ostcrfeiertjigo ruhiger, 
zumal da eine Anzahl Betriobo fiir eine ganze Woehe 
geschlosson war und auBerdem die Londoner Wochen- 
bbrso fiir Eisen und Stahl ausfiel. Aber auch im  wei
teren Yerlaufe der Berichtszeit zeigte es sieh, daB dio 
Nachfrage weder so umfangreieh noch so dringcnd lier- 
rortrat wie vor einigen Woehen, und dio Kiiufer fur 
Abschliisse auf einen langeron Zeitraum weniger go- 
neigt waren. Vor allem wollten sieli dio Abnehmer, 
darunter bedeutende Firmen, niclit auf Monate hinaus 
ohne jede bestimnitc Festsetzung von Preisen und Liefe- 
rungsbedingungon binden. Zu dieser vorsiclitigen Ilal- 
tung trug ohne Zweifel die bereits im Vomx>nate be- 
merkbare Yerminderung der iiberseeischen Nachfrage bei, 
dio sieli im Laufe des Monats weiter yerscliiirfto, so 
da.15 sich bereits einiges Unbchagen iiber ihre moglicho 
Wirkung auf dio allgemcine Lage des Eisenmarktes 
geltend mach to. Die Ursaeho dieses Riickgangs der iibor- 
Eeeischen Nachfrage wurde allgemein dem Steigen des 
Sterlingkurses zugescjirieben, der einer Anzahl von Lan
dem die Kauf tatigkeit in England unmoglich machte. 
Die japanische Krisis und dio sehwierige geldliche Lage 
anderer Staaten yeranlafStou zudem dio Ausfulijrhauscr 
zu yorsichtigerer Haltung in ihrer Geąchaftstiitigkcit. 
Die Erzeuger legten zmn Teil diesen Ycrhaltnissen ais 
dem Ausdrucke einer yoriibergehenden Erscheinung go- 
ringere Bedeutung bei, d a  sie noeli reichlich Auftriige 
fur mehrere Monate gebucht haben. Wenn sieli auch 
bisher die Abnahiue der auslandischen Naeiifrage in der 
Hanptsache nur auf verzinkte und yerzinnte Blccho er- 
streckte, so befiirchtet man doch, dafi sio bei liingcrer 
Dauer nicht auf diese Erzeugnisse beschrankt bleibon 
und eino naehteiligo Riickwirkung auf die heimiseho 
Nacli frage ausiiben konnte. Eine einschneidende Ver- 
anderung der Marktverhiiltnisse wird nur yon dem 
Wialeraufloben des Wettbewerbs m it anderen Landem 
erwartet, den man jedoch zurzeit fiir ausgeschlossen 
halt, da die von Doutschland in das Ausland abgesetz- 
ten Mengen nicht geniigen, um den Weltmarkt nachhaltig 
zu becinflussen, die iibrigen Fcstlandsstaaten vorliiufig 
nicht in  Frage kommen und Amerikas ungeheurer hei- 
mischer Bedarf auf Monate hinaus den groBten Teil 
seiner Erzeugung in Ansprueli nelimen durfte. Immer- 
hin glaubt man, dali die Preiso bald ihren Hiihepunkt 
erreicht haben. —  Dio inlandischen Anforderungen wa
ren nach wie yor sehr umfangreieh und gingen immer 
noch weit iiber die verfiigbare Waro hinaus, ziunal da 
dio Werke immer nocli unter den schwierigen Yer- 
kehrsyerhaltnissen infolge Wagenmangels, unter Arbeiter- 
schwierigkeiten und geringen Vorriiten an Rohstoffen 
zu leiden hatten.

Die Ausfuhr von Eison und Stahl blieb im April 
etwas hinter dem Yormonat zuruck; in den Monaten 
Januar bis April betrug der A u B e n  h a n d e l  (aus- 
schlieBlicli Maschinen) in 1000 gr. t:

ł i n f u h r A u s f u h r

19X3 1919 | 1920 1913 1919 1920

J a n u a r ...................i 233,0
F e b ru a r ...................193,4

A p r i l ........................1 195,5

52.6 ! 79,0 
46,4 i 72,0 
35,1 ; 72,5
14.6 | 71,2

443,2 
363,5 
39 8.6 
470,0

171.2 
110,4 
160,1
174.2

261,2
231,1
295,7
274,4

Januar/April . . . ] 817,S 14S,7 ! 294,7 1675,41 615,9 1062,4

Die K o h l e n  forderung ging im April infolge der 
Osterfeiertage und ortliclier Ausstiinde erheblich zuruck; 
sio betrug in den funf Woehen yom 28. Marz bis
1. Mai 3,98 — 3,34 —  4,83 — 4,99 und 4,56 M ili. gr. b 
oder zusammen 21,8 M ili. gr* t  gegen 24,3 in den funf 

vorherg>ehenden Woehen. Das Ergebnis der Abstimpiung

der Bergleuto iiber das Angebot der Regierung —  Lohn- 
erhohung um 20 o/o bzw. mindestens 2 S  taglich melir 
fiir allo Arbeiter iiber 18 Jahre — ergab eino Mehr- 
hcit von 65 135 Stimmen fiir die Annahme des Re- 
gierungsyorschlags; von 820 273 Stimmen waren 442 704 
gegen und 377 569 fiir den Streik. lin  Unterhause wurde 
festgestellt, dali die Lulinc fiir 1 t  gefiirderter Kohle
6 8  4.01 d im Jahre 1913 betrugen und 18 S  7.68 d 
im  Jahre 1919. An Arbeitern wurden im Jahre 1919
1 163 000 gegon 1 110 884 im Jahro 1913 beschaftigt; 
dio Forderung auf den Mann (unter und iiber Tage) stellto 
sieh auf 197,5 gr. t im Jahro 1919 gegen 259 gr. t  im 
Jahro 1913. — K o k s  war trotz des Ausfuliryerbots 
fiir Hutten- und Giefiereikoks wahrend des groBten 
Teiles des Monates weiter knapp. Erst gegen Monats- 
ende maehten sich dio Wirkungen des Ausfuliryerbots 
in etwas reichlielierer Belieferung der Hiitten bemerk- 
bar; die Zufuhren waren jedoch infolgo Wagenmangela 
immer noch unrcgelmaGig. Mittlero Hochofensorto 
kostete don ganzen Monat S 55.6 ab Koksofen.

In  E i a c n c r z  konnte die heimische Forderung 
den Bedarf nicht ausreichend decken, und es besteht in 
niichstcr Zeit wenig. Aussicht auf Besserung. • M it aus- 
liindischom Erz waren die Yerbraucher ziemlich gut 

yersehen, und es sind noch bedeutende Mengen bis 
Endo Jun i auf alto Abschliisse zu liefern. Neue Ge
schafte wurden nur wenig abgeschlossen; es zeigte sich 
keine groBo Eilo, zu kaufen, da die Frachten weiter 
fallendo Richtung einhiclten. Die Frachten Bilbao— 
Middlcsbrough fielen von 35 S  Anfang April auf 28 S 
Anfang Mai; bestes Bilbao-Rubio-Erz kostete 60 S cif 
Anfang Mai gegen 68 S  Anfang April und 72.3 S  An
fang Marz. M a n g a n o r z o  waren lebhaft gofragt, je-, 
doch knapp. IńdŁsehes und kaukasisćhes Erz kam nur in 

kleineren Mengen an und stellto sich auf 4.3 S die E in
heit cif England.

Dio aufierordentlieho Festigkeit des R o h c i s e n -  
marktes hielt im April weiter an. Cleyeland-Rohoiseil 
war kaum zu haben, und dio Hochofenwerke hatten mehr 
Schwierigkeiten denn jo, um ihre groBen Lioferungs- 
riickstando aufzuraumen, obwohl die Brennstoffyersor- 

gung gegen Monatsendo etwas besser wurde. Neue Ge
schafte kamen im Hinblick auf die bevorstehende Er
hohung der ICohlonpreise fast nicht zustande. Die we
nigen getatigten Abschliisse wurden mit dem Yorbehalt 
des am Lieferungstago giiltigen Preises gebucht. In  
H a m a  t i t  herrschte bei starker Nachfrage nach wie 
yor Mangel, und erst gegen Monatsendo schienen sich 
die Aussichten auf eine geringe Vermehrung der Er
zeugung, die im iibrigen yollstandig durch den starken 
Bedarf des Inlandes in Anspruch genommen wurde, zu 
bessern. Fur das yerbiindete Ausland, das mit sehr 
starken Anforderungen am Markte war, blieben nur 
geringe Mengen zur Verfiigung. Die Nachfrage neutraler 
Lander konnte nicht berucksichtigt werden, obwohl er
hebliche Pramien geboten Wurden. Cleyeland-GieBorei- 
eison Nr. 1 kostet £  10.12.6, Nr. 3 £  10, Ostkiisten- 
Hamat.it £  13, fiir die Ausfuhr 5 S mehr. Schottisches 
Ilam atit wurdo um 15 S auf £  13.15 erhoht. In  
F e r r o m a n g a n  sind dio Iiersteller auf langere Zeit 
Jiinaus yoll besetzt, Infolge der Knappheit suehten 
sich dio Yerbraucher mehr auf die Yerwendung von 
Silizium, Mangan und Aluminium einzustellen. Am

1. Mai wurden die Preise mn £  2 fiir das Inland und 
£  5 fur die Ausfulir erhoht; 76- bis 78prozentiges loses 

Ferromangan kostete £  37 bzw. £  45, yerpacktes £  1 
mehr. Im  Auslande wurden zum Teil erheblich hohere 
Preise —  bis £  60 —  erzielt. — Dic Roheisenerzcugung 
betrug im April 671 000 gegen 699 000 gr. t. im Marz, 
die Stahlgewinnung 793 00Ó gegen 840 000 gr. t. In  
den Monaten Ju li 1919 bis April 1920 wurden erzeugt:



3. Jun i 1920. Wirtschaftliche Rundschau. Stahl und Eisen. 769

(in 1000 grofl tons)

1919
lloh-
eisen Stahl 1920

Roh-
eisen Stahl

Juli . . . .  
August . . . 
Śeptember . . 
Oktober . . . 
Noyember . . 
Dezember . .

641
521
681
445
624
632

618
474
718
433
695
692

Januar . . . 
Februar . . . 
Marz . . . .  
April . . . .

665
645
699
671

764
798
840
793

In  S c h r o t t  herrschte lebhafto Naehfrage boi 
festen Preisen. Schwerer Sehmiedcisenschrott kostete 
am Monatsendo £  11, Stahlschrott £  9.10 bis £  10.10, 
<3ufi3chrott etwa £  11 bis £  11.15, Drehspiine £  8 

bis £  8.10, Bolirspane £  7 bis £  7.5 (alles im 
Middlesbrough-Bezirk). —  H a l b z e u g  war wie bisher 
sehr stark gefragt und schwer zu erhalten. Gegen 
Monatsende war dic Knappheit an Knuppel n nicht mehr 
so ausgesprochen wic bisher. Von Amerika wurdeit 
einige 1000 gr. t  Knuppel und Drahtstabe fiir baldige 
Lieferung angeboten; aus Deutsehland sollen von diesen 
Erzeugnissen ebenfalls kleine Jlciigen eingefuhrt worden 

sein. Wcieho Knuppel kosteten £  25,10, Walliser Pla- 
tinen £  30.10, schwedische Kniippcl sind von £  30 auf 
£  35 fob Gothenburg gestiegen.

' Die Naehfrage naeh F e r t i g c i s e n  und - S t a h l  
war rege, besonders fiir Schiffbau; doch klagten die 
Kiiufcr uber Schwierigkeiten, Auftrage unterzubringen, 
obwohl die iiberseeische Naehfrage naehgclasscn hatte. 
Dic Walzwerke wurden zudeni durch den anhaltenden 
Wagcnmangel behindert, so daG sieh Vorratc aufhiiuften. 
Hiitten mu fi ten den Betrieb mehrfach unterbrechen und 
ein grofies Work an der Nordostkiiste war gezwungen, 
Infolge Verstopfung den Betrieb einzustellen. Lohn- 
erhohungen mufiten ebenfalls vorgenommen werden; die 
zwecks Lohnfestsetzung bei den Eisenwerken erfolgten 
Priifungen ergaben einen Durchschnittspreis von 
£  23.11.4 und damit eine LohnerhShung von 10 o/o fiir 
Puddlcr und andere Eisenarbeiter (Durchschnittspreis 
November/Dezember war £  22.8.6). Bei einem Stahl- 
werke, das ebenfalls Lohne naoh gleitendcr Skala be- 
zahlt, ergaben die Ausweise iiber drei Monate eine Lohn- 
erhohung um 171/s o/o j d. i. gegenuber Sommcr 1914 eine 
Steigerung um 140 o/0. Die Preise waren fest, besonders 
im Hinbliok auf die bevorstehende Kohlcnpreiserhohung, 

dio wiederum eine Erhohung der Fertigcisen- und -stahl- 
preise nacih sich ziehen durfte. Die schottischen Werke 
nalimen eine Preissteigerung fiir versehiedene Walz- 
erzeugnisse vor, und zwar von Tragern auf £  27, 
Winkel auf £  24.10, Sdhiffsbleche um 15 S auf £  26.10 
und Kesselbledho auf £  29.10. Die englisclien Schienen- 
walzwerke erholiten die Preise um 40 S  auf £  23 fiir

Roheisenpreise liir den Monat Juni. —  Der Roh-
e i s o n a u s s e h u f i  d e s  E i s e n w i r t s c h a f t s 
b u n d  es beschaftigte sich am 28. Mai m it der Frage 
der F e s t s e t z u n g  de r .  R o h e i s e n p r e i s e  f i i r  
J u n i .  Auf Yorschlag des R o  li e i s e n  - Y c r b a n -  
d e s , G. na. b. I I . ,  Essen-Ruhr, beschloB der AussćhuB, 
die Praso fiir I I  ii m a t i t - Roheisen und k u p f e r -  
a r n i e s  S t a l i  l e i  s e n  um 185 ,l( f. d. t herabzu- 
setzen, dagegen die Preiso fiir G i e f i e r e i r o h  e i s e n ,  
S i e g e r l i i n d e r  Stali lei sen nnd Spiegeleiscn unver- 
iindert" zu lassen. Der Yertreter des Reichswirtschafts- 

ministeriums hatte gegen diesen Besehlufi E i n ą p r u  ch  
eiingelegt. Wie jetzt gemeldet wird, ist infolge der un- 
Yorandert gebliebcnen Brennstoffpreise mit dem Reidlis- 
wirtsehaftsministerium iiber die Festsetzung der Roh
eisenpreise ein Einverstiindnis dahingehend erzielt wor
den, dafi die Preise wie folgt e r m a fi i  g t werden: H  ;i- 
Jnatit und kupferarmes Stalileiscn um 200 J t, GieBerei
roheisen I  und I I I  nm 50 M , Ferromangan SOprozentig 
um 570 M , Ferrosilizimn 10 prozentig um 200 ,M, 
Temper Roheisen nm 182,50 M ; fiir S i e g e r l a n d e r  
S t a h l -  und S p i e g e l e i s c n  tritfc k e i n e  Ermafii- 
gung ein.

sehwere Schienen, Laschen auf £  28. —  Yon China war 
eine Anfrage auf 20 000 gr. t  Schienen am Markte. 
Stabeisen kostete £  28 gegen £  27.10 friiher, besonders 
bezeicihnetes Stabeisen £  31.10 ( £  30), Eisenbleche £41 .
—  Dor Markt iij A Y e i f i b l c o h e n  yerlief ruhiger, be- 
sonders liefi das Ueberseegcsdbiift zu wiinschen ubrig. 
Es horrsohte nicht mehr der starkę Andrang wic' seit- 
her und die Yorrate nahmen zu. Die Preise wurden 
etwas naeihgiebiger, hielten sich jedoeli im allgemeinen 
auf 75 8  fiir nahe Lieferung, 73 bis 74 .S fiir Mai/Juni, 
72 S  fiir 3. Yierteljahr und 69 S  fiir das lctzte Jahres- 
v!iertel. —  Y e r z . i n k t e  B l e o h e  waren gut ge
fragt, auch vom Auslande. Die Erzeugung betrug nur 
etwa 75 o/0 der Leistungsfiihigkeit der Werke. Neue 
Absćhliisse wurden gegen Monatsschlufi weniger gątatigt. 
Der Preis fur 24 NormalmaB gcwellte Bleche ist £  56 
fob und £  57.10 fur ebene Bleche. Belgische Werke 
verkauften kleinore Mengen unter diesem Preise. Die 
Fob-Preise sind otwa folgende: Rund-, Flach- und Vier- 
kanteisen-Grundpreis £  29.5, Winkel £  29.5, T-Eisen 
£  30.10, Trager £  32, Sehiffs- und Behalterbleche 
s/s Zoll und mehr £  30, weiche Stalilplatten £  30, bestes 
Lanoashire-Bandeisen £  37. Die Preise von festlandi- 
scihen Erzeugern sind fester gewoiden und ungefahr die 
naehstehonden:
Trager . . . . . . .£3 0- — W in k e l ................ £  28.10
T - E Ia e n ...................£  29.— (itten J-' 35.10
Stabstahl.................£  27.10 Drabt Nr. 8 . . . . £  32 10

blfl .....................£ , 28.- Drahtstifte . . . .  X  37.—

Die englischen Preise stellten sich Anfang Mai, 
Yerglichen mit denen von Anfang April:

2. April 

1920 
S d

6. Mai 

1920 

5 d

R o h e i s e n :
01eveland-Gle'flereleisen Nr. 1 . . 212.6 212.6

»• m j» 3 . . 
Cieveland-PuddelrohcIsen „ 4  . .

200.0 200.0
200.0 200.0
260.0 260.0

E i s e n :
Stabeisen, gewohnliehe Qualltat . . 520.0 570.0

„ niarkiert (Staff.) . . 580.0 630.0
525.0 575.0

T-Eisen bis 3 Z o l l ............................ 535.0 585.0

S t a h l :  England und Wales;
400.0 510.0
620.0 610.0

Schienen, 60 Pfund und mehr . . . 420.0 460.0
Schwellen und L a s c h e n ................... 525.0 500.0

430.0 450.0
W inke l............................................... .... 430.0 450.0
Rund- und Ylerkantstilbe, grofie . . 520.0 520.0

,t » u kleine . . 560 0 560.0
Flachę S t i i .b e ...................................... 510—540 520-540
Schlfts- und Behalterbleche . . . . 470.0 470.0
Kesselbleche .......................................... 570.0 570.0
Schwarrbleche Nr. 24 . . . . . . 840.0 890.0

Dio neuen Preiso gelten fiir die Monate Jun i und 
Ju li m it der Mafigabe, dafi, falls wahrend dieser Zeit 
dio Preise fiir Koks und inlandischen Eisenstein eine 
Aenderung erfahren, dio Rohoisenprcise ebenfalls ent- 
sprechend g e a n d e r . t  werden, und. zwar m it Wirkung 
von dem Tage ab, an dcm die Preisanderung fiir Koks 
oder Eisenstein in Kraft tritt.

Im  Yergleich m it den fiir den Monat Mai giiltigen 
Preisen kosten jetzt:

Jun i/Ju li Mai

36 M
Ilaraatit . . . . . . . 2150y50 2350,50

kupferarmes Stahlelsen . ; 2140,00 2340,00
Giefterei-Roheisen I  . . . 1740,50 1790,50
Giefierei-Roheisen I I I . . . 1739,50 1789,50
Siegerlander Stahlelsen . . 1626.00 1626,00

Spiegeleisen . . .  . • . 1708,00 1708,00

Preisfestsetzung fiir Walzwerkserzeugnisse in den 
Monaten Juni und Ju li. —  Bei den Verhandlungen dSs 
Eisenwirtsohaftshundes am 29. Mai wurden die Eisen- 
preise fur die Monate Jun i und Ju li wie folgt neu fest

gesetzt:
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bisheriger Grundpreis- Neuer 
Preis Erm&Bigang Preis

Rohblooko . . . .  2650 J l  215 J l  2435 M
Vorgcwalzte Biocie . 2900 „ 245 „ 2655 „
K n i ip p e l..................... 3125 „ 400 „ 2725 ,,
P la t in e n .....................  3200 Jl-: 410 J l  2790 j l
Formeiaen . . . .  3600 „ 495 „ 3105 „
Stabeisen.....................  3650 450 ,, 3200 „
Bandeisen . . . .  4050 „ 465 „ 3585 „
Uniyersaleisen . . . 4050 „ 575 „ 3535 „
Walzdraht . . . .  4150 „ 565 „ 3585 i,
Grobbleche . . . .  4750 „ 710 „ 4040 „
Mittelblecho . . . .  5535 „' '760 „ 4775 „
Feinbleche iiber 1 mm 5600 „ 750 „ 4840 „
Feinbleeho unter 1 mm 5625 „ 760 „ 4865 „

fiir 1000 leg ab Werk. Der Aufpreis fiir Siemens- 
Martin-Giito wurde yon 150 J l  auf 100 J l  f. d. t ermaCigt.

Die Kohlenpreise im Monat Jun i 1920. —  In  An
wesenheit dea Staatssokretars Dr. H  i  r  s o h traten am 
am 281 Mai d. J. der R  e i e h s k o h 1 e n v e r-b a n d  
und der groBe AusschuB des R e i c h s k o l i l o n r a t s  
erstmals zu einer gemeinschaftliehen Sitzung zusammen, 
in der zunachst die zur dauernden Festlegang dor Zu- 
samihenarbeit notigen Satzungsanderungcn beschlosson- 
wurden. E in  K o h l e n p r e i s e r h o h u n g s a n t r a g  
des Rheinisch-Westfiilischen Kohlensyndikats, der m it 
abermaligen Lolinerhiibungen begriindet wurde, fiihrte zu 
einer eingelienden Ausspraohe iiber dio allgemeino volks- 
wirtsehaftlicho Lage. Im  Einklung mit den Ausfiihrun
gen des Staatssekretiirs wurde.hierbei yon Arbeitgebern 
und Arbcitnchmern darauf hingewiesen, wio wichtig ea 
sei, gerade im  jetzigen Augenblick den sieli andeutenden 
Abbau der Preise niclit durch eine an sieli noch so be- 
reohtigte ICohlenpreiserhtJhung zu storen. Dieses er- 
wiinschte Ziel wurde nach imiheyollcn Verliandlungon da- 
dfurch erreicht, daB die A r b e i t g e b e r  e i n e n  T e i l  
d e r  L  o h n o r h 6 h u n g ohne Preiserhohung auf sich 
ubernalimeri, wahrend l id i  dic Arbeitnehmcr damit ein- 
verstanden erklarten, dafi die ii b r i g e yereinbarte Lohiy 

erholiuug nioht in bar, sondern durch eine V c r b i l l i -  
g u n g  d e r  L e b e n s m i t t o l  geleistet werde. Die 
Mittel hierzu werden teils aus dem Bestande zur Be- 
sohaffung billiger Lebcusmittel fiir Bergleutc, teils aus 
Yalutagewinnen aufgebraeht,' dio das Reich zurzeit bei 
der Lebensmittelbesohaffung machen kann. Diese Rege
lung gilt zunachst nur fiir den Monat J u n i .

Ueber das Ergebnis der E  i n i  g u n g s v e r h a n d - 
l u ń g o n  z w i s c h e n  Z e c h e n  u n d  A r b e i t e r n  

wird noch beriehtet, daB den Bergarbeitern im Rulir- 
gebiet eine Lohnerhohung yon 8 J l  fiir die Schicht be- 
willigt worden ist. Einen Teil der dadurch erwachsen
den Mehrkosten ubernehmen die Zechen. Diese gehen 
dabei von der bestimmten Erwartung aus, daB nicht 
nur durch das Untcrbleiben der Kohlenpreiserhohung, 
dureh die Besserung der Marii und durch die dadurch bo- 
dingte Wirkung der Preise fiir auslandische Rohstoffo 
und Erze irnd die sdion merklidie Scnkung der Lebens- 
mittelpreise eino weitere Steigerung der Werkstoffpreise 
unterbleibt, sondern baldigst eine Scnkung dieser Preise 
erfolgt. Den restlidien Teil der Lohnerholiungen, und 
zwar 4 bis 4,50 J l  fiir die Schidit, ubernimmt die 
Reichsregierung. Sie wird die Mittel hierfiir aus den 
yorhandenen Uebersdiiissen desjenigen Bestandes entneh- 
men, der seit Mitte dieses Winter^ durch Zuschlage zu 
den Kohlenpreisen (2 J l  je Tomie fiir Steinkolilen, ent- 
spreehende Satze fiir andere Kohlenarten) zur Yerbilli- 
gung der Lebensmittel fiir die Bergarbeiter angesammelt 

worden ist.

Siegerlander Eisensteinyereln, G. m . b. H, Siegen.
—  Das Syndikat hat die Y o r k a u f s p r e i s e  fiir die 
Monate M a i  und J  u n i  u n v e r a n d e r t  gelassen und 
sich nur einen durch Erhohung der Lohne und Brenn- 
stoffprelse bedingten Z u s e h l a g  yorbehalten. Dieser 
Zusehlag stellt sich fiir M a i l i e f o r u n g e n  auf 
15,30y J l  fiir RoKspat und 23 J l  fiir Rostspat, so daB

sich die jetzigen Verkaufsgrundpreisc fiir Rohspat auf
277,90 J l  und fiir Rostspat auf 416,50 J l  stellen.

Coneordiahiitte, Actiengesellschaft in Bendorf a. Rh.
—  Die Gewinn- und Yerlustredinung fiir das Gesdiśifts- 
jalir 1919 zeigt einerseita neben 118 158,80 J l  Yortrag 
aus demVorjahro einen B c t r i e b s i i b e r s o h u B  yon
2 853 585,16 J l, anderseits nach Abzug' von 820 144,02 J l  
allgemeinen Unkosten, Steuern, Gehaltern usw., 
529 333,94 J l  Zinsen und Sdiuldverschreibungszinsen und
1 113 353,18 J l  Abschreibungen einen R e i n g e w i n n  
yon 508 912,82 J l. Hiervon werden 19 537,70 J l  der 
gesetzliehen Riicklage zugefiihrt, 175 000 J l  fiir Arbeiter- 
wohnungen zuriiokgestellt, 68 481,63 J l  satzungs- und 
yertragsmiifiige Vergiitungen gezahlt, 129 600 J l  Gewinn 
(6 o/o gegon 8 o/o i. V.) ausgeteilt und 116 293,49 J l  auf 
neuo Rechnung yorgetragon. —  Es wurde besdilossen, 
das A k t i e n k a p i t  a l  um 9 840 000 auf 12 000 000 J l  
zu o r h o h o n .

Oberschlesische Eisen-Industrie, Aktien-Gesellschaft 
fur Bergbau'und Huttenbetrieb, Gleiwitz O-S. —  Im
Jahro 1919 hatten siuntliche Werke unter den Nadi- 
wirkungen des politischen Umsturzes schwer zu leiden. 

Wiederholto Streiks, groBe Arbdtsunlust trotz yerkiirzter 
Arbeitszeit sowio Mangel in den wichtigsten Rohstoffen 
vorursachten geringo Leistungen, dio sich erst in den 
letzten Monaten des Kalcnderjahres besserten. I n  der 
Kokerei waren Anfang des Jahres nur vier Batterien im 
Fouer. Der Betrieb konnte allmahlieh auf sechs Batterien 
ausgedehnt'worden. Im  Hoehofenbetriebo konnten infolgo 

Koka- und Dolomitmangel wahrend des Berichtsjahres 
nur d rd  Oefen unter W ind gehalten werden. Der Betrieb 
dos S t a h l  w o r k s  J u l i e n h u t t o  wurdo allmahlieh 
wiedor auf fiinf Oefen gesteigert. Auf der B a i l d o n -  
h i i t t e ,  der I I  e r m i  n  e n h ii 11 e und den D r a h t -  
w e r k o n bewirkten neben yiel fachem Ausbldben der 

Kohlen die sehwierigen Verhaltnisae im Bezugo der 
elektrischen Kraft nennenswerte Erzeugungsausfalle. 
AuBerdem hatten1 alle Werko unter Wagen- und 
Lokomotivenmangel zu leiden. Der durch die Betricbs- 
schwierigkeiten sowie die andauernde Steigerung der 

Kohlenpreisc, Lohne, Gehiiltor und aller sonstigen Be
triebsausgaben bedingten Verteuerung der Selbstkosten 
stand oine Erhohung der Verkaufspreise gegeniiber, 
welche indea erat in  der zweiten Ila lfte  des Bcridita- 
jahres in wirkungsyollcr Weise zur Durchfiihrung ge- 
langte. Zum Yertrieb ihrer Erzeugnisse in  Rlieinland, 
Westfalen, Holland und Belgien grundeto das Unter- 
nehmon die B a i l d o n s t a h l - G e s e l l s c h a f t  i n  
D u s s e l d o r f .  Dio R i e b o - ,  K u g e l l a g e r -  u n d  
W e r k z e u g f a b r i k ,  G. m. b. H. ,  i n  L i q u i -  
d a t  i o n  , Berlin-WeiBensce, arbeitete im abgelaufenen 
Jahre mit Yerlust. Da es infolge der Haltung der Ar-

i 11 Ji 191*) 1917 1918 1919

Aktienkapita! . . . 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Anleihen und Ilypo- 

thekeu . . . . 13 934169 15 823 393 15 570 004 24 239111

.Yortrag . . . . 279 678 514114 6-16 818 669 6841
Robgewinn . . . 9 146 570 12 010 330 12 708 2771 16 3600111
R o h g e w i n n  e i n 
sch l. Y o r t r a g  . ' 9 426 248 12 554 444 13 355 095 17 029 695!

Allgem. Unkosten, 
Steuern u*w. . . 606 118 870 111 1 214 125 2 078 168

Schuldversehrei- 
bungszlnaen . . 374 440 703 345 673 190 "737 015

Sonstige Zinsen. . 853 935 430 558 639 798 1 383 857
Yerłust bel Bibieila- 

grube . . . . S I S  # 545 314 _ __ !

Abschreibungen . . 4 000 000 5 000 000 5 800000 7 800 000!
Reingewinn . . . 3 312 077 •4 461002 4 381161 4 360 971:
R e i n g e w i n n  e i n 

schl .  Y o r t r a g  . 
Zinsscheinsteuer- 
ruckłage . . . .

3 591 755 5 005116 5 027 982 5 030 655

60 619 100 000 100 000 100 000

Geraeinnutz. Zwecke 75 000 150 000 150 000 150 000

i Gewinnanteil des 
Aufaichtarates . . . 112021 188 298 188 298 188 293

Gewinnansteil. . . 2 800 000 3 920 000 3 920 000 3 920 000

„  % • • 10 14 14 14

; Yortrag.................... 544 114 646 818 669 684 672 35S
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beiter nicht moglich war, zu einem gedcihlichen Be- 
triebo des Werkes zu gelangen, mu 15te der Betrieb im 
November eimgestellt werdon. Inzwischen ist im neuen 
Jahro der Verkauf des gesamten Unternehmens nebst 
Bestanden erfolgt. Zwecks Verstiirkung der Betriebs- 
mittel wurde im Bericlitsjalire eine Schuldverschreibungs- 
anleilie von 12 000 Ó00 M  aufgenoinmen. Eine auBer- 
ordentliche IIauptversammlung vom 4. November ge- 
nehmigte den AbsehluB einer I n t e r e s s e n g o m e i n -  
s c h a f t  m i t  d e r  E i s e n  b ii t t e  S i l e s i a ,  A. - G., 
P a r u s c h o w i t z ,  welche die Vereinigung beidor Ge- 
sellschaften yorbereiten und bis zur Durchfiihrung der
selben unter Aufreehterbaltung der rcchtlichen Selb- 
stiindigkeit der Gosellschaften in ihrem wirtschaftlichen 
Erfolge einer Verschmolzung gleichkommen sollte. Im  
AnschluB liieran besehlofi die aufierordentliehe Ilaupt-

Yoi-sammlung vom '24. Eebruar d. J . die E r h o h u n g  

d e s  G r u n d k a p i t a l s  auf 38 Mdli. J i  durch Aus-- 
gabe von 10 Mili. M  neuer Aktien zwecks Erwerbs des 
Grundkapitals der EŁsenhiitte Silesia, Aktien-Gesellsćhaft, 
in gleicher Hohe.

Der Umsatz an Fertigerzeugnisson (Di-ahtwaren, Stahl,. 
Walzeisen usw.) betrug im Beriehtsjahre 155 094 524,26 M  
gegen 127 402 392,G2 J t  im Yorjahrc. Einschliefilich des 
Riebe-Werkg wurden im Bericlitsjalire durchschnittlich
12 780 Arbeiter beschaftigt und an Lóhnen, Gehiiltem 
usw. emsehlloBlich des Riebe-Werks 51 054 795,96 M  
gozahlt. Zur Yermehrung dor Betriebsmittel hat die 
ordentliche Hauptversammlung vom 27. Mai d. J. beschlos- 
sen, das A k t i e n k a p i t a l  weiter um 12 Mili. J i  auf 
50 Mili. J i  zu erhohen. —■ Der AbsehluB ist aus vor- 
steliender Zusammenstellung ersichtlicli.

Biicherschau.

Ba r th ,  Friedrich, Oberingenieur an der Bayeri- 
schen Landesgewerbeanstalt in Niirnberg: Die 

zweckmiiBigste Betriebskraft. 3., veirb. Aufl,

. T. 1/3. Berlin und Leipzig: Yereinigung wissen- 

schaftlicher Verleger, Walter do Gruyter & Co., 

1919. 3 Bde. 8° (16°). Je 1,25 J i , (dazu 30 °/0 

Teuerungszuschlag).
1. Einleitung. Dampfkniitanlagen. Verschie- 

dene Kraftmaschinen. Mit 19 Abb. (108 S.)
2. Gas-, Wasser- und Wind-Kraft-Anlagen. 

Betriebskraft. Mit 24 Abb. (116 S.)
3. Elektromotorcn.Betriebskostentabellen. Gra- 

phische^Darstellungeii. Wahl der Betriebskraft. 

Mit 13 Abb. (117 S.)
(Sammlung Gosclien. 224/5. 474.)

Das kleino Werk stellL einen gemoinverstąndlich ge- 
haltenen Auszug aus des Yerfassers Werk: Wahl, Pro- 

jektierung und Betrieb von Kraftanlagen') vor.
Das erste B andehen  birgt in  der Einleitung uber 

die allgemeinen Begriffe Kraft, Arbeit, Energie usw., 

sowie deren Beziehung zueinander, nocli einige Unklar- 
heiten, die hauptsiichlich durch besóndere Berucksichti- 

gung des „iiblichen" Sprachgebrauches entstanden sind. 
Wenn der Yerfasser z. B. sagt: „Gewohnlich macht man 
zwischen Energie und Arbeit keinen Unterschied", oder: 
„Nach dem ublichen Sprachgebraueh wird Energie meist 
durch Kraft ersetzt“ , so wird unbedingt der Zusatz notig, 

daB Energie wissenschaftlich genau durch Arbeits- oder 

Leistungsyermogen ausgedruckt werden kann. Statt die 
Einheit der Warmemengo ais „Kalorie" zu bezeichnen, 

durfte yon yornhercin die Einfuhrung der guten deutschen 
Bezeichnung „Warmeeinheit" (WE), die ubrigens auch 
spater dauernd im  Text yerwendet wird, yorteilhafter 
sein. Die Erwahnung unsicherer, zweideutiger Begriffe, 

wie Volligkeitsgrad auf Seite 14, Anmerkung 1, ais Be
zeichnung des Verhaltnisses der indizierten Arbeit zur 

disponiblen Arbeit, ware wohl besser ganz unterbliebeu.—- 
Im  ersten Abschnitt: „Anlage und Betriebskosten yon 

Kraftmaschinen" diirfte sieh boi der Erklarung, daB oft die 
Anlage ais die yorteilhaftere gilt, bei der dieser Gesamt- 

betrag der Anlagekosten und der kapitalisierten eigent- 
lichen Betriebskosten am kleinsten ausfallt, ein Hinweis 
darauf ais notwendig ergeben, daB die Zeit dieser ycrglcichs- 
weise angenommenen ICapitalisierung eine ausschlag- 

gebende Rolle spielen kann, insofern ais die Yerglichenen 
Anlagen erfahrungsgcmaB von yerscliiedener Ijebcnsdauer 
sein konnen. — Der sehr zu belierzigende Satz (Seite’26): 

„Man sollte deshalb gerade bei Anstellung von Hcizem 
besonderen Wert auf Tuohtigkeit und Pfliehttreuo legen"
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sollte noch den Zusatz erhalten: „Man sollte aber auch 
alles aufbieten, um  die Tiitigkeit der Heizer dauernd in 
streng wissenschaftlicher Weise iiberwachen und dem- 

entsprechend gerecht beurteilen zu konnen". — Bei Be- 
handlung der Frage, wieyiel Bedienungskosten durch 
technische Vervollkommnung der Anlagen erspart werden 
konnen, ist der Nachweis sehr lehrreich, wie hoch ohne 
Gesamtyerlust das im  Jahr dafiir anzulcgende Kapitał 

sein darf, wenn in  gleicher Frist nur e in  Mann Bedienungs- 
personal erspart wird. Yorziiglich ist dio Darstellung der 

yerschiedenen Abschreibungsmóglichkciten und ihrer Be
deutung fiir den Betrieb, sowie des wirtschaftlichen Vor- 
teils bei Anwendung hochgespannten, uberhitzten Dampfes.
— Nachdem im  dritten Abschnitt (Dainpfkraftanlagen) 
der. yerschiedenen Einrichtungen fiir Riickkuhlung des 
Wassers gedacht ist, durfte sieh ein Hinweis auf die Fragen 

der Wasseryeredelung (Wasserenthartung, -Entgasung. 
Kondensat -Wicdergewinnung und Wasserdestillation) 
im  Hinblick auf die zu wahlende Betriebskraft empfehlen. 
Wahrend die Yerwertungsmdglichkeiten des Ab- und 
Zwischendampfes sehr eingehend und schon dargestellt 
sind, bei der Wahl der Maschinenart (Seite. 56) hociiBtens 
die UnzwcckmiiBigkeit des freien Auspuffs noeh scharfer 

hatte betont werden konnen, durfte bei dem Satze (Seite 47): 
„Unsere heutigen Dampfmaschinen uberhitzen den Dampf 
in der Regel noch" nur aus dem Zusammenhang zu erraten 
sein, was der Verfasser meint. — Die im  Abschnitt „Son- 
stige Kraftmaschinen" geschilderten, mehr in das Gebiet 

der Yersuche fallenden Anlagen, hatte der Verfasser 
ohne Schiden fur den Gesamtuberblick selbst auf die Ge- 
fahr hin, unyollstandig in der Darstellung zu werden, un- 
erwahnt lassen diirfen, zumal da bei anderen Abschnitten 
Kraftmaschinen dieser Art tatsachlicli unerwahnt gelassen . 
hat (z. B. die Gasturbine, die Humphrey-Pumpe). Dafiir 
ware eine cingehendere Behandlung anderer Fragen, z. B. 
der yerschiedenen Kondensationsanlagen (darunter auch 
die im Inlialtsyerzeichnis angcfuhrte, im  Text aber nicht 

erwahnte Strahlkondensation) wiinsehenswert gewesen. 
Der zuletzt erwahnte Hydropulsor hatte wohl be3ser im  

zweiten Bandehen unter Wasserkraftanlagen eine ein- 
gehendero Schilderung erfahren, dagegen wird hier der 
Nachweis yermiBt, wann die „feuerlose Lolcomotiye" ais 
zweckmaBigsto Betriebskraft den Vorzug yor der ge- 

wohnlichen Lokomotiye yerdient.
Im  ersten Abschnitt (Vcrbrennungskraftmaschinen) 

des zw eiten Ba n dc hen s werden in aller Kurze die Eigen

schaften der yerschiedenen Brennstoffe und die charakte- 
ristischen Betriebsćigentumlichkeiten der einzelnen Mo 
torengattungen yorzuglicli geschildert; auch sind hier 
manche sehr gute Lehrcn fiir den praktischen Betrieb einge- 
flochten. Der auf Seite 53 erwahnte Dampfzusatz im  Gas- 

erzeuger durfte nicht allein durch Temperaturerniedrigung 
auf Verminderung der Schlackenbildung cinwirken, sondern 
auch in chemischer Beziehung die Zusammensetzung der 
Schlacke ganz erheblieh beeinflnssen. Bei den auf Seite 56
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erwahnten, fiir bituminose Brennstoffe, wie Braunkohlo, 
Braunkohlenbriketts, Torf usw., ferner fur Steinkohlen not- 

wendig werdenden besonderen Gaserzeugergcstaltungen 
ware'eine kurze Schilderung der cinschlagigcn Bauarten 
m it Hinweis auf die zahlreiclien Fachschriften sehr er- 
wiiascht, ebenso bei den Verdampfern (Seite 59) dic ErwSli- 
nunę, der gutbewiilirten Bauart von Bender & Friimbs. Sohr 
lehrreich wiiren aueh Angaben iiborUie GroBe der Gradier- 
werke fur Skrubberwasser (Seite 71) zur Beseitigung des 
Schwefelwasserstoffs und der Blausaure bei gegebener Lei

stung. Die auf Seite 72 im  Abschnitt „Grofigasmaschinen" 
genannte Zif fer: etwa 2500 m3 GichtgasentwicklungjeTonno 
Roheisen, diirfte crfahrungsgemiiB auch ais Durchschnitts. 

ziffer fast yerdoppelt worden. Bei Behandlung der Ab- 
warmsyerwertung der Gasmaschinen (Seite 74 und 75) 
muBte jedenfalls der so iiberaus wichtigen Erzeugung 
hochgespannten iibcrhitzten Dampfes durch den Auspuff 
der GroOgasmasehinen (etwa 1 kg Dampf fiir die PS/st) 
gedacht werden, auch die Erwalinung der Leistungs- 
steigerung durch das Ausspiilyerfaliren durfte sehr er- 
wiinseht sein. — Die im  zweiten Abschnitt gegebene Schil

derung der Wasscrkraftanlagen ist so ausgezciclinet, dafi 
hier hochstens noch oine kleine, vielleicht in Form einer 

Zahlentafel gegebene Uebersicht bei den Pcltonriidern 
wunschenswert erseheint, um zu erkennen, eine wie hohe 
Leistung und Umdrehungszahl durch die gangbaren Bau
arten bei gegebenem Gefalle und bestimmter Wassermenge 
erzielbar ist. — Wenn im  dritten Abschnitt, iiber Wind- 
kraftanlagen, die Schilderung der einzelnen Windrader- 
gestaltungen zweckmafiig unterblieben ist, ware doch 

ein Hinweis auf die einschliigigen Schriften recht wun
schenswert gewesen.

Der erste Abschnitt des d r it te n  B iindchcns behan
delt die Elektromotoren, gi bt aber fiir den Laienin dieser 
Kurze ńicht die gewunschte IClarheit uber die Wirkungs- 
weise; eine etwas eingehendere Schilderung vor allem der 
Grundgesetze diirfte hier am Platze sein — wobei Satze 
wie „bewegt man namlich einen Leiter durch ein Magnet- 
feld oder umgekehrt11 (Seit? 5) oder Ausdrucke wie „An- 
schluBwert des Elektromotors" (Seite 18) genauer zu 

fassen sind. — Hinsichtlich Verwendung der hochsten 
Spannungen fur elektrische Fernubertragung srllte darauf 
hingewiesen werden, daB sich Spannungen iiber 90 000 V 
im  allgemeinen infolge der starken Ausstrahlungsyerluste 
(sogenannte Koronayerluste) nicht ais zweckmaBig er
wiesen haben. Recht wertvoll, klar und eingehend sind 

dagegen die Hinweise auf die iiblichen Verkaufsbezeichnun- 
gen bei Motoren, wio „Normalleistung“ , „H6chstleistung“ «, 
usw. — Bei den Angaben: Brennstoff yerbraucli der 
versehiedenen Kraftmaschdnen (Zahlentafel 1, Seite 27) 
und mittlerer prozcntualer Mehrverbrauch bei Teil- 
belastungen (graphische Darstellungen Seite 28 bis 30)

. ware eine Erganzung daliin sehr wiinschenswert, daB der 

mittlere Wśirmeverbrauch fur die PS/st eingefugt wiirde 
und zwar dort, wo dieser auch yon' der GroBe der be

treffenden Maschine abhangig ist, getrennt fiir eine kleine, 
mittlere und grofie Bauart. Die Betriebskosten-Ueber- 
sichten sind sehr wertvoll, konnten aber yorteilhaft, 
wenigstens stcllenweise, noeli fortgefuhrt werden bis 

zu den grofiten vorkommenden Maschinenleistungen und 
ergiinzt werden durch die im Untertitcl genannten, im  
Text leider ganz an dieser Stelle fehlenden „graphischen 

Darstellungen". Die zusammenfassenden SchluBabschnitte 
(Wahl der Betriebskraft und Ratschlage) sind ganz vor- 

ziiglich (hier ist Seite 111 die Wasser beschaffung kurz 
gestreift; auf die ZweckmaBigkeit, in diesem Zusammen
hang die Wasseryeredelungafragen eingehender zu beruek- 

siclitigen, wurde oben schon hingewiesen).

Im  ganzen gibt das yorliegendc Werk einen treff- 

liclien Uebcrblick iiber das sehr grofie und nieht einfaclie 
Gebiet der Aus wali 1 der zwcckmiifiigsten Betriebskroft. 
Es fuhrt den Laien in die schwierigen Fragen geschiekt uud 
grundlicli ein, gibt aber auch dem Fabrikherrn und In 
genieur so wertyolle Hinweise auf alle zu beachtenden 
Umstande, daB es selbst dem erprobten Fachmann ais 
kurzgefaBtcr Fiihrer willkommen sein diirfte.

S)it)t.-3ng. Jlans Meyer.

Wisse l l ,  lludolf, Reichswirtschaftsminister a.D .: 

Praktisehe W i r t s e h a f t  spoi  i t ik.  Unter- 

lagen zur Beurteilung einer fiinfmonatlichen 

Wirtschaftsfuhrung. Berlin: Verlag Gesell- 

schaft und Erziehung, G. m. b. II., 1919. 

(1H, 138 S.) 8°. 5 JC.

Es ist nicht leicht, den Gedanken des friiheren Wirt- 
schaftsministers Wissell, die er in einer Sammlung seiner 

Reden, Schriften und Piane wahrend seiner AmtstiLtigkeit 
eindrueksyoll zusammenfafit, wirklich gereelit zu werden. 
Enthalten sie doch ein seltsames Nebeneinander durchaus 
brauchbarcr praktischer Vorschlagc zur Uebenvmdung 
eines Zustandes aufiergewohnlicher Not, gepaart mit jenen 

utopisehen Vorstellungen aller.Sozialisten, die Gelegenheit 
jetzt benutzen zu mussen, .mittels staatlichen Zwanges 
den Aufbau einer „neuen Zeit“ herbeizufuhren. Die 
iiuBcrst schwierige Frage, ob in der jetzigen Lage einer 

iiufiersten Knappheit an allen Bedarfsgiitern, sowohl 
Rohstoffen ais aueh Verbrauclisgutem, die Riickkehr zur 
alten freien Wirtsehaft geboten erseheint oder nicht, ist 

der Ausgangspunkt der Wissellschen Erorterungen. Man 
wird seiner Ansicht, daB nur der Geist moglichster Riick- 

sichtnahme und Solidaritat aller Erwerbs- und Yerbraucher- 
kreise gegeneinander imstande sei, diese furehtbare Wirt- 

schaftskrise zu iiberwinden, nur zustimmen konnen. Und 
daB zur Ausubung dieses „Burgfriedens“ die im  W irt

schaftsleben schon yorhandenen Organisat ionen der 
Erzeuger, Arbeiter und Verbraueher am ehesten geeignet 

und berufen sind, war sicherlich auch kein ungesunder 

Gedanke. Ohne die freiwillige, selbstyerwaltende und 
selbstverantwortliche Mitwirkung aller Beyólkcrungskreise 
ist diese Aufgabe niclit zu losen. Dariiber hinaus aber 
yersucht der Sozialist Wissell in seiner Rateorwanisation 
die Rolle des Staates ais ausgleichende Hochśtstclle zu 

erweitern in der Richtung auf eine iiber die gesamte Erzeu

gung und den gesamten Verbrauch geradezu gebietende 
Behorde. Scheinbar sollten die Erwcrbszweige sich selbst 
yerwalten; da sie aber durch die Zwangssyndizierung 
in  allem abhangig von den anderen Wirtschaftsgruppen 
und Verbrauehern gcworden waren, erseheint die gesamte 
Erzeugung ais das Ergebnis yorausgegangener parlamen- 

tarischcr Verhandlungen. Das Widersinnige dieser Ge
danken springt in die Augen: Gereinigt yon diesen 
Schlacken sozialistischer Phantasie, scheinen sich einige 
schon oben angedeutete brauehbarc Gedanken des friiheren 
Wirtschaftsministers doch allmahlich durelizusetzen.

Dr. M. Halin.
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